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TORFMOORE BOHMENS 
IN 

NATURVSSENOGHAFTLIGHER UND KATONALOKONOMISGHER BEZJEHUNC 

MIT 

BERŮCKSICHTIGUNG DER MOORE DER NACHBARLÁNDER. 

VON 

Dr. FR. SITENSKÝ, 
Professor an der hoheren landwv. Landeslehranstalt zu Tábor. 

I. ABTHEILUNG. 

NATURWISSENSCHAFTLICHER THEIL. 

Mit 4 lithogr. Tafeln. 

ARCHIV DER NATUR WISSENSCHAFTL. LANDESDURCHFORSCHUNG VON BOÓHMEN. 

(VI. Band, Nro. 1.) 

THE LIBRARY OF THE 

„APRŽ 3 1
930 

UNIVERSITY
 OF IL 

! 

PRA 6. 
In Commission bei FR. ŘIVNÁČ., 



DAS ARG 
fůr die 

naturwissenschaftliche Landesdurchforschune von Bóěhmen 
L. bis V. Band: Redaktion von Prof. Dr. K. Kořistka und Prof. J, Krejčí, 

VL. Band u. s. w.: Redaktion von Prof. Dr. K. Kořistka und Prof. Dr. A. Frič, 

enthált foigende Arbeiten : 

ERSTEER BAND. 

I. Die Arbeiten der topographischen Abtheilung und zwar: 

a) Das Terrain und die Hohenverháltnisse des Mittelgebirges und des 
Sandsteingebirges im nordlichen Bohmen von Prof. Dr. Karl Kořistka. 

b) Erste Serie gemessener Hohenpunkte in Bohmen (Sect.-Blatt II.) von Prof. 
Dr. Kořistka. 

c) Hohenschichtenkarte, Section II, von Prof. Dr. Kořistka. Preis A 4— 
Preis“der Karte app.) Sass ea še 108 a, Spo ehs TRIA ME le (ek la ca: aká oné El „160 

II. Die Arbeiten der geologischen Abtheilune. Dieselbe enthált: 

a) Vorbemerkungen oder allgemeine geologische Verháltnisse des něrd- 
lichen Bohmen von Prof. Johann Krejčí. 

b) Studien im Gebiete der bohm. Kreideformation von Prof J. Krejčí. 
c) Paláontologische Untersuchungen der einzelnen Schichten der běohm. 

Kreideformation u. s. w. von Dr. Anton Frič. 
d) DieSteinkohlenbecken von Radnic, vom Hůttenmeister Karl Feistmantel. 

Prelš + -et obi) M Pe 2 8ŘÝ R VA M KV TS Poehákí M03- 8 ste dětita dleTE: Ma o Me ee NA A. 450 

III. Die Arbeiten der botanischen Abtheiluns. Dieselbe enthált: 

Prodromus der Flora von Bohmen von Dr. Ladislav Čelakovský. (E 
Preis 

IV. Zoologische Abtheilunes. Dieselbe enthált: 

a) Verzeichniss der Káfer Bohmens vom Conservator Em. Lokaj. 
b) Monographie der Land- und Sůsswassermollusken Bohmens vom Assi- 

stenten Alfred Slavík. 
c) Verzeichniss der Spinnen des nordlichen Bohmen vom Real-Lehrer 
Emanuei Barta. Prels 42054720 no ee plete 08 kat sále, 12 a < Se NOSNÉ 1. 2— 

V. Chemische Abtheilung. Dieselbe enthált: 

Analytische Untersuchungen von Prof. Dr. Hoffmann. Preis... 
Preis des ganzen I. Bandes (Abth. I. bis V.) geb. ..... 

Z VWÝVVEITEE BAND. 

Erster Theil. 

I. Die Arbeiten der topographischen Abtheilung und zwar: 

a) Das Terrain und die Hohenverháltnisse des Iser- und des Riesen- 
gebirges und seiner sůdlichen und óstlichen Vorlagen von Prof Dr. Karl 
Kořistka. 

b) Zweite Serie gemessener Hohenpunkte in Bohmen (Sect.-Blatt III.) v on Prof. 
Dr. Kořistka. 

c) Hohenschichtenkarte, Section III., von Prof. Dr. Kořistka. 
d) Hohenschichtenkarte des Riesengebirges von Prof. Dr. Kořistka Preis 

dieser Abtheilung. +400. vse PO ee eat Bols silo ne bek M A. 450 

II. Die Arbeiten der geologischen Abtheilung. I. Theil enthált: 

a) Prof. Dr. Ant. Frič: Fauna der Steinkohlenformation Bohmens. 
b) Karl Feistmantel: Die Steinkohlenbecken bei Klein-Přílep, Lísek, Stílec, 

Holoubkow, Mireschau und Letkow. 
c) Jos. Vála und R. Helmhacker: Das Eisensteinvorkommen in der Gegend 

von Prag und Beraun. 
d) R. Helmhacker: Geognostische Beschreibung eines ZAP der ka res 

zwischen Beneschau und der Sázava. Preis A. 
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VORWOR I. 

Indem ich mit dieser Arbeit das Resultat meiner mehrjáhrigen Studien ver- 

offentliche, werde ich mich bemůhen den Gegenstand derselben, so weit als es mir 

měglich sein wird, nach allen Richtungen zu behandeln. Doch bin ich mir wohl 

bewusst, diesen Gegenstand — wie es der Character der Sache mit sich brinet — 

bei weitem nicht erschópft zu haben. Wohl ist darůber schon viel geschrieben 

worden, und dennoch bleibt so viel Unbekanntes, sowohl in botanischer als auch, 

und dies insbesondere, in chemischer Beziehung zu erórtern ůúbrig. 

Im Allgemeinen handelt meine Arbeit im ersten Theile von der Verbreitung 

der Torfmoore in Boóhmen, wobei ich die einzelnen Moore untersuche und beschreibe, 

die verschiedenen bohmischen Moore mit einander vereleiche, und dann dieselben 

als ein Ganzes mit den Torfmooren der benachbarten Lánder zu vereleichen suche. 

Dabei recapituliere ich auch, was von dem Torfe heutzutage bekannt ist. 

Wer die unwegsamen, nassen Moorfláchen kennt, der wird sich die Můh- 

seligkeiten vorstellen kónnen, mit denen dieses Studium verbunden ist. Und noch 

mehr wird dieselben derjenige zu schátzen wissen, der das Bestimmen der, nament- 

lich aus dem Reiche der Moose zusammengesetzten, Torfpflanzen kennt, und be- 

denkt, was fůr Schwierigkeiten dem Durchforscher der Torfschichten entgegentreten, 

wenn derselbe unter dem Mikroskope die oft unscheinbaren Pflanzenfragmente im 

Torfe bei der bis jetzt so unvollkommenen und nicht genůgend ausfůhrlich bearbei- 

teten Pflanzenanatomie zu bestimmen hat. 

Daher finden wir auch in der Torf-Literatur, obwohl namentlich in Deutsch- 

land viele umfangreiche Abhandlungen ůúber diesen Gegenstand erschienen, neben 

der nicht genůgend beleuchteten chemischen Seite, gerade diese letztere Partie, die 

botanische Untersuchung der Torfschichten betrefend, am wenigsten durchgearbeitet, 

obgleich mir eben diese Betrachtune fůr die Geschichte des Torfes sehr interessant, 

als auch in praktischer Beziehung sehr wichtig zu sein scheint, 

Neben dem naturwissenschaftlichen Standpunkte interessierte mich auch 

das Studium der bóhm. Torfmoore vom rein landwirtschaftlichen und dem technisch- 

landwirtschaftlichen Standpunkte im grossen Maase; denn unsere Moore werden 
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mit sehr geringen Ausnahmen nur auf eine hochst primitive Weise verwertet, und 

der gróssere Theil derselben liegt brach oder gewáhrt nur einen sehr geringen 

Nutzen. 

Die Hollánder nůtzen ihre Moore auf eine viel rationellere Weise aus, und 

áhnlich betreibt man es jetzt auch in vielen Gegenden Nord-Deutschlands, so z. B. 

in Kunrau oder auf den Moor-Colonien bei Bremen. Aber auch bei uns, sollte 

man zur Moorcultur greifen, můsste man aber jedenfalls bei der Torfcultur, bei 

der Verwertung der Moore vorsichtig vorgehen, wenn das ganze Unternehmen 

nicht misselůcken soll. Denn die Verwendung des Torfes ist heutzutace schon eine 

viel allgemeinere, da derselbe nicht blos direct als Brennmaterial in Gegenden, wo 

er billig ist, sehr gesucht wird, sondern auch zur Erzeugune der Torfstreu und des 

Torfmulls, zur Erzeugung des Coakses, zur Bereitung von Moorbádern und anderen 

Zwecken immer mehr und mehr Verwertung findet. Sollen aber solche Unterneh- 

mungen nicht in Miskredit gerathen, so muss man zuvor die Brauchbarkeit der ver- 

schiedenen Torfarten feststellen. Und in dieser Beziehung spielt eben die botanische 

Analyse eine eben so wichtige Rolle, wie die chemische Analyse und die Unter- 

suchung der einzelnen physikalischen Eigenschaften des Torfes. Ferner ist bekannt, 

dass sich die Torfeulturen nicht in gleicher Weise fůr die Hochmoore wie fůr die 

Wiesenmoore eignen. So wie die Art der Rimpau'schen Dammkulturen fůr die Wiesen- 

moore, So erscheint die Art der Hollándischen Veenkulturen fiůr die Hochmoore 

geeicgneter. Und da die unteren Torfschichten manchmal einen anderen botanischen 

Ursprung und eine andere Oualitát aufweisen, als die oberen Torfschichten, die man 

gewoóhnlich behufs technischer Verwendung vor der Kultur hinwegnimmt, so ist es 

klar, dass man zuvor die Oualitát des Torfes feststellen sollte, ehe man an die 

Urbarmachung der Torffláche geht. Und wie anders kann man die Gualitát des 

Torfes in dieser Hinsicht bestimmter nachweisen, als durch eine botanische Analyse? 

Und bei der Wahl der Grasarten, mit denen der Landwirt das in eine 

Wiese umgsewandelte Moor besáen will, muss er wieder auf den botanischen Stand- 

punkt Růcksicht nehmen. Er wird am besten thun, wenn er untersucht, welche 

Pflanzenarten von selbst auf dem Moore wachsen, das die Bedingungen zur wei- 

teren Torfbildung verloren, und von selbst schon das Aussehen einer Wiese an- 

genommen hat. Aus den hier wachsenden Pflanzen měge er die besten und nůtz- 

lichsten auswáhlen und mit deren Samen die Wiesen besáen, die er auf dem her- 

gerichteten Torfmoore angelest hat. Denn allbewáhrť sind die Worte: „Das, was 

in der Natur wild gedeiht, wird um so besser in der Kultur gedeihen.“ Dasselbe 

Princip móge auch der Forstmann beim Anpflanzen von Waldbáumen auf dem Torí- 

moore im Auge behalten. Und nachdem ich aus eigener Anschauung die Verhált- 

nisse dieser, bei uns bis heute noch unproductiven Bodenart in Bóhmen, Deutsch- 

land, Holland kennen gelernt und mich selbst von der Art und den Erfolgen dieser 

Kulturen in den genannten Lándern iberzeugt habe, und da ich selbst viele bóh- 

mische Moore mit gutem Erfolge erprobte, indem ich verschiedene, landwirtschaftlich 
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wichtige Pflanzenarten in denselben cultivierte, beabsichtige ich im zweiten Theile 

eine Anleitung zum rationellen Verwerten der Torfmoore Bóohmens sowohl in tech- 

nischer als auch in landwirtschaftlicher Beziehung zu geben. 

Indem ich diese Arbeit der Oeffentlichkeit úbergebe, kann ich es nicht unter- 

lassen, meinen Dank allen denen auszudrůcken, die mich in meinem Studium in 

iregend einer Weise unterstůtzten. : 

Vor allem danke ich dem Hochloblichen Landesculturrathe, sowie auch der 

Hohen k. k. Statthalterei fůr die Veroffentlichung und Verbreitung des Aufrufes 

und der Tabellen zur gefálligen Ausfůllung an alle Besitzer und Verwalter von 

Moorgrůnden in Bohmen.*) Denn auf diese Weise kam ein weróvolles Arbeits- 

material, begleitet von verschiedenen Torfproben, zusammen, das ich zur Bereiche- 

rung meiner eigenen Erfahrungen und zur Erweiterung meiner Arbeit verwendete. 

Insbesondere drůcke ich meinen Dank hiefůr aus Seiner Durchlaucht dem Fůrsten 

Karl von Schwarzenberg, I. Prásidenten des Landesculturrathes, Šeiner Excellenz, 

dem hochwohlgeborenen Herrn Dr. Alfr. Baron Kraus, k. k. Feldmarschalllieutenant 

und Statthalter von Bohmen, Seiner Erlaucht dem Grafen Franz Thun von Hohen- 

stein und Seiner Hochwohlgeboren Herrn Hof- und Štatthalterei-Rath Franz Mattas. 

Ferner sage ich meinen Dank dem hochverehrten Herrn Prof. Dr. A. Frič, 

von dem ich vor Jahren gůtigst zu diesem Studium aufgefordert wurde, und den 

hochverehrten Herren Prof. Dr. Lad. Čelakovský, meinem lieben Lehrer, Staatsrath 

Prof. Dr. Moritz Willkomm, und Prof. Dr, Fleischer in Bremen fůr die vielen wert- 

vollen Rathschláge. Aus áhnlichen Grůnden sei hier mein Dank dem hochgeehrten 

Herrn Hofrathe Prof. Dr. Ritter K. von Kořistka und dem hochverehrten Herrn 

Ferd. Hiller, Secretár des k. bóhm. Landesculturrathes ausgesprochen. 

Fůr die materiellen Unterstůtzungen, durch die es mir erměoglicht wurde, 

die zahlreichen Moorgrůnde zu besuchen, sage ich ebenfalls dem hochloblichen 

Landesausschusse, dem loblichen Ausschusse des kónigl. bohm. Museums und dem 

lóoblichen Directorium des Vereines „Svatobor“ hiemit meinen Dank. 

Zueleich danke ich allen jenen Herren, die mich auf meinen Reisen wohl- 

wollend aufgenommen oder mir durch Ihren Rath, durch Ihre Angaben als auch 

durch die Zustellung von Torfproben bei meiner Arbeit wichtige Dienste geleistet 

haben. — 

*) Damit mir auch spáter Berichte von den Torfmooren Bohmens aus Gegenden, wohin 

die erwáhnten Tabellen zufálligerweise bis jetzt nicht gekommen sind, zugesandt werden kónnen, 

und ich von ihnen wenigstens im zweiten Theile dieser Arbeit Gebrauch machen kann, fůge ich 
hier sowohl den Aufruf an die P. T. Herren Besitzer der Torfmoore, als auch die Fragen und 

die Instruction, die demselben beigeschlossen wurden, bei. 

Nr. 4238- 1C<R. ad Nr. 20151-St. 

18806. ; 

Den P. T. Herren Besitzern von Torfmooren in Bohmen. 

Wer die zahlreichen und grossen wůsten mit Heide, Lachen und Tůmpeln bedeckten 

Fláchen Nord-Deutschlands und die belebten Gegenden Nord-Hollands gesehen hat, der kann kaum 

glauben, dass diese Gegenden vor Zeiten sich von einander durch Nichts unterschieden. 
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Und doch sind diese mit Důrfern, Štádten, Villen, Parkanlagen wie besáeten Gegenden, 
die jetzt, von zahlreichen Canálen, Fahrstrassen, Bahnen und Tramways durchfurcht, so belebt 
sind, dass úber 10000 Menschen auf einer Guadratmeile leben, nur aus sumpf- und morrastartigen 
Torfmooren durch Fleisz und Beharrlichkeit der Bewohner entstanden. j 

Auch in unserem lieben Vaterlande liegen gegen 30000 Aa Torfmoore halb oder ganz 

ode, und es wáre eine dankbare Aufgabe, diese auszunůtzen und der Kultur zu erschliessen. 
Es ist bekannt, dass das Moor zu zweierlei Zwecken verwendet werden kann, zu den 

technischen und zu den Kulturzwecken. 

Erstens kann uns der Torf zur Heizung dienen. — Unser Vaterland ist zwar reich an 

Wáldern, reich an Steinkohlenlagern, so dass uns nicht grosse Summen durch den Kohlenbezug 

vom Auslande verloren gehen, aber wir sind verpflichtet, mit dem Verbrauche unserer Steinkohlen 

haushálterisch vorzugehen, weil dieselben sich nicht regeneriren, sich also auch nicht wieder er- 

setzen kónnen und fůr manchen Zweig der Industrie schwer entbehrlich sind. 

Es gab wohl frůher eine Zeit, wo die Torfgewinnung und Moorverwerthung hie und da 

zu keinem besonders befriedigenden Resultate fůhrte. 

Der Misserfole lag jedoch darin, dass man nicht mit hinreichenden Kenntnissen aus- 

gestattet an's Werk ging. — Die Geologen kůmmerten sich nicht um die verschiedene Formen 
der Torfe andeutenden Pflanzenreste, die Botaniker wieder nicht darum, dass die Torferde be- 
arbeitet werde. 

Man ging an die Ausnůtzung der Torflager, ohne den Torf in seiner sehr wechselnden 
physikalischen Beschaffenheit erkannt zu haben. — Und da auch die Maschinen, die zur Torf- 

gewinnung in den ersten Zeiten dieser Industrie hergerichtet wurden, keine billige Massenpro- 
duction leichter transportablen und gleichartigeren, und deswegen auch besseren Heizmaterials 

erměglicht haben, so fiel nach einigen grósseren Versuchen die Torfoewinnung wieder dem Klein- 
betriebe anheim. 

Aber jetzt kann man nach richtiger Erkenntnis aller Umstánde mit erneuertem Ver- 

trauen an die Production des Torfes denken, um so mehr, als die Forst- und Landwirtschaft 
durch Entwásserung dieser Riesenschwámme den entwásserten und abgetorften Boden in besserem 
Zustande der Cultur bereitstellen wird. 

Deutschland, dem Beispiele Hollands foleend, statt noch weiter seine Tausende fůr Stein- 
kohlen in's Ausland zu senden, trachtet seine reichen Torflager am besten auszunůtzen und gleich- 

zeitig bei Gewinnung dieses nutzbaren Štoffes den Untergrund des abgegrabenen Moores durch 

den Anbau fůr den Acker-, Wiesen- oder Waldbau gedeihlich herzustellen. Dies ist die zweite 

wichtige Seite, von der nicht so der Industrie als der Landwirtschaft wesentliche Vortheile zu- 
gefůhrt werden kónnen. — Aus den Torfmooren haben ja die Hollánder durch Veenkultur Aecker 
geschaffen, die jahraus jahrein glánzende Ernten bringen. 

Diesen Erfolg hat auch in Deutschland Rimpau erreicht, aber die Wege, welche die 
beiden gegangen sind, waren verschieden. 

Als dieselbe Rimpau'sche Dammkultur im Lůnneburg'schen, in Ostíriesland und auf den 

Oldenburgischen Hochmooren nachgeahmt wurde, misslang sie vollstándig und gab den Beweis, dass 
nicht fůr alle Moore eine und dieselbe Bearbeitung passt. 

Und wie die Urbarmachung selbst, so eignen sich auch die Důngemittel nicht gleich fůr 

alle Moore. — So preist man in einer Moorgegend die Erfolge der kůnstlichen Diingemittel, wo- 
gegen man anderswo gar keine oder nur eine schádliche Wirkung davon verspůrte. Superphosphate, 
die doch auf allen Phosphorsáure bedůrftigen Bodenarten mit Erfolg verwendet werden, versagten 

gánzlich auf den rohen Torfmooren; dagegen leisten hier die schwerlóslichen Phosphate vorzůg- 
liche Dienste und sind von der besten Wirkung. — Einem Moorboden ist es nicht něthig den 
Stickstoff zuzufůhren, wáhrend ein anderer des Štickstoffes nothwendig bedarf. 

Boll ein Moor sichere Ertráge geben, so muss es ein nóthiges Ouantum von Kalk oder 

Mergel erhalten, ein anderes Moor dagesgen kann desselben ganz gut entbehren (weil es an und 
fůr sich schon den něthigen Kalk enthalt). 

Die Bedůrfnisse zur Bearbeitung der einzelnen Moore und die technische Verwendbarkeit 

ihres Torfes kónnen also ganz verschieden sein. Wenn man aber die nůthigen Beschaffenheiten 

der Torfmoore kennt, so kann man auf denselben nicht nur den frůher bei den Moorbrennern 
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obligaten Buchweizen, sondern auch vorzůglichen Roggen, Klee, Erbse, Kartoffel, Bohnen, Gerste 

und die verschiedensten werthvollen Gewáchse anbauen. — Die Mittel zur Urbarmachung und 
Bedůngung sind hier alle vorhanden. — Wir sind zwar ferne vom Meere, also auch nicht 

in der Lage, den vorzůglichen Seeschlick, den die Hollánder und um noch billigeren Preis die 

Norddeutschen in Hůlle und Fůlle aus den verschiedenen Háfen bekommen, aber wir besitzen den 
auf den Torfmooren mit bestem Erfolge verwendeten vortrefflichen Kalk, reichen Mergel und 
geeignetsten Sand in den verschiedensten Theilen unseres Vaterlandes oft in der náchsten Náhe 

der Torfmoore in kolossalster Menge. 

Und bis wir die Fákalien der Privatháuser, Kasernen, Schulen und a. Gebáude unserer 

Stádte und zugleich den Strassenkoth besser ausnůtzen werden, statt das Fluss- und Grundwasser 
damit zu verunreinigen und zu vergiften, werden wir die vorzůglichsten Důngemittel erzielen, die uns 

gewiss die bei uns theueren, wenn auch guten Kunstdůnger werden ersetzen kónnen. — Auch in dieser 

Beziehung gehen uns die Hollánder mit einem lóblichen Beispiele voran, so namentlich die Stadt 

Groningen, die durch vernůnftige mehr als hundertjáhrige billige Ausnůtzung und Verwerthung 

der Fákalien und des Strassenkothes die Torfmoore in der Umgebung der Stadt zu einer solchen 

Fruchtbarkeit gebracht hat, dass sie unseren besten Feldern nicht nachstehen. Und dabei nimmt 

die Stadt jáhrlich fůr Fákalien fast eben so viel Gulden ein, als die Stadt Bewohner hat (40000). 

Der Torf erměglicht unseren Stádten also ausserdem das beste Abfuhr-System. — Von Jahr zu 
Jahr vermehrt sich die Zahl der Orte und Stádte, die das Torfstreusystem einfůhren. Sogar die 

Altstadt Londons City hat das Schwemmsystem abgeschafft und dafůr Torfstreu eingefůhrt. 

Die sich immer vermehrende Verbreitung dieses Abfuhrsystems hat ihren Grund auch 
darin, dass sie weder unrein noch ungesund, gar nicht sanitátswidrig, eher desinficierend ist. 

Die Aborte werden durch die Torfstreu geruchlos, die Contagien, die das Wasser und 
die Luft verderben, werden zerstórt. Die Schmutzwásser werden von Torfstreu in Folge ihrer 

grossen Absorptionsfáhigkeit gebunden, infolge dessen werden nicht nur die gesundheitsschádlichen 
Ausdůnstungen beseitigt, sondern wird auch die Jauche, die sonst den Erdboden durchzog und 
mit dem Grundwasser in Brunnen gelangte, von der Torfstreu aufgefangen, wodurch das Trink- 

wasser bedeutend an Aualitát gewinnt. 

Auch die Verwendune von Torfstreu in Kuh- und Pferdestállen ist bei uns bei weitem 

nicht so verbreitet wie in Holland, Deutschland, England, und doch lobt man die Torfstreu wegen 
so vieler guten Eigenschaften. Sie ist verháltnissmássieg billie, weich, elastisch, nimmt wenig Raum 

ein, sie erspart uns Arbeit, indem der Důnger nicht táglich ausgeráumt zu werden braucht, sie 
bindet vorzůglich den Ammoniak und andere Stallgase, sie saugt die Jauche wie úberhaupt alle 
Flůssigkeiten gleich einem Schwamme auf. Was Wunder also, dass ihre Verwendung immer 

grósser wird! 

Dass man hie und da bei uns Misstrauen gegen die Torfstreu hegt, liegt nur darin, dass 
die genannten Vortheile nicht jedem 'Torfe eigen sind, und dass man zur Torfstreugewinnung 

minder geeignete Torfarten verwendet hat! Bis man den dazu passenden Sphagnumtorf anwenden 

wird, werden auch unsere Landwirte mit der Torfstreu sehr zufrieden sein. Und auch den 

Sphagnumtorf besitzen wir in máchtigen Schichten auf unzáhligen Hektaren. 

Noch zu vielen anderen Zwecken verwendet man jetzt den Torf und dessen Derivate 
und es steht fest, dass die Ausnůtzung dieser phytogenen Gebirgsart mit der Zeit immer grósser 
sein wird, 

Der Landesoculturrath fůr das Kónigreich Bóhmen, treu seinen Grundsátzen, die Land- 
wirthschaft in jeder Hinsicht zu fórdern, will nun um die genaue Ermittlung Sorge tragen, wie 
Sross die Torflager in Bóhmen sind, wie ihre Beschaffenheit ist, welche die beste 
Verwendbarkeit ihres Torfes als auch der denselben begleitenden Erdarten ist, und 

wie man die ganzen einzelnen Moorfláchen am zweckmássigsten kultivieren kónnte. 

Zu diesem Behufe werden die P. T. Herren Torfmoorbesitzer sowohl in Ihrem als auch 
im Interesse der Allgemeinheit freundlichst ersucht, die beiliegenden Tabellen gůtigst und ver- 

lásslichst (wie weit es Ihnen měglich ist) auszufůllen und ferner nach Móglichkeit die Torfproben 
nach der beiliegenden Instruction dem Herrn Prof. Dr. Frz. Sitenský in Tábor einsenden zu lassen. 

Die Resultate der Analyse und Untersuchung der zugesandten Proben, sowie die Namen 
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der P. T. Referenten werden in einer spáter zu erscheinenden diesbezůsolichen Arbeit „ůber die 

bohmischen Torfmoore“ veroffentlicht oder auch nach Wunsch den P. T. Besitzern separat mit- 
getheilt werden. 

Worm. Damdesoulturrathe fůr das fSŠómniereich Bš5hrnenm. 

Prag, am 15. November 1886. 

Der I. L.-C.-R.-Prásident: 

Schwarzenbers. 

ad Nr. 4238 L.-C.-R. Fragen der Tabellen: ad Nr. 20151-St. 

Wie viele Torfmoore befinden sich in der Gegend, und wie gross ist die Fláche, die sie einnehmen? 

k; Wie heisst jedes einzelne Moor? Wie ist dessen Form, seine Grósse, sein Aussehen? Ist es 

geneigt oder flach? Seine absolute verticale Hóhe (sein senkrechter Abstand von der fort- 

gesetzt gedachten Meeresfláche), oder wenigstens die Ancabe, in welchem Hóhenverháltnisse 
sich dasselbe zu seiner Umgebune oder zu irgend welchem bekannten Punkte in der Gegend 

verhált? 

Das Gepráge des umliegenden Terrains? 

Wer ist der Besitzer des Moores? 

Náhere Bestimmung der Lage des Torfmoores und zwar in der Weise, dass man danach 

das Moor auf der Generalstabskarte andeuten kann. 

Wie tief ist das Moor? 
Wie máchtie sind seine Schichten, wo sind sie am tiefsten ? 

Wie tief sind sie am Rande, wie in der Mitte? 
„ Ist das Torfmoor auf der Oberfláche mit Wald bewachsen? 

Ist die Oberfláche des Moores heideartig, oder hat sie das Aussehen einer saueren Wiese, 

oder viclleicht einer trockenen Weide? 
Finden sich auf dem Torfmoore offene Wasserfláchen? (Tůmpeln, Lachen, Blánken?) Wie 

gross und tief sind sie? 

Welche sind die háufiesten Pflanzen, die da auf dem Moore wachsen? 
Ist es die Heide, oder sind es die Heidelbeeren, Preisselbeeren, Torfmoos (Sphagnum), 

Rennthierfiechte, oder sind es vorwiegend Sauergráser (Carices)? 
Kommen in den Torfschichten Baumstámme vor? Ganze Stámme oder nur ihre Štocke? In 

welcher Schichte? 

Deutet die Lage der Stámme im Moore oder auch andere Umstánde nicht dahin, dass die 

Báume vom Šturme entwurzelt, oder dass sie von menschlicher Hand gefállt worden sind, 

oder kónnen die Báume von anderswo herůbergeschwemmt worden sein? 
. Deuten nicht die Namen der nebenliegenden Orte oder die Sagen im Volke darauf hin, dass 

hier einst statt Moor ein Teich sich vorfand? 
Kann man an dem verticalen Profile des Moores durch Farbe und Pflanzenreste verschiedene 

Schichten unterscheiden? Ist der unverwitterte Torf gelblichbraun, schwarzbraun oder schwarz ? 
Ist er schlamm-, pech- oder speckartig, amorph, oder faserig, moosartig oder staubig bróckelig 
(wie aus Heide oder halb vertorften, halb verfaulten Baumstámmen entstanden), durch Zwischen- 

lagen von Sand, Lehm, Thon, Kalktuff oder Mergel ein oder mehrmals abgetheilt? Besitzt 

nicht der Torf oben eine mehr oder weniger starke Humusschichte, oder lagert nicht oben 

auf dem Torfe eine Thon- oder Sandschichte ? 
(Sehr wůnschenswerth wáre eine Profilskizze mit Angabe des oberen Wasserstandes im 

Sommer und im Winter.) 

Findet man nicht in den Torfschichten Eisenerz? 
Kommt es hier in Begleitung des Torfes oder fůr sich allein vor? 

Kommt es unter dem Torfe zwischen ihm oder oberhalb den Torfschichten? Wie máchtig 

ist es? 
Ist es braunschwarz oder schwarz, dicht, lócherig wie zerbrochen aussehend oder erdig 

brauncelb? 
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-zum Vorschein? 

13. 

14. 

16. 

T 

18. 

19. 

20. 

IX 

Wird dieses Erz verschmolzen? 

Wie ist das daraus erzeusgte Eisen? 

Kommen im hiesigen Torfe auch andere mineralische Substanzen vor? wie zum Beispiel der 

pecháhnliche in Nestern am Grunde der Torfschichten in den ltesten Mooren vorkommende 

Dopplerit, oder Vivianit in kleinen staubigen bláulichen Pflocken oder auch andere (gewóhnlich 

nur auf den Torfziegeln einen Anflug bildende) Salze, wie Bittersalz, Kochsalz, Eisenvitriol u. a. 

Wie ist die dem Torfe unterlagerte Gebirgsart? 

Ist der Torf auf Sandboden oder auf Thonlagern oder auf Granit, Glimmerschiefer, Gneuss, 

aufgelagert? 

Falls der Sandboden die Unterlage bildet, wechselt er nicht mit wasserdichten Thonlagern, 
oder sind nicht die Zwischenráume des Sandes mit Thon oder Lehm erfůllt? 

Welche Gebiresart (welcher Boden) kommt in der náchsten Nachbarschaft des Torfmoores 

Ist es der Sandboden, Lehm oder Thon, Mergel oder ein anderer Boden? Ragen nicht 

aus dem Moore hie und da Sand-, Thon- oder Mergelinseln hervor? 
Sind in oder unter dem Torfe nie archaeologische Gegenstánde, Erzeugnisse der menschlichen 
Kunst aus verschiedenen Zeitaltern wie Geschmeide (Pfeilspitzen, Ringe, Můnzen) oder Stein- 

áxte, Thongefásse oder paláontologische Gegenstánde wie menschliche oder thierische Kórper, 

einzelne Knochen, Záhne gefunden worden? | 
Ist der hiesige Torf schon analysirt worden? 

Aus welcher Schichte? 

Vou wem? 

Wie lautet das Resultat der Analyse? 

„ Ist das Torfmoor zur leichteren Torfausnůtzung entwássert und wie, wodurch? 
Wird hier der Torf bis auf den Grund gestochen oder nur dorthin, wohin es bei man- 

gelnder Entwásserung das Wasser erlaubt? 
Wird hier nur der Handtorf gewonnen ? 

Durch das sogenannte „Stechen“? 

Sticht man hier den Torf senkrecht oder wagerecht? 
Form der Sticker (Schaufel, Spaten, Jager)? 

Wird hier im Tagelohn gearbeitet oder per „Tagewerk“ oder auch anders accordiert? 
. Wie lagert man hier „die Soden“ (Torfziegel) auf dem Trockenfelde? 

Wann fángt man hier mit der Trockenlegung an, und wie verfáhrt man dabei? 

Wie gross sind die Productionskosten (ohne die vorhergegangenen Entwásserungskosten)? 

Oder gewinnt man hier den Torf durch Treten (mit den blossen Fůssen) als den sogenannten 

Modeltorf, oder dichtet man die Torfmasse auf dem Torffelde durch das Schlagen oder Treten 
mit Brettern, oder baggert man den flůssicen Torf aus seinem Lager als Baggertorf? 

Wie gross sind die Productionskosten ? 

Sticht man hier den Torf mit einer Maschine? und mit welchem Vortheile? 
Gewinnt man hier auch (oder nur) den Kunsttorf (Maschinentorf, Presstorf)? 

Wie ist hier das Verfahren der Gewinnung des Maschinentorfes? Nach welcher Methode 

geschieht es? — Mit welchen Maschinen wird hier gearbeitet? — Mit welchem Erfolge? 
Maschinentorf). 

Stichtorf). Mit welchem Verdichtungseffect (das Verháltniss 

Wie viel Arbeiter bescháftigt eine Maschine ? 
Wie gross ist ihre Arbeitsleistung? — Wie gross sind die Productionskosten (per Mille, 

per Ctnr. == 50 Kg.)? — Durchschnittlicher Arbeitslohn per Mann? 

Wie gross ist die Betriebskraft (animalische oder Dampf-) in Pferdekráften ? 

Wie gross sind die Productionskosten ? 

Wie viel Brennmaterial ist dabei per Tag něthig? 
Dauer der Fabrikation? 

Wie wird der Torf getrocknet? 
Blos durch Einwirkung der Athmospháre und durch Einsickern in den Boden oder wird 

der lufttrockene Torf noch gedorrt? 
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Dauer der Trocknung? 
lufttrocken ? 

nas? © 
Wie viel Tausend Soden werden hier jáhrlich gewonnen, oder wie viel Tagewerke werden 
jáhrlich gemacht, und wie gross ist hier ein Tagewerk? 

Wie verhált sich durchschnittlich der Verkaufspreis zu den Gewinnungskosten? 

Trockenmass: 

. Grósse der Soden (frisch und trocken), Lánce, Breite, Dicke? Wie viel Stůck werden in 10 

Stunden gewonnen (in Cubikmetern, in Stůckzahl oder auch nach Gewicht in Ks.)? 

Specifisches Gewicht des lufttrockenen Stichtorfes, gedorrten Stichtorfes, lufttrockenen gedorrten 
Maschinentorfes? Wassergehalt des lufttrockenen Stichtorfes, beziehungsweise Maschinentorfes, 
bezogen auf den lufttrockenen, beziehungsweise cedórrten Zustand in 9%. 

Benůtzt man hier den Torf zur Torfstreugewinnung? Mit welcher Maschine wird die Torfstreu 
fabricirt? Benůtzt man zum Zerreissen des Torfes Reisswólfe und welche (Scheiben- oder 

Trommel-R.)? 

Wird hier die Torfstreu oder Torfmull zur Desinfection von Latrinengruben, Closets 
gebraucht? 

Wie bewáhrt sich die hiesige Torfstreu im Stalle? 

Wird hier die Torfstreu auch anders verwendet? 
Wie ist der Absatz? 

Wie theuer kommt hier ein Ctnr. (== 50 Kg.) Torfstreu und Torfmull? 

Wie gross ist die Absorptionskraft der hiesigen Torfstreu (im Vergleiche zum Stroh)? 

„ Hat man hier irgend jemals (wenigstens versuchsweise) aus Torf Coaks dargestellt? 
In Meilern oder in Oefen, und welchen? 

Wie viel Percente Torfkohle sind aus trockenem Torfe gewonnen worden? 
War der Coaks nicht zu locker? 

Wie war sein Heizwerth? 

Wie gross die Productionskosten? Wie theuer der Coaks? 

„ Wozu verwendet man hier noch den Torf, nur zu háuslichen oder auch zu fabriksmássigen 
Feuerungen, bei den Dampfkesseln, oder in den Ziegeleien, bei der Glasfabrikation, zur Gas- 

gewinnung? 
Wie wird hier der Torf vergast, nach welcher Methode? Zu welchem Industriezweige wird 

hier die Torfoasfeuerung angewendet? Wie viel Oefen sind dabei im Betriebe? Wie gross der 

Verbrauch an Brennmaterial? Benůtzt man hier den Torf auch zu anderen practischen 

Zwecken wie z. B. zu den Leuchtzwecken? Wie ist das aus dem Torfe hier erzeugte Leuchtgas, 

wie ist sein Werth? Wie gross ist hier die Ausbeute an Leuchtgas aus 100 Kg. Torf? 

Gewinnt man aus dem hiesigen Torfe auch Theer, Paraffin, Photogen, Solarol oder andere 
Producte ? 

Wird hier der Torf nicht als Surrogat zur Pappenfabrikation benůtzt? 

Wie wird hier die Torfasche benůtzt, als Důnger, z. B. Wiesendůnger? 
Mit welchem Erfolge ? 

In welchem Verháltnisse sind hier die Preise des Holzes, der Kohle zu den Torfpreisen ? 

Ist das Moor urbar gemacht worden, oder machte man hier wenigstens Versuche mit der 

Moorcultur? 

Wie ist der Boden bearběitet worden, wie ist er entwássert worden? Wie war die Be- 

důngung? 

Wie war die Fruchtfolge ? 
Werth des uncultivierten Moores? Jáhrlicher Ertrag des meliorierten Moores? 

Ist der Mooracker an dem unausgestochenen Moore angelegt (ist das Moor in seiner 

natůrlichen Schichtung belassen worden, oder ist frůher der schwarze Torf ausgestochen 

worden und verwandte man nur die zu anderen Zwecken unbrauchbaren Torfreste in Bauerde? 

Wie gross waren die Kosten der Urbarmachung und Důngung? 

Bind auf dem hiesigen Moore Wiesen angelegt worden? 

Mit oder ohne Ueberschlickung? 
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Mit oder ohne Berieselung? 

War der Erfole gůnstic? 
Werden die Torfmoore hier zur Weide benůtzt? 

33. Findet hier auf den Mooren Waldcultur statt? 

Welche Báume werden hier cultiviert? 

Welche gedeihen am besten? 
Hat man das Moor zum Zwecke des Waldbaues wenigstens oberfláchlich entwássert, oder 

auch anders, z. B. durch Rigolen und eine Veen- oder Dammcultur vorbereitet? 
Wie gross waren die Auslagen? Wie ist der Waldertrag? 

Name der Berichterstatter und Auellenangabe, aus denen die Nachrichten geschopft worden sind. 

ad Nr. 4238 L.-C.-R. ad Nr. 20151-51. 

1886. Instruction 

zur Entnahme und Versendung von Proben, aus denen die Oualitát des Torfes ersichtlich wáre. 

1. Die Torfproben sollen so dargestellt werden, dass das ganze Profil des Moores vom 

Unterorunde bis an die Narbe auf dem Oberboden aus ihnen zu ersehen ist. — Dies wůrde man 

am besťen erzielen, wenn der Torf in (wenigstens 1 ďm* grossen) Wůrfeln ausgestochen wůrde 
und die Wůrfel in einer Kiste in natůrlicher Lage nebeneinander gesetzt wůrden. 

Wo das Moor zu tief ist, werden je ein Wůrfel (je eine Sode, — Torfziegel) mit prů- 

ciser Angabe der Tiefe, aus der sie herrůhren — von den tiefsten, mittleren und obersten Schichten 

sammt Narbenprobe hinreichen můssen. 
2. Proben einiger der aufallendsten und am háufigsten auf dem Moore wildwachsenden 

Pflanzen (kónnen entweder frisch oder getrocknet zu den Torfproben beigelegt werden). 

3. Kleine, nur einige Kub. cm grosse Proben von im Moore vorkommenden Baumstámmen, 
Baumstócken, dann auch Frůchten, Samen u. á. Gewáchse. 

4. Kleine Proben der hier erzeusten Torfstreu und Torfmull, Torfkohle, sowie anderer 

aus Torf gewonnenen Gegenstánde. 
5. Proben der im Moore vorkommenden Mineralien z. B. der Eisenerze, Vivianits, 

Dopplerits u. 8. 
6. Proben der Unterlage, beziehungsweise der angeschwemmten Erdarten oberhalb oder 

innerhalb des Torfes. 
7. Sollten in dem hierortigen Torfe paláontologische Gegenstánde, hauptsáchlich Gebeine, 

Záhne ausgestorbener Geschópfe gefunden werden, erscheint es im Interesse wissenschaftlicher 

Studien sehr geboten, mit den Torfmustern auch diese Gegenstánde zur náheren Untersuchung 
einzusenden. — Diese Funde kónnen als willkommene Beweismittel fůr das Alter der Torflager 

dienen. 

Alle Proben bittet man so einzupacken, dass sie wáhrend des Transportes nicht 
durcheinander geschůttelt werden kónnen, und wollen selbe direct an Herrn Pro- 

fessor Frz. Sitenský in Tábor eingesendet werden. 

po“ 
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Unter Torfmooren verstehen wir einen gewissen Vegetationstypus, dessen 

Planzenmasse nur mangelhaft und eigenthůmlich sich unter dem Wasser zersetzend, 

Erdschichten hervorbrinst. Dadurch entsteht der Torf (somit eine Gebirgsart pfianz- 

lichen Ursprunges), dessen Bildung noch in der Gegenwart stattfindet. Der Name 

Torfmoor scheint jedoch fůr diese Vegetationscebilde bei dem Volke in Bóhmen 
nur wenig gang und gábe zu sein, vielmehr nennt man ihn hier Filze, dort Auen, 

faule Wiesen, sauere Wiesen, Mooswiesen, Brůche oder blos Sůmpfe. 

Die Kenntniss des Torfes reicht bis in die áltesten Zeiten hinauf. Seine 

leichte Brennbarkeit war es insbesondere, welche ihm einige Beachtung verschafite. 

So erwáhnt schon Plinius in seiner Naturalis historia XVI 1, dass die Chauken 

(ein germanischer Volksstamm, welcher das Gebiet zwischen der Ems und Weser — 

Chauci maiores et minores — bewohnt) mit einer Erdart feuern, welche sie jedoch 
zuvor an der Luft trocknen můssen.*) 

Eigenthůmlich ist, dass trotz der frůhzeitigen Kenntnis des Torfes derselbe 

erst im 17. Jahrhunderte eine ausgedehntere Verwendung als Brennmaterial, be- 

sonders in waldarmen aber torfreichen Lándern, wie z. B. in Holland gefunden hat, 

dazumal wusste man jedoch vom Torfe nichts mehr, als dass er als Brennmaterial 

gut zu brauchen sei. Als Beweis dessen diene eine Štelle aus der Abhandlung des 
Franzosen Charles Patin aus dem Jahre 1603, in der der Torf als eine angeháufte 

Erdart, welche die Fáhigkeit sich zu entzůnden und zu brennen besitzt und aus 

sich selbst wie Harz und Schwefel entsteht“ dargestellt wird. 

Die ersten wissenschaftlichen Untersuchungen „ůber den Torf“ lieferten 

Wiegmann (1857), Leon Lesguereux (1844) und Grisebach (1845), dann Senft, 

Vogel, Websky, Sprengl, welche in das Wesen derselben einiges Licht brachten, 

und insofern als wertvoll zu bezeichnen sind, als in denselben wenigstens im all- 

gemeinen der Ursprung und die Wesenheit des Torfes richtig erkannt wurde. 

*) Ulva et palustri iunco funes nectunt (barbari scilicet Chauci) ad praetexenda piscibus 
retia, captumgue manibus lutum ventis magis guam sole siccantes terra cibos et rigentia septem- 

trione viscera sua urunt. Mit Sumpferas und Binsen verbinden die Barbaren (námlich die Chauken), 

die Stricke, um den Fischen die Netze entgegenzustreuen und trocknen den mit den Hánden 

herausgenommenen Schlamm mehr an der Luft, als an der Sonne, und wármen mit dieser Erdart 
die Speisen und ihre, vom Nordwinde erstarrten Glieder. 
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Bahnbrechend und fůr das Studium der Torfmoore sehr beachtenswert sind 

die Arbeiten von Sendtner 1854 „Ueber die Vegetationsverháltnisse Sůdbaierns“ und 

von Lorenz „Ueber die Torfmoore Salzbures“. 

Diesen Forschern stehen in neuester Zeit Nathorst, Geickie, Steenstrupp, 

Blytt, Jentsch, Frůh, Fleischer, Salfeld, Seelheim u. a. mit ihren schátzenswerten Unter- 

suchungen ebenbůrtig zur Seite. Jentsch bearbeitete die Torfmoore Ostpreussens, 

Fleischer und Salfeld Norddeutschlands, Šeelheim der hollándischen Insel, Steen- 
strup die von Danemark, Blytt die von Norwegen, und Frůh die meisten Torfmoore 

der Schweiz, Hollands als auch viele Torfe einiger anderer Lánder. 

Auch der erspriesslichen Thátigkeit der zoologisch-botanischen Gesellschaft 

in Wien, insbesondere den unermůdlichen Bemihungen der Herren Prot. Kerner 

und Pokorný verdanken wir die Bearbeitung der Torfmoore Ungarns und auch 
einiger Torfmoore anderer Lánder Oesterreichs. 

-In diesen Publicationen, welche in den Jahren 1858, 1859 und 1860 er- 

schienen, sind auch einige Torflager Bóhmens kurz berůhrt, doch ist nur weniges 

úber ihre Ausbreitung und Máchtigkeit in denselben erwáhnt. Mit Ausnahme einer 

álteren, aber interessanten Mittheilune Palliardis úber die Torflager bei Franzensbad 

und einer botanischen Analyse Frůhs des Torfes von Rokytnitz, dann der Publi- 
cation einiger landwirtschaftlich wichtiger Versuche mit bohmischem Torfe seitens 

des Grafen Franz Thun-Hohenstein (ůber Verwendune des Torfes als Streumittel 

und zur Desinfection), der chemisch-physikalischen Untersuchung des Platzer-Torfes 

vom Director Farský und endlich einer chemischen Untersuchung eines auf der 

Herrschaft Reichenau vorkommenden Torfes (in den Mitth. u. Verh. der k. k. patr. 
okon. Gesellschaft im Kónig. Bóhmen VI. 1. 33.) finde ich nirgends mehr irgend 

welche Angaben úber die Torfmoore Bohmens in der diesbezůglichen Literatur vor. 



Verbreitune der Torfmoore in Bóhmen 

im Verháltnisse zur Verbreitune derselben in den 

Nachbarlándern. 

Prof. Pokorny stellte in seinem Berichte iúber die Untersuchungen der Torf- 
moore Osterreichs die Behauptune auf, Bóhmen sei wohl unter allen Lándern der 

osterreichischen Monarchie das torfreichste. Diese Ansicht ist bei weitem richtiger 

als die von Thenius, welcher die Ausdehnune der Torfmoore in Bóhmen nur auf 

5000 Joch schátzt. 

Nach der Angabe des statistischen Bureaus des Landeskulturrathes fůr das 

Kónigreich Bohmen “) umfassen sámmtliche Torfmoore dieses Landes eine Fláche von 

etwa 10.794 Ha. Doch ist diese Zahl etwas zu niedrig gegriffen, da erstens die 

Torfmoore der Gebirge úber der Region des Baumwuchses darin nicht berůck- 

sichtiogt werden, und zweitens auch die Angaben ber die Torfmoore in den Nie- 

derungen ungenau erscheinen, ja es sind manche ausgedehnte Torfmoore wie z. B. 
der grosse Torfcomplex bei Wesselí an der Lužnitz in denselben gar nicht erwáhnt 

und viele kleinere, die nicht úberall zu Tage treten, oder nassen Wiesen áhnlich 

sind, als in die Kategorie der Wiesen eingereiht, úbersehen. 

Wenn diese Daten durch jene ergánzt werden, welche ich mir auf meinen 

Reisen selbst verschafft habe, und durch die, welche durch die Aufforderung des 

hochlóblichen Praesidiums des Landesculturrathes fůr das Kónigreich Bóhmen und 

durch die gůtige Verbreitung derselben seitens der hohen k. k. Statthalterei dem — 

Autor von allen Seiten Bohmens zugekommen sind, so kann man die Grósse der- 

selben auf etwa 25.000 Ha schátzen. 

Nach dem Berichte des statistischen Bureaus des Landesculturrathes fůr 

Bóhmen vertheilten sich diese auf die einzelnen Bezirke wie folet: 

AOPK 1D Přibysláu“ 2.7.. 16028- + Plalteno 727. = 
Brůx- 01 709.20 EN Slon A O3 MEHO Neudeck“'. ©. (S25 

Dux ©... <... 287070 7 Rokytnitz. -© . „4488 © Grasshtz 0.05 ==- 

*) Die Angabe dieser, derzeit noch nicht veroffentlichten, Daten des statist. Bureaus 
des Landesculturrathes verdanke ich der besonderen Gůte des hochgeehrtesten Herrn Hofrathes 

Prof. Dr. Ritter von Kořistka als auch des hochgeehrten Herrn Dr. J. Bernat, wofůr ich Ihnen hier 

meinen verbindlichsten Dank ausspreche. 
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Was die Ausdehnung der einzelnen Torfmoore anbelanst, variert dieselbe 

sehr. Es gibt da Moore bis von 600 Ha und wieder andere, die nicht einmal 1 Ha 

gross Sind. 

Vergleichen wird nun die Masse der Torferinde Bohmens mit der der Nach- 
barlánder, in erster Linie mit denen der úbrigen Kronlánder Osterreichs. Nach 

den Angaben von Thenius finden sich vor: 
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Oberósterreich 300 M M et 

Niederósterreich ©. . . 250 i s 144 „ 

steermarko < 404" 1000 : : DOS 
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EST ide 24000 2 h 190153 
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Obzwar die hier ancefůhrten Zahlen ch ©anz verlásslichen Maszstab 

zum Vergleiche der Ausdehnung der Torfmoore in den einzelnen Lándern Oster- 

reichs abgeben kónnen (man betrachte nur die Differenz zwischen den Angaben 

von Thenius und denen des statistischen Bureaus des bóhm. Landesculturrathes in 

Bezug auf die Torfmoore Bohmens), so ist dort wenigstens so viel sicher, dass 

Bohmen verháltnissmássie sehr viele Torflager besitzt und nur hierin von Krain 

durch dessen grossartigen Torflager, bekannt unter dem Namen „Laibacher Morast“ — 

„Laibacher Moor“ — úbertroffen wird. Von den benachbarten, nicht osterreichischen 

Lándern ist Deutschland das torfreichste. Man schátzt die Grósse derselben auf 

etwa 250—300 Auadratmeilen. Hievon entfállt auf den von der Donau sůdlich gele- 

genen Theil Baierns 1:89; der Gesammtfláche des Districtes also 10'5 Auadratmeilen. 

Sendtner bemerkt jedoch hinzu, dass diese Angaben viel zu gering gehalten sind 
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und schátzt sie auf 20 Guadratmeilen, was auch neuere statistische Angaben bestá- 

tigen. Ingenieur Classen schátzt sie auf 120.000 Ha also fast auf 21 Auadratměilen. 

In Norddeutschland nehmen die Torflager weit úber 200 Auadratmeilen ein und 

ziehen sich bis an die Grenzen von Russland hin. Die Breite dieser Torflager ist 
verschieden, betrágt aber stellenweise mitunter 25 Meilen wie z. B. in Friesland, wo 

ein Viertel des ganzen Landes Moor ist. oder in Hannover, wo es (nach E. u. K. 

Birnbaum) 120—1830 Auadratmeilen Torfmoore (also "/, der Gesammtoberfláche) giebt. 
Als sehr torfreiche entferntere Lánder wáren besonders hervorzuheben Hol- 

land und Irland, welches letztere nach Lyell 3,000.000 Acre demnach 01 seiner 
ganzen Fláche besitzt. 

Die gróssten Torfiager in Europa finden sich jedoch im nordlichen Russ- 

land vor. 

Selbst wenn in Bóhmen die Torfmoore keine solche Ausdehnung haben, wie 

in anderen Lándern, so ist doch die von ihnen eingenommene Fláche von 25.000 Ha 

genug gross, um dieselben einer eingehenden Betrachtung sowohl vom naturwissen- 

schaftlichen als auch vom nationalokonomischen Štandpunkte aus zu wůrdigen und 

zu ermitteln, ob diese so bedeutende Fláche einen ihrem Ausmasse angemessenen 
Nutzen abwirft und wie sich wohl, Falls dem nicht so wáre, diese Grůnde auf die 

zweckmássigste Art und Weise ausnitzen lieszen, wobei diesem Unternehmen die 

orosze Zerstreung der verháltnissmássie kleineren Torfmoore durch das ganze Land 

zu statten kommen kónnte. 

Es sind daher die Torfmoore nicht allein fr die Naturwissenschaft, ins- 

besondere fůr die Planzengeocraphie, sondern auch fiůr den rationellen Landwirt, 

der ja heutzutage jede Scholle verwerten soll, von nicht geringer Bedeutung. Auf 
dieses hin sind demnach 1. die Torfmoore Bóohmens vom naturwissenschaftlichen 

Standpunkte und 2. vom nationalokonomischen Standpunkte zu beleuchten. 

ba 



DIE TORFMOORE BOHMENS 

vom naturwissenschaftlichen, insbesondere vom botanischen und 

geologischen Standpunkte. 





An Wwelchen Orten, unter welchen Umstánden und auf welche Weise 

bildet sich Torf? 

Es ist bekannt, dass die ausgedehntesten Torflager der Erde in Nord- 

europa, Nordasien und Amerika, in letzterem Lande sowohl im Norden, als auch 

im Sůden, in den gemássigten Zonen sich vorfinden. In manchen Gegenden dieser 

Welttheile bilden die Torfmoore ungeheuere, oft zusammenhángende Strecken von 

Tausenden von Kilometern. In Mitteleuropa ist ihre Ausdehnung nicht gross, doch 

finden sich mitunter bedeutende Complexe derselben in den Niederungen, wie z. B. 

in Norddeutschland, Holland, Irland, Sůdbaiern und Ungarn, als auch auf den 

Gebirgen und in deren Thálern, wie in Salzburg, Tirol und in der Schweiz. In Sůd- 

europa sind sie seltener und auch unvollkommener entwickelt, als in Mitteleuropa, 

so z. B. bei Polesina zwischen der Můndune des Po und der Etsch*), ferner in 

den Maremmen im Flussgebiete des Arno, im geringen Ausmasse hier auch spo- 

radisch im Gebirge (so auch in Monte Amiata in Toscana), in Portugal, in dem Fluss- 

gebiete der Vouga und des Mondego und sonst noch an einigen wenigen ŠStellen. 
In den Pontinischen Siůmpfen sůdlich von Rom bildet sich jetzt fast kein Torf 
mehr. In den Polargegenden findet man ebenso wie zwischen den Wendekreisen so 

wenig Torfmoore als Kohlenlager. Nur in dem Hochgebirge der Tropenlánder 
konnen Moore vorkommen. (Prof. Pokorny “*) erwáhnt zwar ein Torflager bei 

Point de Galle auf der Insel Ceylon, ohne jedoch die verticale Hóhe anzugeben, 
noch die Auelle, aus der er diese Mittheilung entnommen, namhaft zu machen). 

Die nordlichsten Torfmoore scheinen jene im Westerónland zu sein, welche noch 

zwischen 64—699 n. B. hie und da vorkommen und nach Warming u. Holm meist 

von Cyperaceen, Moosen, Weiden und Empetrum gebildet werden, 
In der gemássisten Zone der sůdlichen Halbkugel treten die Torfmoore 

wieder auf und werden um so máchtiger, je weiter sie von den Tropenlindern 

liegen, namentlich auf der westlichen Halbkugel, wo ihre Verbreitung eine ganz 

*) Moro della torba italiana (Estrato dagli Annali di Agriculture, Industria et Commerci, 

Torino, 1863. 

**) Verhandlungen d. Z. B. Ges. in Wien 1858. 

2* 
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ahnliche ist, wie auf der ostlichen, wo der nordlichste Theil von Amerika die aus- 

gedehntesten Torflager besitzt, und auch in der Mitte von Nordamerika sich die- 
selben massenhaft vorfinden. Hitschcock*) versichert, dass es im Staate Mississippi 
kaum einen Ort geben wird, in dessen Umgebung der Torf nicht vorhanden wáre. 

In Sůdamerika. sind die Torfmoore bereits auf den Anden von Peru, in 

denen nach Póppig die gróssten Stróme dieses Landes entspringen, zahlreich vor- 

handen. Schon zwischen Lima und Pasco, 11" sůdl. Breite, sind sie, jedoch nur 

in einer Hóhe von 4380 m — 4390 m, also an den hóchsten fůr die Reisenden 

zugánglichen Stellen, anzutreffen. Nach Warnhagens*“*) sollen auch in Brasilien in 
S. Paulo ausgedehnte Torflager vorkommen. Auf der Sůdspitze von Amerika sind 

wiederum die Niederungen torfreicher als die Hóhen; die Torfmoore derselben 

weisen aber nach Darwin eine ganz andere Flora auf, als die unsrigen. Dort geht 
auch nach Darwin keine Moosart in den Torf ein. Unter den vielen Pflanzen, die 

dort den Torf bilden, walten Zostera maritima u. Astelia pumila besonders vor.***) 
An der Grenze der Polargegenden werden aber im Sůden die Torfmoore 

ebenso selten, bis sie, wie im Norden, und das viel frůher, verschwinden. Dennoch 

aber kommen nach den Schilderungen Dr. Wills noch in der Náhe der Deutschen 

Polarstation auf Sůdegeoreien (54—559 s. B. und 30—389 w. L. G.) ziemlich háufig 

tundrenáhnliche mit Moosen, Rostkowia Magellanica Hooc. fil., Cladonia und Sticta 

bedeckte Moorfláchen, die eine 260—530 cm mácktige Torfschichte erzeugt haben, 

vor. Ahnliche Torfflichen kommen auch auf den benachbarten Falklandsinseln vor. 

Aus der eben angefůhrten Verbreitung der Torfmoore auf unserer Erde ist ersichtlich, 

dass die Bildung derselben wesentlich vom Klima beeinflusst wird. In den Lándern 

der kalten Zone sind sie nur in den Rand-Theilen und nur wenig vertreten, weil 

das sehr kalte Klima fůr das Wachsthum der Moorbildner gar zu rauh ist, in der 

gemássigten sind sie am máchtigsten, gegen den Aguator nehmen sie ab und ver- 

schwinden fast vollstándig in der heissen Zone, da sie hier nur auf das Hochgebirge 

beschránkt sind. Es ist demnach ausser allem Zweifel, dass ein mássig kaltes 

Klima fůr die Bildung des Torfes am zutráglichsten ist, was hauptsáchlich in der 

Schwáchung der chemischen Wirksamkeit des Sauerstoffes durch die niedrige 

Temperatur seinen Grund hat. 

Was nun die Verbreitune der Torfmoore in Bohmen selbst anbelangt, so sind 

sie hier sowohl in den Niederungen an den Flůssen, namentlich in alten Flussbetten 

und Teichen, in den das Wasser im Abfluss hemmenden Mulden, als auch, und zwar 

noch mehr, auf flachen, horizontalen oder háufiger auf muldenfórmig vertieften Růcken 

und Lehnen der das Land umgrenzenden Gebirge verbreitet. Diese Bergkámme, 

die fast die meiste Zeit im Jahre in Nebel eingehůllt sind, aus denen zahlreiche 

Ouellen entfliessen, deren Wasser der undurchlássigen, wasserdichten, klůftenlosen 

Gebirgsarten und Erdschichten wegen weder durchsickern noch rasch abfliessen 

kann, geben die geeignetesten Orte fůr die Bildung des Torfes ab. Da, genáhrt 

vom reichen Thau, Nebel, Regen, Schnee, deren Wasser das Torfmoor festhált, be- 

*) Report on the Geology, ete. of Massachusetts, Amherst, 1833, 89 p. 119. 

**) Bertuch: Bibliothek der Reisebeschreibungen. 

***) Noggerath: Der Torf. 
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decken sie die mássigen Senkungen und die welligen Bergkimme und sind besonders 
an jenen Štellen, wo zwei aneinander stossende Bergkámme in grósserer Fláche sich 

ausbreiten, sehr máchtig. Im Inneren des Landes findet man sie in ebenen oder 

sanft gewellten Niederungen, in Mulden, die unter dem Niveau der normalen Hóhe 

der Grundwásser liegen, in Thálern, die sich bald erweitern, bald verengen und so 

den raschen Lauf der Fliůsse und Báche hemmen, welche dann schlangenartie sich 

windend, morastige und torfige Wiesen durchfliessen und stellenweise Teiche bilden, 

an deren Rándern sich dann Torf bildet, welcher immer weiter nnd weiter in den 

Teich drinct. 

Als Beispiel fůr die erste Art der Entstehung und Verbreitung der Torf- 
moore mógen die Gegenden des Riesengebirges dienen. 

„ Da ziehen sich die Torfmoore von der Einsattlung bei Neuwelt auf einer 

sanft gewellten Fláche des Berekammes in einer mittleren Hóhe von beiláufie 

1260 m, in einem Ausmasse von 1000—1200 ža bis zum Elbegrund, indem sie den An- 

hohen und felsigen Hůgeln, Bergen, Abhángen und jáhen Abfállen ausweichen. Mitunter 

werden sie von letzteren, wie bei Luboch und Šteindelbereg unterbrochen. An tieferen 

feuchteren Stellen, wie am grossen Bruch, an der Jakschen Pfůtze u. a. bilden sie 

Schichten von ziemlich bedeutender Tiefe, dehnen sich aber dort, wo die Bergkámme 

zusammentreffen (Naworer-, Elbe- und Pantschewiese) wieder sehr in die Fláche aus. 

Genau dasselbe finden wir auch auf dem zweiten Gebiresknoten, wo Torf- 

moore auf dem Silberkamm und dem Koppenplan in einer Hohe von 1390 m, auf 

der Weissen Wiese von 1420 m und auf dem unterhalb der Schneekoppe und dem 

Brunnberg befindlichen Theile der Teufelwiese eine Bodenfláche von fast 400 ha 

bedeckten. 
Ausser diesen Hauptlagern trifft man die Torfe im Riesengebirge ůúberall 

dort an, wo sanfte, von kleinen Schluchten oder Einsenkungen durchsetzte Neiguncen 

den Abfluss der Wásser erschweren. Šo findet man dieselben auf dem Teufelsberge 

als sogenannte „Hirschguellen“, „Saure Wiesen“, in einer Hóhe von beiláufig 950 m, 

ferner auf dem óstlichen Abfall des Riesencebirges zwischen Mooshůbel und Bárhůbel, 

bei den Schůsselbauden, etwa 1000 2 hoch, auf dem schwarzen Berge als „Moos- 

wiese“ 1170—1190 m hoch im Ausmasse von 105 %a und in kleineren Aus- 

dehnungen lánes der Mummel, Elbe und anderorts. In den meist mit Nadelholzern 

dicht bewaldeten Vorbergen endlich bilden sie nur stellenweise schmale Fláchen 

und schiefe Streifen wie bei Mrklow, Štěpanitz, Ponikla und Martinitz. 
Als Beispiel der zweiten Art der, fůr die Bildung und Verbreituneg der 

Torfe gůnstigen, Gegenden diene die Wittingauer Ebene, bekannt durch ihren 

Reichthum an grossen Teichen, deren Ufer gewóhnlich den Rand von grossen Torí- 
lagern abgeben, ferner die Gegend um Hirschbere und Niemes, wo zahlreiche 

Kegelberge, Kuppen und zusammenhángende bis 694 » hohe DBergrůcken Kessel 

und flache, stellenweise sich ausbreitende, Tháler bilden. 

Es lassen sich in der letzgenannten Gegend leicht zwei Tháler verfolcen, 

das eine zieht sich in der Richtuug von Oschitz gegen Wartenbere, Niemes und 
Bóhm. Leipa in einer Hóhe von 331 » zu 252 m, das zweite vom Heideteiche 

von 269 » bis 248 m gegen Hirschberg, Habichtstein, Neuschloss und Bóhm. Leipa. 

Beide Tháler fallen mássig ab, das erste in einer Lánge von 40 km in 19 m, das 
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zweite bei einer Lánge von 206 Zm um 21 m. Durch beide schlángeln sich Flůsschen in 

vielfachen Windungen hindurch, durch ersteres der Polzen mit seinen Zuflůssen, beson- 

ders dem Jungfern- und Jeschkenbach, dann dem Abfluss des Wawruschka-, Důrrnsten- 

und Kummerteiches, durch das zweite der Thammiihlbach, welcher seine Gewásser 

aus dem Heideteiche, dem Grossteiche und dem Woken-Woberner Thale dem Herrnser- 

teiche zufiihrt. Dieses zweite Thal besonders ist zur Bildune der Torfmoore wie ge- 

schaffen. Der Stand der Grundwásser ist hier ziemlich hoch, so dass an jenen Stel- 

len, wo die kesselfórmigen Vertiefungen unter das Niveau derselben reichen, Teiche 

sich bildeten, welche im Laufe der Zeit entweder ganz vertorften („Wůster Teich“, 

„Faule Wiesen“) oder als solche mit torfigen Ufern dann verblieben, wenn felsige 

Ufer nicht vorhanden waren. (Wawruschkateich, Strassenteich, Důrrnstenteich, Kummer- 

teich, Heideteich, Grossteich, Thammůhlerteich und Gross-Herrnserteich.) 

Diese Teiche durchfliesst der Thammůhlbach, dessen Wasser wegen des 

schwachen Gefálles des Flussbettes fast keine Bewegung zeigt, und der sich dann 

durch die teichfreie Torffláche hindurchwindet. 

Aus dem Vorkommen dieser und vieler anderer Torfe ist ersichtlich, dass 

der Torf an feuchten, nassen, morastigen oder teichreichen Orten ohne Růcksicht 
darauf sich bildet, ob letztere durch den hohen Stand der Grundwásser, oder 

durch Guellen, oder durch atmosphárische von den unteren Šchichten aufgehaltene 
Wásser feucht erhalten, versumpft oder úberschwemmt werden. Wenn wir die 

Oualitát der Unterlage unserer Torfe in's Auge fassen, so finden wir meist diluviale 

und alluviale Šandschichten, wie dies namentlich in den Niederungen, so bei Tham- 
můhl und bei Hirschbere der Fall ist. An vielen Štellen ist unter den Sandschichten 

kein Thon vorhanden, anderorts ruht wiederum der Torf direct auf letzterem. Dieser 

Thon ist gewohnlich von blaugrauer Farbe (z. B. bei Neuland, Wemsche, Warten- 
berg u. s. w.) auch weisslich mit Sand vermischt oder rein weiss, wie z. B. die 

tertiáren Thone bei Borkowitz und Lomnitz. Sehr háufig bildet die Unterlace der 

Torflager Lehm so zum Beispiel bei Zálší, Mažitz und Sudoměřitz. — Bei Košátek 

und Byšitz besteht ihre Unterlage aus einer Schichte Kalksinter mit Schnecken- 

und Muschelschalen, die auf alluvialem Sande und Lehm ruhen. 

Die Gebirgsmoore ruhen auf krystallinischen Gesteinen verschiedener Art, 
die des Isergebirges auf Granitit, ebenso die des Riesengebirges (von Neuwelt bis 

zum Elbegrund, auf dem Koppenplan und der Weissen Wiese), ein Theil der Torf- 

moore náchst des Brunnberces, wie auch die Torfmoore bei den Schiůsselbauden lagern 

auf Phyllitschiefer, die „Mooswiese“ bei Johannisbad auf Gmeis. Die Torfmoore 

des Bohmerwaldes meist auf Granit und Gneis, ebenso die Moore des Erzgebirges. 

Mersel oder Plánerkalk bildet seltener die Unterlage der Moore, noch seltener 

Kalkschichten. Doch pflest unter allen Gebiresarten der Thon am háufigsten, allein, 

oder mit einer Sandschichte die Unterlage der Torfmoore zu bilden, oft als Verwitte- 

rungsproduct der demselben an der betreffenden Stelle tiefer untergelagerten Granit- 

oder Gneisart. Er fůhrt auch in den meisten Fállen durch seinen Widerstand, den er 

dem Durchsickern des Wassers entgegensetzt, eine Versumpfung herbei. Doch ist 
die Ansicht, dass der Thon als Unterlage fůr die Torfe, wenn nicht direct, so doch 

wenigstens unter der Sandschichte vorhanden sein můsse, eine irrige, und schon Grise- 
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bach*) widerlegt diese Anschauung; auch spricht das oftere Vorkommen unserer 
Moore auf blossem Sande oder auch auf anderer Unterlace dagecen. 

Die Hauptbedingung fůr die Bildung des Torfes ist stagnierendes oder sehr 

langsam fliessendes, nicht zu tiefes Wasser, und nur durch das Vorhandensein des- 

-- selben ist ein úppiges Wachsthum der Torfpflanzen und ihre Verwandlung in 

- Torf měglich. 
Úber die Art und Weise der Verwandlung der diesbezůglichen PAanzen in 

Torf sind heutzutage die Meinungen noch sehr verschieden. Viel ist schon ber 

diesen Gegenstand geschrieben worden, aber auch in den Arbeiten von Wiegmann, 
Websky, Mulder, hauptsáchlich aber Senft und Frůh, die auf diesem Gebiete noch 

am fruchtbringendsten gearbeitet haben, findet man darůber nichts ganz bestimmtes. Bis 

jetzt ist es noch niemandem gelungen, die Zersetzung der Pflanzen im Torfe von 
Stufe zu Stufe zu beobachten und zu erkláren; es ist nicht einmal bekannt, wodurch 

eigentlich der ganze Vorgang eingeleitet wird. 

Manche,**) wie: Dau, Crom, Lesguereux und Fremy erblicken den Anfanc der 
Torfbildung in einer Art von Gáhrung. Wenn dem so wáre, dann můsste die Zahl 

der Torfmoore in der tropischen Zone statt am kleinsten, am gróssten sein, abge- 

sehen davon, dass die Torfschichten stets eine geringere Temperatur aufweisen, wie 

sle zu einem Gáhrungsprocesse erforderlich ist. Fremy cgeht noch weiter und er- 

blickt den Urheber dieser Gáhrung in einer Bacterienart, in dem Bacillus Amylo- 
bacter, indem er sich auf Van Tighem beruft, was Frůh zu dem Ausspruche be- 

rechtigt, dass Fremy den Tighem-***) nicht verstand, da er selbst nie in dem Torfe 

Bacterien angetroffen habe. Auch ich fand in frischen, zu diesem Zwecke vorsichtig 

herausgenommenen Torfproben, niemals Bacterien. 
Sollte aber die Ulmification der Pflanzenreste wirklich eine Gáhrung sein, 

so wáren dabei wohl auch lebendige Organismen zu finden, da jede Gáhruneg (nach 
Pasteur) ein durch Sauerstoffmangel bedingter Lebensprocess gewisser Organismen 

ist, der durch ein von diesen Organismen (meist Spaltpilzen) abgeschiedenes Ferment, 
welches Cellulose und in beschránktem Masse auch Stárke zersetzt, eingeleitet 

wird. Was aber speciell den Bacillus Amylobacter anbelangt, so ist es wohl That- 
sache, dass der Bacillus Amylobacter das Pflanzengewebe macerieren kann, aber dass er 
die Ulmification hervorrufen kónnte, das bezweifle ich um so mehr, je ofter ich ihn 

im Torfe umsonst gesucht habe. Ich habe canz genau danach, wie ich die Bacterien- 

cultur bei H. Prof. Dr. Zopf kennen gelernt habe, den Torf von einigen Orten, nament- 
lich von Borkowitz auf Náhreelatine untersucht, bekam dabei fast immer Gruppen von 

Schimmelpilzen, aber nur auf ungediecenen Culturen auch Bacterien. Nur im ver- 
witterten Torfe von der obersten Schichte, in der sogenannten Moorerde, und in 
faulenden Pflanzentheilen bekam ich auch reichliche Bacterien-Culturen einer Ba- 

cillusart, bei den faulenden Pflanzen háufig Clostrydium butyricum, deren Keime 

aber dorthin sicher aus der Luft gelanet waren und deren Function keine Ulmi- 

*) Grisebach: Emmsmoore, pag. 17. — Senft, Die Humus-, Marsch- und Torfbildungen 

Leipzig 1862. — Frůh, Úber Torf und Dopplerit, Zůrich 1883. 
**) Noggerath: der Torf (Sammlung wissensch. Vortráge von Virchow u. Holtzendorf 

X, Serie, Heft 230.) 

***) Van Tighem: Sur le ferment butirigue Comp. rend. LXXXIV pag. 1102. 
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fication war. So viel ich weiss, fand auch bis jetzt Niemand in frischem Torfe ulmi- 
ficierende Bacterien. Und dass die Ulmification vielleicht durch Schimmelpilze ver- 
ursacht oder begleitet wůrde, ist um so weniger wahrscheinlich, da die Schimmel- 

pilze zwar sehr oft im Torfe zu finden sind (ein reiner Hochmoortorf erscheint von 

ihnen wie durchwebt) aber auch in vielen Torfen fehlen; so fand ich sie in reinem 

frischen Wiesenmoortorfe, den ich aus der Mitte der Torfschichten zu diesem Zwecke 

vorsichtig herausgenommen habe, niemals. 

Bekannt ist, dass die Bildung des Torfes der Hauptsache nach in einer, 

nur langsam vor sich gehenden, chemischen Zersetzune bei niedriger, wenig ver- 

anderlicher Temperatur besteht. Durch das Wasser muss so viel als měglich der 
Zutritt des Sauerstoffes verhindert werden, und nach dem verschiedenen Grade 

des Hintanhaltens desselben und der Temperatur ist auch das Product ein ver- 

schiedenes. | 

Wenn sich die Pflanzen bei freiem Luftzutritte zersetzen, verwesen sie 

unter normalen Oxydationsvorgángcen. Dabei liefern sie unter Bildung von Wasser 

und Kohlensáure eine bald mehr, bald weniger kohlenstoffreiche, je nach den ver- 

wesenden Pflanzenarten oft ziemlich verschiedene, mit noch unzersetzten Pflanzen- 

resten vermengte, allgemein Humus, auch Mull, genannte Substanz, welche meist aus 

Humin und Huminsáure besteht, und welche bei weiterer Zersetzung allmáhlig 

kohlenstoffármer wird. | 
Erfolet aber die Zersetzuneg im Wasser bei einer niederen Temperatur, so 

verhált sich die SŠache ganz anders, als in freier Luft. Das Wasser námlich 

pflegt in gleichem Volumen nur etwa den dreissigsten Theil des freien Sauerstoffes 

der Luft zu enthalten, woraus schon ersichtlich ist, dass die abgestorbenen Pflanzen- 

theile weder so geschwind noch so vollstándig verwesen kónnen wie ausserhalb 

des Wassers in der freien atmosphárischen Luft und zwar wird diese Verwesung um so 

unvollstándiger sein, je langsamer im Wasser der dabei verbrauchte Sauerstoff ersetzt 

wird, je ruhiger das Wasser ist, je mehr Pflanzenreste in gleichem Volumen Wasser 

sich zersetzen und je niedriger (bis zu einem gewissen Grade) die Temperatur des 

Wassers ist.. Die niedrige Temperatur des Wassers schwácht dabei die Wirkung 

des Sauerstoffes ab und unterstůtzt den Vertorfungsprocess ganz bedeutend.  Sind 

alle diese Bedingungen in hohem Grade vorhanden, so werden die abgestorbenen 

Pflanzentheile bis zu einem gewissen Grade conserviert. „Es besteht somit,“ nach 

der Meinung der meisten Beobachter (namentlich Frůh's),*) „die Vertorfune in einer 

cehemmten Oxydation der Pflanzenstoffe, welche zu dem durch die permanente An- 

wesenheit des Wassers, die niedere Temperatur, die Verschiedenheit der Pfianzen- 

stoffe selbst und die mineralischen Beimengungen eine vielfach modificierte sein 

muss,“ wobei aber der grósste The des Kohlemstoffes der Fflanzen im Torfe er- 
halten blevbt, und um so mehr úber die úbrigen Pílanzengrumdstofje úberwiegt, je lůnger 

der Process der Vertorfung amdauerte, das heisst je alter der Torf wird. 

Die wichtigsten Producte der 'Torfbildung sind Ulminverbindungen (ge- 

wóhnlich braun gefárbt) und Huminverbindungen (schwarz oder dunkelbraun), und 

zwar die wasserstofi- und sauerstofreicheren Ulminsáure und Ulmin, dann Humin- 

*) Frůh: Úber Torf und Dopyplerit pag. 45. 
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sáure und Humin, so wie Salze dieser Sáuren und dann auch Auellsáure und Auell- 

satzsáure, welche fůr die Oxydationsproducte jener beiden Sáuren gehalten werden. 
Von den Ulmin- und Huminsalzen scheinen die kalk- und eisenháltigen am háu- 

figsten vorzukommen. Dass aber der Verlauf der chemischen Veránderungen der 

in den tieferen Torfschichten in grossen Mengen dicht angeháuften, stets nassen, 

Planzenstoffe gewiss ein anderer sein wird, als der auf der zeitweise wasserarmen 

Oberfláche, ist klar. Hier herrscht unter Mitwirkung der den Fáulnissprocess her- 

vorrufenden Bacterien und Schimmelpilzen die Bildung der Huminstoffe und 
Kohlensáure vor, dort bei Absenz solcher Bacterien der Ulminstoffe und Kohlen- 

wasserstoffgase, und von beiden Zersetzungsarten bestehen zu einander Úbereánge, so 

dass dře Torfbildung eine nach der Wassermenge, nach den torfbildenden Pflanzen 

und nach ihrer Menge sehr mannigfaltige ist. Dabei sind auch die anatomischen Ver- 
háltnisse der vertorfenden Pflanzen im Spiele. Das mit Kieselsáure incrustierte oder 

in der Cuticula viel Wachs oder auch viel Harz fůhrende und somit den Luftzutritt 
hindernde, recht dickwandige Pflanzengewebe verhált sich bei der Ulmification sicher 

anders als ein an Cellulose und Protoplasma reiches saftiges Zellengewebe. 

Die Menge des Kohlenstoffes im Torfe ist um so grósser, je mehr derselbe 

durch das Wasser von der áusseren Luft abgeschlossen war. 

Der Umstand, dass in der kálteren Zone die Torfmoore zahlreicher vor- 

kommen als in der wármeren gemássigten, und dass sie sich in der heissen Zone nur auf 

den Gebireskámmen vorfinden, spricht dafůr, dass ein mássig kaltes oder mássie 

rauhes Klima die Zersetzung verhindert, die Vertorfung aber befórdert. 

Senft (1. c. pas. 163.) ist der Ansicht, dass Fróste einen grossen Einfluss 
auf die Vertorfung haben, indem sie die Humussáure vom Wasser befreien, und 
dieselbe unlóslich machen. Frih (1. c. pae. 42.) theilt, vielleicht mit Recht, diese 

Ansicht nicht. Ich selbst mass im Winter die Temperatur der Torfschichten von 

Borkowitz und fand, dass der Frost in diese nicht tiefer eindrang, als in einen 

anderen Boden, wiewohl die verháltnissmássie geringe Erwármung der stets nassen 

Schichten im Hochsommer auffallend ist (Ende Juli 1886 fand ich dieselben bei 

Borkowitz in der Tiefe von 3% nur 6“ R. warm). Es kónnte demnach die Ansicht 

Senfts nur fůr die obersten Schichten gelten. 

Mancher Leser wird wohl die Frage aufwerfen, warum am Wasser wach- 

sende und in demselben schwimmende Pflanzen nicht immer und ůúberall in Torf 

úbergehen. Es egibt bei uns eine genůgende Anzahl von Teichen, die mit den ver- 

schiedensten Pílanzen bewachsen sind, an jedem Bach und jedem Flůsschen fast 

finden wir eine Menge derselben vor, und dennoch weisen viele dieser Gewisser 

gar keinen Torf auf, sondern nur Schlamm, oder nur anmoorigen, aus verfaulten 

oder theils verfaulten, theils ulmificierten Pflanzen und angeschwemmten minerali- 

schen Bestandtheilen bestehenden Bodensatz. Der Grund hiefůr ist, dass zur Ent- 

stehung des Torfes erstens ein (stehendes) stagnierendes und móglichst ruhiges 

Wasser und zweitens eine Masse von Pflanzen nothwendig ist. Jene Wasserpflanzen, 

welche in geringer Zahl auf dem Wasser schwimmen, gehen lanesam in Fáulnis úber. 

Der in der Luft, im Wasser und in den Intercellularráumen der Planzen ent- 

haltene Sauerstoff vereinigt seine oxydierende Thátigkeit mit jenem Sauerstofte der 
freien Luft im Wasser und ausserhalb des Wassers, der die auf der Wasseroberfláche 



10 

befindliche Pflanze zersetzt. Sinkt nachher die Pflanze zu Boden, so wird sie durch 

die in ihr sich entwickelnden Gase oft wieder auf die Oberfláche gehoben und kommt 
neuerdings mit der Luft in Berůhrung, so dass ihr saftiges Gewebe frůher oder spáter 

in Fáulnisproducte sich verwandelt und s. w. Man findet auch in solchen: faulenden 

Pflanzentheilen massenhaft Bacterien. Diese Pflanzenreste zersetzen sich um so eher, 

je mehr das Wasser, in dem diese Pflanzen vegetieren, in Bewegung ist; denn 

durch die Bewegung des Wassers (wie in Báchen und Fliůssen) kommt die in Zer- 

setzung begriffene Pflanze mit immer neuem und neuem Wasser und Lufttheilchen 

in Berůhrung, welche ihre Fáulnis beschleunigen und ihre Vertorfung hindern. 

Móglich, und sehr wahrscheinlich, dass auch die anorganischen Substanzen des 

Grundes auf ihre Verwesung Einfluss haben. Sicher beschleunigen auch Alkalien, 

wenn sie anwesend sind, den Zersetzungsprocess, indem sie die freien Sáuren (Humus- 

sáure) neutralisieren. 

Dr. Lorenz, der áusserst sorgfáltige Untersuchungen úber die Torfmoore 

Salzbures lieferte, ist der Ansicht, dass der Vertorfung eine allzugrosse Menge von 

im Wasser enthaltenen anorganischen Beimischungen entgegenwirke. Dieser Ansicht 

kann man nur beistimmen. Denn dort, wo trůbe Wásser im ersten Stadium der 

Ulmification befindliche Pflanzenmassen zeitweise úberschwemmen, bildet sich kein 

Torfť. So fand ich in jenen Theilen der Flussgebite der Cidlina, Mrdlina u. a.; 

die fast jedes Frůhjahr mit trůbem schlammigen Wasser úberschwemmt werden, 

keinen Torf. Die Ursache hievon ist theils in der Anschwemmung der vielen Mineral- 

Bestandtheile, theils darin zu suchen, dass das Wasser, der Hauptfactor der Torf- 

bildung, kein bestándiges ist, da es im Verlaufe des Sommers frůher oder spáter 

verdunstet. In dieser Unbestándickeit des Wassers als auch darin, dass hier die 

hohe Temperatur die Wirksamkeit des Sauerstoffes steigert, liegt auch der Grund, 

warum in wármeren Lándern sich kein Torf bildet, sondern die Verwesung der 

Pflanzen unter Bildung von Kohlensáure, Šumpfcas, und Humusstoffen vor sich geht. 

Schon in Italien ist die Bildung des Torfes eine unvollkommene, 80 macht Gaetano 

R. v. Grigolato der Commission fůr die Erforschung der Torfmoore von Osterreich *) 

die Mittheilung, dass der Torf bei Polesina zwischen der Můndung des Po und 

der Etsch nicht besonders zu gebrauchen ist, und derselbe nur in der áussersten. 

Noth als Brennmaterial Verwendung finden kónnte. Noch schlechter ist der Torf 

aus den' sůdlicher gelegenen Maremmen an der Můndung des Arno. Auch auf der 

Oberfláche mancher unserer Torfmoore zeigt sich mitunter bei einer nicht genů- 

cenden Menge von Wasser eher eine Verwesung als eine Vertorfung der Pflanzen, 

was zur Folge hat, dass sich an Stelle des Torfes eine schwárzliche oder schwarz- 

braune Humuserde bildet, indem die Bildung von Huminstoffen vorherrscht. 

Da es aber měglich ist, dass es auch in der Zeit der Torfbildung trockene 

Jahre geben konnte, in denen der Abschluss der torfbildenden Pflanzen von der Luft 

zu jeder Zeit der Torfbildung nicht vollstándig sein musste, so dass die oberste 

Torfschichte in solchen trockenen Jahren mehr durchgelůftet wurde, als in mehr 

nassen Jahren, konnte auch zeitweise bei der Torfbildune die PBildung von Humin- 

stoffen und Kohlensáure úber die Bildung von Kohlenwasserstoffgasen und Ulminstoffen 

*) Verhandl. d. zool. bot. Gesellschaft 521, 8. Th. 
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vorherrschen. Man darf also nicht immer und nicht úberall schon a priori sámmtliche 
Torfschichten als ein ausschliessliches Product einer reinen ungestórten Ulmification 

ansehen. Dazu kommt noch in Betracht, dass das Torfwasser nicht immer gleicher 

Wárme und nicht immer gleich mineralstoffreich sein musste, dass die torfbildenden 

Pflanzen zu jeder Zeit der Torfbildung auch eines und desselben Moores nicht von 
denselben Planzenarten, also auch nicht derselben anatomischen, der Torfbildung 

in gleichem Masse resistenten, Constitution waren. Man sieht daraus, dass die Torf- 

schichten auch Úbergůngen von der Ulmification zur Humification ihren Ursprung 
verdanken kónnen. Davon kann man sich auch schon mikroskopisch úberzeugen, 

indem man in solchem mehr aus Verwesung der Pflanzen entstandenem humusartigem 
Torfe sehr oft neben der kórnigen Humusmasse und den sonstigen Humus-Bestand- 
theilen viel Spuren von kleinen Thieren, namentlich von Enchytraeus hnlichen 

Wůrmern findet, sowohl ihre Chitinreste als auch ihren Koth und ihren Frass. 

Dies kommt in einem guten Torfe gar nie vor. Ein reiner, ob schon aus unzersetzten 
oder schon ulmificierten Pflanzen cebildeter frischer Torf, ist meiner bisherigen 

Erfahrung nach immer frei von den die Mullbildung unterstůtzenden Wůrmern. Die 

einzige Ausnahme bildet noch der Pachydrillus sphagnetorum, der aber mehr im 

Torfwasser als im Torfe selbst vorkommt. 

Die Eintheilung der Torfmoore nach ihrer Flora. 

Wer einmal Gelegenheit hatte, ein Torfmoor zu sehen, wird auch den Aus- 

spruch Bronns verstehen, der dasselbe als eine „Welt im Kleinen“ bezeichnet; eine 

eigenthůmliche typische Flora, eine eigenthůmliche Fauna und eigene Petrefacten 
finden sich hier bunt durch einander beisammen. Die einzelnen Torflager zeigen aber 

dennoch nicht immer und úberall denselben Charakter, dieser wird nicht allein durch 
die Terrainverháltnisse, sondern auch durch die Pflanzenvegetation bestimmt. 

So ist die Oberfláche der Torfmoore bald eben, fast horizontal und in 

gleicher Ebene mit dem Wasserspiegel des naheliegenden Teiches, Baches oder 

Flusses, bald liegt sie hóher in einem welligen Terrain, mitunter weit entfernt von 

letzteren und die Torfmoore entnehmen dann aus anderen Auellen das nothwendige 

Wasser. An manchen Stellen ist ihre Oberfláche trocken und daher leicht zu betreten, 

an anderen Stellen wiederum durchnásst und mit Ausnahme einzelner festerer Punkte 

unzugánelich. Die sie bedeckenden Pflanzen haben zwar immer fast das gleiche 

Aussehen, sind aber an verschiedenen Orten, je nach der Bildung und Beschaffen- 

heit des Torfes und seiuer Unterlage und der Menge des vorhandenen Wassers auch 

verschiedener Art. Auf ebenen, in der Náhe vom Wasser gelegenen Torffiláchen 

úberwiegen die Seggen, anderorts das Rohr oder Moose, entweder Hypnum- oder 

Sphagnumarten, letztere auch an hóher gelegenen Štellen, wáhrend fast die ganze 

Fláche trockenerer Torfe von Calluna, Vaccinium und Andromeda bewachsen ist. 
Báume kommen entweder gar nicht, oder in geringer Artenzahl oft nur verkůmmert vor. 

Sámmtliche diese Torfmoore theilt nun die neuere Pflanzengeographie in zwei Haupt- 
typen ein: 1. in Wiesenmoore und 2. in Hochmoore. Diese Eintheilung kannte schon 

Eiselen (1802.) ; er unterschied Hochmoore und Grůnlandsmoore. Dasselbe that nachher 

auch Dau (1823.) und spáter Lesguereux. Sendtner und Lorenz wiesen die Unterschiede 
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beider nach. Der eine suchte den Grund der Verschiedenheit der Flora auf beiden 

in der Beschaffenheit das Bodens, der andere in der Menge des Wassers. 

Wiesenmoore, Niederunosmoore, Thalmoore. 

Grůnlandsmoore (Eiselen), Rasenmoore (Lorenz), Wiesenmoore, Kalkmoore (Sendtner), 

infraaguaticae (Lesguereux), Kjaermoser (Steenstrup), Rohrichtmoore, Rohrmoore (Lo- 

renz), Flachmoore (Pokorny), „Slatiny“ (bohm.). 

Die als Wiesenmoore bezeichneten Torfmoore nennt unsere Landbevolkerung 

meist saure Wiesen oder auch faule Wiesen. Diese Namen beziehen sich auf ihr Aus- 

sehen, das versumpften Wiesen oder nassen, sumpfigen Stellen gleicht. Am háufiesten 

finden sich dieselben bei nns in Niederungen an nicht zu hohen Teich-, Bach- 

und Flussufern, gewóhnlich in gleicher Hóhe mit dem Wasserniveau, mitunter auch 

etwas hóher. Daher auch Lesguereux's Bezeichnung: infraaguaticae. Der Boden, auf 

welchem sie sich zu bilden beginnen, ist meist ein aufgeschwemmter Wassersatz 

entweder von kalkiger Beschaffenheit (so bei Košátek und Byšitz), oder blaugrauer 

Thon (wie bei Neuland, Niemes, Wartenberg) oder Sanderde (wie bei Schiessnig und 

Wartenberc), oder Lehm (wie bei Weselí u. a. O.). 

Wie schon erwáhnt, kommen die Wiesenmoore háufig in Niederungen, 

seltener in Gebirgsgegenden (wie lángs der Mummel und Elbe im Riesengebirge) 

vor, namentlich finden sich dieselben lángs der Flůsse, Báche und Teiche in 

abschůssicen Thalkesseln, so besonders im mittleren Elbegebiet, in der Niemeser 

und Hirschberger Niederung, an der wilden Adler bei Doudleb und Senftenberg, 

im sůdlichen Bóhmen z. B. bei Weselí, Sudoměřitz, Wittingau und lángs solcher 

Flůsse vor, deren Wasser sich nicht viel trůbt und wenig aufschwemmt. 

Die meisten unserer Wiesenmoore waren ehemals Teiche oder Tůmpel, deren 

Raum mit der Zeit vollstándig dem Wasser vom Torfmoore abcerungen wurde. 

Lorenz, Sendtner und andere sind der Ansicht, dass das Wasser, in dessen 

Náhe oder in wélchem selbst die Wiesenmoore sich bilden, kalkhaltig sein můsse, 

doch wird diese Ansicht durch den Umstand widerlegt, dass sich dieselben auch 

an nur wenig Kalk enthaltenden Gewássern, wie bei Herrnsen, Habstein, Hirschberg, 

Sudoměřitz u. a. O. vorfinden. 

Frůh *“) und Van Bemelen stimmen dieser Anschauung auch nicht bei, und 

beweisen das Gegentheil derselben durch Anfůhrung von Beispielen aus der Lage 

der Torfe in der Schweiz und in Holland. 

Wenn die Wiesenmoore einmal jene Grósse und Schichtenhóhe erreicht 

haben, dass sie fůr ihre Pflanzenmasse das zur Vertorfung nóthige Wasser nicht 

mehr erhalten, und somit dem Wasserniveau entwachsen sind, so weisen sie dann 

eine Flora auf, die ihnen ihr typisches Aussehen benimmt. Solcher in der Weiter- 

entwickelung gestorter Wiesenmoore besitzt Bóhmen eine grosse Zahl, bei vielen 

*) Pag. 18. 
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derselben hat das Wachsthum in Folge von Aufschwemmung oder Anschůttung 

aufgehórt. 
In Folge der Verschiedenheit der Entstehung, der Lage und Wassermenge 

weisen die einzelnen Wiesenmoore auch eine verschiedenartige Flora auf, doch be- 

steht letztere meist aus Spitzkeimern (Monocotyledones), an manchen Orten ber- 

wiegen Moose, namentlich Hypnumarten, seltener kommen Blattkeimer (Dicoty- 
ledones) vor, die Sphagnumarten fehlen gánzlich. 

Wo sich die Wiesenmoore aus Teichen oder Tůmpeln zu bilden anfangen, 

besteht die Flora derselben meist aus folgenden Pflanzen: 
Phragmites communis, Glyceria spectabilis, Ranunculus lingua, Phalaris 

arundinacea, Carex paludosa, Juncus conglomeratus, Šium latifolium, Potamogeton 

oramineus, pusillus, acutifolius, crispus, Acorus calamus, Iris pseudacorus, Typha 

latifolia, Butomus umbellatus, Cicuta virosa, Alisma Plantago, Polygonum amphi- 
bium, Nymphaea candida, Ranunculus paucistamineus, Nuphar luteum, Sparganium 

ramosum, Galium uliginosum, palustre, Peplis portula, Lycopus europaeus, Veronica 

scutellata. 
Unter diesen sind gewóhnlich Phraemites, Typha und Glyceria spectabilis 

vorherrschend, und geben dem ganzen das Aussehen von Róhricht, weshalb man 

diese Art der Wiesenmoore mit „Arundinetum“ bezeichnen kann. 

Eine solche Flora zeigt z. B. der Gross-Herrnserteich bei Bóhm. Leipa, 

dessen Grund sandig ist, und der eine Hóhe von etwa 252 m ů. d. M. hat. 
Bei dem Důrrnstener und Strassen-Teich bei Hůhnerwasser, in einer Hohe 

von 300 », úberwiegen in der oben angefůhrten Flora wiederum zahlreiche Arten der 

Carices, insbesondere: Carex stricta, panniculata, ampullacea, vesicaria, canescens, 

seltener paradoxa. Die Seggen bilden manchmal grosse Stocke, die mit Phragmites 

oft nur die einzigen festeren und bis 0:47% hohen Punkte der schwankenden Ober- 

fláche des schwindenden Teiches sind. Ahnliches findet sich auf manchen Torfmooren 

Bohmens, so auch bei Wrutitz, bei Gratzen, auf der Soos bei Franzensbad, bei 

dem Teiche Swět und anderswo. Diese Bulten kommen auch in den Nachbarlándern 

vor, in Norddeutschland hat man hiefiir den Namen Bulten, in Baiern Pockeln, Porzen, 

in Schwaben Hoppen und in Ungarn Zsombégs. Nach Sendtner*) trágt in Baiern 
zu deren Entwickelung meist Schoenus ferrugineus und nigricans bei (bei Memmim- 

geried), anderorts Carex stricta, in Ungarn besonders Carex stricta, deren Stocke 

2—4 Fuss úber das Wasserniveau emporragen. 

Solche durch Seggenstocke ausgezeichnete Wiesenmoore, die wir „Cariceto- 

Arundinetum“ benennen kónnen, finden sich auch in flachen oder welligen, sandigen 

Thálern vor; mitunter fehlt ihnen diese oder jene Seggenart, oder sie ist durch eine 
andere ersetzt. Haben die Seggenstócke eine gewisse Hóhe erreicht, dann hórt ihr 
Hóhenwachsthum auf, (offenbar weil sie zu wenig Wasser haben), und sie fangen 

an, sich auszubreiten und gestatten anderen Pflanzen, sich auf ihnen anzusiedeln. 
Die Wurzeln solcher Stocke sind sehr stark entwickelt und mit unzáhligen Radi- 

cellen mit einander verflochten, sie sind ungewóhnlich lang, haben fast keine Wur- 

zelhaare und sind nach allen Seiten hin so fein verzweigt, dass sie eine filzige 

*) Veget. Verh. Sůdb. 713. 
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Masse bilden. An diesen zahlreichen feinen Fasern bleiben Humus- und Schlamm- 
theilchen haften, und diese befórdern das Ansiedeln neuer Pflanzen, namentlich von: 
Pedicularis palustris, Comarum palustre, Veronica scutellata, Eriophorum angusti- 
folium, Eguisetum palustre, Lysimachia thyrsiflora, Alisma Plantago, Peucedanum 

palustre, Čaltha palustris, Scutellaria galericulata, Lysimachia vulgaris, Galium pa- 
lustre, Lycopus europaeus. 

Durch das Ausbreiten der Seggenstocke und das Heranwachsen der ge- 

nannten neuen Pílanzen werden die zwischen den einzelnen Stócken friůher wu- 
chernden Wasser- und Sumpfpflanzen, als: Utricularia neglecta und minor, Ranun- 

culus paucistamineus, Myriophyllum spicatum, Lemna trisulca, Riccia fluitans, Hypnum 

fluitans und scorpioides langsam verdránst. Nach einigen Jahren sind sie ganz ver- 
schwunden und an den Seggen- und Schilfstocken siedeln sich Stráucher und Báume, 

besonders Salix cinerea pentandra, aurita, Rhamnus frangula und Alnus glutinosa an. 

Eine solche Stelle weist z. B. der sůdliche Theil des bei Thammihl ge- 

lesenen Grossteiches auf. Auf die Weise bekommt dieser Torf ein anderes Aus- 
sehen und wird einem sogenannten „Erlbruche“ ihnlich. 

Ein anderes nicht uninteressantes Wiesenmoor ist auf der Ostseite des 

Wawruschkateiches bei Hůhnerwasser, das eine Fláche von beiláufig 3 %a um- 

fasst und an 280 m hoch liegt. Man findet auf demselben námlich in grosser 

Menge Carex pulicaris, acuta, flacca, panicea, paniculata, teretiuscula, stellulata, 

Juncus filiformis in Gemeinschaft mit Orchis palustris, Epilobium palustre, Lotus 
uliginosus, Juncus silvaticus, Cineraria palustris, Menyanthes trifoliata, Ranunculus 

flammula, seltener mit Hypnum stellatum, cordifolium, aduncum, Fissidens adian- 

thoides. Letztere Moose sind jedoch hier nicht recht zu Hause, und erscheinen 

zwischen den genannten Pfianzen wie eingezwingt. Wecgen der hier vorherrschenden 

Segcen ist fůr diese Wiesenmoorart der Name „Caricetum“ passend. 

Wieder ein anderes Aussehen zeigt das grosse, etwa 3 Am lange und 08 Am 

breite, zwischen Thammůhl und Habstein in einer Hóhe von 260—256 m gelegene 

Wiesenmoor. Auf diesem findet man in buntem Durcheinander Carex paradoxa, 
pulicaris, stellulata, flacca, vesicaria, Hornschuchiana, dioica, Scirpus compressus, 

Juncus supinus, obtusiflorus, filiformis, fusco-ater, capitatus, silvaticus, Rhynchospora 

fusca, alba, Sturmia Loesellii, Triglochin palustris, Tofieldia calyculata, Orchis ma- 
culata, incarnata, latifolia, Comarum palustre, in Gráben Utricularia neglecta, vul- 

garis, minor, Ranunculus flammula, an anderen Stellen dieses reichen Torfmoores 

wiederum Trifolium spadiceum, Menyanthes trifoliata u. a. Ungewóhnlich zahlreich 

sind hier auch die Hypnumarten vertreten, wie stellatum, aduncum, vernicosum, 

cordifolium, nitens, intermedium, insbesondere scorpioides und giganteum, Dicranum 

palustre, Philonotis fontana, Gymnocybe palustris, Šcapania undulata. 

Diese Moose bilden grósstentheils einen zusammenhángenden Úberzug, so 
dass die angefůhrten Planzen in denselben wie eingekeilt erscheinen. Diese Art 

der Wiesenmoore wáre wegen der úberwiegenden Zahl der Hypna mit Hypnetum 

zu bezeichnen. | 
Zu diesen eigentlichen Wiesenmoorformen wáren noch solche Fláchen zu 

rechnen, wo die erforderliche Wassermenge, der Hauptfactor der Vertorfung, entweder 

von sich selbst, oder durch die erfolote Entwásserung verloren gieng. Solche Fláchen 
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haben oft grosse Ahnlichkeit mit Wiesen, besonders dann, wenn Pflanzen der Nachbar- 

wiesen auf ihnen Verbreitung und Fortkommen gefunden haben. 

Als Beispiel solcher Úbergangsformen von Wiesenmooren in Wiesen, deren 

es in Bohmen Hunderte und Tausende gibt, mógen uns die Torfwiesen von Bor- 

kowitz, gegen Weselí lángs des Abflusscanals („Blatná stoka“), dienen, die etwa 235— 

230 » hoch liegen. In diesem Canal wáchst Nuphar luteum, Glyceria Úuitans, 
"Carex pseudocyperus, Potamogeton pusillus, lángs desselben im feuchten Boden 

Hypnum fluitans, exanulatum, stramineum, stellatum, Meesea tristicha, Climacium 

dendroides, Fissidens adianthoides, Dicranum palustre, scoparium var. paludosum, 

Mnium undulatum. Diese an feuchten Stellen in Menge sich vorfindenden Moose 

schwinden um so mehr, je trockener der Boden wird, und an ihre Štelle treten 
Seggen, die hier am Rande des Wassergrabens nur spárlich wachsen, namentlich: 

Carex acuta und flacca, dann Juncus filiformis, Menyanthes trifoliata, Aira caespi- 

tosa, Cardamine pratensis, Ranunculus acris, Trifolium hybridum, wie auch andere 

gemeine Wiesenpflanzen, und zwar weit zahlreicher, als die oben genannten Wiesen- 

moorpflanzen. © 
Ein anderes Beispiel eines Wiesenmoores, mit einer abweichenden Flora, 

finden wir in der Gegend von Niemes gegen Rehwasser zu. Dieses Wiesenmoor 
ist durch zahlreiche Abzugseráben entwássert, und wáhrend sich in und an denselben 

die diesem Moore eigenthůmliche Flora erhalten hat, wachsen auf dem úbricen Theile 

desselben Wiesenpflanzen. In den Abzugsgeráben findet man Charen, und zwar Chara 

foetida und hispida, ferner Sparganium minimum, Potamogeton pusillus, Hottonia 
palustris, Ranunculus circinatus, Riccia fiuitans, Chilosciphus rivularis, Hypnum 
fluitans, lángs des Randes derselben Menyanthes trifoliata, Comarum palustre, Stel- 

laria palustris, Carex canescens, Juncus uliginosus, wáhrend die von den Abzugs- 

gráben entfernteren Stellen bis auf einige geringe Ausnahmen schon ausschliesslich 

Wiesenpflanzen, wie: Aira caespitosa, Poa trivialis, Festuca pratensis, Cardamine 

pratensis u. a. aufweisen. 

Dort, wo die Wiesenmoore allzusehr entwássert wurden, wie dies insbe- 

sondere an jenen Štellen, wo der Torf gestochen wird, der Fall ist, Andert sich 

auch ihre Oberfláche und sie werden allmáhlig zu trockenen Hutweiden. Solche, 

wie Hutweiden aussehende Wiesenmoore finden sich z. B. bei Kunnersdorf náchst 

Oschitz bei Wartenbere, bei Mažitz, Zálší und andern vielen Orten vor. 
Ein solches ausgetrocknetes Wiesenmoor, das in Folge des herrschenden 

Wassermangels aller, die Násse liebender Pflanzen entbehrt, pflest mitunter recht 

interessant zu sein. So sah ich z. B. bei Čečelitz in der Náhe von Všetat, welche 

Gegend ich im Frůhjahr 1878 bereiste, auf einem solchen trockenen Wiesenmoore 
ganze Massen von Bryum intermedium, besonders aber Bryum caespititium in zahl- 

reichen Háufchen, die auf Humus, den sie sich selbst gebildet hatten, wuchsen, so 

zwar, dass es den Anschein hatte, wie wenn die ganze Fláche mit lauter be- 
moosten Maulwurfhaufen bedeckt wáre. 

Von allen Torfarten abweichend, dennoch aber unter die Wiesenmoore zu 

rechnen, ist jene, wo der Torf ausschliesslich von Charen gebildet wird und seine 

Schichten wie Inseln an der Oberfláche des Wassers umherschwimmen. Eine solche 

Torfbildung aus Charen zeigt der Teich im Thiergarten auf der Sůdseite des Tabor- 
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berges bei Jičín. Dieser, in einer Hóhe von etwa 340 m gelegen, ist nicht sehr 
gross, und an seinem Nordende etwa 1—2 m tief, gegen Sůden nimmt jedoch seine 

Tiefe so zu, dass ihn die Leute bodenlos nennen. An dem něrdlichen Theile, nahe 
am Rande, gelang es mir mit einer Štange auf den Grund zu kommen und eine 
Menge von Armleuchtergewáchsen herauszuziehen, die der Gattung Nitella ange- 
hórten. Die Art konnte ich nicht genau erkennen, da ich kein einziges frucht- 

tragendes Exemplar vorfand; doch schien der ganze Habitus fůr Nitella mucronata 
zu sprechen. Diese hier in ungeheueren Massen wachsenden Characeen bildeten 

am Grunde des óstlichen Theiles des Teiches die erste Torfschichte, welche nach 

Erreichnung einer gewissen Grósse durch die wáhrend der Ulmification erzeugten 
Gase specifisch leichter als die von ihr verdránete Wassermasse wurde, und 

demnach in Folge des Auftriebes auf die Wasserfláche gelangen musste. Der Wind 

brachte nun auf die Oberfláche dieser schwimmenden Schichte Sand und Staub und 

mit letzteren auch die Samen der verschiedenartigen am Ufer wachsenden Pflanzen, 

durch welche bald die ganze Insel ergriinte. Im Herbste sinkt sie unter Wasser, 

wird aber im Frůhjahr wieder durch die Gase, die bei der zunehmenden Tempe- 
ratur ihr Volumen, demnach auch das Gewicht der verdránsten Wassermenge ver- 

gróssern, auf die Oberfláche gehoben. Auch die ůúbrigen grósseren und kleineren 

schwimmenden Inseln, wie solche zahlreiche Teiche besitzen, sind aus Wiesenmoor- 

arten, so aus Arundinetum oder Arundineto-Caricetum auf áhnliche Art entstanden, 

doch mit dem Unterschiede, dass diese Pflanzenschichten frůher zu Boden sinken 

můssen, wáhrend die Characeen durch ihr Wachsthum am Wassergrunde hier schon 

allmáhlie Schichten bilden kónnen. 

Manchmal kommen diese schwimmenden Inseln auch dadurch zu Stande, 

dass sich ganze Torfstůcke von den Ufern ablósen, was in der Regel dann geschieht, 

wenn der an den Ufern abgelagerte Torf Ausláufer in den Teich entsendet. 

Doch haben diese bei uns in Bóhmen nur sporadisch auftretenden Torf- 

inseln eine geringe Bedeutung, da ihre Grósse úberall nur eine unbedeutende ist. In 

anderen Lándern, wie z. B. in Ungarn am Neusiedler See, in Ostpreussen am Ger- 

dauener See, ferner in Russland und im nordlichen China haben sie oft eine be- 

deutende Ausdehnung. 

Der zweite Haupttypus der Torfmoore sind die: 

Hochmoore. 

Heidemoore, Sphagnummoore, Moosmoore, supraaguaticae (Lesguereux), Hyitmossar 

(in Schweden), Hoogveen (in Holland), „vrchoviště“ (bohm.). 

In den Gegenden des Bohmerwaldes hat man fůr diese Torfe den Namen 

„Filze“, im Riesen- und Isergebirge „Brůche“ oder „Mooswiesen“, im Erzgebirge 

„Heiden“, im Egerlande „Lohen“, in Sůdbohmen „Moos“, „Blato“, „Blata“, 

„Brůche“ oder „Mooswiesen“. Die Hochmoore sind eine bei uns sehr verbreitete 

Torfart und kommen in bedeutend grósseren und zusammenhángenderen Massen 

vor, als die Wiesenmoore, sie bedecken die Mulden der Růcken unserer Gebirge 
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weit und breit und bilden auch in den Niederungen Sůdbohmens ausgedehnte, oft 

Hunderte von Hektaren grosse, zusammenhángende Fláchen. Anderswo kommen sie 

nur auf kleineren Fláchen meist in Begleitung der Wiesenmoore vor. Šie kommen 

namentlich auf einem Terrain mit stagnierendem Wasser vor, so zum Beispiel háufie in 

der sandreichen Niemes-Hirschberger und Leipaer Umgebung, im thonreichen 

Wittingauer Becken, wogegen in dem Elbethale und Iserthale meist auf Wiesenmercgel- 

und Plánerkalkunterlage, vom růckstauenden Wasser dieser Flůsse und ihrer Zuflůsse 

genáhrt, nur Wiesenmoore vorkommen. 

Das ihrem Gedeihen zutrágliche Wasser ist das der athmosphárischen Luft, 
vom Regen, Schnee oder Nebeln herrůhrend. (Auellwasser trágt selten zur Hoch- 

moorbildung bei und nur dann, wenn es entweder schon kalkfrei ist, oder seinen 
Kalk beim Durchdringen der einzelnen Torf- oder Humusschichten in diesen, wie 

in einem Filter, zurůcklásst. Nur dort, wo in den obersten Schichten eines Wiesen- 

moores das Wasser kalkármer wird, siedeln sich bald gruppenweise Sphagna an und 

durch sie wird die Hochmoorbildune eingeleitet. Diese echten ersten Hochmoor- 

bildner siedeln sich nie direct auf kalkháltiger Unterlage, nie im harten Wasser an. 

Das harte Wasser vernichtet die Flora der Hochmoore, insbesondere den Haupt- 
bildner derselben, das Torfmoos. 

Sendtner *“) ist der Ansicht, dass sich die Hochmoore nur auf Thon bilden 

kónnen. Dies ist wohl oft der Fall, aber dann ist es nur das auf den undurchlás- 

sigen Thonschichten stauende Regenwasser gewesen, in dem sich die ersten Torf- 

bildner, Sphagna, angesiedelt und die Hochmoorbildung eingeleitet haben, wie man 

sich oft davon in alten mit Recenwasser angefůllten Thongruben ůúberzeugen kann. 

In Ebenen und Niederungen, wo dieselben bei uns am háufigsten zu finden sind, 

ist ihre Unterlage nicht unmittelbar der Thon, sondern wie ich spáter nachweisen 

werde, entweder eine Humusschichte, gebildet von Waldbáumen, oder háufiger eine 
Torfschichte, erzeugt durch die Flora eines Wiesenmoores. In Šendtners sonst sehr 

wertvollen und in ihrer Art einzigen Arbeiten vermisst man die Analyse der ein- 
zelnen Schichten und man sieht daher, dass er a priori alle Schichten, auf deren 

Oberfláche er die Flora der Hochmoore vorgefunden, auch als Producte der Hoch- 

moorflora angenommen hat. 
Dr. Kerner und Pokorny geben in den Abhandlungen der k. k. Akademie 

der Wissenschaften in Wien Beispiele von Hochmooren aus Ungarn und Steiermark, 
die eine kalkige Unterlage besitzen.  Alie diese Hochmoore haben jedoch zur Unter- 

lage Schichten von Wiesenmooren, deren Flora noch jetzt am Rande der Hochmoore 

oft halbinselweise sich vorfindet. 
Ahnliche Belege gibt Pokorny **) in den Hochmooren Oberósterreichs und 

Steiermarks, bei Markt Aussee, Lesguereux in denen von Pennsylvanien und Virgi- 
nien. *“**) Frůh +) sagt ferner in seiner Abhandlung, dass er niemals die Torfmoose 

auf einer anorganischen Unterlage gefunden, und liefert, ebenso wie vor ihm schon 

Lorenz den Beweis, dass die Unterlage der meisten Hochmoore Wiesenmoore sind. 

*) Vegetationsverh. Sůdbayerns. $ 250. 

**)  Verhandlungen d. zool. bot. Ges. in Wien 1860. 
*e*) Ueber Torf und Dopplerit, pas. 8. 
+) ibidem, pag. 19. 
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Friůh schreibt námlich, dass alle von ihm untersuchten praealpinen schweizerischen 

Hochmoore auf Rasenmoor aufgebaut sind.“) Dies gilt auch von den meisten 

Hochmooren Bóhmens, namentlich von jenen in den Niederungen. Was aber das 
Vorkommen des Torfmooses anbelangt, so sah ich in Bóhmen den ersten Hochmoor- 

bildner, das Sphagnum, oft auch ausserhalb organischen Bodens (so in alten Thon- 
gruben) Hochmoorschichten bilden, aber immer nur in dem dort sich stauenden 

Regenwasser. 
Dau, Arends, Andersen, Brown, Biihler, Lasius sind wieder der Ansicht, 

dass zur Bildung der Hochmoore die Wálder Anlass gegeben haben. "'Thatsáchlich 

ist auch fůr manche Hochmoore Boóhmens diese Ansicht richtig. Auch aus Blytts 
Untersuchungen der Torfmoore Norwegens erhellt, dass immer eine Baumschichte 

die Unterlage der dortigen Moore bildet. 
Die Móglichkeit eines solchen Ursprunges der Hochmoore bestreitet auch 

Sendtner nicht, nachdem besonders in Urwáldern eine Menge Humus entsteht, auf 

welchem sich dann unter Umstánden der Torf zu bilden anfangen kann. 

Die Entstehung so mancher Hochmoore, namentlich jener unserer Gebirge, 

wie z. B. der des Riesengebirges und des Bohmerwaldes aus Wáldern, ist gerade so 

ausser allem Zweifel, wie die Bildung derselben, namentlich in den Niederungen, auf 

Wiesenmooren. 
Es handelt sich nur darum, ob es zuerst Wiesenmoorpfianzen gewesen, auf 

die spáter Hochmoorpflanzen in den Wáldern gefolet sind oder aber Hochmoor- 
planzen, welche sich gleich auf dem Humus dieser Wálder, ohne frůheres Auftreten 
der Wiesenmoorpflanzen, ansiedelten. Durch Beobachtung der erst in der Bilduno be- 

oriffenen Torflager wie auch durch die Analyse der einzelnen Torfschichten bin ich 
zu der Úberzeugung gekommen, dass beides měsglich ist und dass auch beides, 

dies hier, jenes dort, stattfindet. | 
Auf jenen, namentlich mit EÉrlen und Weiden bewachsenen Stellen, welche 

eine čenigende Feuchtigkeit besitzen, sah ich Hypnumarten, Carices, Juncaceae und 

Eguiseta sich ansiedeln, welche bei massenhaftem Auftreten die Feuchtigkeit dieser 

Orte erhohen, und ein Entwurzeln dieser Báume durch den Wind erleichtern. Oder 

es hat sich auch aus wasserreichen meist mit Eguisetum limosum, Juncus communis, 

Sphagnum u. a. Pflanzen verwachsenen Mulden, Gruben und Gráben die Torfbildung 

in ihre Nachbarschaft auf dem feuchten Humus in die Wálder verbreitet, und hier 

das weitere Gedeihen der Báume unmóglich gemacht. Im Laufe der Zeit giengen 

die Stámme der entwurzelten und dann gefallenen Biume zum Theile oder ganz in 

Humus ůúber, durch welchen die Moorschichte bereichert, fůr das Wachsthum der 

Torfmoose besonders geeignet gemacht wurde. 

Dieser erste Fall, wo sich also noch vor dem Entwurzeln der Páume eine 

Wiesenmoorschichte oder auch nachher eine Hochmoorschichte entwickelte, in welcher 

die Baumstimme verfaulten und ein Substrat fůr die Hochmoorpflanzen bildeten, 

kommt nicht viel seltener vor, wie der zweite, wo durch Fáulnis einer Masse von 

Báumen Humusschichten entstanden, auf welchen allsogleich ohne vorhergegangenes 

Wachsthum von Wiesenmoorpflanzen die Hochmoorflora sich entwickelte; dies gilt 

OSC pa 1 
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- namentlich in Bezug auf viele Hochmoore unserer Gebirge. Hochmoore kónnen aber 

-bei genůgender Feuchtigkeit auch direct auf dem Humus, nicht nur der Wald- 

báume, sondern auch anderer Pflanzen, namentlich dem der Vaccinieen und Calluna 

© entstehen, wie die Analysen einiger bohmischer Moore beweisen. Die sich hier an- 
siedelnden Sphagna halten sich dann das zum Wachsthum nóthige Wasser aus den 

© atmosphárischen Niederschlágen fest und leiten die Moorbildung ein. Auch dieses 
kommt mehr im nebelreichen Gebirge vor, wiewohl mir solche Fálle, auch aus der 

Wittingauer Ebene, ja auch aus der nahen Umgebung von Tabor (Hůrka, Roudna) 
- bekannt sind. 

Mósgen nun die Hochmoore auf Wiesenmooren ausserhalb der Wálder oder 

in den Wáldern direct auf dem Humus der Báume oder anderen Pflanzen entstanden 
sein, immer setzt ihre Entwickelung das Vorhandensein eher einer organischen, als, 
wie Sendtner (1. c. p. 654) behauptet, immer einer bindigen Silicatboden-Unterlage 

voraus. Fálle, dass Hochmoore direct ohne eine organische (Humus- oder Wiesen- 

moor-) Zwischenlage auf bindigem Boden entstanden wáren, sind nach meinen bis- 
herigen Untersuchungen in Bóhmen seltener und alle solchen, die ich kenne, sind 
im reinen Regen- und Schneewasser in kleineren und grósseren Mulden auf (oft mit 

reinem Kiesel-Sand bedeckter) Thon-Unterlage entstanden und nur durch eine vorher 

reichlich erschienene, im stauenden Regenwasser schwimmende, Sphagnumvegetation 

eingeleitet worden. 

Wie bringt man aber damit das Wachsthum so vieler und verschiedener 

Pfianzen von Kiesel- und Lehmbóden auf Hochmooren in Einklang, deren háufiges 
Erscheinen móglicherweise Šendtner (1. ©. S. 269 pag. 654) zu seiner Ansicht ge- 
fihrt hat? 

Eine wenigstens theilweise Erklárung hiefůr geben uns in ihren Abhand- 

lunsen Vogel“) und Thenard“*), nach denen bei der Aufnahme der Kieselsáure 

die humussauren Alkalien von grossem Einflusse sind, demzufolge die Pflanzen, 

welche auf einem Boden wachsen, der viel Kieselsáure, aber wenig Humus enthált, 

in ihrer Asche wenicer Kieselsáure enthalten, als jene, welche auf einem Boden 

wachsen, der wenig Kieselsáure, aber viel Humus besitzt. Nach den Angaben dieser 
Forscher besitzen solche Pflanzen viel Kieselsáute, welche auf einem, viele orga- 

nischen PBestandtheile enthaltendem Boden aufgewachsen sind, und es hánet von 

den in dem Boden enthaltenen Humusbestandtheilen auch unstreitig sein Gehalt an 

Kieselsáure ab. 

Úbrigens enthált der Humus sowohl aus dem Holze, der Rinde, wie auch 

aus den Bláttern der Waldbáume, insbesondere der Nadelholzer, Kieselsáure in ge- 

nůgender Menge und dies sind die Grinde, warum viele den Kieselboden liebende 

Pflanzen auf den Hochmooren so leicht Wurzel fassen, und manche sogar auf 

den Wiesenmooren, obwohl sich an diesen meist Pflanzen der Kalkboden frůher 

angesiedelt haben. 

*) Vogel: Die Aufnahme der Kieselerde durch Vegetabilien, k. Akad. in Berlin, 1868. — 

Vogel: Einige Versuche ber das Keimen der Samen, etc. Sitzungsberichte der k. Akademie in 
Můnchen, 1870, pae. 289. 

**) Thenard: Sitzungsberichte der Pariser Akademie 1870, im Correspondenzberichte 
der deutschen chemischen Gesellschaft, Berlin, 3. Jahrgang Nr. 14. 

3* 
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Was nun die Flora der Hochmoore Bohmens anbelangt, so hat dieselbe nicht 

úberall den gleichen Charakter, zeigt aber auch nicht eine so abweichende Gestaltung 

wie die der Wiesenmoore. Hochmoore, die in der Náhe von Wássern liegen, die mit 

ihnen fast in gleicher Hohe sind, haben jedoch wenigstens zum Theile eine andere 

Flora als solche, die sich auf Anhóhen ausserhalb des Bereiches der Grundwásser 

befinden und nur aus anderen Auellen das nothige Wasser entnehmen. Entwásserte, 

austrocknende Hochmoore weisen ebenfalls eine andere Pflanzendecke auf, als ent- 
stehende, oder úppig heranwachsende. 

Die wichtieste und wesentlichste Pflanze aller Hochmoore ist das áusserst 

formenreiche Sphagnum, das Torfmoos; viele erblicken sogar in demselben den aus- 

schliesslichen Erzeuger der Hochmoorschichten. Schon Findorf, (de Luc V. 5. p. 190.) 

der bekannte Grůnder der Colonien Bremens, den Grisebach fiir den besten Kenner | 

der Hochmoore hielt, ist der Meinung, dass die Schichten der Hochmoore aus dem 

Torfmoose entstanden sind. 

Auch Websky nimmt als Grund der Entstehung der Moore das Torfmoos 

an, „ohne welches sich kein Torf bilden kann.“ 
Andere hingegen sprechen dem Torfmoose die Fáhigkeit zur Erzeugung | 

des Torfes vollstándieg ab, und sehen seine Wichtigkeit nur im Erhalten der Feuch- 

tigkeit des Bodens, der eigentlichen Ursache der Torfbildung. 
Durch Untersuchung vieler Torfmoore bin ich zu der Ansicht gekommen, © 

dass die Torfmoose nicht allein die wichtigen und wesentlichen Bildner vieler unserer 

Hochmoorschichten sind, sondern auch nicht minder zur Erhaltung der Feuchtigkeit © 
des Bodens beitragen. In den bohmischen Mooren wird und war fast allemal durch 

dieselben die Bildung der Hochmoore eingeleitet. 

Die ganze Structur des Stengels, der Aste und der Blátter der Torfmoose 
ist zur Erhaltune der grósstmoclichsten Feuchtigkeit wie geschaffen. Der Stengel 

besteht aus langcestreckten důnnwandigen, farblosen Zellen, um welche Tůpfelzellen 

rinefórmig gelagert sind. Letztere sind in der Jugend zartwandig, spáter jedoch © 

verholzen sie. Diese verholzten Zellen umcibí eine Rindenschichte, welche aus drei 

bis vier (seltener zwei) Reihen verháltnissmássig erósserer Zellen besteht, die um so 

důnner sind, je álter sie werden. Die Ahnlichkeit der Stámmchen mit einem System 
von Capillarrohrchen ist einleuchtend. 

Aber auch die Blátter, mit denen Stengel und Zweige dicht besetzt sind, 

sind zur Aufnahme des Wassers sehr geeignet. Sie bestehen aus zweierlei Zellen: 

die einen, Dlatterůn enthaltenden, schmalen umfassen wie die Fáden der Maschen 

eines Netzes, die anderen, in der Mitte liegenden, grósseren blattgriůnleeren und 

stellenweise mit Poren versehenen Zellen, die gewóhnlich mit Wasser erfůllt sind, 

und demselben auch als Behálter dienen. Reisst man ein Bůschel Torfmoos aus einem 

scheinbar trockenen Boden heraus, so kann man immer aus demselben wie aus 

einem Schwamme eine Menge Wasser ausdrůcken. 

Auch das Wachsthum und die Vermehrung der Torfmoose ist fůr die Er- 

haltung der Bodenfeuchtigkeit und fůr die Torfbildung vollkommen passend. 
Was ihre Vermehrung betrifft, so erfolet dieselbe theils durch Šporen, 

*) Gr. Emmsmoore, pas. 60. 
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"theils auf vegetativem Wege; erstere herrscht meist auf weniger nassen diinneren 

(Humus- und Torfschichten vor, letztere auf nassen; diese ist auch rascher und 

háufiger, als die erstere, welche auch sehr oft ausbleibt. Das Wachsthum des Šten- 

(gels ist nicht begrenzt, jedes Jahr treibt derselbe viele einjňhrige Astechen und 

unter seinem Ende einen ausdauernden Seitenast, der gleichmássig mit dem Štengel 

„wáchst und sich im náchsten Jahre verzweigt ; dieses wiederholt sich und im dritten, 
vierten oder fůnften Jahre theilt er sich ab, nachdem er selbst zahlreiche neue 

Aste, wie der fruchttragende Stengel entwickelt hat. Und so bilden sich von diesem 

Moose dichte, an einander gedránste Bůschel, die nur am Rande sich etwas aus- 

breiten. Das Wasser wird nicht so sehr aus der Unterlage durch die Štencel empor- 

(gezogen, sondern wenn es in Form von Regen, Nebel oder Thau auf sie niederfállt, 

durch ihre Plátter aufgenommen und in denselben zurůckgehalten. 
Die oben geschilderten Eigenschaften der Torfmoose sind die Ursache, dass 

mit dem Erscheinen derselben auf Humusboden, oder unter Umstinden auch im 

Regenwasser in Thonmulden, gleich die Bildung des Hochmoortorfes angerest wird. 
Nur darf der Boden, auf dem der Humus sich befindet (und auf welchem sich die 
Torfmoose ansiedeln), das Wasser nicht leicht durchsickern lassen oder auf irgend 

eine Weise entwássert sein, da beides der Entwickelung des Torfes hinderlich wáre. 

Diese dichte nasse Torfmoosdecke ist dann fůr die Luft fast ganz undurehdrinelich, 

so dass unter ihr bei mehr oder weniger vollstándigem Abschluss von der atmo- 

sphárischen Luft die Fáulniss der untergelagerten Pflanzenreste verhindert wird, und 

statt derselben allmáhlich die Ulmification dieser Pflanzenreste eintritt. Die einzelnen, 

allmáhlich sich heranbildenden Torfschichten verlangsamen dann selbst den Abfluss 

des in Menge aufeenommenen Wassers und die dichte, máchtie entwickelte Sphagnum- 

decke verhindert immer einen allzu starken Seitenabfluss und ein allzu rasches 

Verdunsten des Wassers. In Folge der reichlichen Feuchtigkeit wachsen nun die 
Torfmoose rasch zu einem riesigen Sphagnumpolster auf der ihnen untergelagerten Torf- 

und Humustfláche, ja zu einer riesigen schwammartigen Masse empor, die immer hóher 

und hóher das Wasser mit sich zieht und in ihrem Wuchse etwa in der Náhe be- 

findliche, verschiedene auch hoher gelegene Auellen oder Wasserbehálter erreicht, die- 

selben iiberragt, und sich sogar úber wellige mássie hohe Anhóhen allmáhlig ausbreitet. 

Trockenen, humusfreien mineralischen Boden meiden sie jedoch dabei. Bei gůnsticen, 

von den localen Verháltnissen abhángenden Umstánden nehmen sie dann das ganze 

Thal, alle Abhánge und Anhóhen ein, und bilden unregelmássigeFormen. In Ebenen 

sind sie gewóhnlich in der Mitte gewólbt und fallen gegen den Rand zu allmáhlig 

ab. Obwohl es in Bóhmen gegenwártig verháltnissmássig wenige gar nicht entwásserte 

Hochmoore gibt, finden sich doch hie und da, namentlich im Isergebirge, Erzeebirge 
u. Bohmerwalde einige, deren Mitte sich zwei bis drei Meter úber ihren Rand und 

ihre Unterlage erhebt. De Luc (1. c. V 5 p. 157) erklárt den Umstand, dass die 
Hochmoore in der Mitte am hóchsten sind, damit, dass das Wasser an den Rándern 

abfliesst, in der Mitte aber sich erhált und daselbst ein úppigeres Wachsthum 

bewirkt. Grisebach (1. c. 15 u. 16) ist der Ansicht, dass die Ausbauchung der 

Hochmoore ihren Grund habe in der bedeutenden Wasseraufnahme der reifen amorphen 

Torfsubstanz. 

Lorenz sucht die Ursache der Wólbune der Hochmoore nicht nur im Alter 
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der einzelnen Schichten, sondern auch in der geringeren Verdunstung, die in der 

Mitte der Hochmoore herrscht, weil hier die Luft am feuchtesten ist und mithin 

auch das Pfianzenwachsthum am ůúppigsten. 

Durch eigene Beobachtungen bin ich zu der Ansicht gekommen, dass die 

Hochmoore dort die grósste Hóhe erreichen, wo ihre Schichten am máchtiesten, 
d. h. am ltesten sind, was meistens, (aber nicht immer!), in der Mitte zu sein 

pílest. Die zweite Ursache dieser Erscheinung glaube ich in der Capillaritát der 

Stengel der Torfmoose suchen zu můssen. Es ist bekannt, dass die Hóhen der 

Flůssigkeiten in den Capillarróhren im verkehrten Verháltnisse mit dem Durchmesser 

der Róhren stehen. Berůcksichtigen wir nun die Štructur, den anatomischen Bau 

und das Aneinandergedránotsein der Torfmoose, so erscheint uns das Hochmoor 

als ein Riesencomplex der feinsten Capillarrohrchen, durch welche die Moose das 
Wasser emporziehen, um sich in úppigem Wachsthum zu erhalten. 

Als eine andere Ursache der Ausbauchung ©anz kleiner Hochmoore wáre 

das, durch die gróssere Feuchtigkeit und auch durch den theilweisen Ausschluss 

vom Lichte hervorgerufene locale gróssere Wachsen in die Lánge der unteren noch 

wachsthumsfáhigen Theile der Sphagnumstengel zu erkláren. LÉtwas, wenigstens in 

einer Hinsicht úhnliches, finden wir bei stellenweise zu dicht gesáetem Getreide, das 

beim Heranwachsen, auch infolse ungenůgender Beleuchtune der unteren Halmtheile, 

Háufchen bildet, deren Mitte am hochsten ist. Auch viele Moose, wie Leucobryum 

und Bryum caespititium erzeugen áhnliche wenn auch nur sehr kleine Háufchen, 

und nur in Folge des gedráneten úppicen Wachsthums. 

Die Ausbuchtung der Hochmoore ist von ihrer Grósse unabhánoig, sie findet 

sich oft vor, sowohl bei kleinen, einige wenige Ouadratmeter umfassenden, wie bei 

den ausgedehntesten Mooren. Móglich dass bei letzteren auch die in ihnen ange- 

sammelten Gase an der Ausbauchung einen Antheil nehmen. Auf solche typische 

Hochmoore bezieht sich auch Lesguereux' Bezeichnung: „supraaguaticae“. 

Bevor ich zu den einzelnen Pflanzen dieser typischen Hochmoore iúbergehe, 

will ich noch etwas ber die auf denselben vorkommenden Tůmpel oder „Augen“ 

„Seen“, erwáhnen. Diese Tůmpel (im Bohmerwalde auch Seelacken, im Komotauer 

Bezirke auch Gesáre genannt), welche sich sowohl auf den Hochmooren der Niede- 

rungen, als auch auf denen der Gebirge vorfinden, sehen wie Moráste aus, sind trichter- 

formie, haben (bei den bohmischen Mooren) zwei bis acht Meter im Durchmesser 

und reichen nicht bis an den Grund des Torflagers. Ihr Wasser ist ruhig und klar, 

aber von der freien Ulminsáure und den gelósten ulmin- und huminsauren Alkalien 

ein wenig braun gefárbt. Um die Tůmpel herum ist der Boden ganz durchnásst und 

versumpít, so dass man denselben nicht betreten kann. Solche Tůmpel finden sich oft 

viele auf den Hochmooren vor, besonders, wenn sie unter Abhángen oder unterhalb 

eines Berges liegen. Diese ihre oftere Lage und der Umstand, dass dieselben niemals, 

selbst wenn sie noch so seicht sind, mit Torfmoosen verwachsen und letztere nur selten 

und sehr wenig in sie hineinragen, scheint dafůr zu sprechen, dass ihr Wasser 

Ouellwasser von anderer chemischer Beschaffenheit ist, als das Wasser des Torfes, 

welches grósstentheils durch die Torfmoose und die Torfschichten dem Regen, Schnee 

oder Nebel entnommen wurde. Beachtenswert ist auch, dass diese Tůmpel mit ein- 
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| ander nicht communicieren, nachdem jeder in der Regel seine eigene Auelle besitzt. 
Lásst man aus einem Tiůimpel das Wasser abfliessen, so bleibt der Wasserstand der 

benachbarten unverándert, ausser sie liegen ganz nahe an einander. Man muss daher 

im Falle der Entwásserung derselben den Graben entweder durch dieselben oder 

- doch sehr nahe an denselben vorbeifůhren. — Peispiele hiefůr ceben die Moore 

des Riesengebirges (so z. B. die auf der Mooswiese bei Johannisbad, die der Jak- 

schen Pfůtze auf dem Jakscheberce und die beim AlWfredsbáudel), dann die im 

Erzgebirge und auch viele im Pohmerwalde. 

Die Hauptpflanze eines solchen Hochmoores ist das usserst formenreiche 

- Sphagnum ; so formenreich, so variierend, dass ich die Aussage Rolls, „dass es bei 

den Torfmoosen weder constante Arten, noch typische Formen gebe,“ wenigstens 

was die Formen des Sphagnum anbelanst, vollstándie olaube. Das Torfmoos bedeckt 

die Hochmoorfláche oft in einem ungeheuren Polster, an dessen Pildung sich in 

Bóhmen hauptsáchlich folgende Arten desselben betheiligen: Sphagnum acutifolium 

Ehr., cymbifolium Hedvw. variabile Warnst. Diese Arten bald durch diese, bald durch 

- jene Varietát vertreten, kommen úberall auf den bohmischen Hochmooren oft auf 
- grossen Fláchen vor, wobei aber eine oder die andere Art vorherrscht. Auf kleineren 

> Fláchen kommt hier auch Sphagnum cavifolium Warnst., rigidum Schpr., molle Sul. und 

© teres Anost. vor, auf den Hochmooren in den Niederungen Bohmens meist mit anderen 

- Sphagnumarten vermengt, Sphagnum fimbriatum auf den mit Wald bewachsenen Hoch- 

mooren, meist mit Sphagnum teres, seltener (meist nurin hóheren Lagen) Sphagnum 

Girgensohnii, auf den Hochmooren im Vorgebirce háufig mit den ersteenannten 

Sphagnum Girgensohnii, im Hochgebirge auch, (wenn auch seltener), Sphagnum Lind- 

bereii und Sphagnum moiluscum. 

Als Vorposten der Hochmoorflora kónnen in Bóhmen auf Wiesenmooren 

insbesondere Sphagnum rigidum verum und seine Varietát compactum, auch háufig 

Sphagnum acutifolium, auf nassem Waldhumus Sphagnum teres sguarrosum und 

Sphagnum acutifolium, seltener cymbifolium, in den Erlbrůchen S. laricinum und 

acutifolium angesehen werden, wogegen 8. teres gracile mit laricinum meist den 

tiefen und sehr sumpficen Hochmoorstellen angehórt. Im den Tiimpeln und Gráben 

unserer Hochmoore sowie an dem Contacte derselben mit den Teichen, Guellen 

und Báchen kommen wieder Sphagnum cavifolium var. subsecundum, variabile, 

sowohl cuspidatum als auch intermedium, vom ersteren die Varietát plumosum, vor. 
Zu der Avantgarde der Hochmoorbildung gehórt weiter die Viola palustris, welche 

auch dort, wo Hochmoore fehlen (z. B. im mittleren Elbecebiete), fast vollstándig fehlt. 

Zwischen den Sphagnumarten findet man in Gebirgen hie und da auch an- 
dere Moose, namentlich: Polytrichum strictum, Hypnum stramineum, sarmentosum, 

Dicranum Schraderi, Mnium cinclidioides, Sphagnoecetis communis, Metzgeria furcata, 

Plagiochile asplenioides, Calypogeia trichomanes, selten Sarcoscyphus sphacellatus. 

In Niederungen gesellen sich zu den Sphagnumarten von anderen Moosen besonders 

Hypnum stramineum Dicks., trifarium, Polytrichum commune und strictum. 

Auf den Hochmooren der Niederungen wie auch der Gebirge wáchst zwi- 

schen den Torfmoosen eingebettet die zierliche Moosbeere Vaccinium Oxycoceus, 
stellenweise auch háutie Drosera rotundifolia mit ihrer Blattrosette an dem Moose 
sich stůtzend; seltener in Niederungen auch Drosera longeifolia und obovata. Neben 
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diesen Pflanzen finden sich noch um die Tůmpel herum Carex limosa, ampullacea, 

in Gebirgen Carex irrigua und hie und da (im Riesengebirgce stellenweise bis zu 

einer Hóhe von 1200 ») Scheuchzeria palustris. 
Bringt man das Wasser dieser Tůmpel unter das Mikroskop, so sieht man 

besonders auf den schwimmenden Torfmoosen zahlreiche Algen hángen, welche sich 
auch hie und da ausserhalb der Tiůimpel an feuchteren Stellen vorfinden.  Háufig 

fand ich Bulbochaete, Closterium, Špirogyra, Staurastrum, Cosmarium, Pinnularia, 

Oscillaria, u. a. 

Mitunter (einmal habe ich dies gesehen), sieht man den úcma und auch den 

Rand der Tůmpel stellenweise róthlich verfárbt ; diese rothliche Fárbung růhrt von Beg- 

giatoa roseopersicina her. 
Ausser den bereits ancefiihrten Pflanzen finden sich um die Tůmpel herum 

nur wenige andere Arten, dafůr kommen sie zahlreicher weiter von denselben auf den 

Hochmooren vor. 80 trifft man besonders Štócke von Eriophorum vaginatum meist 
an feuchteren Stellen an, welche wie feste Punkte auf der schwankenden Unterlage 

erscheinen. In dieser Pflanzenart sehen wir das Prototyp einer echten Torfpflanze. 
Der unterirdische Theil derselben ist stark entwickelt, die Wurzeln sind in un- 

záhlige Radicellen verzweigt,. die Blattscheiden máchtiger als die Blattfláchen. Zu 

dieser Art gesellt sich háufie in Gebirgen, wie z. B. im Riesengebirge, Eriophorum 

alpinum und Scirpus caespitosus und es bedeckt namentlich letzterer oft ganze Fláchen. 
Neben Eriophorum finden sich auf einem typischen Hochmoore, jedoch nicht 

allzu sehr, auch einige Carices verbreitet. In hóheren Gebirgen sind es meist: Carex 

pauciflora L., filiformis L., acuta L. var. angustifolia, var. turfosa, an trockeneren 

Orten: Carex rigida, echinata, niedriger auch ampullacea; in Niederungen: Carex 

pauciflora, dioica L., limosa L., acuta L., angustifolia, stellulata, ampullacea Good, 

vesicaria L., canescens L. 

Von anderen Pflanzen findet man auf Hochmooren noch vor: Juncus fili- 
formis, in Gebirgen (wie im Riesengebirge) Pedicularis sudetica, in Niederungen 

selten Malaxis paludosa. Án nicht gar zu feuchten Stellen wáchst in Massen Andro- 

meda poliifolia, Vaccinium uliginosum und in Niederungen, seltener im Gebirge, 
besonders in der Náhe von Báumen Ledum palustre. Von Báumen und Štráuchern 
sieht man auf solchen typischen Hochmooren in Niederuncen nur Pinus montana 

Mill. var. uncinata (Ram. sp.), Betula pubescens Ehrb., Salix myrtilloides und repens. 

In Gebirgen sehr háufig und undurchdrineliche Gestrůppe bildend findet man Pinus 

montana Mill., var. pumilio (Haenk. spec.) (in einer Hóhe von etwas úber 1170 m 

auf der Mooswiese bei Johannisbad; im Isergebirge bei 750 »% und im Glatzer Ge- 
birge schon bei 747 m Hóhe), dann Betula pubescens Ehr. var. carpathica Wild. 

sp., obzwar nur selten und auf den trockensten Stellen der Hochmoore. Im Póhmer- 

walde und Isergebirge Betula nana und Salix myrtilloides. An schattigen Orten 

Rubus Chamaemorus, háufig Trientalis europaea L. Die angefůhrten Pflanzen sind 

durchwegs den Hočhmodu 0 eigen und kommen mit -= von Betula carpathica 

anderorts nicht vor. 

Selten findet sich jedoch diese Flora auf den Hochmooren rein und um-= 
vermischt vor. An vielen Orten, besonders am Rande der Hochmoore, gesellen 

sich zu denselben Pflanzen, die mán auch auf anderen torffreien Bóden, wie auf 

i íd 
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Wiesen und in Wáldern vorfindet. Von Báumen sind es in Gebirgen die Fichte 
und die Vogelbeere, welche sich auch úber der Baumregion auf den Hochmooren 

mit dem Knieholze vorfinden. Sie treten hier freilich nicht mehr als Báume auf, 

sondern als Zwereformen, verkůmmert durch Schnee, Frost und Sturm. Dies oilt 

insbesondere von der Fichte, was schon Goepert*) beobachtet hat, welcher auch die 

vercgeblichen Versuche dieser Báume schildert, um das durch Abbrechen der ter- 

minalen Knospe gestorte Hóhenwachsthum durch seitliche Áste zu ersetzen und 

ihre einseitige Verzweigung und ihren eigenthůmlichen Wuchs beschreibt. Von 
kleineren Pflanzen finden sich besonders unter dem Knieholze noch vor: Homogyne 
alpina, ferner Vaccinium vitis idaea, Hieracium alpinum, Luzula sudetica, Solidago 

„virga aurea, Molinia coerulea, Aira caespitosa, Úrepis paludosa Mónch., Veratrum 

Lobelianum, Bartsia alpina L., Sweertia perennis, Epilobium alpinum L., Carex 

Oederi, Gymnadenia conopea, albida, Ranunculus acris, Cardamine pratensis, Epi- 

lobium palustre, alsinefolium (namentlich in der Náhe von Guellen mit Ranunculus 
aconitifolius, Adenostyles albifrons, Prenanthes purpurea, Cardamine Opizii). An 
trockeneren Štellen ist noch dazwischen Calluna vulgaris, Nardus stricta, Lycopodium 

alpinum, selten Betula nana. 

Nach diesen aufgezáhlten Pflanzen sollte man meinen, dass die Flora sol- 

cher Hochmoore, ein buntes Ausseheu habe, wogegen man oft behaupten hórt, dass 

die Torfmoore recht einfórmie sind. So fingt Grisebach, der ausgezeichnete Beobachter 

der Emsmoore seine Beschreibung der norddeutschen Torfmoore in folgender Weise 

an: „Ein trauriges Gepráge ist der Natur in jenen weiten Niederuncen aufcedrůckt, 

welche lángs der Nord- und Ostsee die baltische Ebene begreift.“ — Dieser Eindruck, 

den auch auf mich die grossen Torfmoore des Riesengebirges, Bohmerwaldes, Iserge- 

birges u. a., beim ersten Anblick machten, hat seinen Grund in der Einfórmiekeit und 

Verlassenheit der Gegend, welche erhóht wird durch die fast ebene Oberfláche des 
Torfes, die entweder nur verkrůppelte, oder gar keine Biume aufweist, und durch den 

Mangel jeder menschlichen Wohnuna. Háufige, auf diesen Flichen lagernde Nebel, 

die den Wanderer leicht den rechten Weg verfehlen lassen, vervollstándigen das 

Gepráge der Ode. Trotz des ersten trůben Eindruckes bieten die Hochmoore doch 

auch mitunter ein reizendes Bild. Als ich vor Jahren zum erstenmal Mitte Mai 

das Hochmoor bei Borkowitz betrat, so war ich entzůckt durch die Schónheit der 

mir damals noch unbekannten Erscheinung. Da sah ich die zarte und zierliche 

Moosbeere mit ihren kriechenden Stengeln zwischen den weichen, lichterůnen, 

stellenweise róthlichen "Torfmoosen eingebettet ihre langgestielten  purpurrothen 

nickenden Blůthen erheben, und um sie herum úberall Stráuchlein von SŠumpf- 

beeren, die an den Gipfeln mit ihren rundlichen, róthlich weissen Blůthen wie 

besáet waren, welche sich lieblich auf den dunkelgrůnen, glinzenden unterseits 
bláulichgrůnen Bláttern ausnahmen. Dieses herrliche Bild vervollstándicten Gruppen von 

Andromeda, Preiselbeeren, Rauschbeeren Heiden und Zwerekiefern, die am Rande des 

nahen Wáldchens standen, in so wunderschóner Weise, dass ich dasselbe nie vergessen 

werde. Eine solche genaue Betrachtung der Schónheit neuer Pflanzenformen ist 

*) Jahresbericht der schles. Gesellschaft fůr vaterl. Cultur, 1864. S. 130. 
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freilich im Stande, die traurige Stimmung, welche in uns der erste Anblick solcher 

Torffláchen hervorruft, zu verscheuchen. 

Doch nicht jedes Hochmoor zeigt diese typische Gestaltung. So z. B. ist 

es nicht nothwendig, dass ein Hochmoor immer ůúber dem Niveau der Nachbar- 

oewásser liege. 

So hat z. B. das Hochmoor auf der Nordseite von Heidemůhle unweit von 

Hirschbere, am nordlichen Ufer des Heideteiches eine solche Lage, dass ein Theil 

desselben unter Wasser ist, erst weiter erhebt es sich allmáhlig aus demselben. 
Die Hauptbestandtheile der Flora desselben bilden Sphagnum cuspidatum und laxi- 

folium und an trockeneren, auch an nicht allzufeuchten Stellen, als einzige feste 

Punkte Eriophorum vaginatum; der ganze ausser Wasser befindliche Theil dieses 

Hochmoores ist mit einem fast nur aus Fichten bestehenden Walde bedeckt. Fůr 

ein solches Torfgebilde ist dann Lesguereux' Bezeichnune supraaguaticae nur theil- 
weise richtig. Eine schóne Flora ist auf solchen Hochmooren zu finden, die in der 

Náhe eines Wiesenmoores liegen. Hiefiir geben uns wohl das interessanteste Bei- 

spiel die schon zuvor erwáhnten Torfmoore zwischen Habstein und Hirschbere, weiter 

die Torfmoore, welche sich von Oschitz bei Niemes gegen Bóhm. Leipa hinziehen. 

Letztere weisen trotz ihrer Entwásserung eine minder manniefaltice Flora auf, als 

die ersteren. In diesen beiden Kesselthálern, welche der Polzenfluss und der Tham- 

můhlbach durchfliessen, sind an den tiefsten Štellen entweder Teiche oder Wiesen- 

moore. Úberall dort, wo entweder der Rand der Wiesenmoore, oder die Ufer der 

Teiche erhoht sind, findet man Hochmoore oder Úberganesformen derselben vor. 

Hochstwahrscheinlich hat sich hier auf einem Wiesenmoore die Hochmoorflora ent- 

wickelt und bei ihrer Verbreitung auch hóher gelegene Orte, wo frůher kein Wiesen- 
moor war, erreicht. So findet man an manchen Stellen die Hochmoore máchtig 

genug entwickelt, wie z. B. beim Grossteich bei Hirschbere, an der Sůdseite des 

Wiesenmoores „Faule Wiesen“ zwischen Thammůhl und Habstein und ferner beim 

Heideteich. 

Anderorts findet man auf den Wiesenmooren nur kleine inselartige Štellen, 

welche eine Hochmoorflora haben. Beispiele hiefůr bieten sich bei Wartenbercg, 

beim Wawruschkateiche, bei Herrnsen, Niemes, bei dem Schiessniger Teiche bei 
Bohm. Leipa und a. w. 

Neben der Wiesenmoorflora, (die bereits bei den Wiesenmooren angegeben 

wurde), finden sich an diesen Orten gewóhnlich Háufchen von Sphagnum rigidum, 

var. compactum, auch acutifolium und fimbriatum, welche kleinere zusammenhán- 

gende Fláchen bedecken; auf ihnen wachsen dann Tormentilla erecta, Salix repens, 

Eriophorum vaginatum uud andere gemeine Hochmoorpflanzen. (Im hohen Gebirge, 

so am Brunnberge, an dem Ziegenrůcken u. a., Sogar auf humosen Wiesen findet 

man mitunter auch als Anfinge einer Hochmoorbiůdune kleine Háufchen von Sphag- 

num, gewóhnlich von Sphagnum rigidum Schpr.). 

In dem beschriebenen Torfeomplexe bei Wartenbere und Bóhm. Leipa gibt 

es noch Štellen, welche dadurch interessant sind, dass ihre Flora weder der Wiesen- 

moor- noch der Hochmoorflora gleicht. Solche abweichende Torfgebilde beobachtete 

schon Lorenz in Salzbure, und Sendtner fiihrt dieselben speciell an. 

s ší 
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Es lassen sich in Bóhmen zwei Arten dieser abweichenden Torfgebilde 

unterscheiden. 

Die erste Art fand ich immer dort vor, wo ein Wiesenmoor und ein Hoch- 

moor an einander orenzten, mitunter auch am Rande eines Wiesenmoores. Ich sehe 

sie als Úbercanoscebilde an, wie solche ein Wiesenmoor zeigt, wenn Verháltnisse 

eintreten, die ein Ansiedeln der Hochmoorflora auf letzterem ermoglichen und be- 

gůnstigen. Dies ist námlich dann der Fall, wenn der Boden kalkfrei und nass 

ist.. Hat sich eine, auch nur důnne Torfschichte gebildet, so siedeln sich dann 

die Torfmoose an, und aus dem vorher unbestimmten Gebilde entsteht ein echtes 

Hochmoor. 

Als Beleg hiefůir diene folgendes Beispiel: 

Am čstlichen Ende des Grossteiches bei Hirschbere befindet sich ein junger 
Kiefernwald, welcher hie und da baumíreie Stellen von verschiedener Grósse besitzt. 

Hier befindet sich ein Torfmoor, das an einer Štelle nur wenige Schritte breit ist, 

anderorts aber eine Breite bis zu 500 Schritten aufweist. An dem sandigen Teich- 

ufer wáchst nun Lycopodium inundatum, Molinia coerulea, Tormentilla erecta. 

Stellenweise ist der Sand schon mit einer kleinen Humus- und Torfschichte úber- 

deckt, und da findet sich Rhynchospora fusca, alba, Juncus tenageja, Carex teretius- 

cula Good., Carex acuta, dioica, canescens, Schoenus nigricans, Heleocharis palustris, 

Hydrocotyle vulgaris, Juncus silvaticus, fliformis, Viola palustris, Polytrichum com- 

mune, Calluna vulgaris, Juncus sguarrosus, Carex echinata, hie und da auch schon 
Sphagnum acutifolium, cuspidatum und cymbifolium, Manche Puncte dieser úberall 
feuchten Fláche sind unter Wasser, in welchem Utricularia minor und Riccia natans 

wachsen. 

© Diese Flora, welche weniger den Wiesenmoortypus, als den Hochmoortypus 

aufweist, zeigt nun gegen Norden durch das Úberwiecen der Wiesenmoorpflanzen 
ein anderes Gepráge, und geht endlich auf einem Zipfel in der Náhe des aus dem 

Heideteiche fliessenden Baches, in die Form eines Wiesenmoores von der Art: Hyp- 
neto-Caricetum ůber. 

Der úbrige Theil des Ufers zeict auch eine ganz eigenthůmliche Flora, und 

ich móchte ihn nach den in der Mehrzahl hier auftretenden Pflanzen als Junceto- 

Rhynchosporeto-Callunetum bezeichnen. 

Die zweite Art der scheinbar unbestimmten Torfeebilde sind die sogenannten 

Erlbrůche. Sie finden sich an sumpfigen Stellen, am háufiesten entweder in der 

Náhe von Teichen, auf reinen Sandboden oder mit Lehm durchsetzten Sandboden, 

oder auch auf nassem, humosem, anmoorigem oder auch echtem Torfboden in der 

Náhe von Wiesenmooren und Hochmooren, am meisten dort, wo zahlreiche GAuellen 

dem Boden entfliessen, die auch zu ihrer Entstehung beitragen. 

Sie sind nie von bedeutender Grósse, jedoch ziemlich zahlreich in Bóhmen 
verbreitet. So finden sie sich in dem Torfstriche Nordbohmens bei Thammůhl, 

Schiessnig, Bóhm. Leipa, Wartenbere, im sidlichen Bóohmen bei Wittingau, Sudo- 

měřitz, im Óstlichen Bóhmen bei Kónigerátz, in den Vorlagen des Bóhmer- 

waldes u. a. Durch ihren Planzenwuchs sind sie den Wiesen- wie auch den Hoch- 

mooren gleich áhnlich, manchmal aber gleichen sie mehr den Hochmooren. 

Ich will zwei solche Torfcebilde aus der Náhe von Thammůhl, die nur 
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durch einen Damm und das Dorf selbst von einander getrennt sind, als Beispiel 

anfůhren. Der sůdliche Theil des Gróssteiches, knapp am Dorfe gelegen, endiet 
mit einem auf ziemlich trockenem Boden befindlichen Erlengebůsch, welches von 

einer Menge von Seggen und anderen Pflanzen umgeben nnd durchdrungen ist. Es sind 

dies besonders: Salix aurita, cinerea, Rhamnus frangula, Carex Pseudocyperus, Peu- 

cedanum palustre, oreoselinum, Aspidium Thelypteris, spinulosum, Lythrum sali- 

caria, mitunter auch Carex panniculata, Štellaria ulicinosa und Caltha palustris. 

Etwas anders sehen die Erlengebůsche auf der anderen Seite von Thammůhl 

gegen Habstein zu, aus, wo zahlreiche Auellen dem sandigen Boden entfliessen. 

Die álteren dieser Erlen, alle von der Species Alnus glutinosa, sind theilweise mit 

Radula complanata, Rad. Amblystegium serpens Schp. und Frullania dilatata N. be- 

wachsen. Ausser den Erlen wáchst hier noch Sorbus aucuparia, Rhamnus Frangula 

und Daphne mezereum. Der humusreiche Boden ist ungemein feucht, und zeigt 

stellenweise entweder gar keine Pflanzen, oder nur spárlich Juncus uliginosus, Ra- 
nunculus repens, Ficaria und Flammula. Um die Erlen herum wáchst auf erhohten 

Orten Aspidium spinulosum, Thelypteris, cristatum, Carex canescens, elongata und 

stellulata; weiter nordlich zwischen denselben Pinus silvestris und um letztere 

herum Athyrium úlix femina, Viola palustris, Vaccinium uliginosum, Ledum palustre, 

an feuchten Stellen Carex limosa, Scirpus pauciflorus, und Torfmoose, welche dann 

den ganzen nordlichen Theil, auf dem keine Erlen mehr vorkommen, iúberdecken. 

Nordlich und čstlich von dem Erlengebůsche ist schon ein reines Wiesenmoor, 

nordlich ein Hypnetum, óstlich ein Hypneto-Caricetum. 

Die gegebene Beschreibung eines typischen Hochmoores gilt jedoch nur 
fůr den Fall, wenn das Hochmoor stets eine genůgende Feuchtigkeit besitzt. Wáchst 

aber dasselbe zu einer solchen Hóhe heran, dass es entweder nicht mehr im Stande 
ist, das nóthige Wasser aufzunehmen, oder aber entwássert ist, so erhált die Flora 

desselben ein ganz anderes Gepráge. Es verschwinden námlich alle jene Pflanzen, 

welche eine grosse Feuchtigkeit benothigen, die Torfmoose verkůmmern und zeigen 

Lůcken, welche von Heidelbeerarten: Vaccinium uliginosum, V. Vitis idaea und 

V. Myrtillus, ferner von Calluna vulgaris ausgefůllt werden. Dazwischen zeigt sich 

auch hie und da Polytrichum strictum und gracile. 

Bezeichnet man ein nasses typisches Hochmoor nach den am meisten auf 
demselben auftretenden Pflanzen als Sphagnetum oder Sphagneto-Eriophoretum, dann 

passt fůr austrocknende Hochmoore, je nach dem geringeren oder grósseren Grade 

der Trockenheit der Name Vaccinieto-Sphagnetum und Vaccinieto-Callunetum. 

Im Laufe der Zeit siedeln sich dann auf der trockenen Oberfláche des 
Hochmoores Flechten an, anfangs spárlich, spáter jedoch in Menge. Es sind dies 
namentlich Cladonien und zwar zwischen den verkůmmernden Torfmoosen Cl. fur- 

cata Huds., fimbriata L., ochrochlora Flke., macilenta Ehrh., uncinata Hoffm., in ge- 

birgigen Gegenden auch bellidiflora Ach., Floerkeana Fr., deformis L.. Wenn sich 

die Zahl der frůheren Pflanzen durch die herrschende Trockenheit immer mehr und 

mehr vermindert, bedeckt dann Cladonia rangiferina und rangiformis Hffm. grosse 

Háchen. Stellenweise siedelt sich auch Pogonatum aloides Beauv., nanum B., Pteris 

aguilina und Calamagrostis epigeios an. Durch diesen Pfianzenwechsel ist das 
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Wachsthum des Hochmoores beendet und es nimmt das Aussehen einer Heide an, 

in der man oft der Flora nach das frihere Hochmoor gar nicht suchen wůrde. 

Doch nicht immer und ůúberall nimmt ein Hochmoor dieses Ende. So ist 

z. B. bei Strassdorf, in dem nahe bei Hirschbere gelegenen Thiergarten die Ober- 

fláche eines frůheren Hochmoores mit Wald úberwachsen und der stellenweise fast 

kahle Boden ist zum Theil mit Moosen, besonders mit Funaria hygrometrica Hedw. 

und Ceratodon purpureus, zum Theil mit Flechten wie Cladonia cornuta und Pelti- 
gera rufescens bedeckt. Rumex acetosella, der sich hier nebst dem zahlreich vor- 
findet, lásst deutlich auf einen kalkarmen Boden schliessen. 

Wo der Rand des Hochmoores, dessen Wachsthum aufgehórt, sandie ist, 
siedelt sich jetzt auf demselben Lycopodium inundatum an, jedoch nur so lange, 

als das Hochmoor nicht vollstándig ausgetrocknet ist, deseleichen auch Montia 

minor, Juncus capitatus, Spereularia rubra, Arnoseris pusilla, Potentilla norvegica, 

Juncus tenageja, dann Salices, besonders Salix repens in allen měglichen Abarten, 
Salix caprea, aurita, cinerea, purpurea, wie auch die Bastarde derselben Doniana, 

subsericea, ambigua, caprea X repens. Auf trockenere Orte gelanet aus der Nachbar- 

schaft Teesdalia nudicaulis, Calamagrostis epigeios, Agrostis canina, vulgaris, Jasione 

montana, Epilobium angustifolium, Gnaphalium arenarium und Carlina vulgaris. 

Anderorts siedeln sich wiederum nach dem Verschwinden der Torfmoose 

Báume, Stráucher und Halbstráucher an, und gesellen sich zu diesen oder jenen 

Nachbarpflanzen, welche die freien Stellen des Hochmoores in Besitz nehmen. Es 

sind dies: Betula pubescens, Rhamnus frangula, Salix aurita, cinerea, Pinus sil- 

vestris, Rubus elandulosus Bell., thyrsoideus Wimm. Diese alle fand ich z. D. auf 

dem entwásserten und ausgetrockneten Hochmoore bei Grůnau in einer Hóhe von 

275 m, mit Calluna, Vaccinium Vitis idaea und uliginosum, Molinia coerulea und 

Polytrichum strictum. 

Die Flora der Torfstiche. 

Wáhrend ein Wiesen- oder Hochmoor, aus welchem Torf gestochen wird, 

durch die hiedurch bedinete Entwásserune auf seiner Oberffáche nach und nach 
das typische Aussehen verliert und sich entweder in eine Hutweide oder in eine 

Heide verwandelt, setzt sich an den Orten, wo frůher Torf gestochen wurde, oft 

eine Flora an, welche verschieden ist von derjenigen, durch die einstens die Tori- 
schichten entstanden, als auch von derjenigen, durch die die Torfbildung eingeleitet 

und beendet wurde. Wird ein solches Torflager gečfinet und tief genug ausgesto- 
chen, so zieht sich bei mangelndem Abfluss das Wasser oft noch wáhrend des 

Torfstechens rasch in die schon ausgehobenen Stellen. Die Menge dieses Wassers 
bei mangelhafter Entwásserung ist oft so gross, dass es nicht měglich ist, aus dem 

Torflager den Torf vollstándig auszustechen. 

Úber die Art und Reihenfolge der Pflanzen, welche in diesen Wasser- 
oruben wachsen, berichtet Palliardi *) in seiner Beschreibung des Torfmoores bei 

Eger. „Dieses Torfmoor kann trotz einer Máchtigkeit von 14' wegen des vielen sich 
ansammelnden Wassers nur 4—5' tief ausgestochen werden. In den ausgehobenen 

*) Erdmann, Journal fůr practische Chemie, XVIL, 17. 
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vertieften Stellen sammelt sich das Wasser, dessen Oberfláche sich im zweiten 

Jahre mit Algen úberzieht, zu denen sich im dritten Jahre Wasserlinsen, und im 

vierten Jahre Binsen und Seggen gesellen. Diese bilden eine schwankende Decke, 

welche man kaum betreten kann. Nach 10—12 Jahren ist dieselbe mit Erica 

vulgaris, Vaccinium uliginosum, oxycoccos, Salix repens und Pinus obligua be- 
wachsen. In 30—40 Jahren hat sich neuer Torf gebildet, der wieder gestochen 

werden kann.“ 

Dass jedoch die eben erwáhnte Aufeinanderfolge der Pflanzen zwar in 

vielen Fallen, doch nicht immer und úberall eintritt, dafůr sprechen meine 

zwolfjáhrigen, an verschiedenen Orten angesteliten Untersuchungen. So fand ich 

z. B. auf dem Torfmoore von Borkowitz, welches ich wáhrend neun Jahren eine 

zehnmal besichtigte, andere Reihenfolge der auftretenden Pflanzen. Dieses Moor 

liegt in einer Hóhe von 235—250 m ů. d. M. óstlich von Weselí a. d./L. zwischen 

Borkowitz, Mažitz, Zálší und Komarow. Es úberdeckt hier eine diluviale Nie- 

derung und ein etwa 50  hohes tertiáres Plateau in einem Ausmasse von 

beiláufig 600 4a. Die Unterlage dieses Hochmoores ist Sand und weisser reiner, 

als auch gelblicher, mit Sand oder Grand vermengter tertiárer Thon. In Folge 

der geringen Senkung der umliegenden Hůgel und der ganzen Niederune ist der 

Stand der Grundwásser hier ein bedeutender. Nach seiner jetzigen Flora ist dieses 

Moor ein Hochmoor, das im Siiden und Sůdosten von einem Wiesenmoor eingesáumt 

ist. Infolge der, wenn auch unvollkommen ausgefůhrten, Entwásserune zeiet nun bei 

einem fast ununterbrochenen Ausstechen die Oberfláche dieses Hochmoores bis auf 

einen kleineren 'Theil die Flora einer Heide. Nur hie und da sind einzelne Stellen 

mit zusammenhángendem Rasen von Torfmoosen und zwar von Sphagnum acuti- 

folium, fimbriatum, cymbifolium, auch cuspidatum bedeckt, auf denen Oxycocos pa- 
lustris, Andromeda poliifolia, Ledum palustre, Vaccinium uliginosum wachsen. Ein 

grosser Theil dieses Moores trágt einen Sumpfkiefernwald, in welchem ebenfalls 

die genannten Pflanzen wachsen. Auf den baumfreien Stellen finden sich neben 

Vaccinium uliginosum, Vitis idaea, Calluna, Cladonia furcata, macilenta, rangi- 
formis, fimbriata und rangiferina, auch hie und da Gruppen von Polytrichum strictum, 

Pogonatum, Ceratodon purpureus. Die vielen Štellen, aus denen der Torf schon 
ausgestochen ist, sind von senkrechten 2—3'/, m hohen Wánden begrenzt und ent- 

weder mit Wasser erfillt, oder von Pfíanzen úberwuchert, die nach der Dauer 

ihrer Ansiedlung wechseln. In der Regel sehen sie am meisten denen der Nachbar- 
torfe áhnlich, woher auch ihre Samen vom Winde herůbergeweht worden sind. 

Hie und da sieht man jedoch Pflanzen, welche ringsherum nicht vorkommen. 

Interessant ist die Aufeinanderfolge dieser Pflanzen. , 
Der nackte Torf wird durch Algen (besonders durch die Arten der Chloro- 

phyceae), welche ihn stellenweise ziemlich stark úberziehen, schleimig. Neben den 

zahlreichen Algen erscheinen Torfmoose, namentlich Sphagnum laxifolium, seltener 
cuspidatum und spáter acutifolium, welche in 3—4 Jahren die ganze Fláche úber- 

wachsen. Nach Verlauf von 5—6 Jahren vermehrt sich hier aber die Zahl der 

Pflanzenarten um ein bedeutendes. Abgesehen von den kleinen im Wasser lebenden 

Algen wie Conferva, Spirogyra, Cosmarium, Pinnularia, Oscilaria siedeln sich in 

dem noch úbrig gebliebenen Wasser Lemna, besonders minor und gibba an, und 

f 

„OY V 
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zwischen den Torfmoosen Drosera rotundifolia, Oxycoccos palustris, Juncus com- 
munis (conglomeratus), Eriophorum vaginatum. Letztere zwei Pflanzen bilden die 
-ersten festen Punkte auf dieser schwankenden Decke. Spáter setzen sich hier Seggen: 

Carex acuta L., paludosa, caespitosa, ampullacea, Typha latifolia, Naumburgia thyrsi- 

flora an, und hierauf Betula pubescens, Salix cinerea, aurita, pentandra, welche die 

Oberfláche immer mehr und mehr befestigen. 

In der Náhe von Oschitz (etwa 300 » hoch) und bei Grůnau (etwa 275 m 

hoch) unweit von Reichsstadt sah ich solche Štellen mit Wiesenmoorflora bewachsen. 

Zahlreich war hier: Peplis Portula, Lysimachia vulgaris, Gymnocybe palustris, 

Hypnum cuspidatum, vernicosum, stellatum, aduncum, fluitans, Čarex echinata, 

Stellaria uliginosa, Juncus lamprocarpus, anderseits sah ich auch Sphagnum laxi- 

folium, cuspidatum, acutifolium. 

Anders ist es aber in Torfstichen, wo sich an jenen Štellen, aus denen der 

Torf ausgestochen wurde, das Wasser nicht ansammeln kann, sei es, dass dasselbe 
in Folge einer Senkung des Torflagers von selbst abfliesst, oder durch geeignete 

Gráben abgezogen wird. Hier finden wir dann nur eine spárliche Flora vor, So 

namentlich: Hypericum humifusum, Sagina procumbens, Spergula arvensis, Gna- 

phalium silvaticum und uliginosum, Rumex acetosella, Funaria hygrometrica, Mar- 

chantia polymorpha, Aneura pinguis, Dicranum cerviculatum. 

Úbersicht der Flora der Torfmoore Bohmens. 

Es ist zwar schon oben gesagt worden, welche Pflanzen ein Hochmoor und 

welche ein Wiesenmoor andeuten, es wurden auch schon viele Planzen angegeben, 
die sich nebenbei an der Torfbildung auf diesem oder jenem Moortypus betheiligen, 

es sind aber noch nicht alle genannt worden. Zur leichteren Úbersicht will ich 

alle Planzen nennen, die auf den bohmischen Torfmooren bis jetzt beobachtet wurden. 

Von den niedersten Pfianzengruppen, den Pilzen und Algen (mit Ausnahme 

der Characeaen) kann man noch unmóglich ein ganz vollstándiges Bild der echten 

Torfbewohner entwerfen. Die von mir beobachteten fůhre ich nur so weit an, als sie 
mir bekannt waren. Von Pilzem fand ich im trockeneren Hochmoorboden fast immer 
und ůúberall verbreitet Mycorrhiza, sowohl ectotrophische, als auch endotrophische 

Species. In einem Hochmoortůmpel Begeiatoa roseopersicina, in  Wiesenmoor- 

gráben und an Guellen der Wiesenmoore oft Leptothrix ochracea, seltener (Úre- 

nothrix Kůhniana. Dort, wo die Pflanzenreste mehr der Fáulniss als der Ulmifi- 

caton anheimfallen, sind auch viele saprophytische Pilze zu finden, ebenso wie 

auf bewaldetem, anmoorigem Boden, wo ich Hymenomyceten, namentlich oft Boletus 
scaber, gefunden habe. Von den Algen fand ich in den bohmischen Torfmooren 

sehr oft beim Bestimmen der Sphagnumarten und auch sonst im Torfwasser sehr 
viele Arten, so z. B. háufie einige Species der Gattune Bulbochaete, Spirogyra, 
Conferva, Cosmarium, Staurastrum, Closterium, Batrachospermum, Tetmemorus, 

Chroococcus turgidus, Phaseolus, Cladophora fracta, Navicula, Pinnularia, Eunotia, 
Surirella, Synedra u. a. 
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Fr. Studnička, jetzt der beste Kenner der bohmischen Diatomaceen, fůhrt 
folgende Species in seinem Beitrag zur Kenntniss der běhm. Diatomeen*) als 
charakteristisch fiir die bohm. Torfmoore an: Navicula crassinervia Bréb., Pinnularia 
major Rbh., viridis Rbh., gibba Ehrb., nobilis Ehrb., und Eunotia arcus. Daneben 

citiert er speciell von einigen bohmischen Torfmooren noch folgende: Pinnularia stau- 

roptera Rbh., borealis Ehrb., nodosa Ehrb., divergens Schm., Brauniana Grun., 

Cymbella naviculaeformis Auer., Eucyonema gracile Rbh., Šurirella splendida Kg., no- 

bilis Schm., Tabellaria fenestrata Kg., Epithemia ocellata Kg., Eunotia diodon Ehrb., 

tetraodon Ehr., robusta Pritsch, monodon Ehrb. — Von anderen Algen fiihrt unser Algo- 
loge Prof. Dr. A. Hanseirg"“*) folgende Species von den bohm. Torfmooren an: Batra- 

chospermum moniliforme L., vagum Roth., Coleochaete pulvinata A. Br., orbicularis 

Prines., Oedogonium crispulum W. et N., Conferva floccosa Vauch., Zygogonium eri- 

cetorum Ktz., Oedogonium echinospermum A. Br., crispum Han., Bulbochaete seti- 

gera Ag., crenulata Prings., intermedia de By., rectangularis Wittr., Ulothrix moni- 

lifornis Ktz., subtilis Ktz., Stigeoclonium falklandicum Ktz., flagelliferum Ktz., Dra- 

parnaldia plumosa Vauch., Cladophora fracta Vahl., Microthamnion Kůtzingianum 

Náe., Pediastrum tetras Ehr., Coelastrum Nágelii Rbh., Sorastrum spinulosum Nág., 

Ophiocytium parvulum A. Br., Eremosphaera viridis D. By., Characium obtusum 

A. Br., Schizochlamys gelatinosa A. Br., Palmodactylon varium Nág., Geminella 

interrupta Turp., Nephrocytium Agardhianum Nág., Nágelii Grůn., Oocystis solitaria 

Wittr., Pleurococeus angulosus Corda, Protococcus olivaceus Rbh., Urococcus insignis, 

Botryococcus Braunii Ktz., Mougetia scalaris Hass., nummuloides Hass., parvula Hass., 

viridis Wittr., Zygnema stellinum Vauch., pectinatum Vauch., ericetorum Ktz., Hy- 

alotheca. dissiliens Smith, mucosa Ehrb., Gymnozyga bambusina Bréb, Sphaerozosma 
secedens D. By., Desmidium Swartzii Ac., cylindricum Grév., Mesotaenium Endliche- 

rlanum Nág., Spirotaenia condensata Bréb., Cylindrocystis Brebissonii Menz., Pen- 

nium interruptum Bréb., closterioides Ralís., navicula Bréb., truncatum Ralís., digitus 

Bréb., lamellosum Bréb., oblongum D. By., Closterium juncidum Ralfs., macilentum 
Bréb., angustatum Ktz., didymotocum Corda, turgidum Ehr., strigosum Bréb., stri- 

olatum Ehrb., crassum Delp., costatum CČorda, lineatum Ehrb., decorum Bréb., cornu 

Ehrb., subtile Bréb., Dianae Ehr., candianum Celp., parvulum Nág., Ehrenbergii Menec., 

Kůtzingii Bréb., setaceum Ehrb., Dysphynctium palangula Bréb., cruciferum Hanse., 

cucurbita Reins., connatum De By., minutum Hanse., annulatum Nás., Docidium ba- 

culum De By., minutum Ralfs, Tetmemorus Brebissonii Ralfs, laevis Ralfs, granulatus 

Ralfs, minutus De By., Pleurotaenium nodulosum De By., coronatum Bréb., truncatum 

Nág., Cosmaridium cucumis Corda, Xanthidium armatum Ralfs, aculeatum Bréb., 

fasciculatum Ehr., antilopaeum Ktz., Cosmarium bioculatum Bréb., minutum Delp., 

pyramidatum Bréb., smolandicum Lund, Brébissonii Mengch., Arthrodesmus incus 

Bréb., convergens Ehrh., octocornis Ehrh., Euastrum gemmatum Bréb., pectinatum 

Bréb., oblongum Ralfs, crassum Ktz., didelta Ralfs, ampullaceum Ralís, circulare 

Hass., insigne Hass., elegans Ktz., binale Ralfs, Micrasterias incisa Ktz., oscitans 

*) Verhandlungen der zoolos. botan. Gesell. in Wien 1888. 

1886, 1888. 

tata o o k 

**) Prodromus der Algenflora von Bóhmen. Archiv f. nat. Landesdurchf. von Běhmen © 
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Ralfs, furcata Ralfs, truncata Bréb., decemdentata Nág., Jenneri Ralfs, rotata Ralís, 

denticulata Ralfs, papillifera Ralfs, Staurastrum muticum Préb., dejectum Bréb., 

cuspidatum Bréb., dilatatum Ehr., punctulatum Bréb., Reinschii Roy, pygmaeum 

Bréb., polymorphum Bréb., hirsutum Bréb., echinatum Bréb., denticulatum Av., cri- 

statum Av., spongiosum Bréb., aculeatum Menegh., furcatum Bréb., furcigerum Bréb. 

Die ůúbrigen Torfpflanzen will ich in úbersichtlicher Reihenfolge citieren. 

Die beigefůsten Abkůrzungen bezeichnen: M., eine Moorpflanze úberhaupt, (also 
die sowohl auf Wiesenmooren als auch auf Hochmooren vor- 

© kommt), Hm. eine Hochmoorpflanze, Wm. eine Wiesenmoorpflanze, W. eine Wasser- 

- pflanze, Er. eine Erlbruchpflanze. — Die in Klammern eingeschlossenen Namen 

- bezeichnen Pflanzen, die sich den echten Moorpflanzen (nicht eingeklammert) mehr 
- oder weniger beigesellen, sonst aber auch auf anderem Boden vorkommen. 

| Die Buchstaben N., Vg. und Hg. deuten die Hóhe der betreffenden Pflanzen- 
| fundorte an (N. — Niederungen, Vg. = Vorgebirge, Hg. — Hochgebirge). 

Characeae. 

| Nitella flexilis AL. Wm. 
mucronata A. Br. Wm. 

gracilis A. Br. Wm. 

(Chara fragilis Desw. Wm.). 

contraria A. Br. Wm. 

Flechten. 

(Peltigera rufescens Hm.). 
Biatora turfosa Mass. Kbr. Hm. 
Cladonia (rangiferina L. Hm.). 

(rangiformis Hoffm.) Hm. 

(furcata Huds.) Hm. 
(fimbriata L.) Hm. 

(ochrochlora Flk.) Hm. 

(cornuta L.). Hm. 

(macilenta Ehr.) Hm. 
(bellidiflora Ach.) Hm 
(Floerkeana Fr. Hm.). 
(deformis L. Hm.). 

(uncinata Hoffím. Hm.). 

(Cetraria islandica Hm.). 

Lebermoose. 

(Riceia fluitans L. M.) W. N. Va. 

(Marchantia polymorpha L.) M. N.Vg. Ho. 
(Aneura pinguis Dmrt.) M. N. Vg. Hg. 

(latifrons Lind. Hm.) N. V. Hg. 

- (Pellia Neessiana Gotsche Hm.) N. Ve. 
Hg. | 

Morckia norvegica Got. Hm. Hg. 
- (Ptilidium ciliare N. v. E. Hm.) N, Vg. Hg. 

(Trichocolea Tomentella N. v. E. M.) 
Ň. Vg. Hg. 

(Mastigobryum deflexum N. v. E. Hm.) 
Ho. 

(Calypogeia Trichomanis Corda Hm.) 
M Va Hg. 

(Chiloscyphus polyanthus Corda Hm.) 
N. Vs. Hg. 

Harpanthus Flotowianus N. v. E. Hm. Hg. 

Scapania (undulata M. et N. M.). Vg. Ho. 
(uliginosa N. v. E. M.) Ho. 

irrigua N. v. E. M. Vg. Hg. 

Jungermannia (minuta Cremtz Hm). 

Vs. Ho. 

Wenzelii N. v. E. Hm. Hg. 

infata Huds. W. Hm. Va. 

(orcadensis M.) Vg. Hg. 

(ventricosa Dicks. Hm.) 

N- Ves- Ha 

(incisa Schrad. Hm.) Vg. 

Hg. 

(Flórkei W.et M. M.) Vo. 

Hg. 

(attenuata Lind. Hm.) Vg. 

Ho. 
(bicuspidata L. Hm.) N. 

Vg. Hg. 

(catenulata Hiůben Im.) 
Vg. Hg. 

- 
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Jungermannia (setacea Web. Hm.) Vg. 

Hg. | 

connivens Dicks. Hm. Ve. 

Ho. 

Taylori Hook. Hm. N. 
WosHe: 

Schraderi Mart. Hm. Ho. 

(obovata N. v. E. M. W.) 

Vg. Ho. | 

Sphagnoecetis communis N. v. E. Hm. 

Ve. He 

Allicularia scalaris Corda Hm. N.Vg. Hg. 
(minor. Limpricht. Hm.) N. 

Mas Fle 

(Sarcoscyphus sphacellatus N. v. E. M.) 

Ve. "1G. 

Laubmoose. 

S phagnu macutifohum Ehr. Hm. N.Vg. 
Hg. 

var. 1. alpinum Milde Ve. Hg, 

„ 2. deflexum Schpr. N. Vg. 
„' 3, fallax  Warns: No Ve Hc. 

„4 elegans Brait. N. 

—„ 5. Bchimperi Warn. N. Vg. 

„ 6. sauarrulosum Warnst. Vg. 
„© rubellum Russ. N. Ve. Hg. 

„ 8. roseum Schimp. Vs. Hg. 
„9 strictum Warn. Hg. 
„ 10. plumosum Milde Vo. 

varwmbile Warns. Hm. N.Vo. 

Hg. 

var. 1. intermedium Hoffm. N. Vo. 
Hg. 

«) speciosum Russ. Vg. 
Ho. 

B) majus Anostr. N. Vg. 

Ho. 

7) pulchrum Lind. N. 

var. 2. cuspidatum Ehrb. N. Ve. Hg. 

«) submersum Sehpr. N. 
Vela 

8) falcatum Russ. N. Vo. 

Hg. 

7) plumosum ŠSchpr. N. 
Vg. Hg. 

Sphagnum cavifolium Warn. Hm. N. 

Vg. 

var. 1. subsecundum Nees et Horn. 

ŇN. Vg. 

var. 2. laricinum R. Spin. N. Vg. 

molluscum Bruch. Hm. Vg. 
Hg. 

rigidum Schpr. Hm. N. Vg. 
Hg. 

var. 1. sguarrosum Russ. N. Vg. 

Hg. 

var. 2. compactum Schpr. N.Vg.Hg. 

molle Sulliv. Hm. N. Vo. 

Limdbergů Schimp. Hm. Hg. 
Jimoriatum Wils. Hm. N.Vg. 

Gwgensohnů Russ. Hm. Vg. 
Hg. 

. strictum Russ. Vo. Hg. 

var. 2. pumilum Anostr. Vg. Hg. 

Úeres Angstr. 

var. 1. sguarrosum Pers. Vg. N. 

var. 2. gracile Warnst. N. Vg. Hg. 

cymbifohum Hedw. Hm. 
var. 1. vulgare Michx N. Vs. Ho. 

var. 2. papillosum Lindb. Hc. 

var. 3. Austini Sulliv. Hg. 

Hypnum (stellatum Schreb.) Wm. 

(cordifolium Hedw.) (M.) Wm. 

(giganteum Schimp.) Wm. 

sarmentosum Wahl. Hm. 

aduncum Hedw. M. 

(cuspidatum L.) Wm. 

stramineum Dicks. (M.) Hm. 

trifarium W. et M. M. 

Sendtneri Schimp. M. 

(commutatum Hedw. Wm.) 

(ftuitans L. Hm.) 

exanulatum Gůmb. Wm. 

scorpioides L. Wm. 

intermedium Lind. M. 
(Schreberi Willd. Hm.). 
(pratense Br. Schr.) M. 

(triguetrum L. Hm.). 
(denticulatum Br. et Schpr. 

Hm.). 

< =) = jp 



Hypnum vernicosum Lind. M. 
(Climacium dendroides Dill.) Wm. 
Eurhynchium speciosum Brid. Er. 

(Tetraphis pellucida Hedv. Hm.). 

(Polytrichum commune L. Hm.). 
(juniperinum Hm.). 

gracile Menz. Hm. 

strictum Banks Hm. 
formosum Hedv. Hm. 

(Atrichum tenellum Róhl. Wm.). 
(Philonotis fontana Brid. M.) 
Gymnocybe palustris Fries. M. 
Paludella sguarrosa Ehr. M, 

Meesea tristicha Br. et Sch. Wm. 
longiseta Hedw. Hm. 

(uliginosa Hedw.) M. 

(Amblyodon dealbatus Dicks.) Wm. 
Mnium insigne Mitt. M. 

(punctatum L.) M. 
cinclidioides Hůben Hm. 

Bryum bimum Schreb. Hm. 
caespitittum L. M. 
(pseudotriguetrum Hedw. Hm.). 
uliginosum Bruch. Hm. 

(intermedium Hm.). 
Webera nutans Schreb. Hm. 

(Funaria hygrometrica Sibth.) Hm. 
- Splachnum (ampullaceum Dill. Hm.). 

sfericeum L. fil. Hm. 

- (Dicranella cerviculata Schimp. M.). 

- (Trematodon ambiguus Hedw.) M. 

- (Geratodon purpureus Brid.) M. 

Fissidens (adianthoides Dill.) Wm. 

(osmundoides Hedw.) M. 
Dicranum palustre Lap. M. 

Schraderi W. et M. Hm. 

Gefásskryptogamen. 
Eguisetum (palustre L. M.). 

elongatum Willd. Wm. 

(limosum L. M.) W. 

variegatum Schleich. Hm. 

Athyrium (filix femina Roth.) Hm. 
(alpestre Nym.) Hm. 

(Blechnum spicant Hm.). 

Aspidium (spinulosum Sw. Hm. Er.). 

95 

Aspidium Thelypteris Sw. Er. 

cristatum Sw. Hm. Er. 
(Polypodium Phegopteris L. Hm. Er.). 

(Pteris aguilina L. Hm.). 

Lycopodium (selago L. M.). 

Lycopodium (inundatum L.) M. 
(annotinum L. Hm). 

(alpinum L. Hm.). 

Phanerogamen. 

(Abies picea L. Hm.) [N. Ve. (H.)]. 
Pinus uliginosa Neum. (montana Mill. 

var. uncinata Čel., Ram. sp.) 

Hm. (N. u. Ve.). 

Pinus [pumilio Haenke Hm. (Hc.)]. 

(silvestris L. Hm.) (N. u. Veg.). 

Lemna (gibba Schleid. Wm. W.) (N. u. 

Vg.). 

(polyrrhiza Godr. Wm. W.) (N.). 

(minor L. Wm. W.) (N. u. Vg.). 

(trisulca Wm. W.) (N.). 

Potamogeton (pusillus L. Wm.) (N. u.Vg.). 

(pectinatus L.) Wm. N. 

(obtusifolius M. et K.)Wm. N. 

(acutifolius Link. Wm.) W. 
(N.). 

heterophyllus Schreb. Wm. 
W. (N.). 

(natans L.) Wm. (N.). 

Calla palustris L. Hm. Er. (N. u. Vg.). 

(Acorus calamus L. Wm. W.) (N. u. Ve.). 

Sparganium minimum Bauh. Wm.W. (N.). 

(ramosum Huds. Wm.) (N. 

Vo.). 
(simplex Huds. Wm. N. Vg.). 

(affine Schn. Ho. Hm.) (Hg.). 
Typha latifolia L. M. W. (N. Vg.). 

-© (angustifolia) L. Wm. (N, Vg.). 
(Alopecurus geniculatus L. Wm. (N. u. 

Vg.). 

(pratensis L. Wm.) N. Vg. 

((fulvus Smith. M.)) (N. u. 
Vo.). 

[Leersia oryzoides Sw. M. (N. u. Vg.)|. 

Calamagrostis lanceolata Čel. Wm. (N.u. 
Ve.). 

A* 
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Calamagrostis (Halleriana DC.) Hg. Vg. 
N. Wm. 

(epigeios Hm.) (N. u. Vg.). 

(Agrostis canina L. Hm.). (N. u. Vg.). 
(Anthoxanthum odoratum L. M. (N. Vg. 

jal) 

(Poa sudetica Haenk. Wm.) (Hg.). 
(Sesleria coerulea Ard. Hm.) (N. u. Vg.). 
Deschampsia (caespitosa Beauv. Wm.) 

(N. Vg. Hg.). 
(flexuosa Gris. Hm.) 

(N.—Hg.). 

(Phragmites communis Trin. Wm. W.) 
(N. u. Vg.). 

(Molinia varia Schrank. Wm.) (N.—Hg.). 
(Glyceria fluitans R. Br. Wm.) W. (N. 

u. Va.). 

[nemoralis Uechtr. et Kór. (M. 
Na Ve- )i: 

[aguatica Wahl. W. Wm. (N. 
u. Vg.)]. 

(Nardus stricta L. M.) (N.—Hg.). 

Tofieldia calyculata Wahl: M. (N.). 
(Veratrum album L. M.) (Hc.). 

(Triglochin palustris L. Wm.) (N. u. Vg.). 

Scheuchzeria palustris L. Hm. (Vg. He.). 
(Alisma plantago L. Wm. W.) (N. u. Vg.). 
(Butomus umbellatus L. W. Wm.) (N.). 
(Convallaria verticillata L. M.) (Vs. Hg.). 

Narthecium ossifragum L. 

Orchis palustris Jacg. Wm. (N.). 
incarnata L. M. N. 

angustifolia Reichb. M. (N.). 

(latifolia L. Wm.) (N. Vg. Ho.). 

maculata L. M. (N. Vg. Hg.). 

Epipactis palustris Crantz. M. (N. u. Vg.). 

Sturmia, Loeselii Reich. M. (N.). 
Malaxis paludosa Sw. Hm. (N.). 

(Iris sibirica L. Wm. (N. Vog.). 

(pseudacorus L.) Wm. W. (N.). 

(Leucojum vernum L. Wm. Er.) (N.u.Vg.). 

(Goodyera repens R. Br. Hm.) N. u. Vg.). 

Gymnadenia (odoratissima Rich. Wm.) (N.). 

(conopea R. Br.Wm.(N.Vg.). 

(albida Rich. Hm.) (Hg.). 

(Gladiolus paluster L. M.) (N.). 

Carex pauciflora Light. Hm. (N. selten) H. 
pulicaris L. Wm. (N.—Hg,). 

(Davalliana Smith. Wm.) (N. u.Vg.). 
(dioica L. M.) (N. u. Vg.). 

teretiuscula Good. Wm. (N.). 
paradoxa Willd. Wm. (N.). 
paniculata L. Wm. (N. u. Vg.). 

(echinata Murr. M. Er.) = (stellu- 
lata G.) (N—Hg.). 

elongata L. M. Er.) N. a Vg.). 

(canescens L. M. Er.) (N.—Hg,). 
(disticha Huds. M.) (N.). 
rigida Good. M. Hg. 

acuta var. turfosa Fries. M. 
(N.—Hg.). 

„ angustifolia M. (N.—Hg.). 

(Buekii Wim. Wm.) (N.). 

chordorrhiza Ehr. M. (N.—Hg.). 
(stricta Good. M.) (N.). 

(caespitosa L. M.) (N.). 

Hornschuchiana Hopp. (N.). 

(Buxbaumii Wahl.) Wm. (N.u.Vg.). 
limosa L. Hm. (N.—Hg.). 

irrigua Smith. Hm. (Hg.). 
(vaginata Tausch Hm. Hg.) 

flacca Schreb. Hm. (N. a Vg.). 
(panicea L. M.) (N. a Vg.). 

[pseudocyperus L. Wm. (NJ|. 

(distans L. Wm.) (N.). 

fulva Good. Wm. (N.). 
(fava L. M.) (N.—Hg.). 

(paludosa Good. M.) N. u. Vg. 
vesicaria L. em. M. N. u. Vo. 

ampullacea Good. M. N.—Hg. 
nutans Host. Wm. N. 

fliformis L. M. N——Ho. 

(hirta Lt1Wm: Nou Ve 
Rhynchospora alba Wahl. M. N. 

fusca R. et Sch. M. N. 

Scirpus (compressus Pers.) Wm. N. u.Vg. 

 Aacustris L. M. W.) N. 

(Tabernaemontani Gmel.) N. 

(slvaticus L. Wm.) N. u. Vg. 

caespitosus L. He. 



Scirpus (palustris L. var. amplectens) 

Čel. Hg. (N.). 
pauciflorus Ligh. M. N. u. Vg. 

uniglumis Link. M. N. 

Eriophorum alpinum L. Hm. Hg. 
vaginatum L. Hm. N.—Hg. 

gracile Koch. N. u. Vg. 
(polystachium Roth. M.) 

N.—-Hg. 

(angustifolium Roth. M.) 
N:"Ve. (He). 

Schoenus nigricans L. Wm. (N.). 
ferrugineus L. M. (N.). 
intermedius Čel. Brůgger Wm. 

(N.). 
-© Cladium mariscus R. Br. Wm. (N.). 
(Cyperus fuscus L. Wm.) N. 

(lavescens L. Wm.) N. 

Juncus (communis E. Meyer.M.) N.u. Vg. 

(elaucus Ehr. Wm.) N. u. Vg. 
filiformis L. M. N.— Hg. 

(trifidus L. Hm.) Hg. 
(obtusiflorus Ehr. M.) (N.). 
(lamprocarpus Ehr.Wm.) N.u.Vg. 

alpinus Vill. Wm. N. u. Vg. 

sylvaticus Reich. Wm. N. u. Vg. 

supinus Mónch. M. Er. N. u. Vg. 

(capitatus Weie. M.) N. 

sguarrosus L. Hm. N.— He. 
(compressus Jacg. M.) N. u. Vg. 

(tenageja Ehr. M.) N. 

(Luzula campestris DC. besonders var. 

-© sudetica Presl, M.) N.— Ho. 

Callitriche (hamulata L. M. W.) Vg. 

(stagnalis Scop. M. W.) N. 

(Ceratophyllum demersum L.) (Wm. 
MNO) 

Alnus (glutinosa Gártn. Hm. Er.) N.u.Vg. 

(incana D1. Wm.) N. u. Ve. 
Betula pubescens Eh. M. N.— Ho. 

(nana L. Hm. Hg.). 

Salix pentandra L. M. N. u. Vg. 
(Lapponum L. M.) Ho. 

(aurita L. M. Er.) N. u. Vg. 
(cinerea L. Wm.) N. u. Vg. 
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Salix repens L. Hm. (M.) N. u. Ve. 
rosmarinifolia L. Hm. N. u. Vg. 

myrtilloides L. Hm. Vg.— Hg. 

Doniana Sm. (purp. X repens) Hm. 

(N, Ve). 
ambigua Ehr. (aurita < repens) Hm. 

Ň. Va. 

onusta (aurita X myrtilloides) Hm. 
Rumex (acetosa L. Wm.) N.—Ho. 

(acetosella L. Hm.) N., Ve. 
Polygonum (bistorta L. M.) N.— Ho. 

(amphibium L.) Wm. N.u.Vg. 
Thesium ebracteatum Hayne Wm. N. 

(pratense Ehr. Wm. N. Vg. 

(Phyteuma orbiculare L. Wm.) Ve. 
Taraxacum palustre Huds. Wm. N. 

(Leontodon hastilis L. M.) N. Vg. Hg. 

(Willemetia apargioides Less. M.) N. Vg. 

(Šcorzonera humilis L. Wm.) N. u. Vg. 

Bidens (radiatus Thuil. Wm.) N. 

(tripartitus L. Wm.) N. u. Vg. 
(cernuus L. Wm.) N. u. Vg. 

(Gnaphalium uliginosum L. Hm.) N. u.Vg. 

(Arnica montana L. Hm.) N. Vo. Ho. 

Senecio paludosus L. Wm. N. 

palustris DC. Wm. N. 

(subalpinus Koch M. Hg.) 
(rivularis DC. Er.) Vg. Hg. 

Ligularia sibirica Cass. M. N. 

(Homogyne alpina Cass. Hm.) He. 

(Crepis succisaefolia Tausch. M.) N. 

Va. Hg. 

(paludosa Mónch. M.) Hg. 

(Hieracium auricula L. M.) N. Vg. Hg. 
(pratense Tausch. Wm.) N. 

u. Vg. 

(alpinum L.) Hm. Ho. 

(Mulgedium alpinum Less.) M. (Vg. Hc.) 
Cirsium (palustre Scop. M.) N. u. Vg. 

(rivulare Lnk. Wm.) N. u. Vg. 
(subalpinum Gaud.Wm.N.u.Vg.) 

(Succisa pratensis Mónch. Wm.) N.—Hg. 

Valeriana (officinalis Mónch. Wm.) 
N.—Ho. 

(dioica L. Wm.) N. u. Vg. 
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Galium (uliginosum L. Wm.) N. u. Vg. 
(palustre L. M.) N. u. Vg. 

Menyanthes trifoliata L. Wm. N. u. Vg. 

Erythraea (centaurium Pers.) Wm. N. 

u. Ve 

linariaefolia Pers. Wm. N. u. 

Vo. 

Gentiana (asclepiadea L. Wm.) Hc. 

verna L. Wm. N. u. Vg. 

(pneumonanthe L. Wm.) N.u. 

Vg. 

(Limnanthemum nymphaeoides Lnk. Wm. 
W)N. 

(Sweertia perennis L. M.) Ho. 

Myosotis (caespitosa Schulz Wm.) Ň. 
(palustris Roth. Wm.) N. u.Vg. 

((Gratiola officinalis L. Wm.)) N. u. Vg. 

(Scrophularia alata Gilib. Wm.) N. u.Vg. 

Veronica scutellata L. M. N. u. Vg. 

(anagallis L. Wm.) N. u. Vg. 

(beccabunga L. Wm.) N. u. Ve. 
Pedicularis sudetica Wild. Hm. Hg. 

(silvatica L. Hm. N. u.Vc.) 

(palustris Roth. Wm.) N. Vg. 

Euphrasia (officinalis L. Hm.) N. Ve. 

(odontites L. Wm.) N. 

(Alectorolophus parvilorus Wallr. Wm.) 

N. Vg. 

(Bartsia alpina L. M.) Ho. 

(Mentha aguatica L. Wm.) N. u. Vg. 

(Betonica officinalis L. Wm.) N. 

(Lycopus europaeus L. M.) N. u. Vg. 

(Stachys palustris L. Wm.) N. u. Vg. 
(Teucrium Scordium L. Wm.) N. 

(Scutellaria galericulata L.Wm.) N. u.Ve. 

Pinguicula vulearis L. Hm. N. u. Vo. 

alpina L.? Wm. Hg. 

Utricularia (vulgaris L. M. W.) N. u.Vg. 

nesglecta Lehm. M. W. N. u. 

Vs. 
intermedia Hayn. M. W. 
minor L. M. W. N. u. Ve. 

brevicornis Čel. M. W. N. 

(Trientalis europaea L. Hm.) N—Ho. 

(Lysimachia vulgaris L. M.) N. u, Ve. 

Naumbureia thyrsiflora Rchb, M, N.u.Veg. 
(Soldanella montana Mikan. M. Er.) N. 

Ve. Ho. 

(Hottonia palustris L. Wm. W.) N. 
(Calluna vulgaris Salisb. Hm.) N.Vg. Ho. 

(Erica herbacea L. Hm.) N. u. Ve. 
Andromeda poliifolia L. Hm. N. Vg. Hg. 

Ledum palustre L. Hm. N. Vg. Hg. 

(Arctostaphylus officinalis Wimm.) Hm. 
N. Vg. 

Vaccinium (myrtillus L. Hm.) N. Vg. Hg. 
uliginosum L. Hm. N.V. Hg. 

(vitis idaea L. Hm.) N.Vg. Hg. 
Oxycoceus palustris Pers. Hm. N.Vg. Hg. 
(Nymphaea candida Presl. Wm. W.) N. 

(alba) L. (part.) Wm. W. (N. 

Vg.). 

(Nuphar luteum Sm. Wm. W.) N. 

(pumilum Sm. Wm. W. N.). 
Thalictrum (avum L. Wm.) N. 

(angustifolium L. Wm.) N.u. 

Vo. 
(Aconitum napellus L. Hm.)) Hg. 
Ranunculus (circinatus Sibth. Wm.) W. 

(N.). 
(aguatilis L. Wm. W.) N. u. 

Va. 

(paucistamineus Tausch.) 

Wm. W. N. Vs. 

(Petiveri Koch. Wm. W.) 

(lingua L. Wm. W.) N. u.Ve. 

(flammula L. M.) N. u. Vg. 

(acris L. M.) N. Vo. Hg. 

(auricomus L. Wm.) N. Vg. 

(repens L. Wm.) N. u. Vo. 

(Caltha palustris L. M. Er.) N. u. Vg. 

(Trollius europaeus L. Wm.) N. u. Vo. 

(Cardamine amara L. M.) N. Vo. Ho. 
(pratensis L. Wm.) N. Ve. Hg. 

(dentata Schult. Wm. N. Vg). 
(Nasturtium officinale R. Br. Wm.) N. u. 

Vg. 
Drosera rotundifolia L. Hm. N. Ve. Hg. 

longifolia L. Hm. N. u. Vg. 

obovata M. et K. Hm. m. 
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Viola palustris L. M. Er. N. Vg. u. Ho. 

| (stagnina Kit. Wm.) N. 

- (Montia fontana L. M.) N. Vg. 
(minor Gmel. Wm.) N. 

(Ilecebrum verticiHatum L. M.) N. 

(Spergularia rubra Presl. M.) N. u. Vg. 
(Sagina nodosa Meyer. Wm.) N. u. Vg. 

(Stellaria uliginosa Murr. M.) N. Vg. 

(palustris Ehr. M.) N. Vg. 
Frieseana Serr. Hm. N. Vg. 

(Dianthus superbus L. Wm.) Ň. 

(Lychnis los cuculi L. Wm.) N.—H. 

(Hypericum humifusum L. Hm.) N. Vg. 

(tetrapterum Fr. Wm.) (N. 

Vg.). 

(Linum catharticum L. M.) (N. Vg.) 
(Polygala vulgaris L. Wm.) N. Vg. 

„(amara, EM.) Nu. Vg. 
Empetrum nigrum L. Hm. He. 

(Rhamnus frangula L. M.) N. Vo. 

(Peplis portula L. Wm.) N. u. Vg. 

(Lythrum salicaria L. Wm.) N. u. Vg. 
(Epilobium angustifollum Jag. Wm.) N. 

Vs. Ho. 

(alpinum L. Hm.) Ho. 

(alsinefolium Vill. Hm.) Hg. 

(palustre L. M.) N. Ve. Hg. 

(Circaea alpina L. Hm.) Vg. Hg. 
Myriophyllum (verticillatum L. Wm. 

W.) N. 

(spicatum L. Wm. W.)N. 
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Hydrocotyle vulgaris L. M. N. 

(Silaus pratensis Bess. Wm.) N.—Vo. 

(Oenanthe fistulosa L.) Wm. N.? 

(Sium latifolium L.) N. 

(Pimpinella magna L. Wm.) (N.—Ho.) 
(Cicuta virosa L. M.) N. 

(Berula angustifolia Koch. Wm.) N. 

Peucedanum palustre Mónch. Hm. Er. N. 

(Selinum carvifolia L. M.) N.—Vo. 

(Ostericum pratense Hoff. Wm. N.) 

(Angelica silvestris L. M.) N. Vo. 

(Ribes nigrum L. Er.) N. Ve. 

(Chrysosplenium oppositifolium L. M.) 
Vs. 

Sedum villosum L. Hm. N. 
(Sanguisorba officinalis L. Wm.) N. u.Vg. 
Potentilla (tormentilla Schrank. M.) N. 

Ve. Hg. 
(norvegica L. Hm.) N. Vg. 
(procumbens Šibth. M.) N. Ve. 

Comarum palustre L. M. N. Vg. Hg. 

Rubus Chamaemorus L. Hm. Ho. 

(glandulosus Bell. Hm.) N. Vg. 

(Spiraea salicifolia M. Er.) N. Vg. 
(ulmaria L. Wm.) N. Vg. 

Trifolium (spadiceum L. M.) N. Vg. 
(hybridum L. Wm.) N. Vg. 

(repens L. Wm.) N. Vo. Hg. 

Lotus uliginosus Schk. Wm. N. Vg. 

(Tetragonolobus siliguosus Roth Wm.) N 

(Lathyrus palustris L. Wm.) N. u Ve. 

Wenn wir alle auf den Torfmooren wachsenden Pflanzen zusammenrechnen 

(ohne auf die niederen Algen und Pilze Růcksicht zu nehmen), so finden wir, dass 

auf den bohmischen Torfmooren gefunden werden 

Flechten 

Characeaen DN a i 

Lebermoose 34, |„ 2 > 

Laubmoose | 05, » 2 

Gefásskryptogamen 16, von. denen 
Phanerogamen 320, í : 

14, von denen sehr wahrscheinlich 1 nur den Torfmooren angehóren. 

> by) » » » 

32 » by] » v) 

4 nur auf Torfmooren vorkommen. 

88 » » » » 

Die Summe aller auf den bohmischen Torfmooren vorkommenden Pflanzen 

(abgesehen von Pilzen und niederen Algen), ist also 454; von denen 137 nur auf 

Torfmooren vorkommen. 
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Von diesen einzelnen Pfianzenklassen gehóren: 
Die Flechten fast ausschliesslich den Hochmooren an. 

Die Characeaen wachsen nur auf Wiesenmooren, hauptsáchlich aber auf 

jenen, die recht kalkhaltig sind. 
Die Lebermoose kommen mehr auf den Hochmooren, aber auch auf Wiesen- 

mooren vor. 

Von den Laubmoosen kommen auf den Hochmooren die Sphagna fast aus- 

schliesslich vor, Polytrichum grosstentheils. 
Die Gattung Hypnum wáchst fast ausschliesslich auf den Wiesenmooren, 

mehrere Arten kommen aber auch auf anderem Boden vor, ja manche Arten sogar 

hauptsáchlich auf Hochmooren (Hypnum stramineum Dicks, sarmentosum Kahl). Ausser 

diesen zweien wachsen daselbst oft auch noch einige andere Arten der Gattune Hypnum, 

so Hypnum fluitans und exanulatum (Moose, die sonst den Kieselboden lieben), und 

dann manchmal Hypnum triguetrum, Schreberi, purum, uncinatum, die sonst auf 

Humusboden wachsen. 

Von den Gefisskryptogamen gehóren die vorkommenden Farne den Hoch- 

mooren an, ebenso die Bárlappe. Wenn die Bárlappe auf Wiesenmooren vorkommen, 

sind letztere immer in der Náhe von Hochmooren und deren Úbergangsformen. 
Von den Phanerogamen gehórt den Wiesenmooren eine doppelt so grosse 

Zahl von Spitzkeimern an, als den Hochmooren. Letzteren gehórt wieder aus- 

schliesslich die Ordnung der Ericaceae an. 

Von den beigemengten Pflanzen lásst sich im Allgemeinen sagen, dass zu 

den echten Wiesenmoorpflanzen sich solche gesellen, welche Kalk- und Meregel- 

boden, zu den Hochmoorpflanzen hingegen solche, welche Lehm- oder Sand-, also 
Kieselbóden lieben. 

Was nun das Alter der beiden typischen Torfmoore, der Wiesenmoore und 

Hochmoore anbelanst, so lásst sich dasselbe aus ihrer lebenden Flora nicht be- 

stimmen. Fůr ein grósseres Alter der Hochmoore im Allgemeinen scheinen die 

Sphagnumarten und Polytrichum zu sprechen, also Moose von niederer Organisation 

[C. Můller*) betrachtet die Torfmoose als die letzten Reste eines álteren, ausgestor- 

benen Moostypus]. Die Wiesenmoore wáren demnach nach ihren Pewohnern, die der 

Mehrzahl nach zu den pleurocarpischen, also hóher organisirten Moosen gehóren, 

jůnger. 

Die Thatsache, dass so vieles Hochmoor auf einem Wiesenmoor ruht, 

und kein Wiesenmoor meines Wissens auf einem Hochmoor, hat mich jedoch úber- 

zeust, dass dieses Altersverháltnis dieser beiden Torfgebilde nur fůr einzelne Hoch- 

moore Geltung haben kónne. 

Sowohl auf den Wiesenmooren, wie auch auf den Hochmooren findet man 

zahlreiche arktische und subarktische Pflanzen. 

Schon Christ hat nachgewiesen, dass Pflanzen aus dem hohen Norden sich 

in Mitteleuropa nur auf Torfmooren erhalten haben, also auf Gebilden, deren Vege- 

tattonsbedinguncen im Laufe vieler Jahre nur unwesentlich sich verándert haben. 

Nach Engler (1. c. p. 164) ist es noch fraglich, ob die Flora dieser Orte in der 

*) Botanische Zeitung 1859 pag. 319. 
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Eiszeit oder erst spáter nach Bildune der Wálder bei einem bereits wármeren 

Klima entstand. 
Immerhin zeugt das Erscheinen der arktischen Pflanzen auf unseren, wie 

auch auf den Torfmooren von Mitteleuropa úberhaupt, vom relativ hohen Alter der 

Torfmoore, wie auch von der geringen Veránderune der localen Verháltnisse der 

Torfflůchen seit dem Erscheinen jener Pflanzen bis auf den heutigen Tag. 
Auch die Gegenden im hohen Norden můssen áhnlich geformte Torffláchen 

mit áhnlichen Pflanzen besitzen. Interessant ist, wie Ch. Martin, der bekannte Nord- 

polfahrer, úber die Flora einiger Torfmoore des Jura und der Schweiz schreibt: 
„Als ich zum erstenmale im Jahre 1859 die Flora der Torfmoore im Thale des 

Ponts in 1000 Meter Meereshóhe im Neuenburger Jura erblickte, glaubte ich die 

Landschaft von Lappland vor mir zu haben, welche ich vor 20 Jahren untersucht 
habe. Nicht allein die Arten der Pflanzen, sondern auch die Varietáten waren die- 

selben.“ © Ahnlich spricht er sich auch ber andere Torfmoore der Schweiz aus. 
Nach seinen Beobachtungen umfasst die Flora dieser Orte im Ganzen etwa 100 
Arten von Phanerogamen, von denen 70 auch auf Novaja Zemlja, Grónland und 

-auf den Spitzbergen wachsen. 
Fast dasselbe wurde auch von der Flora der Torfmoore der Vogesen 

behauptet. 
Auch auf den Torfmooren Bóhmens ist die Zahl der arktischen und sub- 

arktischen Pflanzen eine bedeutende. 
Abgesehen von den niedrigsten Pflanzen finden sich auf unseren Mooren 

von arktischen und subarktischen Moosen folgende Arten vor: Hypnum sarmentosum, 

Mnium cinclidioides, Sphagnum Lindbergii, von Lebermoosen Jungermannia Wenzelii, 
Mórckia norvecica, Sarčoscyphus sphacellatus. Von phanerogamen Polarpflanzen 

-wachsen in Bóhmen an 13 Arten, welche sich in Niederungen nur auf den Torf- 
mooren erhalten haben. Von arktischen und subarktischen phanerogamen Pílanzen 

sind auf den Mooren Bóhmens folgende vertreten: Pedicularis sudetica, Rubus Cha- 
maemorus, Betula nana, Carex rigida, filiformis, Salix myrtilloides, Carex irrigua, 

- Eriophorum alpinum, Scheuchzeria palustris, Stellaria Friseana, Sweertia perennis, 

Empetrum nigrum, Carex pauciflora, Carex limosa, Salix Lapponum, Malaxis palu- 

dosa, Juncus filiformis, Carex Buxbaumii, Juncus sguarrosus, Calla palustris, 

Ledum palustre, Trientalis europaea. Von diesen hier angefiihrten Pflanzen wachsen 
viele, insbesondere die zuletzt angegebenen, auch sůdlicher, aber auch nur auf 
Torfmooren. Neben diesen finden sich auf unseren Mooren auch noch andere in 

Mitteleuropa úberhaupt wachsende Pflanzen vor, die auch bis in die Polargegenden 
verbreitet sind, doch nicht so hoch im Norden vorkommen, wie die frůhren. Es 

-Sind dies: Viola palustris, Comarum palustre, Trollius europaeus, Cardamine pra- 

tensis, Menyanthes trifoliata, Betula pubescens, Drosera rotundifolia, Myriophyllum 
alterniflorum, Pinguicula vulgaris, Schoenus ferrugineus, Cladium Mariscus, Šagina 
nodosa, Epilobium angustifolium, Taraxacum palustre, Polygonum bistorta, Hippuris 
vulgaris, Eriophorum vaginatum, angustifolium, zahlreiche Arten von Carex, Nardus, 

Lycopodium, Vaccinium, Andromeda, Calluna. 
Von Pflanzen des Siidens, die bei uns schon an der nordlichen Grenze, 

oder nahe derselben vorkommen, findet sich auf unseren Torfen keine einzige vor, 
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die ausschliesslich denselben angehoren wůrde. Von den beigemenoten Pflanzen 

cehóren denen des Sůdens an: Homogyne alpina, Adenostyles albifrons, Carex 

Buekii, Abies alba, Gentiana verna, asclepiadea, Pinus uncinata Ram. 

In der Flora der Torfmoore herrscht in den verschiedenen Hóhen nicht so 

viel Verschiedenheit, wie bei den Pflanzen anderer Orte. Nur sehr wenige von 

ihnen sind an gewisse Hóhen gebunden, die úbrigen wachsen sowohl in den Ge- 

birgen, wie auch in deren Vorlagerungen und in den Niederuncen. Dies gilt be- 

sonders von den Hauptvertretern der Torfflora, den Moosen. 

Von den Laubmoosen scheinen foleende auf die Torfmoore der Gebirge 
beschránkt zu sein: Sphagnum Lindbereii, Splachnum sfericeum, Hypnum sarmen- 

tosum, Mnium cinclidioides. 

Von den Lebermoosen kommen alle, auf den Torfen der Niederungen 

wachsenden Arten auch in Gebirgen, oder wenigstens in den Vorlagerungen der- 
selben vor. Noch auf den Torfmooren der Gebireskámme wachsen: Metzgeria fur- 

cata, Marchantia polymorpha, Ptilidium ciliare, Chiloscyphus polyanthos, Calypogeia 

Trichomanis, Sphagnoecetis communis, Jungermannia minuta, setacea, bicuspidata, 

Schraderi, attenuata, inflata, ventricosa, Scapania irrigua, Plagiochile asplenioides, 

Allicularia scalaris. 
Nur auf die hóchsten Gebirge scheinen beschránkt zu sein: Sarcoscyphus 

sphacellatus, Mórekia norvegica, Jungermannia Wenzelii. 

Von den Gefásskryptogamen wáchst eine einzige auf den Gebirgsmooren, 

welche sich weder auf den Torfmooren der Niederungen, noch anderswo vorfindet. 
Es ist dies Lycopodium alpinum. Ferner auch noch Athyrium filix femina var. 

alpestris, welche hie und da der Flora der Torfmoore aber in tieferen Lagen bei- 

gesellt ist. 

Lycopodium Selago, in Gebirgen manchmal der Flora der Hochmoore bei- 

cemenet, findet sich mitunter, aber selten, in Niederungen auf Erlbrůchen. 

Blechnum spicant gesellt sich sehr selten zu den Torfpflanzen der Gebirge 

und ihrer Vorlagerungen. 

Alle úbrigen oben ancefůhrten Gefásskryptogamen wachsen durchwegs nur 

auf Torfmooren der Niederungen und niedriger Vorberce, oder nur in Niederungen. 

Zu ersteren gehóren: Lycopodium inundatum, clavatum, Eguisetum limosum, pá- 

lustre, Aspidium Thelypteris, cristatum, spinulosum L. (genuinum), Aspidium flix 

femina, A. flix mas und Polypodium phegopteris, zu letzteren: Eguisetum elon- 

gatum, variegatum und Pteris aguilina. 

Was die verticale Verbreitung der phanerogamen Pflanzen anbelanst, so 
kommen die eigentlichen Torfpflanzen in allen Hóhen in derselben Úberzahl vor, 

wenige von ihnen finden sich ausschliesslich in Gebirgen, und eine noch geringere 

Zahl derselben nur in Niederungen. Die Verschiedenheit der Torfpflanzen in Ge- 

birgen und Niederungen verursachen hauptsáchlich solche Pflanzen, welche auch auf. 

anderen Bóden wachsen. Die verticale Verbreitung der einzelnen phanerogamen 
Pílanzen wurde schon frůher im Verzeichniss der: Torfpflanzen angegeben, und es 

sind diejenigen Pflanzen, welche sich nur auf den Torfmooren der Niederungen 

vorfinden mit dem Buchstaben (N.), diejenigen, die in den Niederungen und in 

den Vorlagerungen der Gebirge vorkommen mit (N. u. Vg.), die, welche nur auf 
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den Torfmooren der Gebirge wachsen, mit (Hg.) und endlich jene, welche in den 
© Niederungen, in den Gebirgen und in den Vorlagerungen derselben sich vorfinden, 

mit (N. Ve. u. Hg.) bezeichnet. 

Die Torfschichten. 

Die Pflanzen der Torfmoore bilden durch ihre allmáhlige Zersetzune Ge- 

biresschichten, welche man eben Torfschichten nennt. Das Aussehen solcher Schichten 

richtet sich nach dem Zeitraum, in welchem, nach den Umstánden, unter welchen 

und nach den Pflanzen, aus denen sich diese Schichte gebildet hat. Und wie eben die 
Bildung dieser Schichten an verschiedenen Orten aus verschiedenen Pflanzen, durch 
lángere oder kůrzere Zeit, unter grósserer oder geringerer Feuchtigkeit, mit-oder 

ohne mineralische Beimengungen stattfinden konnte, so sind auch diese Schichten 
nach den verschiedenen Verháltnissen verschieden gestaltet. 

Bald findet man den Torf augenscheinlich aus Moosen zusammengesetzt, 

schwammartig, leicht, hell cefárbt, bald wieder dunkler, braun gefárbt, offenbar aus 

Hólzern entstanden, bald wieder faserig, aus Riedgrásern oder Eriophorum ent- 

standen. Hier ist der Torf erdig, bróckelie, dort wieder bildsam, und wird durchs 

Trocknen hart, auf der Schnittfláche elánzend. Auch kann der Torf, (namentlich oft 

der der alten Wiesenmoore), so amorph sein, dass er allmáhlich in die diluviale 

und tertiáre Braunkohle úberceht. 

An einem Orte findet man den Torf ganz und gar amorph, wáhrend man 

- anderswo wieder ganze Fasernbůndel oder Holzstůcke, ja sogar ganze Báume darin 

eingelagert findet. 

Stellenweise findet man im Torfe mineralische Beimencuncen in grossen 

Mengen, wodurch der Torf auch seinen áusseren Typus sehr verándert, und čfters 

findet man auch in einem einzigen Torfmoore mehrere Arten von Torf, nicht nur in 
verschiedenen Tiefen, sondern auch an verschiedene ŠStellen derselben Moorfiáche 

vertheilt. 
Die geologische Reichsanstalt empfiehlt vom 17. April 1800 folgende Ein- 

theilung des Torfes zum Gebrauche: 1. Vertorfte Pílanzen. 2. Eigentlicher Torf- 

9. Halbtorf. 4. Harz- und Kohlentorf. 
Diese Eintheilung, welche fůr den praktischen Gebrauch zu landwirthschaft- 

lichen und technischen Zwecken geeignet sein mag, genůet aber nicht, um die 

Unterschiede der verschiedenen Torfarten zu wissenschaftlichen Zwecken zu be- 

zeichnen. Dem Volke sind die verschiedenen Torfsorten unter den Namen Moostorf, 

Fasertorf, Specktorf, (in Norddeutschland auch Darg, Lebertorf und Martórvblátter- 

torf) bekannt, aber auch diese sind zum genauen Praecisieren der Torfsorten nicht 

hinreichend. Beim Bestimmen und Benennen der Torfsorten sollte man neben dem 

- Grade der Ulmification vor allem die den Torf bildenden Pflanzenarten berůck- 

sichticgen. 
Wenn der Torf noch nicht lange aufgehort hat, sich weiter zu bilden, so 

dass sich oben noch kein Humus bildet, so enthált gewóhnlich die oberste Toríf- 
schichte dieses Torflagers die best erhaltenen Pflanzenschichten ; die unteren Schichten 
dasesgen sind an deutlich erkennbaren Pflanzenresten um so ármer, je álter sie sind. 
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Aber obwohl diese untersten amorphen Schichten manchmal gar keine makroskopi- 
schen Pflanzenreste zeigen, so findet man doch bei der Untersuchung mit dem 

Mikroskope zahlreiche Ueberreste von Pflanzen, welche fůr uns, wenn auch unschein- 

bare, so doch immerhin lesbare Schriftzeichen der Vergangenheit dieses Torfes ab- 

seben.  Freilich ist diese Schrift, mit welcher die Geschichte des Torfes und der 
Pflanzen, aus denen er entstanden, niedergeschrieben ist, nicht gar leicht zu entziffern. 

Eine ausfiihrliche, vergleichende Pflanzen-Anatomie existiert bis jetzt noch 

nicht, weshalb eben nichts anderes úbrig bleibt, als durch Vergleichen solcher 
Pfianzenreste mit lebenden Pílanzen, deren Theile man durch kůnstliche Ulmification 

in hnliche Formen verwandelt, die Familien und Arten, denen die Bruchstůcke 

angehóren, zu bestimmen. 

Bevor ich aber úber die bohmischen Torfschichten und ihre Eigenschaften 

im Algemeinen mein Urtheil abgebe, will ich hier noch aus der grossen Menge 

einige wichtigere Beispiele anfůhren, und zuvor noch andeuten, wie ein, im Allge- 

meinen als amorph zu bezeichnender dichter Torf, unter dem Mikroskope aussieht. 

Bei stárkerer Vergrósserune sehen wir, dass der Torf aus den mehr oder weniger 

reichlichen, von der amorphen Torfmasse wie verkitteten, kleineren oder grósseren 

Resten von deutlicher Planzenstructur als auch aus ganzen makroskopischen Pflanzen- 

theilen besteht, und dass das, was eine amorphe Masse zu sein scheint, sich meist 

aus róthlich braunen, ungefáhr "/, 2m grossen Kórperchen zusammensetzt, welche 
bei der stárksten Vergrósserung eine sichtbare Molekular-Bewegung zeigen. 

Neben diesen offenbaren Produkten der Ulmification sehen wir auch Ulmi- 

fications-Producte in denjenigen Pflanzen-Ueberresten, welche eine deutliche Structur 
bewahrt haben, und zwar gewóbnlich um so mehr und um so eher, je saftreicher 
ihr Gewebe war; und besonders finden wir in den Zellen selbst ofters, (aber nicht 

immer) an Stelle des Zelleninhaltes eine dunkelbraune Masse, welche den Hohl- 

raum der Zelle ausfůllt; seltener ist diese dunkle amorphe Masse seitlich zusammen- 

ceháuft, so ungefáhr, wie wir den zusammengeschrumpften Protoplasma-Inhalt einer 

abgestorbenen Zelle antreffen. 

Solche dunkle, aus Ulmin- und Humin-Stoffen zusammengesetzte Massen 

finden wir aber nicht nur in Zellen, wo wir einen reichen plasmatischen Inhalt zur 

Zeit des Lebens und des Absterbens der Pflanze voraussetzen kónnen, sondern wir 

finden sie auch čfters in den Zellen des Gewebes derjenigen Pflanzentheile, deren 

physiologische Bestimmung nicht zu jeder Lebensperiode in den Zellen einen plas- 

matischen Inhalt voraussetzen lásst, wie z. B. im Holze (und da besonders im 
Herbstholze), dann im Pericarp der Nůsse u. del. Ueberaus háufig aber finden 

wir die Zellen leer, mit sogar glashell durchsichtigen Zellwánden; seltener sind 

letztere, und das úberhaupt nur in den Schichten álterer Ulmificatien, braun ge- 

fárbt.“) Uebrigens sehen die aus der Ulmification hervorgegangenen Verinderungen 

*) Zur genaueren mikroskopischen Untersuchung eines zu stark ulmificierten Torfes 
eignet sich die Anwendung von Kaliumchlorat und Salpetersáure und nachher das Benůtzen des 

Alkohols. 

Wer sich mit dem náheren Studium des Torfes in dieser Richtung befassen wollte, dem 

sei vor allem anempfohlen: Gůmbel: Beitráge zur Kenntniss der Texturverháltnisse der Mineral- 

kohle, und Frůh: Torf und Dopplerit. 
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- bei verschiedenen Planzen auch in den einzelnen Theilen des Gewebes verschieden 

aus. Von den Planzenresten jene pflegen am besten erhalten zu sein, die mit Harz, 
Wachs, Kieselsáure impregniert, oder deren Zellen-Wánde stark verdickt sind. 

Einige Beispiele der Analyse von Torfschichten. 

Die Torfschichten des Riesengebirges. 

Im westlichen Theile des Riesengebirces, fast an der Grenze des Baum- 

wuchses, in der Hohe von 1000—1200 m ů. d. M., in diesem an Torfmooren so reichen 

Theile des Gebirges, kann man an den 1—1'/, 4 tiefen Entwásserungsgráben, zumal 
- gleich nach ihrer Aushebung, die Aufeinanderfolge der Schichten in der nachfol- 

genden, hier wohl gewóbnlichen, Reihenfolge beobachten. Die Štengel der Torf- 
moose, welche oben infolge der Wasserentziehung im Wachsthume innehalten, 
sterben unten ab, wodurch sie daselbst einen filzartigen Torf bilden. Es wird also 

- die Hauptmasse dieses Torfes bis zu einer Tiefe von 2—3 dm, ja selbst 5 dm 
unter der Oberfláche, durch Sphagnum gebildet. In diese Haupt-, als Grundmasse 

-sind Radicellen und Bruchstůcke der Stimmchen verschiedener Ericaceen eingehůllt, 
deren Arten wir auch jetzt noch auf der Oberfláche ziemlich úppig wachsend vor- 

* finden. Hie und da sind in dem Torf die klumpenartigen Fasernbindel aus den 
Blattscheiden und Halmen von Eriophorum vaginatum enthalten. Štellenweise sieht 
man auch ziemlich erhaltene Wurzeln der Kiefer und Fichte und auch verfaulte, 

- oder halb verfaulte und halb erhaltene Theile ihrer verzweigten Stámme. Bis zu 

dieser Tiefe (von 5 dm) findet man noch die ziemlich starken Nebenwurzeln des 
auf der Oberfláche lebenden Knieholzes, die sich in viele dinne und lange Neben- 

wůrzelchen zertheilen. Šicher lagen sie frůher seichter und sind erst durch das 

Wuchern des Sphagnum in diese Tiefe gerathen, wie dies auch die seitlich aus 

dem unteren Theile des Stammes der hier wachsenden verkrůppelten Sorbus aucu- 
- paria getriebenen Beiwurzeln beweisen. 
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Hie und da bemerkt man auch Anháufungen von Riedgrásern und von Knie- 

holzzapfenresten; also durchwegs Uberreste von Pflanzen, wie sie auch heute noch 
-auf der Oberfiáche des Moores wachsen. Bemerkenswert ist, dass dort, wo an den 

Gráben, die jetzt das oft reichlich fliessende Auellwasser ableiten, die Torfschichten 

das eine Mal der Luft, das andere Mal dem an mineralischen Bestandtheilen ziem- 

lich reichen Wasser ausgesetzt sind, der Torf derselben viel zersetzter, ja tiefer fast 

amorph ist. Dies ist auch auf dem Grunde dieser Schichten zu beobachten, wo das 
torfbildende Sphagnum fast ganz zersetzt, nur noch mikroskopisch nach den wenigen 

erkennbaren Resten unterschieden werden kann. Daran, dass das Sphagnum und 

b úberhaupt diese reine Hochmoorbildung fast so gut wie ein Wiesenmoortorf hier zer- 

setzt erscheint, wird wohl die Náhe und der direkte Contact mit dem mineralischen 

Untergrunde Schuld tragen. Ebenso stark zersetzt erscheinen die Sphagna an den 
Gráben, welche einst hier vorhanden gewesene Hochmoortůmpel durchschneiden, oder 
auch nur berůhren. Die Wasserformen des Sphagnum variabile und cavifolium sind 

- hier bedeutend zersetzter, als die weiter von ihnen gelegenen Schichten aus Sphag- 
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num cymbifolium und acutifolium, was ich nicht so sehr der anatomischen Ver- 
schiedenheit dieser Species, als vielmehr der Wirkung des in den Tůmpeln ent- 
halten gewesenen, an Mineralstoffen reicheren Auellwassers, zuschreiben móchte. 

Das Sphagnum cymbifolium ist in den Schichten am besten erhalten, was durch 
seine grósste Hygroskopicitát und durch den hiedurch bedingten gróssten Gehalt an 
Wasser atmosphaerischen Ursprunges zu erkláren wáre. 

In der obersten Schichte, und noch háufiger am Grunde der Schichten, sah 

ich vereinzelt die ziemlich erhaltenen Stámme grósserer Báume, als ob sie vom 
Sturme entwurzelt worden wáren. Solche Páume sah ich auch an hóoher gelegenen 

Stellen, wo auf der Oberfláche des Moores schon die Zwerg-Kiefer gegen die ver- 

krůppelte Fichte und hie und da kimmernde Eberesche vorherrscht. In der obersten 

Schichte sind mehr die meist zerguetschten Zapfen, Nadeln und Aststůcke von Pinus 

pumilio und Abies picea, sowie auch ihre Stocke zu finden, in der untersten Schichte 

kommen mehr Stimme sammt Stócken und Wurzeln vor. Die Stámme der hier begra- 

benen Báume, von denen ihre harzreichen Wurzeln am besten erhalten sind, waren, 

ihrer Stárke nach, so wie auch nach ihrer stellenweise sichtbaren Lánge zu schátzen, 

bedeutend máchtiger gewesen, als die Báume, welche heutzutage dort wachsen, mógen 

selbe auch ein ziemlich hohes Alter schon aufweisen. Selbst beinahe ganz am Grunde 

der Schichten fand ich dieselben Báume, jedoch stárker zersetzt. Ihre anatomische 

Structur wies aber auf dieselben Arten hin, wie in den hoheren Schichten, namentlich 

auf Abies excelsa, seltener auf Acer pseudoplatanus und Sorbus aucuparia. (An 

einer einzicen Stelle sah ich hier die Úberreste einer Rothbuche, das war jedoch 

an einer bedeutend tiefer gelegenen Štelle.) 

In der Torfmasse dieser unteren Schichten sieht man neben der zwar háu- 

figeren, amorphen Masse wieder ziemlich háufig verschiedene Sphagna, welche stellen- 

weise cut erhalten, manchmal in ganzen zusammengedrůckten Nestern, manchmal 

blos vereinzelt und dann stárker verándert vorkommen. Die Zellwánde sind zwar 

sewóhnlich erhalten, durchscheinend und fast durchsichtiger als bei anderen Pflanzen, 

der Inhalt der Chlorophyll enthaltenden Zellen aber ist gelb oder braun gefárbt, 

oder fehlt ganz. Hyaline Zellen sind gewóhnlich zum Theil mit Humin- und Ulmin- 

Stoffen angefůllt, welche wohl durch die Poren in ihr Inneres eingedrungen sein 

mógen, oder aber sie sind auch ganz leer; die Wánde dieser Zellen fand ich in den 

tieferen Schichten von gelber Farbe. Manchmal war es gar nicht moglich, die ver- 

dickten Stellen an ihnen zu unterscheiden, und dann sahen die Wánde dieser Zellen 

wie ineinander gedrůckt aus. So zersetzt pflegen die Sphagna aber blos in den 

tiefsten Schichten zu sein, wo man sie schon selten cut erhalten findet. Ihre Stengel 

ptlegen gewóhnlich nur wenig zersetzt zu sein, und wenn sie es sind, S0 sind sie 

es am meisten in den áusseren Schichten. 

Das Holz der hier im Torfe liegenden Stámme ist aufgeweicht, wásserig, 
aussen dunkler, beinahe braun, in der Mitte des Štammes heller, sogar weiss. Am 
stárksten zersetzt ist das Cambium und das Phloém besonders, beim Ahorn- und 

Vogelbeerbaum. Jenes pfleet námlich gánzlich in schwárzlich-braune Humin-Masse 

umgewandelt zu sein, wáhrend das letztere fransig und etwas feiner ist. 

Die mit Harz impregnirte Rinde der Fichte ist gut erhalten, und so wie 

auch das Holz gánzlich unzersetzt. In der Rinde der Fichte und auch der Zwerg- 
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Kiefer finden wir das Harz in den Ritzen zwischen den einzelnen Zellen in grósseren 

und geringeren Hohlráumen angesammelt, anderswo sehen wir es als lichtere Masse 

durch die bráunlichen Zellwánde in die Zellen selbst eindringen, so wie auch 

stellenweise dieselben ganz ausfůllen. 

In der Pflanzen-detritus áhnlichen Grundmasse des Torfes fand ich neben 

den kleinen Holzbruchstůckchen der erwáhnten Báume und unbestimmbaren Epi- 
dermisstůcken als auch kleinen Zellencomplexen und Fasern auch noch Schuppen 
von Fichtenzapfen, freilich schon sehr zersetzt, dann Blithenstaubkórner von Coni- 
feren und einigen anderen Pflanzen, einige diinne, dunkle, unbestimmbare Fasern, 

Stámmchenreste der Ericaceen, Scheiden und Halme von Riedgrásern und flache 

Klumpen aus denselben Theilen vom Wollgrase (Eriophorum vaginatum). Ihr paren- 

chymatisches Gewebe ist zerstort, und es bleiben blos die Gefássbůndel als zer- 
trennbare Fasern úbrig, welche sich in eine fransige Verbindung zersplittern. Ausser 

den Gefássbůndeln ist auch die Oberhaut beinahe ganz unverletzt erhalten, die sich 

aus den sie kennzeichnenden lánglichen Zellen zusammensetzt. (Taf. I. Fig. 4.) (Fůr 
das Erkennen der monocotylen Pflanzen sind namentlich ihre Spaltoffnungen, so z. B. 

- fůr Carex, Scirpus, Gramina úberhaupt der botanischen Torfanalyse ein gutes Kenn- 
zeichen.) Ein unscheinbarer, jedoch in so stark ulmificiertem Torfe und in solcher 

Tiefe (I—1"/, m) merkwůrdiger Fund war eine gut erhaltene tetračdrische, netz- 

-artige Spore, auf die ich bei der mikroskopischen Untersuchung zufállig stiess, und 

die nichts anderem angehóren konnte als einem Lycopodium. 

—— Abgesehen von diesen Pflanzen fand ich in den Schichten dieses Torfes 
noch zahlreiche Bruchstůcke und verschiedene Fasern besonders einsamenlappiger 

Pflanzen; aber die Arten, denen dieselben angehóren mochten, konnte ich nicht 

feststellen. Die entwurzelten Stámme am Grunde des Moores und ihr geselliges 

Beisammensein in den untersten Schichten zeugen aber davon, dass an diesen Orten 

die Torfmoose in feuchteren Zeiten in dem Humus der Waldbáume sich ange- 

sledelt hatten, und dass dann spáter die Wilder, in denen die Torfmoose sich ur- 

sprůnelich entwickelt hatten, in denselben ihr Grab gefunden haben. 

Dies ist wohl der Ursprung der Mehrzahl der Riesengebires-Torfmoore. Ob 

aller, kann ich nicht sagen, nachdem ich ihr Profil nicht úberall gesehen habe, 

nur dort, wo entwásserte Waldkulturen bestehen.*“) Es ist daher nicht moglich zu 

- sagen, welche hier die gróssten Tiefen der Torfschichten sind. Nach der Grósse 
der Fláche zu urtheilen, wůrde ich meinen, dass sie am oróssten sein můsste in 

dem sogenannten „Grossen Bruch,“ auf der „Vogelbeerwiese“ und vielleicht auch 

in dem „Tschiker Loch.“ ! 
Anders als die Torfschichten, welche die Kámme und Abhánge bedecken, 

sehen die Torfschichten der Vorlagerungen des Riesengebirces wie z. B. bei Mrklov 
náchst Starkenbach aus. Hier befindet sich in der Náhe des unbedeutenden 

*) Dass es mir vergónnt war, diese unzugánglichen Stellen des westlichen Riesengebirges 
genau kennen zu lernen, verdanke ich der Gefálligkeit S. Erl. des Herrn Grafen J. Harrach, welcher 
mich seinen Forstbeamten anempfahl, besonders dem hochgeehrten Herrn Oberforstmeister Ludwig 
Schmied, der mich bereitwilligst mit grosser Gefálligkeit theils persónlich auf meiner ersten Reise 
begleitete, theils mich mit einem verlásslichen Fůhrer durch das unwegsame, waldige, westliche 
Unter-Riesengebiresgebiet versah. 
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Baches ein nicht besonders grosses Torfmoor, welches, obzwar klein, kleiner als ein 

Hektar, auch nicht tief — (entlang des Baches, wo die Torfschichte am máchtigsten 
ist, erreicht es kaum mehr als 2 m an Tiefe) — doch ungemein interessant ist. 

Es ist von einem Walde eingesáumt, der aus Fichten, Tannen, Lárchen, 

Kiefern, Erlen und Birken besteht. 

Seine Oberfláche ist einfórmig, weil es entwássert ist und daher schon 

lánest aufgehórt hat, sich weiter zu bilden. Die Pflanzen, die hier wachsen, sind 

die, welche gewóhnlich eine trockenere anmoorige Wiese charakterisieren. Die oberste 

Schichte besteht aus erdigem, schwarzem Humus, der von den vielen Wurzeln und 
Radicellen der auf der Oberfláche wachsenden Pflanzen durchwebt ist. In der 

amorphen, humusartigen Masse befinden sich zahlreiche Holzbruchstůckchen und 

Úberreste von Bláttern, die stellenweise auch ganz braun und bis auf die Nervatur 

zersetzt sind. Hie und da finden sich auch noch Insekten-Chitin-Uberreste, so 

z. B. die Flůgeldecken irgend einer Feronia und dgl. m. 

sz o jé 

In der Tiefe von 3—4 dm ist der Torf dunkelbraun, weder bróckelig, noch — 

erdie, eher plastisch, wenn getrocknet, hart, auf der Schnittfláche schwach glánzend. 

In der Grundmasse des Torfes finden sich hier háufie Holzbruchstůckchen, die 

grósstentheils von den schwácheren Asten der Coniferen, besonders der Fichte 

und Tanne herrihren. Im mikroskopischen  Durchschnitt sind die Wánde der 

Zellen hell, blos um die Harzgánce herum braun gefárbt, so dass sie im Ganzen 

áhnlich wie die Zellen der lebenden Báume aussehen. Hie und da bemerkt man 

auch eine stark zersetzte und nur noch in ihren dickeren und harzenthaltenden 

Theilen erhaltene Tannennadel, die man wie úberhaupt die Blátter der meisten 

Coniferen nach ihren anatomischen Merkmalen leicht unterscheiden kann, oder die 

schwarzen Úberbleibsel von Ahorn- und Birkenbláttern, in deren Zellen der innere 

Hohlraum mit einer dunkelbraunen Masse angefůllt ist, vielleicht, weil der Inhalt 

ulmificiert ist. Dabei waren auch Fasern, die unter dem Mikroskope aus gefácherten 

Bastfasern und stark ulmificierten Holzfasern mit noch deutlichen Hoftůpfeln zu- 

sammengesetzt erschienen. Vielleicht sind dies Reste eines Cirsium oder Carduus? 

Diesen gleichen sie am meisten. 

Stellenweise zeigen sich Bůndel von Moosen aus der Familie Hypnum, und 

zwar aus den Arten fluitans, stellatum und Camptothecium lutescens, welche wie 

gepresst erscheinen, wenie verándert und nur etwas grůnlichbraun gefárbt sind. 

Sie sind so erhalten, dass schon ihr áusseres Aussehen die Art erkennen lásst, der 
ste angehóren. Auch Mnium undulatum fand ich an einigen Stellen. 

Hie und da fand ich in dieser Tiefe eine sehr feine Torfmasse, welche aus 

Rothbuchenbláttern entstanden ist, die augenscheinlich aus der Nachbarschaft hieher 

verweht worden waren. 

In der Tiefe von einem Meter ist der Torf schon dunkler. Unter den 

orósseren Pflanzeniberresten befinden sich hier Fichtenzapfen, Holz von Coniferen, 

besonders Fichten und Tannen, auch máchtige Stámme desselben, welche ganz be- 

stimmt (ihrer Lage nach zu urtheilen) hieher angeschwemmt wurden. Daneben 

kommt hier auch Holz von der Erle (Alnus glutinosa), dann schwarze, glánzende 
Rhizome und Stiele von Schachtelhalmen mit gut erhaltenen Bůndelscheiden vor. 
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Der Zelleninhalt derselben ist gánzlich zerstort, und es sind blos die Gefássbiůndel, 
| die Schutzscheiden, und die Oberhaut als ein zusammenhángender Kreis erhalten. Be- 

| sonders interessant sind hier die mikroskopischen GAuerschnitte des vertorften Erlen- 

© holzes. Es befinden sich námlich unter der Rinde und im Baste desselben neben den 
| ziemlich gut erhaltenen Zellen — die freilich durch die Ulmification braun gefárbt 
„sind — Kůgelchen, welche im Durchmesser ungefáhr "/,;0 "m messen; diese 
| Kůgelchen habe ich auch in der Rinde der Birken und einiger anderer Báume und 

| Stráucher bemerkt, und es sind dies ofenbar Ulmin-Substanzen, da sie die Reactionen 
| derselben zeigen. 

| Stellenweise ist der Torf dunkler, leichter. Bei genauerer Untersuchung 
- bemerkt man, dass er sich aus lauter Bláttern zusammensetzt, welche aber so zer- 

| setzt sind, dass sie schon bei einer leichten Berůhrung ihren Zusammenhalt ver- 
| lieren. Nicht einmal die Nerven sind mehr so erhalten, dass man sie als Mittel 

zu einer sicheren Bestimmung gebrauchen kónnte. 
An einigen Stellen liegen hier důnnere Astchen von Laubbáumen, so be- 

- sonders von Rothbuchen und einigen anderen Báumen. Die glánzende Rinde um- 

-gibt dieselben noch, aber ihr Zusammenhang mit dem Holzeylinder ist durch das 
- Cambium, den Bast und die feineren unteren Gewebetheile der Rinde unterbrochen, 
-welche in die schwarzen Humin- und Ulminstoffe meist schon umgewandelt sind. 

In der Tiefe von 1'/, m ist der Torf dunkelbraun, wenn er frisch ist; er 

wird jedoch dunkler, wenn er eine kurze Zeit der Luft ausgesetzt war, und sieht 

noch amorpher aus, als der vorhergehende. Unter den unscheinbaren Pflanzenresten 

bemerkt man hier vereinzelte Úberreste irgend eines Hypnum, Staubkórner von 

Coniferen und einigen anderen Pflanzen; dann unbestimmbare, sklerenchymatische 
Zellen, einige Reste von Gefássbůndeln; weiter stark ulmificierte Holzbruchstůckchen 

und sehr háufig Nůsse von Corylus avellana. Die Rinde der Haselnuss ist ziemlich 
erhalten, aber das Holz sieht wie vermodert aus und liegt in der Rinde lose wie 

in einem Futterale; schliesslich noch Bruchstůcke der starken Stámme von Auercus 

sessiliflora, die auch ausser dem mikroskopischen Durchschnitte durch ihre Strahlen 

„erkennbar sind. Dieses vertorfte Holz ist hier sehr blass, weisslich und leicht. 

Ausser dem gibt es hier noch bróckelige Bruchtheile des Holzes von Fagus 

silvatica, dann Zapfenschuppen von Abies excelsa, und glánzend schwarze Úberreste 
von Eguisetum mit beiden (namentlich aber der áusseren) sehr gut erhaltenen 
Schutzscheiden. 

Der Torf am Grunde ist dunkel, bildsam, wenn getrocknet, sehr hart, auf der 

Schnittfláche brauner, schwach glánzend. So wie allen unteren Schichten dieses Torfes 

auch zerstreute Stůckchen Glimmerschiefer beigemengt sind, so finden sich diese auch 
in der untersten Schichte, hier aber in bedeutend grósserer Menge. Hie und da ist 

dem Torf auch Eisenoxydhydrat beigemischt, jedoch nur in unbedeutendem Masse. 
Die Grundlage bildet der Glimmerschiefer. Nach den sich hier vorfindenden Pflanzen- 
resten zu urtheilen, hat sich der hier entstandene Torf aus Wiesenmoor gebildet. 

Denn, dass hier die Waldgegend zuerst versumpft sei, und dass sich aus dem ent- 

wurzelten und im Moraste begrabenen Holze das Moor gebildet habe, das beweist 
namentlich der Umstand, dass die Hauptmasse des Torfes aus lauter Holz besteht. 

5 
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Die Torfschichten bei Borkowitz. 

Die lokalen Verháltnisse und die jetzige Flora wurde schon frůher, page. 30, 
beschrieben. 

Die Reihenfolge der Torfschichten ist hier an den Stellen, wo die Ober- 

fláche des erhohten Plateau's heideartig ist, folgende: Unter der Oberfláche be- © 
findet sich Heideerde, jedoch nicht in grosser Menge, darunter eine humusartige © 

Torf-Masse, und darin bemerkt man stellenweise gut erhaltene Sphagna, bei welchen 
blos die Wánde, wie beim Pressen, in einander gedrůckt erscheinen. Aus der Form 

der Blátter und aus dem spiralisch verdickten Gewebe der Rinde schliesse ich, dass 

es Sphagnum cymbifolium sein důrfte. Andere Bůschel gehóren wieder anderen 
Arten an, und zwar scheint es, denjenigen, welche heute noch an den feuchteren 

Stellen der Oberfláche wachsen, hauptsáchlich Sphagnum acutifolium und cuspidatum. 

Der Humus herrscht hier bedeutend mehr vor, als die durch Ulmification entstandenen 

Stoffe. Stellenweise zeigt sich an der Oberfláche ein brockeliger, aus lauter Holzbruch- 

stůckchen zusammengesetzer Torf. Dieses Holz gehort durchaus der Sumpf-Kiefer 

und den Stráuchern der Ericaceen als Andromeda, Ledum, Vaccinium nnd Calluna 

an, und der daraus zusammencesetzte Torf pfiegt hellbraun, bróckelig und erdig zu 

sein. Stellenweise findet man auch noch bis in eine Tiefe von 2, 3, ja 4 dm fort- 

wáhrend dieselben Bruchstůckchen zugleich mit den beigemensten Bláttern der ge- 

nannten Pflanzen, auch Bruchstůcke und ganze Frůchte von Ledum, Zapfen und 

einzelne Zapfen-Schuppen von Pinus uliginosa; ausser dem noch braune, důnne, un- 

bestimmbare Fasern und áusserst viele Mycelfáden. Es sind also in diesen obersten 

Schichten durchwegs lauter Reste der jetzigen Flora enthalten, wie sie an jenen 

Orten sich findet, wohin eben die Entwásserung noch nicht gedrungen ist. 
Hie und da in dieser Schichte und auch noch in der darunter liegenden in 

der Tiefe von nahezu 1 » zeigen sich ganze Bůndel von Fasern, welche wie in die 

Torfmasse eingepresst erscheinen. Wie die náhere mikroskopische Untersuchung der 

einzelnen Fasern zeigt, sind es Reste von Gefássbiůndeln, namentlich die Pastzellen, 

und Oberhauttheile aus den Blattscheiden, Bláttern und Halmen von Eriophorum va- 

ginatum. In der darunter liegenden Schichte 1—1'/, m tief ist der Torf nicht mehr 
so faserig, sondern schon mehr amorph, frisch plastisch, und getrocknet dunkel, bei- 
nahe schwarzbraun und hart. Ungefáhr in derselben Tiefe, stellenweise etwas tiefer, 

sieht man auch háufig Baumstocke der Betula alba, Pinus silvestris und Abies excelsa. 

Auf einer Štelle fand ich viele Holzkohlenstůcke und auch der Torf war wie mit Asche 

vermenet. Ob dies die Reste eines einst hier aufgetretenen Waldbrandes oder Torf- 

moorbrandes sind oder ob sie nur von einem localen Feuer herrůhren, war auf der 

Stelle schwer zu entscheiden. Anderswo, noch in derselben Tiefe (niemals aber in einer 

grósseren Tiefe als 1 m), fand ich auch noch Stůcke von Stimmen und Stócken, meist 

aber gut erhaltene Wurzeln der Sumpf-Kiefer, welche bis 26 cm im Durchmesser massen. 

Die zahlreichen, sehr schmalen Jahresringe, dann die hůáufigen Harzgánce, das etwas 

braun gefárbte Holz und die Structur der gedrángten Zellen wiesen auf die angegebene 
Art hin, Jedoch fand ich sie immer nur in der Náhe der Oberfláche. Am háufigsten 

finden sich in der Tiefe von 1—2 m die sehr gut erhaltenen Stěcke und Wurzeln der 
Pinus silvestris. An manchen Stellen fehlen sie zwar auch, dafůr gibt es dort ver- 

| 

| 
| 
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| -einzelte Stěcke und auch weniger gut erhaltene Stámme von Erlen und Bírken, 

- welche sich durch ihre weisse Borke schon von Weitem verrathen. Merkwůrdig 
-ist es, dass hier die Stámme der Kiefer fehlen, und dass sich von denselben blos 

vereinzelte, mehr oder weniger gut erhaltene Bruchstůcke vorfinden, die aber wie 

verfault aussehen. Die Stócke dagegen sind theils in ihrer natůrlichen Lage, theils 

umgestůrzt. Fast in derselben Tiefe finden sich Baumstócke von Erlen, oft Wei- 
den, meistens aber Birken, und hie und da zwischen denselben auch Stócke der ge- 
meinen Kiefer, und zwar bis in eine Tiefe von 1—2"/, m. Das Holz dieser beiden 

Laubbáume scheint aber eher durch Ulmification als durch Humification zersetzt zu 
sein. Zahlreich finden sich hier in demselben auch die Ulmin-Kůgelchen in den corti- 

calen und subcorticalen Schichten. Bei der Birke ist die Borke sehr gut erhalten, das 
Holz und die Rinde im frischen Zustande sehr weich, ausgetrocknet aber hart und 

sproóde; letzteres eilt auch besonders von der Borke der Birke. Von den Stimmen 
der Kiefer sind blos stellenweise Holzstůcke ůúbrig, die bei der Berůhrune zerfallen ; 

dagegen sind ihre mit Harz wie impregnierten und namentlich auf der Oberfláche 

© wie mit Harz bestreuten Wurzeln vorzůslich erhalten. Ausser diesen Baumstócken 

- sind in gleicher Tiefe mit ihnen und unter ihnen die Holzstůckchen schon viel sel- 
tener, in einer grósseren Tiefe als 4 m habe ich sie úberhaupt nicht mehr gefunden. 

Der Torf aus den Schichten dieser Tiefe ist noch weniger faserig und viel bild- 

samer, als der aus den hóheren Schichten, und auch dunkler braun, beinahe schwarz. 

Die Fasertheile des Torfes in dieser Schichte weisen auf ein Caricetum hin, wel- 

ches stellenweise nesterfórmige, stark zerfetzte Eriophorum- und wie gepresst er- 

scheinende braune Sphagnumeinschlůsse enthált. Die amorphe Masse enthált hier 

Stůckchen der Oberhaut aus den Bláttern und Scheiden der Riedgráser, zahlreiche 

Radicellen und Stůckchen der Oberhaut von Grásern und von einem Juncus, und 

schwarze, gestreifte Bándchen, welche die platteedrůckten Úberreste der Stengel 

von Schachtelhalmen sind. Hie und da zeigen sich in der amorphen Masse zwischen 

vielen anderen unbestimmbaren Pflanzenfragmenten auch Dláttehen von Hypnum, 

-und zwar ganz bestimmt von Hypnum scorpioides, welches nach der Form der 
Blátter, dann nach den dickeren Winden der Zellen und der Form derselben als 

solches deutlich erkannt werden kann, weiters noch die Úberreste einer zweiten Art 

Hypnum, welche sehr an die Art lycopodioides erinnert. 
: Bei einigen diesen Úberresten ist der Zellinhalt mit Ulminstoff ausgefůllt, 

bei anderen wieder sind die Zellen leer. Hie und da finden sich Bůischel und 

Bůndel von Pflanzenfasern, welche von Phragmites herrůhren und die Úberreste 
ihrer Halme und Blattscheiden sind.*) Es sind dies aber nur die Gefássbindel der- 
selben, welche durch die Oberhaut zwar noch als ein Ganzes zusammengehalten 

- werden, sonst aber schon ganz von einander losgelóst sind. 

Diese Reihenfolge der Schichten ist aber nicht auf der ganzen Fláche 
dieses grossen Hochmoores gleich; an einigen Stellen sieht man schon in der Náhe 
der Oberfláche Bůschel von Radicellen, von Riedgrásern und Phragmites. So erscheint 
es namentlich an einigen Stellen, welche náher dem Wiesenmoore liegen, von dem 

*) Eg erinnerten mich diese Schichten lebhaft an den (in Norddeutschland) bekannten, 
sogenannten „Darg,“ Torfsorten, die ich in Holland und Norddeutschland auch von einer Allu- 
vialschichte úbergelagert gesehen habe und die meist aus einem Arundinetum entstanden sind. 

: s 
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das Hochmoor, besonders auf der sůdlichen Seite, eingefasst wird. In der Náhe der 

sogenannten „Šmelcovna“ ruhen die oben beschriebenen, hier 3—4 m starken Schich- 

ten auf einem aus vorzůglich erhaltenen Moosen und Riedgrásern gebildetem Torfe, 

dessen Máchtigkeit ich trotz meines Bohrers und einer langen Stange děnnoch nicht 

sicherstellen konnte. Anderswo, z. B. tiefer bei dem Dorfe Borkowitz, liegen stellen- 

weise die Kiefernstámme guer im Torfe in einer Tiefe von 3 m mitten unter den 

hóher angefůhrten Teichpflanzen. Es scheint, wie wenn diese Stámme hieher an- 
geschwemmt worden wáren. Die Unterlage bildet hier an einem Orte Gerčlle, das 

auf Thon aufliegt. Die unterste Schichte ist bildsam und amorph, und enthált stellen- 

weise zahlreiche Úberreste von Hypnum; auch Dopplerit ist in ihr in kleinen Nestern 

hier in der Náhe von Mažitz gefunden worden. Die Entwickelung dieses Hochmoores 

zeiet die Analyse der Schichten ganz deutlich: Das Wiesenmoor, das hier auf einer 
Thon-Unterlage, an einigen Štellen auf einer Sand-, und stellenweise auch auf einer 

Geróll-Unterlage in dem kesselfórmigen, gegen Osten sehr mássie geneigten Thale 

aufliegt, hat sich weiter ausgebreitet und so lange weiter entwickelt, als das Wasser 

ihm genůgt und es dieses nothwendige Element im Úberfluss besessen hat. Als es 

aber in seinem weiteren iippigen Wachsthume innehielt, siedelten sich am Rande 
des Wiesenmoores Erlen an und es entstand der Typus -des Erlenbruches. Anderswo 

siedelte sich auf der Oberfláche dieses Wiesenmoores gruppenweise eine Hochmoor- 

flora, hier zuerst das Sphagnum, dort auf trockeneren Štellen Calluna und Pinus 

silvestris, mit Betula pubescens an und zwar so, dass sie zuletzt die ganze Fláche 

beherrschten.  Nach Jahren, als sich der Humus hier anháufte, oder auch gleich- 

zeitig mit der Pinus silvestris begannen hier die Sphagna fortzukommen, die wieder 

die ganze Gegend von Neuem durch das Wasser versumpften, welches sie aus den 

atmosphárischen Niederschlágen erhielten. Sie erieichterten bedeutend das Ent- 

wurzeln der Báume, und die Báume, welche in ihnen versanken, haben sich eben 

theilweise erhalten. Diejenigen aber, deren Stámme an der Luft verwitterten ver- 

faulten, und es haben sich von ihnen blos die Štócke, welche durch die nassen Torf- 

moose vor dem Verfaulen geschůtzt waren, und dann hie und da einzelne Bróckchen 

halb verfaulter und halb ulmificierter Stůckchen des Stammholzes erhalten. Das 

Hochmoor entwickelte sich weiter und breitete sich auch hoher an den mássieg ge- 

neigten und einigermassen wellenfórmicen Anhóhen hinauf aus. Spáter setzte sich 

an ihm auch die Sumpf-Kiefer an, welche durch ihr Holz und ihre Nadeln die 

Schichten desselben noch vermehrte. Das an den SŠeiten des Hochmoores abflie- 

ssende Wasser náhrte das Wiesenmoor, das an der siůdlichen und sůdostlichen 

Seite mit dem Hochmoore zusammenhángt, immer weiter; aber auch fůr dieses kam 

schliesslich die Zeit, wo es nach Erreichung der jetzigen Hóhe, durch die Ent- 

wásserung in Wiesen und Weiden umgewandelt wurde. Die Entwásserung desselben 

wurde hauptsáchlich durch die Verwertung des Torfes in dem Hochmoore verursacht, 

infolge dessen das Hochmoor dort, wo es schon lángere Zeit entwássert ist, und 

wo es náher den Gruben liegt, in welche sich das Wasser zurůckzieht, und gleicher 
Weise auch dort, wo der Wald auscehauen wurde, aller Vegetation bar ist und 

kaum von Flechten und hie und da von den Halbstráuchern der Ericaceen be- 
deckt erscheint. 

Es folgt also in diesem Moore auf das Wiesenmoor als Grundform die 
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Úbergangsform des Erlbruches und auf diese das Hochmoor, das sich důrch Ent- 
wásserung in Heideboden verwandelt hat. 

Als ein anderes Beispiel der Torfschichten fůhre ich hier čié Wiesenmoor- 

schichten de? Thammůhle in Nordbohmen an, welche sich jetzt noch weiter bilden. 
Die Flora dieses Wiesenmoores von der Form des Hypnetum habe ich 

bereits pag. 14. angefůhrt. 

Die hier auf der Oberfláche iberaus zahlreich vorkommenden Hypna zeigen 
bedeutendere Unterschiede in ihrem Absterben als die Sphagna. Denn da sie kein 

so unbegrenztes Wachsthum haben wie die Sphagna, so sterben sie von ihren 

unteren Theilen aus ab, wenn sie ihr Lebensmass erfůllt haben und machen dann 

den jingeren Generationen Platz. Die Dlátter trennen sich hiebei gewóhnlich von 

ihren Stengeln, und die blattlosen Stengel zerbróckeln sich allmáhlig zu einer Torf- 

masse. Oder aber sie bilden bei iúberaus grosser Násse eine sich leicht in Schichten 

auflósende, filzartige, grůnlich braune und zugleich wenig zerstórte Masse. Úber den- 

selben wáchst dann ihre Nachkommenschaft úppig weiter, theils auf vegetativem Wece, 

indem sich die Aste von dem abgestorbenen Hauptstamme leslósen, theils (und zwar 

- geschieht dies hier sehr háufig, viel háufiger als beim Sphagnum) indem sie sich 

aus Sporen entwickeln. Auch Rhizome von Eguisetum, gegliederte Juncus-Dlátter, 

ebensowie Pinguicula-Rhizome, erkenntlich durch ihre zweifachen Bůndelcylinder 

und die vielen wohlerhaltenen Wurzeln, kommen hier vor. 

In den oberen Schichten, bis zu einer Tiefe von 3 bis 5 dm, setzt sich der 
Torf aus Moosen derselben Arten von Hypnum zusammen, welche oben wachsen. 
sie sind nicht bedeutend verándert, blos zusammengepresst und mit der amorphen 

Torfmasse, stellenweise mit zahlreichen Radicellen von Riedgrásern und den Resten 

ihrer Scheiden, Blátter und Halme vermischt. Der Torf ist hell grůnlich braun, 

an der Luft wird er bald dunkelbraun, beinahe schwarz, ist schwammig und 

úber die Massen wásserig; die amorphe Torfmasse růhrt von dem feineren Ge- 

webe saftiger Pflanzen her, von denen wir karge Úberreste nur noch in den 

obersten Schichten vorfinden, wie namentlich von Utricularia, Menyanthes, Orchis 

und andere. Ich fand ungefáhr in der Tiefe von 2 dm die Menyanthes schon 

so zerstórt und zersetzt, dass ich blos aus der Nervatur und dem Aussehen 

der Stengel und der noch erhaltenen Wurzeln auf diese Pfianze schliessen konnte. 
Im der Tiefe von uncefáhr 5 dm sah ich beschádigte und stark zersetzte Bůschel 

von Fasern und Rhizomen, die der Typha latifolia angehorten. Die sie umgebende 
Torfmasse, welche ebenfalls schwarz war, enthielt kleine Háufchen Eisenoxydhydrat, 
das sich in den unteren Schichten háufiger vorfindet. In der Tiefe von 1 m sah 
ich in einem Entwásserungseraben die schwarzen Úberbleibsel eines Eguisetum 

der Species limosum, (da der Stengel in eřnige gut erhaltene Schutzscheiden, die 
die einzelnen Gefássbůndeln geschůtzt haben, zerfallen ist), dann die Rhizome eines 

schon stark vertorften und nur in der Epidermis, den stark macerierten, concen- 

trischen Gefássbůndeln des Rhizoms, weniger in den collateralen Bůndeln der Blátter 
etwas erhaltenen Acorus, Reste von Scirpus mit ihren ziemlich erhaltenen, sub- 

epidermalen Bastbůndeln, weiter Klumpen von Phragmites, deren Epidermis sehr 

- gut erhalten war und in der schwarzen amorphen Masse, welche im trockenen Zu- 
stande sehr hart war, fand ich neben anderen, unbestimmbaren Fraementen auch 
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Reste von Scirpus (lacustris?). Darunter war der Torf, wie mit Teichschlamm ver- 

mengt mit einigen Schalensplittern (von Limnaeus?), Chitinresten einiger Crustaceen 
und mit ziemlich vielen Diatomaceen. 

Lange habe ich die Pflanzenreste aus der vorletzten Schichte mit den Wiesen- 

moorpflanzen verglichen, aber ausser den angefiihrten Arten habe ich bis jetzt noch 

keine anderen sicher bestimmen kónnen. Aber es genůgen uns schon diese, um die 

Aufeinanderfolge der Schichten zu verstehen. Die zuletzt genannten Pflanzen sind 

lauter Teichpflanzen, und gewiss růhren auch die noch nicht bestimmten Reste, ja 

auch die amorphe Torfmasse der untersten Šchichten von lauter Teich- und Wasser- 
pílanzen her. 

Es war hier wohl die erste Form des Moores das Arundinetum, aus dem 

sich im Laufe der vielen Jahre das Hypnetum gebildet hat. 

Ein anderes Beispiel des Wiesenmoores bietet uns das nicht sehr grosse Moor 
bei Getersberg im Ost-Bóhmen, das jetzt schon abgestorben und ausgetrocknet ist. 

Die Oberfláche desselben ist von einer Anschůtt-Schichte bedeckt, und erst 

darunter befindet sich die Torfschichte, welche fast erdig erscheint, so lange sie feucht 

ist, beim Trocknen aber hart wird. Die Farbe der obersten Schichte ist von dem 

darin úberaus háufigen Eisenocker beinahe róthlich braun; wenn dieselbe jedoch 

erhártet, ist ein deutlicher Unterschied zwischen der dunkelbraunen, amorphen 

Torfmasse und dem gelblich rothen, in Flocken beigemengten Ocker bemerkbar. 

Interessant ist aber die unterste Schichte. Ich erhielt da vor etwa 10 Jahren 

eine Probe aus den unteren Schichten von der Stelle, wo auf dem Bahnhofe jenes 

Ortes die Pumpe gebaut wurde. Dieser Torf war car nicht bróckelie, hatte eine 

etwas muschelige Bruchfláche, trocknete stark ein und ward hiebei hart. Als ich den- 

selben nass machte, um ihn zur botanischen Analyse geeignet zu machen, bemerkte 

ich, dass er schleimig wurde. Da ich diese Eigenschaft an keinem anderen Torfe 

bemerkt hatte, suchte ich darůber eine Aufklárung in der Literatur, und fand selbe 

auch zuerst in Jentzsch's Abhandlungen. Spáter bemerkte ich auch noch eine andere 

Eigenschaft, námlich, dass dieser Torf beim Feuchtwerden, auch wieder elastisch 

wird. Schon diese šusseren Merkmale und dann die fast vollstándige Úbereinstim- 
mung dieses Torfes in seinen usseren Kennzeichen mit der Torfprobe, die mir 

Herr Dr. Jentzsch aus Kóniegsberg auf mein Ersuchen bereitwilligst zusandte, be- 

státigten meine Vermuthung, dass es Lebertorf sein kónnte. 

So námlich benennt Caspary den Torf, der die erwáhnten Eigenschaften 

zeigt, deshalb, weil er grůnlich braun gefárbt und amorph ist, wodurch er einiger- 

massen an eine Leber erinnert. Letztere Eigenschaft habe ich an diesem Torfe aber 
blos in unzureichendem Masse bemerkt. Es ist derselbe blos braun, an der Bruch- 

fláche dunkelbraun von Farbe. Diese Verschiedenheit der Farbe kann aber hier 

auch durch den Einfluss des Eisenoxydhydrates als auch durch den Unterschied 

in seiner Zusammensetzung hervorgerufen sein. Der 'Torf ist etwas schichtig, 
und wenn er ausgetrocknet ist, auf der Schnittfláche olinzend. Bei der mikro- 
skopischen Analyse fand ich, dass dieser Torf hauptsáchlich aus der bei Weitem 

vorherrschenden, stellenweise ausschliesslich sich vorfindenden amorphen Torf- 

masse besteht, die hier in runden, schwarzbraunen Kórnern erscheint, und dass 

ausser diesen letzteren noch sehr kleine Bruchstůckchen verschiedener Pflanzen 
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© sičh hier vorfinden, von denen ich bis jetzt einzig die zahlreichen Oberhauttheilchen 
-von Carex, Zellencomplexe, deren Wánde sclerenchymatisch verdickt waren, etwa 

wie die der Zellen der Schutzscheiden in den Štengeln einiger Monocotylen, die 
schwarzen Bruchstůckchen von Eguisetum (nach den wellenfórmig gebogenen Radial- 
wánden ihrer Schutzscheidezellen erkennbar), dann Theile der Radicellen einiger 

Pílanzen und einige, Staubkórnern hnliche Kórnchen mit Bestimmtheit unter- 
- schieden habe. 
| Wie tief diese Torfschichte reicht, und was ihre Unterlage bildet, das habe 

jch selbst nicht gesehen, und diejenigen, welche mit jener Arbeit bescháftigt waren, 
- haben entweder nicht darauf geachtet, oder den Untergrund nicht gekannt. 

Im nórdlichen Deutschland findet sich Lebertorf auf dem Grunde von Wasser- 

> beháltern, die mit Torf ausgefůlit sind, und es ist gewiss, dass auch in Bóhmen 

-an einigen Stellen in den tiefsten Schichten dieser Torf vertreten ist, an Stellen, 
-die den genannten áhnlich sind. 

Die geografische Verbreitune der Torfmoore in Bohmen. 

Wie schon oben angedeutet wurde, kann man die Summe der máchtigeren 
Torflager in Bóohmen auf 15.000 2a berechnen, wenn wir aber alle kleinen Torf- 
Jager mitberůcksichtigen, kónnen wir sie auf 25.000 Aa schátzen und wenn wir noch 

jene Torfmoore dazu rechnen, die durch Entwásserung, Cultur oder auch natůrliche 
Úberschlickune bereits in ihrer Flora das Gepráge der reinen Torfmoore verloren 

haben, die aber doch Schichten von Torf enthalten, und wenn wir auch die vielen 

Torfwiesen und jene anmoorige SŠtellen neueren Ursprunes berůcksichtigen, deren 

Torfflora noch heute úppig wuchert, deren Schichten aber nur wenig oder keinen 

reinen Torf, sondern nur mehr anmoorige Producte geliefert haben, so kónnen wir 
die Gesammterósse der Torfmoore in Bóhmen auf weit ber 30000 2a berechnen. 

Von dieser Summe entfállt auf den Bohmerwald úber 5000 ha, auf das bohmische 

Erzgebirge gegen 4000 ha, auf das Isergebirge 2000 Aa, auf das Riesengebirge úber 

1500 2a. Im Bóohmisch Máhrischen Grenzgebirge sind ber 2000 a und im Tepler 

Gebirge ebenfalls etwa 2000 Aa Torfmoore. 

Von den Niederungen Bóhmens ist die Budweis- Wittingauer Ebene am 

torfreichsten (hier sind gegen 4500 ža Torfmoore und Torfwiesen), dann die Oschitz- 
Niemes-, Hirschbere-, Habstein-, Bohmisch Leipaer Ebene (etwa 1500 2a) und dann 

das mittlere Elbethal, wo etwa 1000 4a Torfmoore vorkommen, die aber zum Theil 

nur das Gepráge anmooriger Wiesen haben oder auch dieses durch Cultur bereits 
verloren haben und auch meist nur mehr seichte Torfschichten beherbercen. 

Nebstdem sind auch durch das ganze Land hindurch, hier weniger, dort 
mehr, sowohl kleinere als auch gróssere Torfflůchen, meist an Flůssen und Teichen 

und in den Vertiefungen der Wilder verbreitet. 

Ihr Gesammtausmáss ist schwer zu ermitteln und festzustellen, indem sie 

ihrer Oberfláche wegen oft vom Volk mehr als nasse Wiesen denn als Torffláchen 
angesehen werden und oft durch Entwásserung den Torfmoorcharakter nach und 

nach verloren haben. 
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Wenn wir die Karte der Verbreitung der Torfmoore in Bóohmen mit der 

hyetographischen Karte *“) des H. Prof. Dr. F. Studnička vergleichen, sehen wir, dass 

die beiden Karten in einer Hinsicht einander auffallend áhnlich sind. Dort, wo die 

oróssten jáhrlichen Niederschlassmengen (1000—1500 mm) sind, wo die Terrain- 

und Bodenverháltnisse wenigstens zum Theil eine Štagnation der atmosphárischen 

Niederschláge verursacht haben, dort sind auch die weitesten und máchtiesten 
Hochmoore verbreitet. Dass vice versa diese nassen Torffláchen, so lange sie nass 

und deswegen auch kalt sind, den reichlichen Niederschlag der Nebel unterstůtzen, 

ist bereits oben erklárt worden. 

Wenn wir die Karte der Verbreitung der Torfmoore mit der Karte der 

Verbreitung der Wálder **) des H. Hofrath Prof. Dr. R. v. Kořistka vergleichen, so 

finden wir, dass die Hochmoore (wenn auch selbst um so spárlicher bestočkt, je 

máchtiger ihre Schichten sind) meist dort verbreitet sind, wo die gróssten, tiefsten 

Waldkomplexe (von Nadelholz gebildet) sich ausbreiten, was aus dem innigen Zu- 
sammenhane der Wálder mit den Niederschlágen in Bóohmen begreiflich ist. 

Auch mit der hypsographischen Karte**) des H. Hofr. R. v. Kořistka ist 
ein Vergleich zu verzeichnen, indem die Hochmoore meist den hoheren Lagen von 

600—1600 » angehóren. Die Wiesenmoore sehen wir dagegen in allen Hóhen; sel- 

tener und nur gering in hoheren Lagen. Sie bilden meist die Unterlage der boh- 
mischen Hochmoore. Fast frei von Hochmooren sind die tiefsten Lagen von 100 

bis 200 m. Hier kommen nur Wiesenmoore vor.  Wiesenmoore von Hochmooren 

begleitet kommen meist in den Hóhen von 200—400 m vor. 

In den folgenden Absátzen will ich die Verbreitung der Torfmoore und an- 

mooriger Fláchen in Bóhmen von Bezirk zu Bezirk verfolgen, auch die kleinsten von 

ihnen nennend, so weit sie mir bekannt sind. Indem ich als Einheit die Gerichts- 

bezirke nehme, folge ich dem Beispiele der Forststatistik von Bóhmen des H. Hof- 
rathes Prof. Dr. Kořistka, wiewohl ich ebenso wie er die Mángel dieser Gebietsein- 

theilung kenne, namentlich dass die orographischen, klimatischen und geologischen 

Verháltnisse in einem und demselben Bezirke nicht dieselben sind, aber solange 

die botanischen Bezirke Bohmens nicht prácis abgegrenzt sind, bleibt nichts anderes 

úbrig, als nach diesen Einheiten die Statistik Bóhmens zu schreiben, denn nach 

einzelnen Gemeinden zu schreiben wáre gar zu wenig úbersichtlich. 
Indem ich die Ausbreitung der einzelnen Torfmoore úber Pohmen verfolge, beschreibe 

ich ihre Form, und, insofern sie mir bekannt sind, die Unterlage und die Zusammensetzung ihrer 

Schichten und nenne die charakteristischen Pflanzen ihrer Flora, wobei ich mich streng an die 

Bezirksgruppen, welche Herr Hofrath Dr. K. Ritter von Kořistka in seinen statistischen Arbeiten, 
insbesondere in der Statistik der Wálder anfůhrt, halte. Hiebei bin ich bestrebt, auch die Ein- 

theilung in botanische Gebiete und Bezirke, welche Herr Professor Dr. Čelakovský in seiner Flora 
Bohmens anfihrt, so weit als měglich zu respectieren. 

Dr. Ritter von Kořistka stellt die Bezirke in 11 natůrliche bohmische Landschaftsgebiete 
zusammen, und zwar sind es folgende: 

I. Das bohmische Tiefland mit 2 Districten: 

a) der unteré oder westliche District mit 13 Bezirken, 

b) der obere oder óstliche District mit 20 Bezirken. 

*) Studnička: Grundzůge einer Hyčtographie des Kónigreiches Bóhmen, Prag 1887. 
*%*) Beitráge zur Forststatistik von Bohmen. H. v. Comité fůr die landw. u. forstwirt. Sta- 

tisik des Kónigreiches Bóohmen, Prag 1885. 
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II. Die siůdlichen Vorlagen der Sudeten mit 3 Districten: 

a) District von Opočno mit 6 Bezirken, 
b) District von Jičín mit 8 Bezirken, 

c) District von Bohmisch-Leipa mit 7 Bezirken. 
III. Das untere Egerland und das Mittelgebirge mit 13 Bezirken. 

IV. Das obere Egerland und das Tepler Gebirge mit 13 Bezirken. 
V. Das Berauner Bergland und der Brdy-Wald mit 14 Bezirken. 

VI. Das Pilsener Becken mit 11 Bezirken. 

VII. Das Budweiser Becken und die bóhimische Teichebene mit 14 Bezirken. 
VIII. Das bohmisch-můhrische Hochlund mit 2 Districten. 

a) der untere District von Tábor und Deutschbrod mit 25 Bezirken, 

b) der obere District von Pilgram und Hlínsko mit 10 Bezirken. 
IX. Das Sudeten-Gebirgsgebiet mit 3 Districten: 

a) District des bohmischen Gebirgskammes (das Adler-Gebirge) mit 3 Bezirken. 

b) District des Riesengebirges und Isergebirges mit 16 Bezirken. 

c) District des Jeschken- und Lausitzer Gebirges mit 9 Bezirken. 

X. Das Erz-Gebirgsgebiet mit 9 Bezirken. 
XI. Das Bóhmerwald-Gebirgsgebiet mit 2 Districten: 

a) der nordwestliche District mit 9 Bezirken. 

b) der siidóstlhiche District mit 11 Bezirken. 

I. Das bóhmische Tiefland.*) 

Der untere District des bohmischen Tieflandes. 

Der untere District des bohmischen Tieflandes, beinahe identisch mit dem westlichen 

Elbegebiete Čelakovský's, enthált verháltnismássig wenige Torfmoore, und zwar beinahe aus- 

schliesslich blos Wiesenmoore, wie man aus der Aufzáhlung der Moore in den einzelnen Bezirken 

ersehen kann. Ihre Unterlace ist auf den Bergabhángen meist Tuff, "Thon oder Lehm, in dem Be- 
reiche der Gewásser bláulicher Letten oder Sand. „Die Terrainform ist,“ so beschreibt sie unser 

Orograph und Topograph H. Hofrath Prof. Dr. Ritter v. Kořistka, „im Allgemeinen ein von Ost 
nach West, dann nach Nordwest mit einer leichten Biegung gegen Sůden streichendes breites 
Hauptthal (Elbe), in welches bei Melnik dann das von Sůd nach Nord gerichtete, bei seiner Můn- 

dung ebenfalls breite Moldauthal eintritt, welches letztere jedoch nach aufwárts gegen Prag sich ver- 
engt und tief eingeschnitten zwischen hohen felsigen Uferwánden bis Prag fortstreicht. Das Terrain 

ist theils eben, theils flachhůgelig.“ 
Der Untergrund besteht im Thale vorwiegend aus Alluvium, im angrenzenden Hůgelland 

aus Plánermergeln und Plánerkalk, dann aus Auadersandstein der oberen und mittleren Etage 

der Kreideformation im nordwestlichen Theile, der bei Leitmeritz und Lobositz durchbrochen wird 

von Basalt und Phonolith, welcher kegel- und domfórmige Bergkuppen bildet, von denen einzelne 
auch noch im čstlichen Theile des Gebietes zu finden sind. Im Bezirke Schlan reicht das Roth- 
liesende, in den Bezirken Karolinenthal, Smíchow, Říčan reicht die silurische Formation in das 

Gebiet hinein. 

Das ganze Gebiet ist sehr arm an (uellen, nur Čáslau, Chrudim, Hohenmauth, Hořitz 

sind guellenreich. : 

Die Torfmoore, fast nur reine Wiesenmoore, wahre Kalkmoore, die meist 
kalkhaltisen Thon oder Mergel aus verwittertem Plánerkalk zum Untergrunde haben, 
und in ihren Schichten nicht selten hie und da Schwefeleisen beherbergen, sind hier 

wenig vertreten in den Hóhen von etwa 150 in der Ebene und bis 350 7 im 

Hůgellande, welches něrdlich und sůdlich ansteigt. 

*) In den letzten Jahren sind einige wenige neu creirte Bezirke von den álteren ab- 
getrennt worden, diese, soweit sie hier noch nicht selbstándig citiert werden konnten, sind bei 

den álteren, zu denen sie gehort haben, zu suchen. 
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1. Im Bezirke Leitmeritz gibt es fast kein Torfmoor. Blos hie und da i 

findet sich eine Moorwiese und in den Wáldern stellenweise unbedeutende Anfánge © 
eines Sphagnetums oder Sphagneto-Caricetums. Erwáhnung verdient blos das kleine 

Wiesenmoor beim Tschschowitzer Teiche, in der Form eines Arundinetums; als be- 

merkenswerte Pflanzen dieses Moores: Juncus fuscoater, Scirpus Tabernaemontani. 

Interessanter als dieses Torfmoor sind jene in und úber dem Thale in etwa 540 m 

S. H. bei Welbime und Schůttemtz nordlich von Leitmeritz gelesen. Wáhrend ober- 

halb Welbine hauptsáchlich anmoorige Wiesen von dem Typus eines Caricetums 
sich vorfinden, welche auch Úbergánge zu gewóhnlichen Wiesen und Hochmooren 
aufweisen, sind bei Schůttenitz blos kleine Moorwiesen vorhanden. Oberhalb Wel- 

bine, „unter dem Langen Berge“ in etwa 550 m S. H. wáchst auf dem sumpfigen 

Caricetum und Hypneto-Caricetum Carex paradoxa, Scirpus uniglumis, Juncus fus- 
coater, Crepis succisaefolia. á 

Kleine anmoorige Wiesen sind auch nordwestlich bei Kundratitz, und nord- 

óstlich von Welbine bei Triebsch, die aber weder hinsichtlich ihrer Flora, noch 

sonst wichtig sind. 

Schon an der Grenze dieses Bezirkes und des Bezirkes Auscha, besonders 

im und am Walde Homola am Fusse des Geltschberges Kann man wieder kleine 

Sphagneta und Sphagneto-Eriophoreta antreffen. 
2. Auch jenseits der Elbe im Bezirke Lobositz gibt es nur sehr kleine un- 

bedeutendere Torfmoorfláchen und zwar nur sporadisch, besonders an den Abhángen 

der Berge. So ist z. B. unter dem Mileschauer Klotzberge eine kleine Moorwiese 

und auch kleine Inselchen von hochmoorartigem Sphagnetum. 
3. Im Bezirke Libochowitz kenne ich keine Torfmoore und sind mir auch 

keine Nachrichten zugekommen, dass es dort Moore gábe. Bekannt sind mir nur 

anmoorige Wiesen, z. B. jene im Bereiche der Eger be? Budim (160 m S. HX 

und dann jene von Slatina, etwa 180 m“ S. H. 
4. Ebenso ist auch der Bezirk Raudnitz frei von allen Mooren, nur hie 

und da erinnert eine feuchtere Wiese oder ihre Gráben an ein Wiesenmoor, wie z. b. 

bet Doxan (etwa 170 m 8. H.). 
5. Ebenso hat auch der Bezirk Welwarn kein Moor aufzuweisen, mit 

Ausnahme kleiner, jetzt entwásserter oder ganz in Felder cultivierter anmooriger 
und wiesenmoorartiger Fláchen bei Auschitz (183 m S. H.) mit einer Wiesenmoor- 
und Salzwiesenflora, von der namentlich Glaux maritima und Samolus Valerandi her- 

vorzuheben sind. 
6. Der Bezirk Schlan besitzt wenige Torfmoore. Interessant durch seine 

Flora ist das Wiesenmoor Bet Hradečna (etwa 376 m S. H.) nůchst Smečno. Die Flora 
dieses Moores weist folgende nennenswerte Glieder auf: Carex paniculata, remota, 
dioica, Šcirpus compressus, Epipactis palustris, Phyteuma orbiculare, Menyanthes 

trifoliata, Pinguicula vulgaris. Gleichfalls interessant ist das kleine Wiesenmoor 
bet Drnek mit Tofieldia calyculata, Triglochin palustris, Epipactis palustris, Gymna- 

denia conopea, und das anmoorige Ufer und die anmoorigen Wiesen von dem so- 

genannten Katschitzer Teiche (etwa 377 m S.H.). Die interessantesten, und obwohl 

kleinen, doch formenreichsten Moore weist die Umgegend vom Bilichow auf. Es 

fehlen hier weder die Reprásentanten des Arundinetums mit der charakteristischen 
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Typha latifolia, noch die der Form eines Caricetums, noch die des Cariceto-Hypne- 

(tums, auch nicht der Úbergang vom Wiesenmoore zur gewohnlichen Wiese und zum 

Hochmoore.“ Die interessanteste, zuerst durch H. Professor Wandas floristisch be- 

kannt gewordene Stelle ist in der sogenannten Smradowna. Im nordlichen Theile 
dieses Bezirkes sind Moorwieseninseln in der Umgebung von Wůhlhausen, wie z. B. 

bei Dřínow něchst Weltrus. Moorwiesen weist auch die Umgebung von Auschtz auf, 

besonders an den Stellen, wo die Eisenbahn durch dieselbe geht (Carex distans, 
flava, Hornschuchiana, Scirpus pauciflorus, uniglumis). Floristisch interessant ist 

auch eine Torfwiese bei Motyčím und Hmidous (360 m S. H. nordlich von Kladno) 
etwa in 353 m S. H. (mit Carex teretiuscula, Hornschuchiana, Dawalliana, elongata, 

paradoxa, nutans, Scirpus compressus, Crepis praemorsa, Menyanthes trifoliata, Egui- 
setum variegatum, Leersia oryzoides). 

7. Im Bezirke Smichow, so wie úberhaupt in der náchsten Umgebung von 
Prag, gibt es weder ein durch seine Ausdehnung, noch ein durch seine Torfschichten 

denkwůrdiges Moor. Es sind hier, wie in der ganzen Umgebung Prags blos ein- 
zelne zerstreute Vegetationsformen, welche an Torfmoore erinnern; diese sind aber 

entweder von geringer Bedeutung, oder sie unterlagen schon nach ihrer Ent- 

wásserung der Cultur. Aber auch solche kleine Moorformen interessieren den 

Prager Floristen. So war in diesem Bezirke am bekanntesten von allen die kleine 

Moorwiese auf der Cibulka (etwa 240 m S. H.) mit unbedeutendem Beginn eines 
hochmoorigen Sphagnetums. "Torfmoorpflanzen waren und sind hier nur spárlich 

Carex acuta, echinata, Eriophorum polystachium, angustifolium, Molinia coerulea, 

Tofieldia calyculata, Epipactis palustris, Crepis paludosa, Parnassia palustris, Poly- 

gala amara, und Sphagnum acutifolium. Dieser erste Pionier des Hochmoores 
zeiet, dass die Dauer des Bestehens der Wiesenmoorflora bereits durch die Hoch- 

moorflora bedroht war, allein der gróssere Theil der Fláche ist schon cultiviert worden. 
Kleine Moorfláchen gibt es auch de% Motol (etwa 300 m S. H.) in diesem 

Bezirke, an dem Abhange der Eisenbahn in dem Walde oberhalb des Motoler 
Teiches (Carex caespitosa, Scirpus pauciflorus, Eriophorum polystachium, Trollius 
europaeus, in einzelnen Inselchen auch Sphagnum acutifolium, Girgensohnii, cym- 

bifolium und sguarrosum.) Eine, aber nur sehr kleine, Moorwiese ist auch bei 

Hlubočep. 

Im Norden dieses Bezirkes befindet sich eine Moorwiese, die gleichfalls 

interessanter hinsichtlich der Flora als hinsichtlich der Zusammensetzung ihrer 

Bchichten ist, bei Tuchoměřitz (etwa 317 m 8. p. (Carex echinata, Juncus ulici- 
nosus, Epipactis palustris.) 

8. Im Bezirke Weinberge gibt es ebenfalls kein Torfmoor, ausgenommen 
die anmoorigen Wiesen bei Záběhlitz, welche nur karge Kennzeichen einer Moorfiora 

aufweisen (Carex distans, Scirpus uniglumis), das sumpfige kleine Wiesenmoor %m 
Kunratitzer Walde unter den Ruinen (Carex elongata, stricta) und das kleine Hoch- 

'moor be Hodkowička mit Sphagnum acutifolium, teres, sguarrosum, Šalix cinerea, 
repens, rosmarinifolia und dem Bastard der beiden letzteren. 

9. Im Bezirke Karolinenthal cibt es keine Moore, hoóchstens und auch dies 
"selten, anmoorige Wiesen. So z. B. bei Wodolka, zavischem Wětruschitz und Má- 

slowitz (mit Carex distans, flacca, Tetragonolobus siliguosus). 
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10. Im Bezirke Řičan sind Fundorte kleinerer Moore die Umgebung des 
(443 m hohen) Berges Tehow und der (498 m hohen) Klokočná zwischen Mnichowitz © 
und Řičan, in einer Hóhe von 390 m iiber dem Meere. Unter dem Berge Tehow,. 

nordlich von dem Dorfe gleichen Namens, befindet sich ein Wiesenmoor mit nicht. 

uninteressanter Flora; denn hier wáchst Carex remota, canescens, echinata, Oederi, 

Menyanthes trifoliata; hier bezeichnet auch den Beginn des Hochmoores Viola pa- 
lustris und Hůgelchen von Sphagnum acutifolium mit spárlichem Sphagnum fimbriatum; © 

áhnlich kann man auch die letztgenannte Pflanze an einer unbedeutenden Stelle 

sůdlich vom Berge Klokočná finden. 
Moorwiesen sind in diesem Bezirke einzeln zerstreut, so z. B. bet Běchowitz. © 

Hier bei Běchowitz sind zwischen den Wáldern namentlich auf der Blatow ge- - 

nannten Stelle ganz reine Moortypen mit Úbergangsformen zu gewohnlichen Wiesen. 

So sind hier am máchtigsten entwickelt die Wiesenmoorformen des Caricetums mit 

folgender Flora: Carex caespitosa, Buxbaumi, flacca, paniculata, distans, flava, 

Oederi, ampullacea, filiformis, Juncus filiformis, Orchis maculata. Insofern man es. 

an den Entwásserungsgráben beobachten kann, bedeckt auch hier eine reine Wiesen- 

flora die Torfschichten, welche demnach hier einst gróssere Fláchen eingenommen © 

haben. Im Allgemeinen liegen hier diese Torfmoorfláchen oder doch anmoorigen © 

Fláchen in einer Hóhe von ungefáhr 250 m" S. H. An den Stellen in der Náhe des 
Waldes, wo der Humus der Báume zu den Wiesenmoortorfschichten hinzutrat, oder 

wo dem Wiesenmoore bereits das Wasser zum Weiterbildén mangelte, hat sich 

bereits eine Hochmoorflora angesetzt, wie z. B. an dem westlichen Ende und Rande 

des Awvaler Waldes (etwa in der S. H. von 253—254 m), in der Richtung gegen 
Běchowitz zu. Hier ist ein Sphagnetum mit Sphagnum cymbifolium, variabile und 

cavifolium, Jungermannia bicuspidata, Carex pulicaris, Drosera rotundifolia. Stellen- 

weise, wie z. D. zwischen dem Počermtzer Walde und dem Fiederholze reihen sich 

daran noch die Weiden Salix repens, rosmarinifolia und aurita. 

Viel reicher an Torfmooren und an den diesen verwandten Formen ist in 

der unteren bohmischen Niederune das eigentliche Elbegebiet, und zwar die nordlich 

vom Flussbette gelegene, Seite, und hier ebenso der Bezirk Brandeis wie der nórd- 

licher gelecene Bezirk Melnik. Die kleinste Menge derselben, beinahe blos aus 

anmoorigen Wiesen bestehend, und auch die nur spárlich, weist 

11. der Bezirk Wegstádtl auf. Hier verdient Erwáhnung blos der wiesen- 
moorartige, nicht grosse Sumpf bei Loboch (etwa 211 m S. H.). 

12. Ein gůnstigeres Terrain zur Bildung von Torfmooren gewáhrt die Land- 
schaft des Melniker Bezirkes, wo es eine Menge von Torfmoorfláchen gibt, die 

sich entweder noch heutzutage weiter bilden, oder schon lingst der weiteren Fort- 

bildung entwachsen sind, oder auch kůnstlich durch ihre Entwásserune in ihrer 

Weiterbildung aufgehalten und cultiviert worden sind. Von diesen cgewáhrt am 
meisten Interesse das Moor zawischen den Gemeinden Blatt, Borek und Wrutitz, 

das zum grossen Theile durch Drainage so wie durch Abfallseráben entwássert und 

an dem einen Ende, beim Hofe /řeplati (etwa 185 m S. H.) cultiviert ist. Die 

oberste Schichte ist zum Theile, wo das Moor trocken und heideartie ist, staubige 

Bunkerde, anderswo, wo das auch in Tůmpeln zum Vorschein kommende und das Moor 

náhrende Auellwasser nicht abgeleitet wird, ist die Oberfáche mit Vertretern des Cari- 
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'cetums und Hypneto-Caricetums bewachsen. Hie und da sind auch schon die Hoch- 

|'moorbildner, Sphagnum, Cladonia rangiferina, Drosera rotundifolia, erschienen. Die 

| Torfschichten sind 0'75—2+25 m tief und ruhen auf Sand oder reichlichem Kalktuff mit 
unzáhligen Sůsswasserconchylien. Der Torf ist dunkelbraun, und enthált zahlreiche 

"sant. So findet sich z. B. in den Gráben můchst Skuhrow Schoenus ferrugineus, 
|Tofieldia calyculata, Orchis laxiflora, coriophora, Epipactis palustris, Ptilidium ciliare. 

| Ausserdem ist auch interessant das weitere Gebiet des Wrutitzer Baches, welcher in 

"der Richtung gegen Hleďsebe und bei Kokořín Torfmoorcharakter aufweist.  Aber 
auch das Gebiet der Elbe und besonders die stellenweise niedrigen, flachen Ufer 

des Košáteker Baches und seiner Zuflůsse weisen Torfmoorstellen und  Fláchen 

Mauf. Unter den ersteren, nur einigermassen geringen, verdient Erwáhnung das 
| kleine Moor fast sůdlich vom Melmk bet Kell (etwa 157 m S. H.) mit Schoenus fer- 

 rugineus und dann jenes dei der Stephans-Uberfuhr něchst Libiš mit Schoenus 

| nigricans. Von den úbricen, háufigeren und grósseren verdienen diejenigen Moore 

' Erwáhnung, welche aufgehórt haben sich zu erneuern und heute den Charakter ge- 

| wóhnlicher Wiesen tragen. Ich meine die Wiesen zwischen Košátek und Byšitz, 

welche in ihren Entwásserungseráben ihren Torfmoorursprung aus einem Arundi- 

[ netum, hóher dann aus einem Caricetum und Cariceto-Hypnetum zeigen. 

' Interessanter sind schon die Wiesenmoore bet Liblitz, welche heutzutage zum 
| Theile schon cultiviert sind. In den Gráben und dort, wo das Wasser, die Grund- 

"bedingung des Wachsthums der Moorpflanzen, diesen geblieben ist, stehen letztere 

(auch jetzt noch in úppigem Wachsthum, so hauptsáchlich Carex dioica, panniculata, 

| sguarrosa, Scirpus pauciflorus, Tofieldia calyculata, Epipactis palustris, Gentiana 

| pneumonanthe, Pinguicula vulgaris, Sagina nodosa; an einigen Stellen, besonders an 

den Rándern, hat sich auch schon eine Hochmoorflora festgesetzt, so Sphagnum 

| acutifolium und Salix repens. 
| Von sehr interessanter Flora waren auch die in diesem Bezirke gelegenen 

| Wiesenmoore bei Čečelita, welche heutzutage grossen Theils schon cultiviert sind. 

| Besonders interessant war hier ein Pryinum, welches ausser den Pflanzen 
| der trockenen Wiesenmoore und ausser Salix repens und rosmarinifolia sehr zahl- 

t reiche Hůgel von Bryum caespititium enthielt. 

Trotzdem aber besitzen die Entwásserungseráben und einige andere Stellen 

/ bis jetzt noch eine Wiesenmoorflora; so wáchst hier Carex Hornschuchiana, turfosa, 

| stricta, distans, Scirpus Tabernaemontani, uniglumis, Juncus obtusiflorus, Orchis in- 

| carnata, coriophora, Iris sibirica, Erythraea linariaefolia, Polygala uliginosa. 

| 13. Eine reiche Flora weisen die sich noch bildenden, entweder vollkommen 

| oder unvollkommen entwásserten Wiesenmoore im benachbarten Brandeiser Bezirke 
r bei Příwor und Weschetat auf. Nicht nur bei Příwor und dann entlang der Eisen- 
„bahn gegen Norden zu, sondern auch gegen Sůdwesten bei Tůšiťz, gegen Sůden 
(bei Nedomitz und bei Dřís umter der Čečemíner Hóhe und bei St. Johamm, so be- 

1 sonders an der „V močálech“ genannten Stelle, und weiter auch bis dem Walde 

| Okrouhlík auf der óstlichen Seite dieser Hóhe náchst Hlawno Sudowo befinden sich 
VE x 
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hier Wiesenmoore mit iiberaus reicher Flora, und wáhrend sie an einigen Stellen | 
bereits auch den Charakter eines Hochmoores anzunehmen anfangen, mit reich- © 
licher Salix repens rosmarinifolia und Gruppen von Sphagnum rigidum, bewahren i 

sie an anderen Stellen den Charakter verschiedener Formen des Wiesenmoores. So 

z. B. zeigen sie náchst der Kreuzung der Eisenbahnen den Charakter eines Cari- 

cetums mit zahlreichen Orchideen, in den Tiůimpeln den Charakter eines Arundi-- 

netums, stellenweise den Charakter eines Hypneto-Caricetums und auch eines reinen | 

Hypnetums. Der erste dieser Typen riůihmt sich folgender nennenswerten Flora: , 

Carex teretiuscula, panniculata, Hornschuchiana, flava, distans, Oederi, Scirpus 

pauciflorus, Eriophorum polystachium, Orchis laxiflora, Timbalii, incarnata, corio- © 
phora, Epipactis palustris, Gymnadenia conopea, Taraxacum palustre, in der Náhe 

des Waldes Thesium ebracteatum, Pinguicula vulgaris, Lathyrus palustris; dort, wo- 

das Aufhóren der Neubildung des Moores schon nahe bevorsteht, kann man schóne 

Orchideen-Arten finden, wie z. B. Orchis laxiflora, coriophora, Gymnadenia odora- 

tissima, neben Hypochoeris maculata, Peucedanum cervaria, oreoselinum; sonst, an 

trockenen Stellen auch Salix repens. Stellenweise in den Tiimpeln ist auch die. 
Form des Arundinetums entwickelt, vertreten durch Zanichellia palustris, Potamo- 

geton pectinatus, gramineus, lucens, Typha latifolia, Phragmites communis, Carex. 

paradoxa, Scirpus maritimus, Tabernaemontani, Utricularia vulgaris, Myriophyllum 

verticillatum, Hippuris vulgaris; und auf dem Úbergange dieser Form in das Cari- 

cetum durch Šcirpus uniglumis, Schoenus ferrucineus, Juncus fuscoater. An weniger 

feuchten Stellen geht dann der Charakter des Wiesenmoores in den gewohnlicher. 

Wiesen ber, 

Aber auch noch weiter sind in diesem Bezirke zahlreiche Moore, insgesammt 

Wiesenmoore und Moorwiesen. So befindet sich óstlech von Hlawenetz neben einem 

Wiesenmoore ein kleines Alnetum mit Aspidium thelypteris, nordlich von Hlawenetz, 

zwischen letzterem und Hlawno Kostelmí, Wiesen, deren Flora jetzt noch an ihren 

Wiesenmoorursprung deutlich erinnert. Hier findet sich Carex Hornschuchiana, flava, 

disticha, stricta, Schoenus ferrugineus, Pinguicula vulgaris und zahlreiche Orchideen, 

wie Orchis laxiflora, incarnata, Gymnadenia conopea. Viele Wiesenmoore haben 

jedoch auf ihrer Oberfiůche den Charakter des Moores durch die Cultur verloren, 

und nur die an den Gráben zu beobachtenden Schichten weisen auf ihren Wiesen- 

moorursprung hin; und wenn man den Erdbohrer in verschiedene Tiefen des Bodens 
einsetzt, zeiet er die stufenweise Entstehung aus dem Caricetum, stellenweise auch 

aus dem Arundinetum. Ausser den Schichten biret auch das Wasser, durch orga- 
nische Stoffe aus den Torfmooren gefárbt, Reste der Moorflora, besonders háufig 

Utricularia vulgaris. 

Auch das Gebieť der Elbe enthált in diesem Bezirke zahlreiche Torfmoore. 
So liegt hier ein kleines Wiesenmoor Be? Neratowitz (Carex paradoxa, Sagina no- 

dosa, Polygala uliginosa); ein úhnliches grósseres Moor befindet sich deď Lobkowitz; 
be Chrasť sind Wiesenmoore, die in Wiesen úbergehen (Carex paradoxa, stricta, © 

Hornschuchiana, echinata, Buxbaumii, Orchis laxiflora, incarnata, Salix repens); 

weiters sind wlesenmoorartige Wiesen dež Owčar, und dei Elbe- Kosteletz. 
„Reich an Torfmoorformen, besonders Wiesenmoorformen, ist das Elbegebiet 

bei Celakowitz, wo es verschiedene Formen von Wiesenmooren gibt: in den Tůmpeln 

| 

| 
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Arundinetum, daneben Arundineto-Caricetum, Caricetum und Hypneto-Caricetum, 

auch ein kleines Alnetum, und dann die Úbergangsformen zur gewóhnlichen Wiese. 
Aus der Flora dieser Formen ist am interessantesten: Aspidium thelypteris, Carex 

Buekii, elongata, teretiuscula, panniculata, disticha, Scirpus Tabernaemontani, Epi- 

pactis palustris. 

Aber auch das Isergebieť hat in diesem Bezirke seine meist entwásserten, 

in Wiesen umgeánderten Torfmoore; so sind z. B. unterhalb Sojowit2 Wiesenmoor- 
formen und auch Anfinge von Hochmoorformen zu finden. 

Der obere District des bohmischen Tieflandes. 

(Čelakovský's mittleres und óstliches Elbegebiet.) 

So wie in dem vorhergehenden Umkreise herrschen auch hier die Wiesenmoore und 

Alneta unter den Torfmoorformen vor, und die Hochmoore beschránken sich auf nur unbedeu- 
tende Fláchen in feuchten, humusreichen Wáldern oder auf Wiesenmoore, die ber das Niveau 

des Wassers, ihres Ernáhrers, bereits emporgewachsen sind; aber auch in diesem Falle haben 
sie eine sehr geringe Ausdehnung und sind nur sehr vereinzelnt und selten. 

14. Der Bezirk Benátek. 
Torfmoore haben sich hier am bedeutendsten in der Umgebung von Lissa, 

und zwar nordlich, nordóstlich und nordwestlich von der Stadt gebildet. Besonders 

zwischen Lissa und Wrutitz, zwischen  Wrutitz, Alt-Lissa und Dworetz, und dann 

zwischen Wrutitz und Milowitz bis Wapensko nach der anderen Seite, breiten sich 

hier, in einer Hóhe von 185 m ů. d. M., sowohl bezůglich ihrer Ausdehnung, als 

auch bezůslich ihrer Schichtung máchtige Wiesenmoore aus. Es ist dies hauptsáchlich 

das Gebiet des zickzackfórmig sich windenden Wlkawa-Baches, der in einer Lánge 

von 6 km kaum 1 = Gefálle hat, und der durch diese, eine úberaus reiche Flora 

aufweisenden Wiesenmoore verstárkt wird. Es sind dies folgende nennenswertere 

Pfianzenarten: Potamogeton pusillus, Sparganium minimum, Carex Buxbaumii, stricta, 

teretiuscula, acuta, filiformis, paradoxa, disticha, Hornschuchiana, Scirpus pauciflorus, 

Juncus obtusiflorus, Triglochin palustris, Iris sibirica, Orchis incarnata, palustris, 

Epipactis palustris, Salix aurita, Menyanthes trifoliata, Pinguicula vulgaris, Utricu- 

laria vulgaris, Sagina nodosa, Polygala uliginosa. Obwohl hier die Wiesenmoorform 

des Caricetums mit ihren Úbergángen zur gewóhnlichen Wiese vorherrscht, so sind 

| doch auch andere Typen hier vertreten oder wenigstens angedeutet, so das Cariceto- 

| Hypnetum, und das Arundineto-Caricetum, ja sogar das Alnetum. Viel reicher waren 

diese Formen ehemals, wie die Schichten an den Entwásserunesgráben und auch die mit 

dem Erdbohrer ausgestochenen Proben bezeugen ; denn als Unterlage der oberen Schich- 
| ten der meisten Moore erscheint hier das stark ulmificierte Arundinetum, stellen- 

weise auch das Alnetum. Die Stellen, welche sich in Bezug auf ihre Flora am meisten 

auszeichnen, sind z. B. jemne von Hrabanow, bis gegen Wapensko, dann jener Theil, 

-der sich zwischen Wrutitz und Milowitz bis gegem das sogenanmte „Zákoutí“ hinzieht. 
Hier findet sich: Aspidium thelypteris, Carex Hornschuchiana, Cladium mariscus, 
Schoenus ferrugineus, nigricans, intermedius, Juncus obtusiflorus, Orchis palustris, 

- Goriophora, Taraxacum palustre; in den Gráben: Potamogeton plantagineus, Spar- 

© ganium minimum, natans, Carex lepidocarpa, distans, Dawalliana, Scirpus Tabernae- 
montani, lacustris fiuitans, Utricularia neglecta, minor; stellenweise, wo námlich 
die Wiesenmoorflora schon aufhort sich fortzuentwickeln, beginnen sich die Vor- 
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láufer der Hochmoorfiora bereits zu zeigen, so Betula pubescens, Salix repens, 

Crepis succisaefolia und einzeln auch schon Hiůgelchen von Sphagnum acutifolium 
und rigidum. 

Da diese Moore allmáhlig in Wiesen úbergehen und auch schon zum Theile 

cultiviert sind, ist es sehr schwer, ihr genaues Ausmass fest zu stellen. Den An- 

gaben des Besitzers eines grossen Theiles dieser Moore zu folge, betrást das soge- 

nannte „Zákoutí“ allein gegen 40 ha. 

Abgesehen von dem beschriebenen Torfmoorcomplexe, gibt es kein grósseres 

Moor in diesem Bezirke, ausser einigen wenigen Wiesenmooren und Moorwiesen im 

Gebiete der Iser, so z. B. bei Benátek selbst, und an der Grenze gegen den Nim- 
burger Bezirk im Gebiete des Můhlbaches beĎ Laam. 

15. In dem Nachbar-Bezirke Nimburg gibt es keine Torfmoore mehr, 
obwohl der Acker- und Wiesengrund auf seine Entstehung aus Wiesenmooren 

und Moorwiesen hinweist. Die Unterlage der Ackerkrume an den tiefer gelegenen 

Stellen, und die hie und da in den Wiesen und in den Entwásserungsgráben ver- 

einzelnt vorkommenden Wiesenmoorpflanzen, wie z. B. bez Welelib und Stein- Zboží, 

sind sichere Beweise, dass hier einst das Torfmoor als Vegetationsform verbreitet 

war. Die Unterlage von kalkhaltigem Thon und Mergel, womit die Plánerkalkschichten 

(mitunter auch Sandschichten) oft bedeckt sind, waren auch hier, áhnlich wie an 

vielen Orten der weiter oben citierten, im Elbethal gelegenen, Bezirke eine sehr- 

geeignete Unterlage fůr Wiesenmoore. 

Eine kleine Moorwiese befindet sich im nordlichen Theile dieses Bezirkes, 

an der Grenze des Jung-Bunzlauer und des Benáteker Bezirkes Be% Lautschm; im 

Wildparke ist hier reichlich Juncus fuscoater und Tofieldia calyculata. © Anmoorig 

ist auch das Ufer des Teiches in der Fasanerie mit reichlichem Juncus obtusiflorus. 

Die Nachbar-Bezirke jenseits der Elbe enthalten auch heute noch hinsicht- 
lich ihrer Flora interessante Torfmoore in grósserer Menge. So befinden sich 

16. im Bezirke Bóhmisch-Brod an der Grenze dieses und des Podě- 
brader Bezirkes Wiesenmoore, wie besonders bez Poříčan und bei Sadska. Sie liegen 
hier im Walde und auch an den Waldrándern, wie deém Walde „Doubice“ nůchst We- 
lenka und von da gegen Kostomlat, Hradisko und Sadska ausgebreitet. Hier, nament- 

lich in dem sogenannten Kersko-Walde, gibt es viele Stellen mit reicher Wiesenmoor- 

flora, so besonders die Wiesen an der westlichen Seite des Waldes „Doubice“. Daselbst 

wáchst Carex stricta, Hornschuchiana, Eriophorum polystachium, Sesleria coerulea, Epi- 

pactis palustris, Salix rosmarinifolia, Taraxacum palustre, Scorzonera humilis, und in 

den Gráben Ranunculus paucistamineus. Auf den Moorwiesen im Walde befindet sich 

auch neben einer Wiesenmoorform, die der am Walde gelegenen, eben geschilderten, 

sehr áhnlich ist, auch noch die Form des Alnetums mit Alnus serrulata und Leu- 

cojum vernum. Die Wiesenmoorformen des Waldes, welche hauptsáchlich den Wald- 

bach begleiten, weisen zahlreiche Riedgráser auf, besonders Carex caespitosa, panmi- 

oulata, distans, elongata, disticha, stricta, Buxbaumii, riparia, Hornschuchiana. An 

weniger dicht bewachsenen Štellen wáchst Thesium ebracteatum, sonst vereinzelnt 

Salix rosmarinifolia, so wie auch Hůgelchen von Sphagnum acutifolium, fimbriatum 

und cymbifolium, als Beweis, dass auch hier an diesen Stellen das Wachsthum des 

Wiesenmoores seinem Ende sich náhert. 
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| Ausser diesen typischen Moorformen, sind in diesem Bezirke auch noch 

| vereinzelnte Wiesen mit theilweisem Moorcharakter, so wie eben úberhaupt in diesem 

| Theile des Elbegebietes und auch in den NatKĚsE: Bočidedn. 

0 17. Aus dem Bezirke Kauřím ist mir kein einziges Torfmoor bekannt. 
18. Dem Bezirke Poděbrad, wo die Alluvialbildungen in Běhmen am 

| meisten entwickelt sind, gehort zum grossen Theile auch das Moor be“ Doubice im 

Bezirke Bohmisch-Brod an, das ich bereits geschildert habe. Abgesehen von diesem 

sind hier noch viele Wiesenmoore und anmoorige Orte auf der Stelle der hier einst 

| gewesenen Teiche, (so auf dem Blatoer Teiche das „Blato“ „Na blátě“ genannte, 

-150—200 Aa grosse, Wiesenmoor), soweit sie die Cultur nicht in Felder bis jetzt 

umeeándert hat, welche Úberganesformen zu Salz-Wiesen und an manchen Stellen auch 

-schon zum Hochmoore aufweisen. Hier .wuchs und wáchst nur noch (?) selten u. a. 

„Schoenus ferrugineus, Šcirpus maritimus, Orchis laxiflora, Betula pubescens, Salix 

repens, Mentha aguatica subspicata, Utricularia vulgaris, Viola stagnina. Aehnliche 
| kleinere Moore, wie auf dem Plato, findet man auch gegen Senmitz und Laubenthal, 

-dann vom Rozehnaler Teiche gegen Elbeteimitz zu. Ein viele ha erosses Moor ist 

auch in und an dem Borwald gegen Sokoleč zu. Die Oberfláche vieler Orte der 

 hiesigen Moore ist lose, vegetationsfreie Moorerde; die Schichten beherbergen hier 
stellenweise Eisenerz und auch Schwefelkies. | 

An diesen Orten sáumen auch Moorwiesen an vielen Stellen den Lauf der 

Elbe, weniger den der Cidlina ein. So sind gegenůber von Lobitz an einigen Stellen den 

Elbewiesen zahlreiche Wiesenmoorpflanzen beigemengt, wie Senecio paludosus, Viola 

stagnina, Parnassia palustris. Ahnlich sind auch die Wiesen zwischen Poděbrad und 

Gross- Wossek stellenweise wiesenmoorartig, mit ziemlich háufiger Iris sibirica, und 

„im Wildparke auch mit Orchis coriophora. Ziemlich interessant ist auch das Wiesen- 

moor be% Odřepes mit Scirpus pauciflorus, Ranunculus paucistamineus, trichophyllus, 

so wie auch die Waldmoore bei Opolan mit der charakteristischen Carex stricta. 

„Ausser diesen Wiesenmooren sind in diesem Bezirke auch noch viele, aber kleinere 

Moorwiesen zerstreut, wie z. B. bei Křečkow, und dann stellenweise zwischen Petschek 

und Poděbrad, wo auch Salix repens vorkommt. Erwihnenswert sind die zwar nur 

geringen, aber dennoch interessanten Torfschichten bei „Písková Lhota“, welche 

von der Natur selbst meliorirt, theils mit Alluvialsand úberschlickt, theils von an- 

„moorigem Ackerboden bedeckt sind. Der Torf ist fast vollstándie amorph, braun, 

trocken, steinhart, das Product eines einst reinen, heute oben vollig verschwundenen 

Wiesenmoores. Die Unterlage fast aller hiesigen Wiesenmoore ist meist verwitterter 
Plánerkalk. 

; 19. Der Bezirk Kolin ist an Torfmooren fast ebenso reich wie der vor- 
hergehende Bezirk. Wiesenmoore und anmoorig sind hier z. B. die Wiesen entlang 
-des Hluboký-Baches (ungefáhr 230 m ů. d. M.) zavischen Sendražitz umd Bejchor, 
„wo im Bache massenhaft Utricularia vulgaris wáchst, und dann weiter stellenweise 
im Flussgebiete der Elbe von Neu- Kolin gegen Alt-Kolhm zu, und von da weiter in 
der Richtung gegen Hlbeteinitz. Weiter gegen Osten aber kenne ich in diesem Be- 

zirke kein typisches Moor mehr. 
< 20. Weniger Moore besitzt der Bezirk Kuttenberg. Aus demselben 
kemne ich blos die kleinen Moorwiesen bei Kačina zwischen St. Katharina und St- 

6 
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Nikolai, welche Hochmoorinseln, gebildet durch Hůgelchen von Sphagnum sguarro- © 

sum, acutifolium, cymbifolium, aufweisen. 

21. Auch der Bezirk Časlau enthált nicht viel Torfmoore in seinem Be- 

reiche, und die, welche er enthált, sind entweder blos Ubergangsformen vom Wiesen- — 
moor zur Wiese, oder sie sind in ihrer Ausdehnung nur klein, und weder hin- © 

sichtlich ihrer Schichtung, noch ihrer Flora charakteristisch. 
So sind ein Beleg fůr erstere die Wiesenmoore, stellenweise Wiesen, die 

sich an der Štelle des ehemaligen Kmotrowský-Teiches be% Lišitz, měrdlich vom 

Sehušitz in einer Hóhe von ungefáhr 206 m% ů. d. M. ausbreiten; dann auch die 

bei Horušiťz und sůdlich davon die bei Franzdorf (210 m ů. d. M.) und bei 
Josefsdorf (211 m ů. d. M.). Auch der sůdliche Theil des Sehšiťzer Tmergartens 
zeiot stellenweise Wiesenmoorcharakter mit Inseln einer Hochmoorflora. Genáhrt 

werden diese Wiesenmoore durch das Wasser der Báche, welche sie durchfliessen, 

und eine sehr mássige Strómung besitzen. 
In diesem Bezirke sind auch ausser den Moorwiesen an hóher gelegenen 

Stellen einzelne (jedoch blos unbedeutende) Hochmoore verbreitet; so z. B. sůdlich 

von Časlau in einer Hóhe von 370 m bei Březy in der Nachbarschaft kleiner Teiche. 

Hier finden sich u. a. Hůgel von Sphagnum acutifolium, cymbifolium, fimbriatum, 

Carex limosa, Drosera rotundifolia; áhnlich auch an der Grenze gegen den Bezirk 

Přelouč beim Lopoltiťzer Teiche, nordwesthich von Heřmamměstetz, in einer Hóhe 

von 279 m“ neben einer kleinen Moorwiese, welche den Teich gegen Siůdwesten zu 

einsáumt. 

22. Der Bezirk Přelouč. 
In diesem Bezirke sind die Wiesenmoore ziemlich stark verbreitet, jedoch 

zum grósseren Theile entweder in Wiesen umgewandelt oder cultiviert. Man findet sie 
hier hauptsáchlich an den Ufern und auch auf der Bodenfláche gewesener Teiche, 

dann an den Ufern der Elbe und des Opatowitzer Canales. Das grósste dieser Moore 

in diesem Bezirke ist das zwischem den Děrferm Břech, Lohenitz, Mělite und Žiwa- 
mtz in einer Hóhe von ungefáhr 210 m». Hier befinden sich Wiesenmoore und an- 

moorige Wiesen zum Theile begleitet von Alneten, hauptsáchlich mit nachfolgender 

Flora: Calla palustris, Carex elongata, Alnus incana, Betula pubescens, Crepis pa- 

lustris, Cicuta virosa, Peucedanum palustre, Lotus uliginosus u. a. Ein anderes, 

heute beinahe ganz cultiviertes Moor befindet sich beim Opatowitzer Canale inter 
der Wejrow-Můhle (in einer Hóhe von ungefáhr 210 =% ů. d. M.). Die Unterlage 

dieses ungefáhr 1'/, ha grossen Moores bildet hier, so wie úberhaupt im Allge- 
meinen daselbst, Letten und gelber angeschwemmter Sand. In den Torfschichten 

finden sich hier Úberbleibsel der Flora des Alnetums mit zahlreichen Stámmen und 

Stůmpfen von Erlen. Bev Semín befindet sich ein kleines Hochmoor mit Sphagnum 
acutifolium, fimbriatum, cavifolium. 

23. Reicher an Torfmooren ist der Bezirk Pardubitz. Es ist dies haupt- 
sáchlich der gewesene Teichcomplex bez Bohdaneč, welcher in lángst vergangenen Zeiten 

die Ursache zur Bildung von vielen Mooren war, deren Schichten, (weniger ihre Flora), 

noch heute die ehemalige Ausbreitung dieser Vegetationsform bezeugen. Es sind 

beinahe ausschliesslich blos Wiesenmoorformen und Alneta. Vereinzelt zeigen sich 

auch in diesem Bezirke in der Nachbarschaft von Wiesenmoorformen unbedeu- 
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(de Hochmoore, die sich meist nur durch kleine Hůgelchen von Torfmoosen kenn- 
chnen. Das grósste der Wiesenmoore des ganzen Bezirkes ist gewiss das „Zúbi- 
oská bahna“ oder einfach auch nur „Na lukách“ genannte. Dasselbe zieht sich 
a der Grenze des Grundbesitzes von Březhrad im Bezirke Kónigorátz entlang 
» Strasse bis zu den Gemeinden Podulšan und Čeperka, gegen Sůden bis Ainter 

2 Opatowitzer Camal, in einer Hóhe von 222—224 m ů. d. M., in der durch- 
ittlichen Breite von 1 Zm und der Lánge von 5 m mit einem Fláchenaus- 

sse von ungefáhr 50 %a. Die durchschnittliche Tiefe der Torfschichten betrást 
vefáhr 2 m in der Mitte, gegen Norden zu auch 8'5—4 m; am seichtesten sind 

- Schichten am sůdlichen Rande. Der braune Torf ist unten mit Ocker bestáubt 
d schwammig, reich an Phragmites-Wurzeln, wodurch er deutlich schon makro- 

pisch seinen Ursprung aus Arundinetum, stellenweise auch aus Arundineto- 

pnetum und aus Arundineto-Caricetum bezeugt. An anderen Stellen, z. B. am 

nde, erkennt man an den Schichten deutlich den Ursprung aus dem Alnetum, 
il sich in denselben Stámme von Alnus glutinosa und Salix sp. und von halb 

"witterten, halb ulmificierten Eichen vorfinden. Dass der Torf hier stellenweise 

hr humusartig als plastisch ist, zeigt, dass nicht immer auf der ganzen Fláche 

s Moores die Ulmification eine gleiche war, und dass in trockeneren Jahren 

ht an allen Stellen genigend Wasser vorhanden war, daher auch keine voll- 

mmene Vertorfung stattfinden konnte. Aus der Zusammensetzung ist ersicht- 

a, dass hier einst ein Teich oder auch mehrere Teiche gewesen sein mussten, 

+ vom Rande gegen die Mitte zn mit Torfmoorpfanzen bewachsen waren; als Úber- 

ibsel derselben findet sich noch ein kleiner Tůmpel, ungefáhr 1 4a gross (bei 

oišan). Abgesehen von diesem sind noch kleine Tůmpel an den Stellen, wo einst 
* Torf ausgestochen worden. Die Unterlage, auf der dieses Moor ruht, ist Letten, 

Jenweise erdiger Sand, durch Lehm verunreinigt, oder auch reiner diluvialer 

ad. Beweis. dessen ist nicht nur die unmittelbare Nachbarschaft dieser Gesteins- 

en beim Moore, sondern auch die daraus zusammengesetzten Inseln, die stellen- 

ise aus dem Moore emporragen. Die jetzige Flora dieses Moores ist die Flora 

chter Wiesen, stellenweise mit reiner Wiesenmoorflora, so z. B. Carex pannicu- 

a, paradoxa, Salix pentandra, Utricularia minor, Ranunculus lingua. 

| Ein kleines Wiesenmoor befindet sich auch bei Opaťowitz, wo unter anderen 

oh háufig Hydrocotyle vulgaris, und einzeln Crepis succisaefolia vorkommt. 

Ein ziemlich grosses Torfmoor befindet sich sůdlich von den genannten 

oren bei der Gemeinde Sřeblowa in einer Hóhe von ungefáhr 218 ». Ursprůng- 

2 war es besonders Alnetum, jetzt aber ist es eine Moorwiese, von der Form 
s Caricetums, Hypneto-Caricetums und auch Cariceto-Arundinetums. Es ist dies 

anbar das moorige Ufer des ehemaligen Oplatil- Teiches, dessen Wasser, so wie 
*h das des nordlich davon gelegenen einstigen Teiches Čeperka, durchgesickert ist, 
1 dadurch den Grund zur Bildung eines Moores gegeben hat. Dadurch, dass diese 

che abgelassen wurden, fehlte zur weiteren Neubildung des Moores das něthige 

isser. © Ausser den Wiesen zeigt auch der benachbarte Hainboden Wiesenmoor- 
irakter. Hier findet man u. a. Orchis coriophora, Epipactis palustris, im Alnetum 
oidium thelypteris, auf der Moorwiese in den Gráben Sparganium minimum, an 
i sandigen Rándern Potentilla norvecica. Die Unterlage bildet feiner, weisser 

6* 
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Sand, darunter Letten. Der Sand liegt auch in der Nachbarschaft in einem kleinen 
Hůsel zu Tage. Die Schichten sind nicht tief, in der Mitte 1 », an den Rándem 

kaum 05 m. 
Weiter nach Sůden, auf derselben Seite der Nord-West-Bahn, ist ein kleinés 

Wiesenmoor mit Alnetum dei Srch mit Orchis incarnata, und dann eine grósse 
Moorwiese bei dem Dorfe Doubrawitz, in der Richtung gegen Rybitew in einer Hohe 

von 212 m, gewiss ein ehemaliger Teich, aus dessen Flora, die mehr Wiesen- a 

Moorcharakter zeigt, am interessantesten Viola stagnina ist. 

Auch der ehemalige Teich Rozkoš, mordóstlich von Bohdaneč, hat Moo: 

bildungen hinterlassen, sowohl Wiesenmoore mit Caricetumtypus als auch Alneti 
Aus der Flora der ersteren ist interessant Carex paradoxa, panniculata, aus dět 
Flora der letzteren Štellaria palustris, Peucedanum palustre, Lotus uliginosus 

Ebenfalls Wiesenmoorcharakter weisen die vom Bohdaneč nach Dolan, und Alnetur 

charakter die von Dolan nach Alt-Ždamite sich hinziehenden Wiesen auf. Hi 
wáchst Aspidium thelypteris, Calla palustris, Carex ampullacea, Menyanthes trifoliati 
Hydrocotyle vulgaris. 

Ein kleines Alnetum mit reichlichem Aspidium thelypteris und Viola stal 
nina befindet sich čstlich von Pardubitz bei dem Gemeinden Spojil umd Černá be 
Bor, wo auch háufig Utricularia neclecta vorkommt, dann weiter be? Studánké 
sowie auch westlich von Pardubitz ein kleines Alnetum mit Ribes nigrum des Swwitkou 

und ein grósseres be? der Gemeimde Čiwitz am Bache Podolka, wo neben hánfgdh 

Aspidium thelypteris und Ribes nigrum, auch u. a. háuíie Potamogeton graminels 
vorkommt. Hier ist auch die Wiesenmoorform des Caricetums mit erwáhnenswertét 

Orchis incarnata vertreten, sowie auch weiter nordlich be? Krchleb, in der Náhe děs 

ehemaligen Teiches an der Eisenbahn, mit Eguisetum variegatum. 

Ein kleines Wiesenmoor ist auch sůdlich von Pardubitz be? Dražkowite 

wo auch ziemlich háufig Salix repens wáchst. 
Auch m der nůchsten Nachbarschaft vom Pardubitz befinden sich kleiné 

Wiesenmoorformen, wie z. B. bečm Bahnhofe der Nord- West- Bahm mit Eguisetunif 
elongatum var. ramosissimum, und unter dem Schlosse mit Carex paradoxa, panm 

culata.  Anmoorige Wiesen finden sich hier auch deč% der heiligen Dreifaltigke í 

westlich von Pardubitz, und bei dem benachbarten Rostz. | 
An vielen von diesen genannten Wiesenmooren oder auch in deren Nachí | 

barschaft kann man die Anfánge der sich bildenden Hochmoore bemerken, die 0 | 

blos durch einen Hůgel Sphagnum gekennzeichnet sind. Hievon verdient erwáhnt, 
zu werden besonders die Stelle u Walde Lipina bei Pardubitz, wo u. a. Carex limos 

Salix repens neben Sphagnum cymbifolium, acutifolium, Drosera rotundifolia vo 
kommt, und auch de? Bohdaneč, wo neben Sphagnum cymbifolium, Hydrocotyle vul“ 

garis, auch Drosera rotundifolia auf dem Wiesenmoore u. a. zerstreut vorkommt 
24. Der Bezirk Kóniggrátz. ; 
In diesem Bezirke sind einzelne zerstreute Torfmoore, in der gróssten Ans 

zahl im sůdostlichen und čstlichen Theile. Auch norděstlich von Kónigarátz befinde 

sich ein Wiesenmoor bei der Gemeinde Slatina und dem Berge gleichen Namens 

Die Moore, welche hier hauptsáchlich Wiesenmoorcharakter besitzen, sind theilší 
im, theils ausser dem Walde. Neben einem unbedeutenden Alnetum sind hier 

o "m de 
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r auch Hůgel von Sphagnum acutifolium und fimbriatum, welche den Anfang der 

chmoorbildung bezeichnen. Aus der Moorflora sind hier erwáhnenswert Carex 

stans, Stellaria palustris, Laserpitium prutenicum. 

Sůdlich hievon, im Gebiete der Adler bei Malšowitz, besonders betm Mal- 

motzer Teiche und im Malšowitzer Walde, finden sich wieder Wiesenmoore und 

ch Alneta, ebenso auch in den Wáldern weiter gegen Osten hinter der Gemeinde 

rn (Náhon), beim Bache gleichen Namens und seinen zahlreichen Zuflůssen. 
dem Kómggrátzer Reviere und im Gross- Bělčer Revier, dann m“ Wysoker Revier 

3 gegen Neu-Kómggrůátz und der Gemeinde Roudmčka sind zahlreiche und stellen- 

jise auch ziemlich grosse Torfmoore; denn sie nehmen zusammen eine Fláche von 

pwiss 30—50 Aa ein. 

Stellenweise sind hier fast alle Wiesenmoorformen beisammen, sonst wieder 

hzeln Wiesenmoore, Alneta, seltener Hochmoore. Die gróssten und an Torfmoor- 

anzen reichsten sind hier die Torfmoore be? Gross- Bělč. Hier wachsen gemeinschaftlich 
Wiesenmoorpflanzen Carex acuta, flacca, echinata, paradoxa, Epipactis palustris, 

tepis succisaefolia, Menyanthes trifoliata, Stellatia palustris, Hydrocotyle vulgaris, 
jmarum palustre,- begleitet von einem Alnetum mit Aspidium cristatum, thely- 

Bris, Calla palustris, Myosotis caespitosa, Cicuta virosa ; in der Náhe ist ein Hoch- 

Jor, gebildet hauptsáchlich von Sphagnum acutifolium, variabile, fimbriatum, Gir- 

m und etwas weiter in Hůgelchen Sphagnum compactum, Trientalis europaea, 

iccinium uliginosum, Oxycoceus palustris. Eine interessante Flora hat auch die 

orwiese be? Neu-Kómggrůtz mit ÚČarex pulicaris, ampullacea, Juncus fuscoater, 

firn Parnassia palustris, im Érlengrunde mit Scirpus uniglumis, Aspidium 

elypteris, Hydrocotyle vulgaris, Peucedanum palustre. 

| Andere Moor-Stellen sind in dem bezeichneten Gebiete auch noch be% Ho- 

šowitz und Náhon (Můllgraben). 
Das Adlerthal weist hier Wiesenmoore und Alneta auch ausserhalb des be- 

ichneten Gebietes auf, so bei Hohenbruck und Krňowtz mit Calla palustris, Carex 

apullacea, Menyanthes trifoliata, Utricularia vulgaris. Ein unbedeutendes Wiesen- 
r befindet sich auch noch be dem Freihůfen. Moorgrund besitzt auch stellen- 

ko die náchste Nachbarschaft und die Ufer des Čer mlovský- Baches, der sich in 
m Skalitzer Bach ergiesst; hier sind Moorwiesen und auch Arundineta (Typha 

ifolia) und Alneta. 

-© 25, Der Bezirk Jaroměř. 
-© Hier zeiot das Thal der Aupa, noch mehr aber das der Mettau stellen- 
hise mehr oder weniger Wiesenmoor- oder Alnetumcharakter. Eigentliche ausge- 
hntere Moore kenne ich in diesem Bezirke, abgesehen von dem einen, něrdlich 

id nordóstlich von dem Teiche von Alí- Ples gelegenen, keine. Letzteres zeicot hier 

© Form des Arundinetums und die Úbereánge dieser Form zum Caricetum (in 

aer Hóhe von 250 m» ů. d. M.). Die erstere Form wird hauptsáchlich gebildet 

m Potamogeton pectinatus, Typha latifolia, Carex pseudocyperus, Phragmites com- 

únis, Utricularia minor, Hottonia palustris, Ranunculus lingua, Nuphar luteum, 

s Caricetum von Carex n hmně ta) acuta, Menyanthes trifoliata, im benachbarten 
alde Trientalis europaea. 

Gróssere Moore befinden sich auch bei dem Báchlein, das sich unter dem 
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ungefáhr 306 m'hohen Hůgel Libina in den Jordan-Bach ergiesst, der bei Smiřit 
in die Elbe můndet. Diese Moore sind hauptsáchlich úber das Gebiet der Gemeinde 
Ertima und Rožnow ausgebreitet, und heissen bei der letzteren Gemeinde „ Na 

kachnách.“ © Ihre Ausdehnung wird bei der ersteren Gemeinde auf 5—6 ha ang 

ceben, bei der zweiten auf 25 ha, also zusammen 30—31 Aa. Die Flora dies k 
Moorstriches ist Wiesenmoorflora vom Charakter des Caricetums, Hypneto-Caricetums 
und in den Tůmpeln auch Cariceto-Arundinetums. Auf der einen Seite ist durch 

das Moor bereits das Gestráuch der Fasanerie vernichtet. Die Schichten des Moores 

deren grósste Tiefe zu ermitteln der úberaus hohe Stand des Grundwassers nicht 

erlaubt, sind stellenweise humoser, stellenweise plastischer Natur (besonders am 

Grunde), von schwarzer und brauner Farbe, stellenweise Schwefelkies enthaltenc 
sie sind das Product eines Arundinetums, Arundineto-Caricetums und Hypnetums 

also Teich- und Antéichflora, wobei aber auch Báume vorhanden sind, Weiden, P 

peln, Erlen und Espen, deren Úberreste sich im Torfe vorfinden. Die Unterlage 

bildet grósstentheils bláulicher Lehm, stellenweise auch kalkhaltiger, nergltig 
Thon; darunter befindet sich Gerólle, auch Sand, der wieder dem Ober-Pláner auf 

liegt. Interessant ist auch hier die vorhandene Menge von Leptothrix ochracea umc 

Crenothrix in den Wasserbeháltern des Moores. 

26. Aus dem Bezirke Hořitz erhielt ich keine Nachricht úber irgenc 
welche Moore, und kenne ich selbst auch keine daselbst. Die Moorwiesen, die hiét 

waren, sind bereits alle entwássert. 

27. Im Bezirke Neu-Bydžow enthált das Gebiet der Cidlina und ihres 
Zuťlusses der Jaworka stellenweise anmoorige Wiesen, wie besonders an der Ja 

worka bes Medříč und Loučná hůra in einer Hóhe von ungefáhr 233—235 m, dam 
an der Cidlina zwischen Hrobičan und Chotěhtz (ungefáhr 232 m), und dann k | 
sůdlich von den ersteren be? Stinhof. Auf allen diesen Orten findet sich Carex flac 
teretiuscula, Epipactis palustris u. a. Moor-Pflanzen als letzte Reste der Wiesen 

moorflora. Mancherorts fiihren die hiesigen Wiesenmoore, meist úberschlickt, dá 

Gepráge einer Weide, so z. B. auf dem Dorfplatz in Sloupno. Die gewóhnlich um 

1 m tiefen Schichten der hiesigen Moore sind reine, stark ulmificierte, Wiesenmoor“ | 
bildungen, die meist auf diluvialem Sand und kalkhaltigem Lehm, dem der Ober | 

pláner unterlagert ist, ruhen. 

28. Im Bezirke Nechanitz befinden sich Moorwiesen entlang des Baches | 
Bystřice, wie z. B. be“ Komárow und zwischen Kratenau und Kositz, bereits an de 

Grenze des Bezirkes Chlumetz, und in diesem Bezirke ausserdem noch bei der Ein 

můndung des genannten Baches in die Cidlina deem Mlikosrber Walde. 

Ein kleines Wiesenmoor ist auch auf der westlichen Seite des Alf- Necha- 

mtzer Teiches. Die Flora desselben wůrde eine náhere Untersuchung zur Sommers 

zeit vielleicht lohnen. | 
29. Im Bezirke Kónigsstadtl scheint eine reine Moorform úberhaupt 

nicht zu existieren; es gibt hier nur hie und da Moorwiesen an der Stelle frůheř 

dort befindlicher Teiche oder an den Ufern jetzt noch erhaltener Wasserbehálter| 
So haben z. B. die Ufer des noch bestehenden Teiches Vražda bei Nouzow am deř! 

sůdwestlichen Seite Wiesenmoorcharakter. Es wáchst hier Carex paradoxa, Scirpus 
Tabernaemontani, Juncus fuscoater; hnlich auch das Ufer des Jakober Teiches bál | 

| 
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- Dymokur mit Potamogeton pectinatus, gramineus, Carex panniculata, Myosotis cae- 

spitosa, Cicuta virosa. An Stelle abgelassener Teiche finden sich noch stellenweise 

Moorwiesen, z. B. be% Gross- Wiklek und Schlibowwsz in einer Hóhe von ungefáhr 
215 m ů. d. M. 

30. Der Bezirk Chlumetz. 
Reine Moorformen, und zwar Wiesenmoore, stellenweise den Beginn von 

| Hochmooren anzeigend, befinden sich in diesem Bezirke sůdlich von Chlumetz bez 
| Freudenthal (Radowesnitz) und Hradiško in der Nachbarschaft der zwei hier ge- 
| lesenen Teiche. Aus ihrer Flora verdient erwáhnt zu werden: Schoenus ferrugineus, 

Juncus uliginosus, Viola pratensis, Betula pubescens, Polygala uliginosa, und Hůgel- 

chen von Sphagnum rigidum. Ausserdem sind auch noch Moorwiesen hier zerstreut, 
und auch an manchen anderen Orten; so begleiten sie den Lauf der Čidléna und 

Bystřice, aber blos als Úberganesform zur Wiese, weil die Anspůlune, welche das 
Wasser der Cidlina von Zeit zu Zeit bringt, und wiederum das zeitweilige Austrocknen 

in trockeneren Jahren, eine vollkommene Ulmification verhindert. Ausserdem zeigen 

auch die Ufer vieler anderer hiesiger Teiche in ihrer Flora einen oder den anderen 
Reprásentanten der Torfmoorflora beigemensgt. 

91. Der Bezirk Chrudim. 
Schon in der náchsten Umgebung Chrudims (am Bamberg und der Podhora) 

kommen kleine Alneta mit Ribes nigrum vor. Interessantere Torfmoore findet man 

sůdlich von Chrudim an der Chrudimka, so bei Slatinan (264 m ů. d. M.) und an 
demselben Flusse bet Skrowad (270 m), und noch sůdlicher be? Swidmitz. Die Moor- 

wiesen bes Slatimam sind hie und da noch jetzt reine Wiesenmoore mit Carex Horn- 
schuchiana, Schoenus ferrugineus, Juncus fuscoater, Allium acutangulum, Orchis 

incarnata, Šalix repens, Ranunculus paucistamineus; am Teiche „Na skalách“ bet 

Skrowad und bei Swidmitz sind kleine Alneta mit Calla palustris. Kleinere Wiesen- 
moore und anmoorige Wiesen sind sporadisch auch anderswo in diesem Bezirke 
verbreitet, so z. B. be“ Heřman- Městetz beim Kleschitzer Bach (Carex dioica), bet 
Blato, nordlich von Chrudim, und be% Stolan die sogenannten Skupitzer Wiesem. 

Diese letzteren sind ein Wiesenmoor, das zum Theil Caricetum, zum Theil Sali- 

cetum ist. Die an Eisenocker sehr reichen Schichten sind am Rande nur 30 cm, 

„gegen die Mitte zu 120 cm und darůber tief. Laut der analysierten Torfprobe sind 
„die Schichten aus einem Arundinetum, zum Theil Hypneto-Arundinetum, somit aus 

einer Teichvegetation entstanden. Die Unterlage scheint ein auf wasserdichtem Thon 

ruhender Diluvialschotter zu sein. Seltener, und dann nur sehr schwach, ist hier 

wie in den benachbarten Bezirken der Hochmoortypus vertreten. Der einzige nennens- 

„werte Ort ist bei Kalk-Podol, sůdlich von Heřman-Městetz, in einer Hóhe von ca. 

900 » ů. d. M. (Sphagnum acutifolium, cymbifolium, Drosera rotundifolia.) 
- 82. Der Bezirk Hohenmauth. 
Anmoorige Wiesen und Alneta begleiten hier mitunter sowohl děe Stille 

Adler, als auch den in die Chrudimka einmůndenden Neuschlosser Bach, wo na- 
mentlich be? Luže ein in Hinsicht seiner Flora reiches Alnetum mit Aspidium thely- 

pteris, spinulosum, cristatum zu nennen ist. 

Es ist gewiss, dass auch in den weiten Revieren zwischem Ober-Jelemí, 
Cluvojno und Tymišť in diesem Bezirke gerade so wie auch im benachbarten Bezirke 
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Torfmoore zu verzeichnen wáren, es sind mir aber leider keine Nachrichten von 

dort zugekommen. 

33. Der Bezirk Neuholitz. 1 

In diesem Bezirke sind einige anmoorice Wiesen und Alneta in dem Ufer- 

gebiete der Loučna, Lodramka und des Brodecký- Baches zerstreut, hier und da. 
ruhen auch Moorschichten unter einer mehr oder weniger máchtigen Alluvialbildung, 

so z. B. beř Daschtz im der Richtung gegen Platěmitz zu, in einer Hóhe von 224 m, 

am linken Ufer der Loučna ungefáhr 300 m vom Flussbette, wo ein in Betreff sei- 

ner Ausdehnung bis jetzt noch nicht bestimmtes Torfmoor in der Štárke von ca. 
1 m unter weissgelbem, 0'5—1:0 m starkem Alluvialmercel sich ausbreitet, welcher 

oben mit sandig-lehmiger Erde bedeckt ist und eine gewohnliche Wiesenflora náhrt. © 
Der schwammige Torf, der frei von Baumůberresten ist, scheint ganz und gar das. 

Product eines reinen Hypneto-Caricetums und+ Hypneto-Arundinetums zu sein, zu 

deren Bildung ohne Zweifel der sehr hohe Štand des Grundwassers Ursache ge- 
geben hat. 

Kleine Wiesenmoore und Alneta sind auch nordlich von Daschitz bei Ředitz 

und beď Člvwwvojno bei den dortigen Teichen, so wie auch bewm Hluboký- Teiche nůchst- 
Holitz. Es ist auch wahrscheinlich, dass in den ausgebreiteten Revieren nordlich 

und nordostlich von Holitz Torfmoore vorhanden sind, von denen ich freilich keine 

bestimmten Nachrichten besitze. 

II. Das sůdliche Bergland der Sudeten. 

Der District von Opočno 

entspricht dem Ende des čstlichen Theiles des Elbegebietes Čelakovský's und den Vorlagerungen 
des čstlichen Sudetengebietes. In diesem Umkreise zeigt sich in den Torfmoorformen schon eine 
gróssere Manniofaltigkeit, als in denen der, hauptsáchlich blos Wiesenmoorformen umfassenden, © 

bohmischen Niederung. Denn hier finden sich schon háufiger Hochmoorformen in Begleitung von 

Wiesenmoorformen oder auch als selbststándige Formen. 

34. In dem Bezirke Adler-Kosteletz liegen Torfmoore in der Umgebung. 
von Borohrádek. Wie zwischen Borohrádek und Kosteletz, so auch zwischen Boro- 

hrádek und Tymšť liegen einzelne Moorwiesen, und in diesen stellenweise, sowie. 

auch in den umliegenden Wáldern, zumeist Kiefernbestand, reine Torfmoorformen; 

so Moorwiesen mit charakteristischen Carex teretiuscula, Iris sibirica, Viola stag- 

nina, Lotus uliginosus; Hochmoore mit Drosera rotundifolia, Viola palustris, Sphag- 

num acutifolium. Hier herrschen aber durchaus Wiesenmoorformen und Alneta vor. 

Aber auch die zweite (wwlde) Adler und ihre Zuflůsse, der Alba- Bach und. 
der Kněžna-Bach, weisen in ihrem Verlaufe Torfmoore auf, wie z. B. bei Často- 

lowwtz, wo sich Moorwiesen und Alneta vorfinden. Hier wáchst auf den ersteren 
Sparganium minimum, Carex teretiuscula, elongata, distans, echinata, Scirpus com- 

pressus, Iris sibirica, Epipactis palustris, Callitriche stagnalis, Crepis paludosa, 

Myosotis caespitosa, Utricularia vulgaris. 

Die ausgebreitetsten Torfmoorformen sind in diesem Bezirke in der Um- 

gebung von Tyměšť. Auf die reiche Flora dieser Orte lenkte bereits Herr Baurath. 

Freyn die Aufmerksamkeit, und sammelte daselbst auch sehr eifrig. Der inter- © 
essanteste Ort ist hier der Wildpark, wo neben Mooren von Wiesenmoorcharakter | 
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em Charakter sind nennenswert: ka Iatifolia. Carex teretiuscula, panni- 

eulata, stricta, ampullacea, Eriophorum angustifolium, -microstachyum, Juncus fus- 

Jcoater, Sturmia Loeseli, Menyanthes trifoliata, Utricularia neglecta, Hydrocotyle 
wulgaris, Lotus uliginosus; im Alnetum: Aspidium thelypteris, cristatum, Calla 
palustris, Hottonia palustris, Comarum palustre, Hydrocotyle vulgaris, und aus der 
(Hochmoorflora an den Rándern und auf erhohten Inselchen Sphagnum acutifolium, 
"cymbifolium, Viola palustris, Drosera rotundifolia. 

| Ein kleines Torfmoor, ein Wiesenmoor im Úbergangsstadium zum Hoch- 

| moor, befindet sich auch be% Ledetz mit Carex ampullacea, Menyanthes trifoliata, 

(Viola palustris, Drosera rotundifolia, Peucedanum palustre, Comarum palustre, Po- 
„tentilla norvegica. 

| Torfmoorursprung haben auch die niedriger gelegenen Stellen in den Wiesen- 

„grůnden bei Daudleb und in den Wiesen dev“ Záměler Teiche bei Pottenstein am 

(dor Adler. 
| 95. Aus dem Bezirke Reichenau besitze ich keine Nachrichten von 
-end einem Torfmoore und kenne auch von meinen Reisen her in diesem Bezirke 
Ikeines. Doch ist es měoglich, dass hier im Gebiete des Alba-, Kněžna: (Reichenauer) 
'oder Zdobnice- Baches hie und da eine Moorwiese oder wahrscheinlicher noch ein 
'Alnetum sich befindet. 

36. Im Bezirke Opočno befinden kc Torfmoore Haunišáoblích im Ge- 

biete des Goldbaches. Am stárksten sind sie entwickelt be? Mezřiťz, nordlich und 
Inordostlich von der Gemeinde Mokrey. Das Torfmoor liegt hier in einer sanft ab- 

'fallenden Ebene in einer Hóhe von 253 »» ů. d. M. und nimmt gegen Mezřitz zu 

'eine Fláche von ungefáhr 15 4a ein, wobei es stellenweise Schichten von 4 m 

IStárke bildet. Es ruht hier auf weissem, grobem Sande, der mit flachen Kiesel- 

|steinen vermischt ist; der Sand ist verunreinigt, stellenweise auch bedeckt von bláu- 

lichem Letten, welcher auch in der náchsten Nachbarschaft zu Tage tritt. Das Torf- 

Imoor, das an seiner Oberfláche stellenweise auch heute noch Torfmoorfiora aufweist, 

list an seinen tiefer gelegenen Stellen mit Anspůlung bedeckt, und zwar mit Thon, 

Jam Grunde mit Mergel; stellenweise ist diese Úberschlickung 1—2 m stark; am 

'solchen Stellen ist die Oberfláche des Moores cultiviert, und in fruchtbare Felder um- 
'gewandelt. Die Stellen, welche heute noch Torfmoorfora besitzen, sind theils, und 

Izwar hauptsáchlich 0m der Mochower Fasanerie und auf den Wiesen gegem Mochow 

(zu, Cariceta oder Hypneto-Cariceta, theils (am Goldbache) Cariceto-Arundineta, 
| theils (betm Bache vor Mochow und be? Wramow) Alneta. Die erste Form enthált 
Jin ihrer Flora: Carex distans, Dawalliana, Cyperus fuscus, Calamagrostis lanceo- 
(lata, Juncus obtusiflorus, Triglochin palustris, Erythraea linariaefolia, Lotus uligi- 
„nosus, Tetragonolobus siliguosus; die zweite Form (das Arundinetum): Typha lati- 

folia, Phragmites communis, Scirpus Tabernaemontani ; die dritte Form (das Alnetum): 
"Aspidium spinulosum, Carex pseudocyperus, Crepis paludosa, Mentha aguatica, 

© Rhamnus frangula, Ribes nigrum. Die Wiesenmoorschichten, welche ungefáhr in der 

Mitte durch eine ungleichmássig starke Schichte von Kalkniederschlágen und zahl- 

-reiche Schneckenschalen in zwei Theile getheilt sind, sind in ihren unteren Schichten 

das Product eines Arundinetums; dies bezeugt schon die makroskopische Betrach- 
K: 

l 
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tung der Schichten und beweisen die zahlreichen Úberreste von Conchilien in diesen. 
Schichten. Die oberen Schichten enthalten das Product eines Caricetums und dessen 

Úbergáncen zum Hypnetum und Arundinetum. Dass stellenweise auch Alneta 

vertreten sind, das beweisen die im Moore eingebetteten Stámme und Stůmpfe von. 

Erlen. In trockeneren Zeiten fieng auch, besonders von den Rándern her, ein Kiefern- 

wald an sich úber das Moor auszubreiten, welcher mit seinen Stámmen bei der Bil 

dung der Torfschichten mithalf. Mineralogisch interessant ist, dass in den Schichten. 

dieses Moores schwammartige Eisenerze von gelbbrauner Farbe auch Eisenkies in 

Nestern eingebettet ist. 

Wie hier, so ist auch, freilich in kleinerem Massstabe, die wenigstens 

stellenweise moorartige Umgebung des Goldbaches und seiner Zuflůsse beschaffen, 

so nordóostlich von Mezřitz zwischen Klemm- Rohenmtz und Klemm- Pulhtz, und ahnlich 

auch beim Braumarer, Semechnický-, Lhotský- und Temenský-Teiche. Hier sind. 
zwischen den Wiesen in der náchsten Náhe dieser Teiche, besonders des ersten,- 

wiesenmooratige Stellen, welche in die Form des Arundinetums und Arundineto- 

Caricetums úbergehen (Carex distans, Triglochin palustris, Utricularia neglecta, Ra- 

nunculus lingua, Parnassia palustris). | 
37. Die ausgebreitetsten von den letzgenannten Mooren sind die vom Mezřiz 

gegen  Bohuslawitz zu, die auch in den Nachbar-Bezirk Neustadt an der 
Mettau hineinreichen. In der wellenfórmigen, im Allgemeinen der sůdlich von 

Mezřitz gelesenen, áhnlichen Gegend liegt ein ungefáhr 15 Aa grosses Torfmoor; 

dasselbe liegt ungefáhr in einer Hóhe von 260 ». Die Schichten sind am Rande 
nur schwach, selbst weniger als "/„ m stark, in der Mitte erreichen sie eine Štárke. 
von 4. Sie ruhen auf einer Unterlage von Letten, mit dem stellenweise auch der 

Torf verunreiniet ist. Ersterem dient wieder als Unterlage harter Thonschiefer;- 

beide Gesteinsarten treten in der Nachbarschaft des Moores zu Tage. Ausser dem 

Letten ist der Torf stellenweise auch noch durch schwammiges Morasterz hnlich. 

dem bei Mochow vorkommenden, verunreinigt. Die jetzige Flora ist dort, wo sich. 
das Moor noch weiter bildet, eine Wiesenmoorflora von der Form des Caricetums 
und Arundineto-Caricetums mit Úbergángen zu gewohnlichen Wiesen mit den bereits 

angefůhrten interessanteren Pflanzenarten. Wo die Torfschichten mit Anspiůlung be- 

deckt sind, wird die Oberfláche als Ackerland bebaut. Die auseestorbene Flora, 
welche die Schichten gebildet hat, ist die des Arundinetums mit Úberegángen zum. 

Hypnetum und Caricetum. Merkwůrdig ist, dass gerade in den untersten Schichten. 

Stámme und Stůmpfe von Eichen und Kiefern vorkommen, als Úberreste der den 
genannten Vegetationsformen vorangehenden Wálder. 

Der Goldbach, der sein Wasser selbst aus Gebireshochmooren schópít, 

durchfliesst vom Adler-Gebirge an (das in diesem Bezirke an der Landesgrenze. 

beginnt) eine Landschaft, die stellenweise mit Torfmooren bedeckt ist. Letztere sind 

hier besonders an den Abhingen der Berge und in den Kesseln beim Zusammen- 

treffen der Gebirgskámme ziemlich máchtig entwickelt, (also schon im Gebirge und. 

nicht in den Vorlagen). Sie nehmen hier eine Fláche im Gesammtausmasse von ca. 
100 %a ein. Wenn wir dieselben von dem Bezirke Náchod gegen die Grenzen des Be- 
zirkes Reichenau hin verfolgen, finden wir sie hauptsáchlich verbreitet in der Um- 

gebung der 1083 m. Hohen-Meuse und des Katzbeerstein, dann weiter bei Dlauhet, 



15 

wo in's Hochmoor úbergehend ein kleines Wiesenmoor (Crepis succisaefolia) vor- 

kommt, dann sůdlich hievon de? Pollom an den Abhángen des Pollomer Berges (ca. 

700 m ůú. d. M.) als Hochmoor (Trientalis europaea, Sedum villosum) verbreitet neben 

der Úbergangsform vom Wiesenmoor zum Hochmoor (Crepis succisaefolia, Euphrasia 

officinalis, nemoralis, coerulea), noch weiter nach Sůden oberhalb und unterhalb vom 

Sattel unter dem gleichnamigen Berge ungefáhr 723 m ů. d. M., dann stellenweise an- 

moorige auf dem nahen Spzberge (839 m) als Wiesenmoor im Waldbestand, und auch 

Bergwiesen bildend (mit Carex flava, Juncus supinus, Crepis succisaefolia, Senecio 
rivularis, Trifolium spadiceum), an einigen Štellen auch Hochmoorcharakter an- 

nehmend (mit Sphagnum cymbifolium, acutifolium, Girgensohnii, Juncus sguarrosus, 

Drosera rotundifolia u. a.). Ebenso besitzt Torfmoorcharakter die Umgebung des be- 
reits schlesischen Ortes Grůnwald auf dem eigentlichen Kamme des Adlergebirges und 
die Wálder an den Abhángen des letzteren, tiefer unten mit Wiesenmoorcharakter mit 

Juncus filiformis, Menyanthes trifoliata, Calla palustris, Pinguicula vulgaris, hoher oben 

mit Hochmoorcharakter mit Oxycoccus, Juncus sguarrosus, Sedum villosum, Peuce- 

danum palustre. Torfmoore sind weiter auch an den Abhángen der Deschneyer Gross- 
koppe (Deštná) 1114 m ů. d. M. und des Bystrá, meist mit Hochmoorcharakter, 
an dem letzteren auch mit Wiesenmoorcharakter mit dem Úbergange zum Hoch- 

moor (Crepis succisaefolia). Máchtig entwickelte und úber viele ha ausgebreitete 
Hochmoore und auch Wiesenmoore befinden sich be% Trtschkadorf (Trčkow) unter 
der Deschneyer Grosskoppe, wo sie sich auf dem Kamme des Adlergebirges in den 

Wáldern und auch ausserhalb derselben in den Thálern, aber bei weitem weniger 

als zum Beispiel im Riesengebirge, ausbreiten. Hier findet sich Sphagnum cymbi- 

folium, acutifolium, Girgensohnii, Carex pauciflora, echinata, Juncus sguarrosus, Be- 

tula pubescens, Drosera rotundifolia, Trientalis europaea, Andromeda poliifolia, Oxy- 

coccus palustris, Viola palustris, Carex Davalliana. Auf anderem Orte daselbst an 

der schlesischen Grenze wáchst Eriophorum vaginatum, Salix myrtilloides, aurita, 

aurita X myrtilloides, Homogyne alpina. An tiefer gelegenen Stellen, stellenweise 

auch in den Gráben, findet sich hier eine Wiesenmoorfiora mit Crepis paludosa, 
Cirsium rivulare, Menyanthes trifoliata. 

38. Im Bezirke Náchod sind Torfmoore wenig vertreten, und, soweit mir 

bekannt, blos das Slatina-Moor etwa 403 m ů. d. M., bez Skalitz zwischen Dubno und 

Wysokow, etwa 350 m ů. d. M., weiter dann bei Klein-Pořič und Klein-Čerma, etwa 

400 m ů. d. M., vorhanden. Es sind ausschliesslich Wiesenmoore mit Carex teretius- 

cula, panniculata, paradoxa u. a. Die Schichtén sind nicht besonders stark und auch 

ihre Ausdehnung ist nicht bedeutend; denn sie messen kaum mehr als 3 ha zu- 

sammen. Laut der mir aus der Gemeinde Čerma zugekommenen Nachrichten sind 

die Schichten hier nur 1 » stark und den mir eingesandten Proben zufolge werden 

sie aus einem Arundinetum und dessen Úbergángen zum Caricetum gebildet. Die 

Unterlage, auf welcher diese Moore ruhen, ist bláulicher Letten, dem wieder wenig- 

stens stellenweise Thon als Unterlage dient. 

99. Aus dem Bezirke Kóniginhof werden Torfmoore aus der Umgebung 

des Kratebaches und seiner Zuflůsse angegeben. Moorcharakter hat hier besonders 

die Stelle in der Waldgegend zwischen den Gemeinden Ketzelsdorf, Sóberle und 

Gůmtersdorf in einer Hóhe von ungefáhr 485 m ů. d. M. Die Oberfláche dieses 



16 

ungefáhr 4 Aa grossen Torfmoores, welehes „die lange Wiese“ genannt wird, ist 
hauptsáchlich Wiesenmoor, besonders Caricetum und Cariceto-Hypnetum, stellen- 
weise, wo die Torfschichten mit Erde úberdeckt sind, ist die Wiesenmoorfiora be- 
rejts durch eine Wiesenfiora ersetzt. Das Moor wird hier durch das hochstehende 

Grundwasser und die zahlreichen in der Umgegend zu Tage tretenden Auellen ge- 

náhrt. Die Torfschichten sind hier úber 1. máchticg, braun, stellenweise dunkel, 

und sind ein Product eines Caricetums und Hypnetums, stellenweise Caricetums und 

Polytrichetums, dem auch Stůcke von Ásten und Stimmen, besonders aber von 
Wurzelstócken beigemengt sind. Háufňg finden sich hier auch die Frůchte dieser 

Bůume, von denen besonders anzuífůhren sind die Fichte und die Hasel (Corylus 
avellana). Die Unterlage des Moores ist Letten und Thon, stellenweise Sand. 

Der District von Jičin 

entspricht dem westlichen Theile des Iser-Jičíner Bezirkes Čelakovský's. 

40. Der Bezirk Neu-Paka. 
In diesem Bezirke sind blos zwei Torfmoorstellen nennenswert, die úbrigen 

Moore, die sich einzeln zerstreut bei Báchen oder Teichen (Wiesenmoore) ausbreiten, 

oder in den Wáldern an ŠSumpistellen [theils Wiesen-, theils Hochmoore (letztere 

gewóhnlich blos auf Hůcelchen von Sphagnum beschránkt)| vorkommen, sind ziem- 

lich selten und von sehr geringer Ausdehnung. Von den beiden nennenswerten ist 

das erste, das an der Grenze des Bezirkes Neu-Paka gelegene, „Bahna“ genannte 

Moor, ca. 1 ha gross und liegt ca. 360 m ů. d. M. Es liegt im Thale am Fusse 

400—500 m hoher Berge an dem Bache bei der Gemeinde Slemeno nůchst Nieder- 

Kalmna in dem Winkel, den dort die beiden Strassen mit einander einschliessen. 

Die heutige Flora dieses Moores ist eine Wiesenflora, stellenweise mit dem Wiesen- 

moorcharakter eines Caricetums, an einigen Štellen auch eines Cariceto-Arundine- 

tums. Die Veranlassung zur Bildung dieses Moores waren offenbar die hier zu Tage 

tretenden Auellen und die von ihnen verursachten Waldmoráste (měoglich ist es, dass 
auch zeitweise das Wasser des benachbarten Baches. zu diesem Zwecke beigetragen 

hat). Die Schichten dieses Torfmoores sind stellenweise bis 6 m% stark; schon beim 

Rande messen sie 2 ». Die botanische Analyse der eingesandten Probe zeigte 

eine Zusammensetzune aus Riedgrásern, Schachtelhalmen, Schilf, hauptsáchlich aber 

aus Holz von Erlen, Espen, Birken, Kiefern und Haseln; von den letzteren fanden 

sich darin auch Frůchte vor.  Augenscheinlich begann das Torfmoor hier sich in 

einem Waldmoraste zu bilden und begrub dann den Wald in seinen Schichten. Da 

sich unter der Oberfláche wieder neue Holzschichten vorfinden, scheint es, dass 

die Waldvegetation hier zum zweiten Male erschienen ist, um abermals der, haupt- 

sáchlich aus einem Caricetum gebildeten Sumpfflora zu unterliegen. Der Torf ist 

dunkelbraun, bróckelig, stellenweise humusartig. Die Unterlage der Schichten scheint 

aus Gerólle zu bestehen, unter dem róthlicher Letten oder auch Thon liegt, welche 

beide Gesteinsarten in der náchsten Nachbarschaft zu Tage treten. 

Der zweite interessante Ort, der Moor enthált, ist in diesem Bezirke dte 

Umgebung von Bělohrad. Hier sind Torfmoore an zwei Stellen: die erste ist óstlich 

von Bělohrad, zwischen der Hammer- Můhle und Nieder- Neudorf, und čstlich vom 

Nieder- Neudorf gelesen. Am deutlichsten ist hier das Moor zwischen Mittel- Neudorf 
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-und Neuhof auscebildet; es wird hier „das Moor im Fasangarten“ genannt. Es ist 
ca. 13 Aa gross, von Nordosten nach Sůdwesten zu sanft abfallend, in einer Hóhe 

von ca. 294 m. Die heutige Flora dieses Moores ist zum Theile die eines Alne- 

tums (Leucojum vernum, Alnus elutinosa, incana, Betula alba, pubescens, Salix 

pentandra, aurita, Daphne mezereum, Rhamnus frangula, mit beigemensten Abies 

picea, Mercurialis annua, Sambucus nigra, Anemone nemorosa), zum Theile die 

eines Caricetums (Carex acuta, flacca, ampullacea), zum Theile die eines Cariceto- 

Arundinetums (Phragmites communis, Typha latifolia). Sporadisch erscheinen hier 

auch Hochmoorforainseln mit Sphagnum cymbifolium, acutifolium, Eriophorum va- 

ginatum. Die Torischichten sind "/$—3"/, m tief, wenig deutlich geschichtet, durch 

keine Erdschichten getrennt. Unter der Narbe befindet sich eine mehr oder wenicer 
máchtige, humose Torfschichte, darunter brauner Torf, aus deutlichen Resten eines 

Cariceto-Arundinetums mit zahlreichen Resten von Eguisetum limosum und palustre 

zusammengesetzt. Die unterste Schichte ist speckie, bráunlich-schwarz bis schwarz 

gefárbt, bei der mikroskopischen Untersuchung an die Bildner der jingeren Schichten 

erinnernd. Die botanische Analyse der hiesigen Torfmoorschichten deutet darauf 
hin, dass hier einst ein Teich im Walde gewesen, weil neben den Resten eines 

Arundinetums und Arundineto-Caricetums hier bis zu *, Holzfragmente als auch 
ganze Stámme und Klótze von Alnus glutinosa, weniger Abies picea, Betula alba 

und Pinus silvestris enthalten sind. Die Torfschichten ruhen auf einer Schichte von 

wasserdichtem Thon, dem wieder Sandstein als Unterlage dient. 

Das andere Moor heisst „Pod Jasamem“ und liegt nordwestlich von dem 
- Orte Bělohrad in seiner náchsten Náhe. Es ist etwa 4:6 Aa gross, flach, mit kleinen 

Erhebungen, und trágt das Gepráige einer saueren Wiese, zum Theil eines Cari- 
cetums, Cariceto-Hypnetums, Cariceto-Arundinetums, und einige Erlenbůsche er- 

innern an ein Alnetum. Seine Schichten sind '/„—1 m stark, am Siůdrande flach 
abfallend. Stellenweise kommen hier Ablagerungen von erdigem Eisenocker vor (in 
der obersten Schichte in bis zu 10 cm starken Lagen, und auf dem verwitterten 
Torf Anflug von schwefelsaurem Eisenoxydul). Was den Ursprung des Moores an- 

- belangt, scheint auch hier der Flora nach ein mit Erlen umwachsener Teich Ver- 

anlassung zur Bildung gewesen zu sein. Dies beweist die botanische Analyse: Neben 

Stůcken von zumeist schwachen Erlen ein Wurzelgeflecht von Phragmites, von den 

Resten von Eguisetum limosum am háufiesten beoleitet. 
41. Im Bezirke Jičín sind keine bedeutenderen Moore vorhanden, ausser 

-einigen kleineren Stellen, wie z. B. die anmoorigen Wiesen unter dem Bradletz, 

das kleine Alnetum im Wildparke Lustgarten; der wiesenmoorartige, (von der Form 

des Arundinetums und Arundineto-Caricetums) nordliche Rand des Jičíner Teiches 

(Carex panniculata, paradoxa, teretiuscula), ein kleines Moor von der Úberganesform 

vom Wiesenmoor zum Hochmoor (mit Rhynchospora alba und Sphagnum cuspidatum) 

bei Prachow und ein kleines Wiesenmoor zaischen Leština und Rakow (mit Pingui- 

cula vulgaris), und die stellenweise wiesenmoorartigen Wiesen beim Teiche bez Ko- 

pidmo (mit Viola stagnina). Die Schichten aller dieser Moore sind unbedeutend. 

42. Der Bezirk Libaň scheint ebenfalls kein erósseres Torfmoor, und 
kleinere gewiss noch weniger als der vorhereehende Bezirk zu besitzen. Abgesehen 

von den sehr unbedeutenden Moorwiesen bei den Teichen beŤ Lóbaň und be Lhota 
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kenne ich kein Torfmoor aus diesem Bezirke, und habe auch keine Nachrichten 

darůber erhalten. 

43. Im Bezirke Sobotka sind Wiesenmoore und Moorwiesen von Vosek 

gecen Bautzen und Březno zu. Šonst kenne ich hier kein grósseres Torfmoor, ab- 
gesehen von unbedeutenden, gewóhnlich von kleinen Wiesenmoorformen beoleiteten, 
Alneten, wie z. B. be? Mladějow (mit Calla palustris, Carex ampullacea, stellulata 

u. a.), beď Kosť (mit Calla palustris, Menyanthes trifoliata), beim Teiche der Schleif- 

omůhle (mit Calla palustris, Carex teretiuscula, Eriophorum polystachium, Calitriche 

hamulata u. a.). 

44. Auch der Bezirk Lomnitz besitzt keine Torfmoore, wenn wir nicht 

als solche die moorartigen Producte der Chara (Chara mucronata?) im Teiche des 

Thiergsartens auf dem Berge Tábor in einer Hóhe von ca. 320 m und die unbe- 

deutenden, stellenweise etwas moorartigen, Wiesen am der Cidlina unter dem Tábor- 

Berge mit Iris sibirica, und die an den nassen Stellen des Waldes, und da auch 

selten und blos einzeln zerstreut, vorkommenden Hůgelchen von Sphagnum an- 
fůhren wollen. 

45. Eben so unbedeutende Anfánge von Hochmooren sind noch háufiger im 

Nachbarbezirke Turnau, wie z. B. be% Rothsteim, auf Waldstein, beů Warten- 

berg. Grosse Moorwiesen sind hier im Iserthale gegen Můnchenerátz zu. Seltener 

im Ganzen sind in diesem Bezirke auch Alneta entwickelt; ein solches ist z. DB. 

bei Troskowitz mit Calla palustris, das einzige nennenswerte Torfmoor, obwohl auch 

nicht sehr gross, in dem Ufergebiete der Žehrowka, wo die Wiesen stellenweise 

Wiesenmoorcharakter aufweisen. Ein kleines Moor befindet sich auch bet Borek. 

46. Reicher an Torfmooren, obwohl dieselben von geringer Ausdehnung 

sind, ist der Bezirk Můnchengrátz. Es ist dies erstens der Fuss des Mužský 

kopec (462 m hoch), der einige Torfmoorstellen, Wiesenmoor, Moorwiesen, als auch 

Hochmoor enthált. So ist hier be? Kurowoditz ein kleines Hochmoor, von Professor 

Dědeček zuerst bryologisch durchforscht (mit Aneura latifrons, Chilosciphus poly- 

anthos, Sphagnum cymbifolium, acutifolium, Drosera rotundifolia u. a.), ein kleines 
Wiesenmoor mit der Úbergangesform zum Hochmoor bei Přestawlk (Sphagnum cymbi- 

folium, Crepis succisaefolia), ein kleines Hochmoor be? Branžež (mit Sphagnum acuti- 

folium, Drosera rotundifolia). 

Weiters ist in diesem Bezirke ein kleines Torfmoor von Wiesenmoor- und 
Alnetumcharakter be? Rečkow mněchst Bakow (mit Calla palustris, Carex teretiuscula, 
Epipactis palustris, Lotus uliginosus u. a. Selten kommt hier, vielleicht auch jetzt 
noch, Ligularia sibirica vor). Wiesenmoorartig sind auch stellenweise die Wiesen, 

die den Bach Žehrowka begleiten (zwischen 239—241 m ů. d. M.), und jene in 
der Umgebung des Teiches vom Fůrstenbruck. 

47. Der Bezirk Jung-Bunzlau besitzt bedeutende Torfmoore und 
zwar Wiesenmoore čstlich gegen Březno und sůdlich von Dobravic gegen Brodec. 
Wiesenmoorartig ist die Umgebung des Vražda-Teiches in der Hóhe von 218 m 
ů. d. M. dei Březno (mit Carex paradoxa, panniculata), und einige Vertreter der 

Wiesenmoorflora biret auch die Umgebung von Kosmamnos (Epipactis palustris, Lotus 
uliginosus.) 
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Der District von Bohmisch-Leipa 

jtspricht dem Polzen-Gebiete Čelakovský's. 

48. Der Bezirk Weisswasser. 
Torfmoore finden sich hier im Gebiete des Biela- Baches bei Neudorf, und 

ann einzeln in den nordwestlich von Weisswasser gelegenen Waldmorásten ziemlich 
Brbr eitet, obwohl auch hier nur auf kleine Fláchen beschránkt. Aus der Wiesen- 

1oorflora des Moores bei Neudorf ist nennenswert: Carex panniculata, ampullacea, 

isticha, Orchis incarnata, Epipactis palustris, Potamogeton pectinatus, Ranunculus 

Ircinatus, Sagina nodosa; im Alnetum Aspidium thelypteris; im Waldwiesenmoore 

(ofieldia calyculata, Menyanthes trifoliata, Stellaria palustris, Laserpitium prute- 
cum ; an dem sandigen Rande des letzteren Eguisetum variegatum ; im Hochmoore: 

ohagnum cymbifolium, acutifolium, Scirpus pauciflorus, Eriophorum vaginatum, 

tricularia vulgaris, minor, Drosera rotundifolia, Ledum palustre, Vaccinium uli- 
nosum. 

| 49. Der Bezirk Dauba besitzt Torfmoore von verháltnissmássig grosser 
láchenausdehnung. © Vom Wawruška-Teiche bei Hůlhmerwasser im Bezirke Niemes 
h, um alle grósseren Teiche, die hier liecen (Wawruška-Teich, Strassen- Teich, 
- dí Teich, Kummer- Teich, Heide- Teich, Gross- Teich, Neu- Teich, Herrnser- Teich), 
inn an den niedrigen, flachen Ufern des Thammunůhlbaches und seines Zuflusses 
as. Wobern- Baches breiten sich hier Torfmoore in einer Lánge von iber 20 km 

. den verschiedenartigsten Formen weit durch den Bezirk Bóohmisch-Leipa bis zur 

'emeinde Herrnsen aus. Von der wiesenmoorartigen Form des Arundinetums bis 
(em Hypnetum und Caricetum, nebst den Úbergángen zur Wiese finden wir die- 

"Iben Formen von den Teichen bis tief in die Wálder hineinreichen, welche an 

efern Stellen Fichtenbestand, an hóher gelegenen Kiefernbestand aufweisen. Den 

("iesenmoorformen halten die Hochmoorformen das Gleichgewicht: vom Sphagnetum 

ad Eriophoreto-Sphagnetum bis zu dem die Wiesenmoore einsáumenden oder auch 
rect selbst bis zu den Teichen sich erstreckenden Callunetum. Den Úbergcang 

(vischen beiden bilden sehr interessante Úberganosformen und Alneta. Bei dem 

ormenreichthum und der Ausdehnung dieser Torfmoore in diesem Bezirke wird 

ohl niemanden die úberaus reiche, lángst bekannte, und doch immer wieder den 

(otaniker, auch jetzt noch, zum Besuche und zur Untersuchung reizende Flora in 

erwunderung setzen. Die Flora dieser Moore, abgesehen davon, dass die Ver- 

'eitung der einzelnen Pflanzen eine sehr geringe und nur an einige Štellen aus 
»m ganzen Complexe gebunden ist (zumeist bei Thammůhle), ist ungefáhr folgende: 
e Wiesenmoorflora ist vertreten durch folgende Arten: Potamogeton acutifolius, 

Darganium minimum, Typha latifolia, Carex teretiuscula, panniculata, fúliformis, 

teudocyperus, ampullacea, Hornschuchiana, Schoenus nigricans, Juncus fuscoater, 

»fieldia calyculata, Trielochin palustris, Orchis incarnata, Epipactis palustris, Iris 

Oirica, Salix pentandra, Senecio palustris, Limnanthemum nymphaeoides, Pinguicula 
Ugaris, Utricularia neslecta, Naumburgia thyrsiflora, Trifolium spadiceum. In den 

ochmooren in der Nachbarschaft der Wiesenmoore folgende: Sphagnum variabile, 

secundum, rigidum, cymbifolium, acutifolium, Lycopodium inundatum, Carex 
Olca, kaaosa, Rhynchospora alba, fusca, Scirpus pauciflorus, Eriophorum vaginatum, 

urmia Loeselii, Malaxis paludosa, Salix repens, Doniana, caprea X repens, cinerea 
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X repens, aurita X repens, Utricularia minor, Andromeda poliifolia, Ledum palustre, 

Vaccinium uliginosum, Oxycoceus palustris, Drosera rotundifolia, Potentilla norvegica. 

Im Almnetum: © Aspidium thelypteris, cristatum, spinulosum, Lycopodium inundatum, 

Calla palustris u. a. Die Schichten dieser Torfmoore, welche theils auf bláulichem 
Letten, theils auf Sand aufliegen, sind von ungleicher Stárke, und auch an ver- 

schiedenen Štellen verschiedenartig zusammengesetzt, wobei sie ganz dem heutigen 

Stande der Torfmoorflora in dieser Gegend entsprechen. An einigen Stellen, z. B. auf 

der sogenannten „faulen Wiese“ und dann theilweise am „wůsten Teiche“ enthalten 

die unteren Torfschichten das Product eines Arundinetums, anderswo, z. B. an den 

Stellen „am Roschen“ (bereits im Nachbarbezirke) das Product eines Alnetums, 

wieder anderswo das Product eines Eriophoreto-Sphagnetums oder Sphagnetums 

(an der nordwestlichen Šeite des Gross-Teiches), ja beim Heide-Teich auch das 
eines Vaccinieto-Callunetums. 

50. Im Bezirke Niemes sind Torfmoore auch noch sehr stark vertreten, 

obschon nicht mehr in dem Masse wie in dem benachbarten Bezirke Dauba. Es 

ist dies hier das Gebiet des Polzem, welcher zwar nicht úberall von einem zusammen- 

hingenden Streifen, aber doch stellenweise von moorigcen Ufern eingefasst ist. 90. 

verhált es sich z. B. dev Kunnersdovf nůchst Oschtz, beim Hammer-Teiche, in ge- 

ringerem Masse be? Audishorm, in grósserem Masse bet Wartenberg, bei Neuland und 
Femvasser, bei Niemes, im Walde Tschástat; weiter dann Ainter Neubrůcken und im 
Bezirke Bohmisch-Leipa be“ Hermsdorf und beřm Schessmger- Teiche, bei Schwora 
und Bólmmsch-Leipa; dann im Gebiete des Robitzer Baches umterhalb des Hóllen- 

grundes. Abgesehen von diesen Torfmoortypen sind sie vereinzelt im Bezirke verbreitet, 

gewohnlich bei Auellen oder entlano der Zuflůsse des Polzen. 8So liegt ein Moor 

„der schwarze Teich“ bei Schwabitz, weiter eins am Bache und Teiche des Hoflitz, 

dann auf der anderen Seite des Polzen am Jungfermbach bei Grůnau und Barzdorf, 
dann am Zwitte-Bach bet Gótzdorf und Reichstadt, schliesslich bei Zedlisch náchst 
Luh bei Wartenberg. Schon aus der Aufzáhlune dieser Orte kann man die grosse 

Verbreitung der Torfmoore in diesem Bezirke ersehen. Was ihre Form betrifít, so 

herrscht in diesem Gebiete meist die Wiesenmoorform vor; denn es ist in dieser 

Gecend die Unterlage der Moore meist bláulicher Letten, der auf erdigem, stellen- 

weise auch sandicem Alluvium aufliest; dort, wo das letztere in nahe Berihrung 

mit dem Moor kommt, besonders an erhóhten Stellen, gesellt sich zur Wiesenmoor- 

form die Form des Hochmoores; weniger stark vertreten ist hier das Alnetum. 
Wenn wir in Kůrze die einzelnen Moore in Betreff der charakteristischesten Glieder 
ihrer Flora, und, soweit sie mir bekannt sind, auch in Betreff der Zusammensetzung 

der Schichten und anderer geologischer Beziehungen durchnehmen wollen, so sind 

die Verháltnisse daselbst ungefáhr folgende: 
Be' Kumnersdovf, ca. 315 m ů. d. M. und ca. 10 ha gross, ist das Moor. 

blos dort hinsichtlich seiner Flora interessant, wo der Torf bereits ausgestochen 

wurde, und ebenso auch in den Entwásserungseráben, wo es Wiesenmoorcharakter 
zelot (Sparganium minimum, Carex ampullacea, Utricularia nesglecta, Naumburgia 

thyrsiflora). An den úbrigen Stellen ist die Flora die einer trockenen Hutweide 

stellenweise einer Heide. Die Torfschichten sind 1—3 m stark und sind das Wiesen- 

moorprodukt eines sumpfigen Waldes, in dessen Mitte wohl ein kleiner Teich ge- © 

ey 
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wesen sein mag; gegen die Ránder zu sind sie das Product eines Hochmoores, 
unten eines Eriophoreto-Sphagnetums, hóher eines Callunetums. In der Mitte finden 

sich sehr zahlreiche Stámme und Klótze von Báumen, als ob sie vom Sturme ent- 

wurzelt worden wáren, hauptsáchlich von Fichten, stellenweise von Erlen und Birken. 

Die untersten, im frischen Zustande braunen, spáter důnkleren Schichten ent- 

- halten stellenweise ziemlich erhaltene Háufchen von Hypnum, anderswo náher dem 
Rande Háufchen von Sphagnum mit Wollfáden von Eriophorum durchflochten. Die 

"Schichten haben stellenweise einen schwachen bláulichen Anflug von Vivianit. Die 

mittleren Schichten sind důnkler, plastisch, trocken hart, die hoheren mehr bró- 

ckelig, viele Holzreste enthaltend, die obersten bróckelie bis humusartig, aber alle 
Schichten enthalten auch viele Reste von den genannten Báumen, an einigen Stellen 

bis zu */; der ganzen Masse. Eisenoxydhydrat ist in den Schichten nicht vorhanden. 
Der Sand, der in der náchsten Nachbarschaft ebenfalls zu Tage tritt, ist auch 

hier die Unterlage der Torfschichten, aber blos an den Rándern, in der Mitte in 

- tieferer Lage ist er verunreinict, stellenweise auch von bláulichem Letten bedeckt. 

Ausgedehnter sind die Torfmoore bečm Hammer-Teiche, in der Hóhe von 

ungefáhr 315 » ů. d. M. in einem Fláchenausmasse von ca. 15—20 ha; dieselben 

© ziehen sich hauptsáchlich in stlicher und sůděstlicher Richtung hin. Im Sůdosten 

- liest hier im Fichtenbestande ein Sphacnetum (Sphagnum cymbifolium, acutifolium), 
náher beim Teiche ein Alnetum, ostlich vom Teiche ein Arundinetum (hier u. a. Utricu- 

laria minor, neglecta, Cicuta virosa), weiter vom Teiche ein Saliceto-Alnetum, dann ein 

Caricetum und ein Cariceto-Hypnetum (Rhynchospora alba, Orchis incarnata, Epi- 
„páctis palustris, Naumbureia thyrsiflora), mit Hůgeln von Hochmoorfiora (Sphagnum 

cymbifolium, compactum, cuspidatum, teres, gracile, Salix repens, Ledum palustre, 

Oxycoccus palustris, Drosera rotundifolia). Die seichten, stellenweise aber auch weit 

úber 1 72 starken Schichten zeigen in den Entwásserunoseráben die Verháltnisse 

| 

ihrer Zusammensetzung, die ganz den heutigen Verháltnissen ihrer Flora entsprechen. 

Die Moorbildung begann bei dem ursprůnelich bedeutend grósseren Teiche, ver- 

breitete sich stufenweise in der Umgebung in der Form eines Wiesenmoores, und 
erhielt spáter úberall dort die Form eines Hochmoores, wo der Waldhumus oder 

aber auch eine gewisse erreichte Hóhe der Wiesenmoorschichten fůr die Hochmoor- 
flora eine gůnstige Unterlage gebildet haben. Die Unterlage des Moores bildet in 
der Niederung grósstentheils Letten, der unter dem Sand liegt, welcher auch wenig- 

„stens an den Rándern zu Tage tritt. 
Gegen Sůden zu liegt bei Schwabitz in der Hohe von ca. 214 m und in 

der Ausdehnung von ungefáhr 1—2 Aa der sogenannte „Se/nvarze Teich“. Der Wald 
- besteht hier aus Fichten; die niedere Flora, welche den Boden bedeckt und die 

© Torfschichten bildet, besteht aus Sphagnum laricinum, variabile, Polytrichum com- 
; „ mune, Aneura pinguis, Carex ampullacea, Laserpitium prutenicum. 

Von Hammer něordlich liegt bet Audishorn in der Hóhe von ca. 314 m 
© i. d. M. ein unbedeutendes, kaum */, %a grosses Moor, das sich heute nicht mehr 

' 

„weiter bildet und dessen alte Schichten mehr humoser, als mooriger Natur sind. 
Die Stárke derselben ist aber ziemlich bedeutend, sogar bis 2 m. 

Zwischen Hammer und Audishorn liegen Wiesen, die stellenweise etwas 
( Wiesenmoorartis sind; ebenso auch zwischen Hammer und Wartenberg. 
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Die Torfmoore bei Neuland in einer Hóhe von ca. 289 m ů. d. M., bei 

Rehwasser (285 m), bet Niemes (284 m) im Gebiete des Polzen, welche im Ganzen 

ungefáhr 4 ha umfassen und Wiesenmoore mit 1—1", m starken Schichťen sind, 
enthalten in ihrer Flora Potamogeton pusillus, latifolius, acutifolius, Sparganium 

minimum, Carex flava, Scirpus Tabernaemontani, Iris pseudacorus, Menyanthes tri- 

foliata, Utricularia minor, neglecta, Myriophyllum verticillatum; an den Rándern 
zeigen sie Hochmoorcharacter mit Sphagnum variabile und Juncus sguarrosus. 

Im Walde Tschistat bezeichnen Sphagnum cymbifolium, subsecundum, va- 

riabile, acutifolium, Eriophorum vaginatum, Utricularia neglecta, Andromeda polii- 

folia, Vaccinium uliginosum, Oxycoceus palustris, Drosera rotundifolia das Hoch- 

moor, das sich in Gesellschaft und stellenweise auch auf den Schichten des Wiesen- 

moores bildet, welches wieder hauptsáchlich durch folgende Pflanzenarten gekenn- 

zeichnet wird: Carex filiformis, teretiuscula, paradoxa, ampullacea, Calamagrostis 

lanceolata, Juncus supinus, Štellaria palustris, Menyanthes trifoliata, Hydrocotyle 
vulgaris, Comarum palustre, Lotus uliginosus. 

Auf der ostlichen Seite, in der Richtune gegen Hóoflitz zu, kommen in einer 

Hohe von 285 m ů. d. M. beim Hěflitzer Teiche wieder die Anfánge des Hoch- 
moores in Gesellschaft von Wiesenmoor vor. Auf letzterem finden wir Carex cae- 

spitosa, Callitriche hamulata, Salix pentandra, Menyanthes trifoliata, Utricularia 

neglecta, Ranunculus circinnatus, Šacina nodosa, Cicuta virosa, Peucedanum palustre, 

Comarum palustre, Trifolium spadiceum; auf ersterem Sphagnum cymbifolium, Be- 

tula pubescens, Sedum villosum. 

Nórdlich von Niemes be? Barzdorf in einer Hóhe von 286 m sind kleine 
Moorwiesen mit Orchis incarnata; weiter gegen Norden und nordóstlich von Grůnau 

sind in einer Hóhe von 288 m Torfschichten, von ca. 1 Aa Ausmass, deren Ober- 

fáche aber in Folge der Entwásserune keine Torfflora mehr besitzt, sondern 

eine Heideflora. 
Moorwiesen mit der Úberganesform zum Hochmoor sind auch be% Reichstadt 

in einer Hóhe von 266 » und einen Ausmass von ca. 2 ha mit Sphagnum acuti- 

folium, variabile, Potamocgeton heterophyllus, Sparganium minimum, Carex para- 

doxa, ampullacea, Eriophorum vaginatum, Drosera rotundifolia u. a.; auch sidlich 

bei Gótedorf in der Hóhe von 265 m liegt mit einer áhnlichen Flora ein kleineres 
Moor als das oben genannte, das aber pflanzenármer ist. 

51. Die Torfmoore ziehen sich auch noch weiter am Polzen an der 

Grenze des Bezirkes Niemes bis in den Bezirk Bóhmisch-Leipa. So breiten 

sich hier det Hermsdorf in einer Hóhe von 248 » Moorwiesen, stellenweise auch 
reine Wiesenmoore aus, auf denen auch Hůgel von Sphagnum vereinzelt neben 

Naumburgia vorkommen. Weiters liegt auch ein ebenso grosses Torfmoor (ungefáhr 

2 ha gross) in der Hóhe von 248 m beim Schessmger Teiche; dieses ist ein Wiesen- 

moor mit Alnetum am Rande und Hochmoorinseln in der Mitte (Carex canescens, 

elongata, pseudocyperus, Šcirpus pauciflorus, Ranunculus lingua, — Aspidium spi- 

nulosum, thelypteris, cristatum, Calla palustris, Hydrocotyle vulgaris, Peucedanum 
palustre, — Sphagnum acutifolium, laricinum, teres, gracile, contortum, Lycopodium 

inundatum, Ledum palustre, Oxycoceus palustris u. a. 
Xuch be? B.-Leipa selbst, besonders sůdlich von Sehwora und bei dem Dorfe 
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Klein- Aicha sind stellenweise Wiesen mit Wiesenmoorcharacter, stellenweise mit 

Vertretern der Hochmoorflora. (Juncus capitatus, Salix aurita, repens, aurita X re- 

pens, Utricularia vulgaris, Naumburgia thyrsiflora, Vaccinium uliginosum, Cicuta 

virosa, Trifolium spadiceum, Lotus uliginosus, Lathyrus palustris.) 

Weiters reichen auch noch in diesen Bezirk die Moore, welche den Tham- 

miůhlbach begleiten, so der gróssere Theil der ungefáhr 50 %a umfassenden Moore 

zwischen Habstem und Thanwmůhl mit folgender nennenswerten Flora: Potamogeton 
pectinatus, gramineus, Sparganium minimum, Carex Davalliana, paradoxa, pannicu- 

lata, Eriophorum polystachium, vaginatum, Calamagrostis lanceolata, Juncus supinus, 

sguarrosus, Tofieldia calyculata, Orchis incarnata,“ Betula pubescens, Salix cinerea, 

repens, Ligularia sibirica, Naumburgia thyrsifora, Andromeda poliifolia, Ledum pa- 

Justre, Vaccinium uliginosum, Oxycoceus palustris, Ranunculus paucistamineus, tricho- 
phyllus, Cicuta virosa, Peucedanum palustre, Chrysosplenium oppositifolium, Co- 

marum palustre, Trifolium spadiceum, Lotus uliginosus. 

Weiters nehmen ungefáhr 10—15 Aa die Moore betm Herrmser Teiche ein, 

-und kleinere Moore sind auch m Hóllengrund und beř Robitz. Den Herrnser Teich 
- sáumt das Moor von allen Seiten ein, und zwar mit einer hnlichen Flora wie die 

bei Habstein genannte war, nur dass sie etwas ármer ist; (eine Ausnabme bildet die 

westliche Seite): Hier u. a. Sparganium minimum, Carex pseudocyperus, Rhyncho- 

spora alba, fusca, Scirpus Tabernaemontani, Juncus fuscoater, acutiflorus, Arnoseris 

pusilla, Pinguicula vulgaris, Naumburgia thyrsiflora, Myriophyllum verticillatum, 

Hydrocotyle vulgaris, Cicuta virosa, Lathyrus palustris. 
Beim Hóllengrund und be% Robiz sind wieder Moorwiesen, Wiesen- und 

- Hochmoore mit ihren Úbergangsformen und Alneta vertreten, zusammen ungefáhr 
4 ha. Daselbst wáchst: Aspidium thelypteris, Calla palustris, Carex teretiuscula, 

- panniculata, Buxbaumii, Eriophorum polystachium, Juncus sguarrosus, Callitriche 

- hamulata, Salix repens, Menyanthes trifoliata, Utricularia neglecta, minor, Naum- 
— burgia thyrsiflora, Trientalis europaea, Viola palustris, Hydrocotyle vulgaris, Peuce- 

- danum palustre, Chrysosplenium oppositifolium, Comarum palustre u. a. 

Abgesehen von diesen zwei grossen Hauptstreifen von Mooren befinden sich 
hier auch noch andere gróssere oder kleinere Moore bei den Zuflůssen des Polzen 

- und an den Teichen, so z. B. nordlich von Bóhmisch-Leipa dem Fřhler Rohrteich, 

-wo ein Wiesenmoor mit einigen verschiedenen Formen liegt (Hydrocotyle vulgaris, 
.“ E Gicnta, Rhynchospora fusca); dann sůdlich von Bobmisch-Leipa, wo sich ein kleines 

3 Wiesen- und Hochmoor bei Kymast befindet (Trientalis europaea, Hydrocotyle vul- 

je garis); weiter liegt bečm Dorfe Aschendorf beim dortigen Teiche ein Moor, vor- 
R: wiegend Wiesenmoor (mit Carex dioica, Scirpus pauciflorus); dann sind am Bohm- 

- Bache, am Sporka-Bache und am Mamischer Tiefteich Wiesenmoore mit den Úber- 
- Sangsformen zum Hochmoor auf ziemlich kleine Fláchen beschránkt, (Typha lati- 
- folia, Rhynchospora alba, Menyanthes trifoliata). Ein kleines Torfmoor ist auch bez 
3 Ober- Itebich, zwischen Sonmeberg und Ober-Liebich, mit Rhynchospora alba, Erio- 
E? © phorum vaginatum, Scirpus pauciflorus, Juncus supinus, Trientalis europaea, Cicuta 

-— virosa, Peucedanum palustre, Lotus uliginosus. 

92. Der Bezirk Auscha. 
Gróssere Torfmoore fehlen hier; nur selten, hie und da finden sich unter 

7* 
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dem Geltschberge Kleine Hochmoorinseln, gewohnlich nur aus Gruppen von Sphag- 
num bestehend. Auch ist von hier in Čelakovský's Prodromus Rhynchospora fusca 
angefůhrt. 

53. Der Bezirk Bensen. 
In diesem Bezirke kenne ich kein Torfmoor und erhielt auch keine Nach- 

richten von irgend welchem daselbst befindlichen. Ich weiss nur, dass hier, obschon 
in geringem Masse, so doch stellenweise die Wiesen einen Wiesenmoorcharakter 
zeigen, wie z. B. des Wermstadt. 

54. Der Bezirk Tetschen. 
In diesem Bezirke sind keine grósseren Torfmoore, doch gibt es hier ver- 

einzelte, zerstreute, kleinere Stellen mit Torfmoorflora und Torfschichten. Es ist 

dies hauptsáchlich das Gebiet des Polzen- und des Eulauer Baches, welches stellen- 

weise von einer Torfmoorflora begleitet wird, die auch hie und da kleinere Torf- 

schichten entwickelt, oder welche in hóheren Lagen, in Wáldern und auch ausser- 

halb derselben, den Zuflůssen dieser Báche das Leben sichert. 

An zahlreichen Stellen am Polzen wáchst Naumburgia thyrsiflora mit noch 
anderen Wiesen- und Hochmoorpflanzen, wie: Typha latifolia, Menyanthes trifoliata, 

Vaccinium uliginosum, Trifolium spadiceum; bet Kómgswald, am Bulauer Bache, 

in einer Hóhe von 338 m ů. d. M. kommt Salix repens, Viola palustris, Cicuta 

virosa vor; ungefáhr eine Stunde westlich von Tetschen, an einem Zuflusse des 

Eulauer Baches, sind be? Tscheche kleine Sůmpfe mit Hochmoorcharacter, und sůd- 

lich von dort be Schónborn am Welzbache kleine Wiesenmoore mit Epipactis pa- 

lustris. Kleine Hochmoore sind auch am Hohen Schneeberg (721 m ů. d. M.), stellen- 
weise auch Wiesenmoore (mit Carex canescens, Juncus sguarrosus, Salix aurita, 
Crepis succisaefolia, paludosa, Menyanthes trifoliata, Viola palustris, Sphagnum 

cymbifolium, acutifolium, Girgensohnii variabile u. a.); dann auch weiter bei dem 

Maxdorfer Teichen, ostlich vom Schneeberg, in einer Hóhe von 450 » mit Sphag- 

num acutifolium, Drosera rotundifolia u. a. 

III. Das untere Egerland und das Mittelgebirge 

entspricht Prof. Dr. Čelakovský's Teplitz-Saazer Gebiete, welches auch das bohmische Mittelgebirge 
umfasst. Der Fláchenraum betrágt 3049 km? und umschliesst das mittlere Egerthal von Kaaden 
bis Laun, das Braunkohlenbecken von Komotau bis Aussig und die nordwestlichen Abhánge des 

Erzgebirges in den Bezirken Górkau, Brůx, Dux, Teplitz und Karbitz. 
Hofrath Prof. Dr. Ritter von Kořistka schildert die hiesigen orographischen und klima- 

sischen Verháltnisse folgendermassen: 

„Die Terrainform dieses Gebietes ist charakterisiert durch zwei breite, von Sůdwest nach 
Nordost, mit dem Erzgebirge parallel streichende Haupt- und Lángentháler: “ 

Das Egerthal und die Bodeneinsenkungen von Górkau úber Dux bis Karbitz (das untere 
Braunkohlenbecken), ferner durch einen, diese beiden Bodeneinsenkungen trennenden, 30 km langen 
und 10—12 km breiten Růcken, auf welchem eine Reihe kegelfórmiger Bergkuppen aufgesetzt er- 

scheint. Die Auertháler sind kurz, stehen senkrecht auf die Hauptrichtung des Mittelgebirges und 
streichen demnach von Sůdost nach Nordwest und von Nordwest nach Sůdost. Diese Auertháler 

sind in den Hauptrůcken des Gebirges ziemlich tief eingeschnitten und besitzen steile Lehnen; in 

ihrer Fortsetzung, gegen die beiden Haupttháler zu, werden sie breit und verfiachen sich allmáhlig 

ganz. Dasselbe ist der Fall mit den nordostlichen Abhingen des Erzgebirges von Górkau bis Kó- 
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nigswald, welche in Folge der Bezirkseintheilung noch zu diesem Gebiete hinzugenommen werden 
můssen. 

Die bedeutendsten Wasserrinnen dieses Gebietes sind der Egerfluss und der Bielafluss, 

welche beide in der Richtung von WSW nach ONO der Elbe zufliessen. Seehčhe des Egerthales: 
Kaaden 297 m, Laun 170 m; des Braunkohlenbeckens: Komotau 380 m, Dux 214 m, Teplitz 220 m, 

Karbitz 173 m; des Mittelgebirges: Radelstein 750 m, Milleschauer 835 m, Plankenstein bei Aussig 
645 m; des Brzgebirges: Wieselstein bei Oberleutensdorf 656 m, Zinnwald 816 m, Nollendorf 
(Kirche) 679 m. Wilder befinden sich in grósseren Complexen nur in den hčheren Lagen von 
300 m an aufwárts, da die tieferen Lagen dieses Gebietes so vorzůgliches Ackerland enthalten, 

| dass der Wald aus denselben bis auf kleinere Parcellen fast gánzlich verdrángt wurde. Dagegen 

sind alle Kuppen und Abhánge des Mittel- und des Erzgebirges bewaldet. Ebenso wie die Hóhen, 
sind hier auch die klimatischen Verháltnisse verschieden. In den tieferen Lagen ist das Klima 

warm und trocken, die Úbergánge der Jahreszeiten allmáhlig, dagegen in den um 200—400 m 
hoheren Waldlagen ist das Klima rauher, der Winter strenger, die Úbergánge der Jahreszeiten 
kůrzer. Die gróssten Niederschláge finden von Mai bis September statt. 

Der Untergrund besteht aus den Abhángen des Erzgebirges aus Gneis, Glimmerschiefer, 

"Thonschiefer und Porphyr, im Braunkohlenbecken aus diluvialem Sand und Schotter, welche den 
tertiáren Lehm und Tegel der Braunkohlenformation úberlagern, welche letztere úbrigens auch an 
vielen Stellen zu Tage tritt, ferner im Egerthale aus den oberen Plánerschichten der Kreide- 
formation und im Mittelgebirge aus Basalt, Phonolith und ausgedehnten Lagen von Basalttuff.“ 

Moore sind hier meist auf dem Kamme des Erzgebirges verbreitet, sonst 

sind sie in diesem Gebiete mit Ausnahme des Brůxer und Górkauer Bezirkes nur 
in geringerer Ausdehnung und ziemlich spárlich zu finden. 

55. Laun. 
Torffláchen gibt es hier nur sehr wenige. Einige kleinere Wiesenmoore sind 

in den Thálern des Žbaner Plateaus. Torfmooráhnlich sind hier auch einige Tůmpel 
der Eger in der S. H. von 271—2%3 m; auch die angrenzenden Wiesen in der 

náchsten Nachbarschaft von Laum erinnern an Wiesenmoore (mit Utricularia neglecta, 
-Cicuta virosa, Scirpus Tabernemontani, uniglumis, Carex distans, disticha, Hacca, 

acuta, turfosa, Triglochin palustre u. a.) Eine kleine, etwa "/, ha grosse Moor- 

wiese ist beim „Pochwalowský Bach“ bev Wimnařitz und Pochwalow in der S. H. von 
283 m. Ich will die Schichten dieses kleinen Torflacers als ein Beispiel der auf 

- dem Žbaner Plateau nicht selten vorkommenden (und in den Neustraschitzer, Ra- 

konitzer, Schlaner, weniger im Launer und Saazer Bezirke erwáhnten) einander 
ziemlich áhnlichen Wiesenmoore náher beschreiben. Dieses Moor ist auf einer ge- 

ringen etwa '/, ha grossen Fláche in einem lángelichen Thale an einem hier einst 
gewesenen Teiche unter einem 200 hohen Růcken an einem guellenreichen Orte 
ausgebreitet. Der kleine Pochwalower Bach, der das Moor durchfliesst, fůhrte zu 

Zeiten des Hochwassers von dem herum (namentlich sůdlicher) gelegenen permschen 
Plateau und den weiter beiderseits liegenden, der unteren und mittleren Kreide- 
formation gehorenden Anhčhen reichen Schlick, der das Moor zum Theile bis "/, m 
hoch bedeckt. Die '/, bis úber 1 » máchtigen Schichten selbst ruhen auf einem 
bituminosen Thon, der unten auch den Torf stark verunreinigt. Die stark ulmifi- 

čierten Torfschichten sind ein Product eines Alnetums und Alneto-Hypnetums, der 
auf den Bachwánden durch gut erhaltene Wurzeln der Alnus glutinosa stark durch- 
flochten erscheint. Der westliche Theil des Torflagers ist von einem wenig ulmifi- 

cierten Product eines Cariceto-Eguiseto-Hypnetums und reinen Hypnetums gebildet. 
-© Die Torfschichten sind reich an Schwefelkies und dessen Verwitterungs- 
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producten, an schwefelsauren Eisenoxydul als auch schwefelsauren Eisenoxyd, die 

auf den nackten sehr spárlich mit Eguisetum palustre bewachsenen Bachwánden 

starke Krusten bilden. Nesterweise kommt in den Torfschichten auch Eisenoxyd vor. 
Floristisch interessant ist ein Torfmoor an der Grenze des Straschitzer, Schlaner und 

Launer Bezirkes, in diesem und dem zuletzt genannten Bezirke bei Bilichau ge- 
legen, etwa in der S. H. von 417 m, welches am Fusse eines Waldabhanges auf 

thonigem Lehm ruht und die interessante Pflanze Schoenus nigricans beherberet. 

Ein kleines Wiesenmoor mit Juncus fuscoater liegt am Teiche Potěšil, andere Wiesen- 

moore gibt es noch zwischen Žerotín und Hříškow (330 m), westlich von Jungfern- 
teinitz, in einer Šeehóhe von 308 ». Von diesen ist das grósste das Torflager „Budlice,“ 

etwa 150% lang und 20 % breit. Es ist zum Theil durch einen hineingeleiteten Bach 

entwássert; am Rande ist es 1:25 », weiter vom Rande 25 m tief, in der Mitte 

ist jedoch die Tiefe eine bedeutendere. Seine heutige Flora besteht am siůdlichen 

Rande aus Kiefern, Birken und verputteter Fichte. An den Rándern ist das Moor ein 
Callunetum, gegen die Mitte ein Sphagneto-Caricetum, ja auch ein Cariceto-Hypnetum, 

namentlich mit Carex acuta, turfosa, flacca und Eguisetum palustre. Die Schichten, 

wiewohl das Wasser dieselben nur bis zu einer Tiefe von 25 m verfolgen lásst, 

sind sehr máchtig. In der Tiefe von 24 m ist eine etwa 10—20 cm starke Faser- 

torfschichte von reinem Hypneto-Caricetum, unter dieser befindet sich eine 30—535 cm 

máchtige Eisenerzschichte. Die oberen Schichten sind ziemlich gleichartig. In der 

Tiefe von 1—2 wm liegen ganze, wie vom Winde umgeworfene Stámme. Interessant 

ist dieses Torfmoor durch sein Eisenerz, welches sich unter einer faserigen Schichte 

in der Tiefe von 2'5 m“ in einer 10—35 cm starken Schichte von braunschwarzer 

Farbe und lockerem, stellenweise auch erdigem und braungelbem Aussehen be- 

findet. Die Torfschichten sind stellenweise eisenkieshaltig. Die Torfunterlage ist 
Plánerkalk und Sandstein, auf welchem oben Thonschichten ruhen. Ein stark salz- 

haltiges, mit seiner Flora an jenes bei Oužic und an Blato bei Poděbrad erin- 

nerndes Wiesenmoor ist nordlich von Laun unter dem 356 » hohen Kožover Berge. 

56. Postelberg. Vielleicht kommen hier am der Eger einige, doch sicher 
nur sehr kleine Moorwiesen vor; verlássliche Nachrichten von Torffláchen habe ich 

aus diesem Bezirke keine bekommen, und kenne daselbst auch keine Torfmoore. 

57. Saaz. Auch hier fehlen Torflager. Anmoorige Wiesen und kleine Wiesen- 

moore von dem Typus eines Arundinetums mit Typha latifolia kommen bei Libotschan 

(zwischen Libotschan und Neusattel) vor; solche mit Caricetum-Typus unter der 

Pertscher Anhóhe, sůdlich von Saaz in der S. H. von etwa 270 m. 

58. Podersam. In diesem Bezirke finden sich nur kleine Torfmoore und 

auch diese sehr spárlich vor. Floristisch interessant ist das Torfmoor zwischen 

Rudig und Kriegern, etwa 6 km sůdlich von Podersam, in der S. H. von etwa 392 m. 
Es ist ein Wiesenmoor mit nennenswerten Carex paradoxa, Šcirpus pauciflorus, 

Juncus acutiflorus, Salix rosmarinifolia. Auch westlich von Rudig ist ein kleines 
Wiesenmoor mit Úbergángen zum Hochmoor. Sůdwestlich von Podersam, etwa 11 Am 

entfernt, ist in einem, von Anhóhen und Bergen umgebenen Thale, beim Gute 

Leschkau náchst der Prag-Karlsbader Strasse, ein Torfmoor Namens ZLohwtese, mit 

úber 2 m starken Schichten, dessen Torf braun und faserig ist, und dessen Ober- 
fliche eine sauere Wiese trást, die nur zum Theil durch offene Gráben entwássert 
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ist, seine Flora steht der Form eines Cariceto-Arundinetums am náchsten. Auf tro- 

ckeneren Stellen kommen Úbergánge zur Wiesenflora vor; an einer Stelle ist oben 

eine Lehmschichte zur Erzielung eines besseren Graswuchses aufcefůhrt worden. 

In den noch unvervwitterten, schwarzbraun gefárbten, faserigen Torfschichten befinden 

sich Stócke, seltener Stámme von entwurzelten Báumen. Das, das Moor náhrende 

1 und im Moor stagnierende Wasser ist sehr eisenhaltig. Die Schichten enthalten 

1 Schwefelkies. Nachdem das Torfmoor nur mangelhaft entwássert ist, so ist die 
—— Untersuchung seiner untersten Schichten sehr schwierig. 

59. Kaaden. Kleine, wiesenmoorartige Fláchen begleiten hie und da die 

-Eger und einige ihrer Zuflůsse. Seltener findet man in ihrer Nachbarschaft, und 

-dann auch in Waldnássen kleine Hochmoorbildungen. Auch anmoorige Wiesen 

£— kommen sporadisch (wie bei Prósternitz und Wůrgnitz) vor. S90 finden sich kleine 

-— Wiesenmoore bei Klósterle, etwa in der Hóhe von 330 m, mit Carex paradoxa, ferner 

-bei Kaaden, wo aber die Wiesenmoorflora in eine Hochmoorflora úbergeht. Kleine 

-— Hochmoore sind in der S. H. von 420—500 m auf der Westerenze dieses und des 

—— Joachimsthaler Bezirkes am Hauensteimn, sowohl von der Form des Sphagnetums, als 

E - auch der des Vaccinietums und den verwandten Combinationen beider; dann gibt 

-es noch viele kleinere Hochmoorfláchen im Thale des Kleinthaler Baches und seiner 

Zuflůsse westlich von Klósterle, mit den gewóhnlichen Hochmoorpflanzen, wie na- 

- mentlich: Sphagnum acutifolium, cuspidatum, cymbifolium und Drosera rotundi- 

folia u. a. 

60. Komotau. 
Torfmoore sind in diesem Bezirke ziemlich vertreten, dieselben kommen 

- hier hauptsáchlich an der Eger und an dem Komotauer Bache vor. Zahlreicher 

— treten sie aber im Gebirge auf, wo sie sowohl in Wáldern, als auch ausserhalb der- 

. selben ziemlich verbreitet sind. So sind Wiesenmoore, kleine Hochmoore und an- 
-— moorige Wiesen 10 Zm sůdlich von Komotau in der S. H. von 221 m bei Strahm, 
-zum Theil in diesem, zum Theil schon im Saazer Bezirke zu finden. Čelakovský fůhrt 

- von hier Potamogeton gramineus, heterophyllus und Eguisetum elongatum Wild. 

- ramosissimum an. 
| An dem Komoťauer Bache gibt es sowohl Wiesenmoore und Alneta, als 
i auch Úbergangsformen zu Hochmooren, so bei Eidlitz in der Hóhe von 286 m (mit 

- Calla palustris, Viola palustris). Ein Alnetum in der Nachbarschaft von Hochmooren 
-mit Empetrum nigrum ist etwa 12 4m westlich von Komotau. Kleine Hochmoore 

sind in diesem Bezirke ůúberall zerstreut; so im nordlichen Theile desselben bei 
> Petsch in der Hóhe von etwa-619 m, auch kommen kleine Wiesen- und Hochmoore 
auf dem Purberg, etwa 4 km westlich von Komotau, vor. Grosse Wiesen- weniger Hoch- 

- moore sind auch bei Seestadtl, bereits im ne Bezirke gelegen, (u. a. mit Carex 

- Buxbaumii und Salix repens). Die gróssten Torfmoore in diesen, wie auch in den be- 
| nachbarten Bezirken Sebastianberg und Górkau sind diejenigen, welche in den drei 
© Komotauer Forstrevieren im Erzgebirge liegen. Nach einem genauen Berichte des 

| Herrn Forstmeisters Wenzel Pauli grenzen diese Torfmoore im Norden und Westen 
an das Kónigreich Sachsen, u. z. an die sáchsischen Ortschaften Reitzenhein und Sat- 

zung, im Osten an die Rothenhauser Waldungen des Neuhauser Revieres und im 

-Sůden an die Neudorfer und Sebastianberger Grůnde und reichen bis auf eine Ent- 
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fernung von einer halben Štunde zu der Stadt Sebastianbereg. Diese Moore liegen 
theilweise in diesem, theilweise im SŠebastianberger Bezirke in der absol. Hóhe von 

ca. 800 m“ úber dem Meeresspiegel; sie sind im Reitzenheiner, Neudorfer und Ulm- 

bacher Reviere bekannt unter dem Namen Kew (ca. 52 ha), Seeheide (ca. 80 ha), 
Polackenheiden (ca. 80 ha gross), Hinterer Stockraum (ca 30 ha) und Glasberg, Ihre 

Grósse betrágt beiláufig 300 Aa. Ausserdem gibt es aber in der Nachbarschaft dieser 

Moore oft ziemlich grosse Fláchen anmoorigen Bodens und namentlich an den Auellen 

und Báchen und auf einst wie abgetorften (?) Fláchen Wiesenmoore, die in den 
nassen Tůmpeln das Gepráge eines reinen Hypnetums, auf weniger nassen Orten 
das eines Eriophoretums (E. angustifol., seltener latifol.) und sonst meist das eines 

Caricetums und dessen Úbergánge zu den letztoenannten Moorformen zeigen. Die 

genannten 5 Torflager sind aber flache Hochmoore, die bei theilweiser Entwásserung 

zum Theil Heide-Typus haben, zum Theil mit Wald bewachsen sind. Ihre Hauptflora 

besteht aus der Sumpfkiefer, verputteter Fichte, vermischt mit Betula pubescens, 
Sphagnum Girgensohnii, compactum, fimbriatum, laricinum, variabile, acutifolium und 

cymbifolium, dann auf nicht zu nassen Orten aus massenhaft hier vorkommender 
Calluna vulgaris, weniger Vaccinium uliginosum, myrtillus, Oxycoccos, Ledum u. v. a. 

Sporadisch und einzeln kommt hier auch Betula nana vor. Es sind dies ausgespro- 

chene Hochmoore mit vielfach zerstreuten Tůmpeln, die in dieser Gegend den Namen 
Gesáre haben. Die Tiefe der Moore betrágt durchschnittlich 2—5 m, am tiefsten 

sind sie am Keil, in der Polackenheide und am Glasbere. Im Reitzenheiner Revier, 

am Keil und in der Abtheilung Seeheide ist die Tiefe der Moorschichten úberall 

ziemlich gleichmássig, nimmt jedoch am Rande beim Úbergang zum productiven 

Boden ab. In den obersten Schichten des Reitzenheiner Torfmoores ist, wie ich mich 

selbst úberzeugt habe, der Torf bis zu 1 » aus einem reinen, erhaltenen, sehr wenig 

ulmificierten Sphagnetum gebildet, ist somit ein mehr oder weniger reiner, leichter, 

hellbrauner, nicht sehr viel ulmificierter Moostorf. Darunter ruht ein Fasertorf, der 

meist aus Eriophorum und Riedgrásern, weniger aus Sphagnum gebildet wird. Je 

tiefer, desto mehr geht er in einen Specktorf úber, der getrocknet steinhart wird 

und gut erkennbare Reste von Kiefern, Fichten, Birken, Eriophorum Scirpus und 

Carex enthált. Auf der orósseren Fláche desselben Revieres fehlt aber oben diese 

Sphagnetum-Schichte und es ist daselbst der Torf nach den mir zugekommenen 

Proben in einer Tiefe von 10 cm braun und sehr staubig, weil er neben unzersetzten 

Fasern sehr viel Pflanzendetritus und Humusbestandtheile enthált. Unter den er- 

kennbaren Pflanzenresten herrschen die von Polytrichum vor. Štellenweise weist 
die Zusammensetzung des hiesigen Torfes auf seinen Ursprung aus einem Poly- 

tricheto-Junceto-Caricetum, anderwárts wieder auf den eines Vaccinieto-Callunetums 
hin. Unter diesen Schichten ist der Torf schwarzbraun bis schwarz, ziemlich amorph 

und am Untergrunde durch Thonbeimengungen verunreinigt. Die Schichten des 

Torfes der Polackenheide sind auf dem einen Theile das Product eines Sphagneto- 

Eriophoretums, auf dem anderen das eines an Sphagnum und Eriophorum armén 

Vaccinieto-Pinetums. In diesen Schichten kommen Wurzelstocke und mehr verfaulte 

als ulmificierte, aber auch ganz gut erhaltene Baumstiámme vor, die im Moore wie 

vom Wind entwurzelt da liegen. 

In den Torfschichten des hinteren Stockraumes, angrenzend an den Torf- 
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stich der Stadt Sebastianberg, kommt nach den mir zugekommenen Proben in tie- 
feren Lagen ein alter, stark ulmificierter Torf vor. Derselbe ist braunschwarz, trocken 

steinhart und auf den Schnittfláchen stark elánzend, frisch ist er plastisch, und 

besteht aus unkenntlichem Půlanzendetritus mit Carex, Scirpus und Eriophorum- 

— Resten, ist somit ein Product einer Niederungsmoorbildung. Die oberen Torfschichten 
- sind braun, trocken, scheinbar hart, bróckeln aber beim Druck doch fein ab, und 

- zeigen wohl erhaltene Caricetum-, Hypnetum- und Arundinetum-Reste. Die obersten 

- Schichten sind auch hier das Product einer Hochmoorflora. Mineralische Substanzen, 

i- 

B fy“ 

-wie Eisenerz u. del., fehlen in den hiesigen Torfstichen vollstándie. Die Moore 
ruhen hier auf dem Verwitterungsproduct des unterlagerten Gneises. Die Sohle des 

Torfes besteht námlich aus grůnlich grau gefárbtem, mit Kaliglimmer und feinem 

Sand gemischten Thon, seltener grobkornigem bis schuttartigem Sand und unver- 

witterten Theilen des hiesigen feldspathreichen Gneises, der auch das Muttergestein 
$ des benachbarten lehmartigen Wald- und Ackerbodens ist. 

61. Górkau. 
Auch von diesem Bezirke kann man sagen, dass daselbst die Torfmoore 

sehr verbreitet sind, indem sich schon die gróssten, eben beschriebenen Komotauer 

3 Torfmoore bis tief in diesen Bezirk ausdehnen. Ausser diesen Komotauer Torf- 

mooren und jenen bei Seestadtl, sind hier noch sehr grosse Moorcomplexe bei 
Kallich und Gabrielahůtten und in den Katastralgemeinden Kčenheide und Natschuny, 
und zwar sind es folgende: Seeheide (280 ha), Kornmůhlheide (12 ha), Wildhaus- 
heide (67 ha). Diese 5 Torfmoore hángen zusammen und ziehen sich lángs der 

Reitzenheiner, Natschunger, Kienheider Gemeindegrenze hin, indem sie sich bis zu 

1000 » ausbreiten und bis 100 » verengen. Sie sind eine Fortsetzung des grossen, 

> bei Sebastianberg und Reitzenhein gelegenen Moorcomplexes und erstrecken sich in 

verschieden geformten Einschnitten noch in den sie umschliessenden trockenen Wald- 
- boden. Zum Theil sind sie auf den im Betrieb stehenden Torfstichen als auch auf 

- einer, zur Waldcultur bestimmten, 335 4a grossen Fláche, entwássert. 

Von einander getrennt liecen in den Revieren Neuhaus und Natschung: 

> Hůtistadtlheide (42 ha), Faselheide (22 hu), Glashůbelheide (T ha), Goldbrunnenheide 
(80 ha), Schmierofenheide (10 ha) und Hůhnerheide (9 ha), letztere bei der Ge- 

© meinde Rodenau; Moosbeerheide (95 ha) bei der Gemeinde Kallich und Gabriela- 
hůtten im Revier Ochsenstall. Die Torfmoore bilden hier wiiste, kahle Strecken mit 

P wellenfórmiger Oberfláche. Der grósste Theil ist eben, ein Theil fállt nach Westen, 
der andere nach Osten und Sůden ab. Die Erhebung ůber die Nordsee schwankt 

von 740—827 m. | 
Die sieben von einander getrennten Torflager fůllen die Vertiefungen des 

Hochplateaus aus und ihre Erhebung variiert zwischen 757—818 m. 

Auch auf diesen Mooren ist die characteristische Holzpílanze die Sumpf- 

| kiefer, an den Rándern und auf den seichteren Stellen die Fichte, einzeln die Birke. 

JE 

Auf dem (etwa 335 Aa grossen) entwásserten Theile kommt meistens eine angebaute, 

aber schlecht fortkommende Fichte vor. Es sind auch dies reine Hochmoore, deren 
Hauptflora wieder meist Sphagnum cymbifolium, acutifolium, variabile, Girgensohnii, 

weniger rigidum und cavifolium, Vaccinium uliginosum, oxycoccos, myrtillus, Vitis 

-idaea, Calluna und Andromeda bildet. 
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Wiewohl die Flora dieser grossen Torfmoore ziemlich gleichmássig ist und 

Planzen wie die oben genannten Sphaena und Calluna, Andromeda und Vacci- 

nium in allen unseren Arten, dann andere gewóhnliche und allgemein verbreitete 
Hochmoorpflanzen auf allen diesen Mooren die Hauptpflanzen sind, so kommen hier 

doch auch sporadisch seltenere Pflanzen vor: so auf der Seeheide háufig Carex 
pauciflora, bei Natschung Juncus sguarrosus sehr háufig, auf der Moosbeerheide 
Empetrum nigrum und Sedum villosum. In der náchsten Náhe dieser Moore kommen, 

wie dies im Erzgebirge fast allgemein der Fall ist, Streifen und Inseln von Wiesen- 

moor, als auch Úberegánce von diesem zum echten Hochmoortypus vor. Die Flora 
dieser Orte weist namentlich auf: Hypna, Eriophorum, angustifolium und latifolium, 

Lotus uliginosus, Gymnadenia conopea, Carex caespitosa, Iris sibirica, Úrepis succisae- 

folia, paludosa, Menyanthes, Sparganium minimum. Aber auch noch anderorts gibt es 

in diesem Bezirke kleine Hoch- und Wiesenmoore, z. B. bei Eisenberg [in der H. 

von 228 m, 12 km nordostlich von Komotau. (Hier kommt zum Beispiel Eriophorum 

gracile, Calla palustris, Utricularia vulgaris, Crepis succisaefolia, Juncus supinus, 

Oxycoceos vor)| Ferner ein kleines Wiesenmoor im Tóltscher Thale bei Górkau mit 

Epipactis palustris u. a., und bei Stolzenham mit Sparganium minimum u. v. a. 
Auch offene Wasserfláchen gibt es in den hiesigen Torfmooren; die grósste 

von ihnen ist der sehr tiefe 30 m* grosse „Seeteich“ in der Seeheide. Die Torf- 

schichten haben hier eine Máchtigkeit von 2—6 m“ und nehmen an den Rándern 

bis zu 1 » ab. Am tiefsten sind sie in der Seeheide. An dem verticalen Durch- 

schnitte der Moorschichten lásst sich leicht erkennen, dass die Unterlage stellen- 
weise eine Niederungsmoorbildung ist. An den meisten Orten ist der Torf der 

untersten Schichten speckartig und schwarzbraun, trocken ist er sehr hart, von 

ziemlich grossem specifischem Gewichte und durchsetzt von reichlichen Resten von 

Betula, Polytrichum, Eriophorum und Corylus avellana. Die jingeren Torfschichten 
sind heller gefárbt und zeigen zahlreiche Juncus- und Carex-Reste. Die jingsten, 

gewóhnlich etwa 1 » máchtigen Torfschichten bestehen aus leichtem, hellbraunem, 

moosartigem, wenig ulmificiertem oder bróckelig-staubigem, mehr humificiertem als 

ulmificiertem Torf; ersterer ist ein Product des Sphagneto-Eriophoretum, letzterer 
der des Callunetums. 

Die Sohle der Moore ist lehmig und mit kiesigem Sand vermischt. In den 
hiesigen Torfschichten kommen je nach ihrer Hóhe und Tiefe mehr oder weniger 
ganze Stámme und Stócke von verschiedenen Báumen vor. In den jůngsten Schichten 

gibt es auch solche, die von Menschenhand gefállt sind. So viel ich nach den mir 
zur Ansicht gekommenen Holzresten unterscheiden kann, gehóren sie in den un- 

tersten Schichten der Coryllus avellana, Fagus silvatica, in den hóheren Schichten 
der Abies picea, Pinus silvestris und uliginosa und Betula alba an. 

Auch hier ist die thonige Unterlage ein Verwitterunesproduct des daselbst 
befindlichen Gneises und Granites. 

62. Brůx. 

In diesem Bezirke ist die grósste Torffláche jene der Seewiese. Sie ist 
úber 10 km? gross, liegt zwischen Georgenthal, Kunnersdorf und Seestadtl, nord- 

westlich von Brůx, in der Hóhe von etwa 225—228 m. Sie ist entwássert und cul- 

tiviert, zum Theil ein Wiesenmoor, zum Theil eine anmoorige, salzige Wiese; doch 
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- kommen auch hier Alnetamoorlager und kleine Hochmoorinseln vor. Aus der hie- 

sigen, reichen Flora verdienen wenigstens cgenannt zu werden: Šcirpus Tabernae- 
montani, Aspidium thelypteris, Salix pentandra, Utricularia neglecta, Naumburgia 

- thyrsiflora, Viola stagnina, Stellaria palustris, Hydrocotyle, Cicuta virosa, Comarum, 

-© Lathyrus palustris, Glaux maritima, Sphagnum variabile intermedium var. pulchrum 

| na Sphagnum rigidum. 
In dem ins Erzgebirge reichenden Theile dieses Bezirkes gibt es sowohl 

kleinere als auch gróssere Torffláchen in den Mulden des dortigen Gebiresplateaus. 
Eines der interessantesten der in diesem Bezirke befindlichen Torfmoore 

ist die Góhrner Heide. Sie liegt westlich vom Schwarzen Teiche, in der Hóhe von 

801 », knapp an der sáchsischen Grenze, nordwestlich von der Ortschaft Góhrem, 
ist rund, bis auf einen schmalen Streifen gegen das den Teich náhrende Ouellen- 

gebiet und etwa 35 ha gross. Das umliegende Terrain ist gegen Sůden schroff ab- 

- fallend, gegen Westen und Norden abgedacht, wáhrend es gegen Osten bis zu einer 

Hóhe von 810 m steigt. Das Moor ist nur ungenůgend entwássert, und nur sehr 

spárlich, grósstentheils mit der niedrigen Šumpíkiefer (Pinus uliginosa), und an 

einem Streifen mit kimmerlich fortkommenden, und trotz eines Alters von 140 

- Jahren nur 8—12 » hohen und eine Štockstárke von 15—30 cm erreichenden 

- Fichten bewachsen. Die nicht bestockten Fláchen sind theils ein Sphagneto-Vacei- 
- nietum und Vaccinieto-Callunetum, theils ein Caricetum und Hypneto-Caricetum. 

Die aus dem Torfmoore an die Oberfláche dringenden zahlreichen Auellen, die 

auch viele seichte Lachen bilden, náhren die Moorflora trotz der schon vorgenom- 
menen Entwásserungsarbeiten. 

Das Moor hat 150 m westlich vom Schwarzen Teiche eine Máchtigkeit von 

6:75 m, die von da aus gegen Westen und Norden bis zu 0*25 4 abnimmt. Die 

Torfschichten sind (wenigstens die von mir untersuchten) eine Wiesenmoorbildung, 

-die erst in spáteren Jahren den Charakter eines Hochmoores angenommen, und als 
solches sich in der Umgebung ausgebreitet hat. Die Sohle des Torfmoores bildet 

eine ca. 05 m máchtige, mit Kieselsand vermengte Thonschichte, deren Unterlage 

der in dieser Gegend verbreitete Glimmerschiefer bildet. Archáologisch interessant 
— důrfte der Fund einer Šteinaxt sein, den hier Herr Forstmeister Fritsch aus Fleyh 

machte. Derselbe Herr theilte mir auch mit, dass bei der Anlage von Entwásserungs- 
gráben auch Pfahlbauten in einer Tiefe von 1 » gefunden wurden, allein der Archáo- 

© loge Prof. Smolík, den ich davon in Kenntnis gesetzt habe, bezweifelte dies, nach- 
dem er sich die fraglichen Pfahlbautenreste an Ort und Stelle angesehen hatte. Neben 

diesen Torfmooren kommen sporadisch hie und da in diesem Bezirke noch kleinere 
zerstreut vor, so bei Kopiťz am Weissbache in der Náhe einiger kleinen Teiche, 

wo die Wiesenmoorflora den Hochmoorcharacter anzunehmen anfángt. (Hier z. B. 

© Naumburgia, Cicuta, Trifolium spadiceum, Juncus acutiflorus, Sphagnum rigidum u. a.) 

65. Bilin. 
In diesem Bezirke fehlen die Torfmoore fast ganz, und auch von anmoorigen 

© Wiesen sind sehr wenice verhanden. Man findet solche z. B. beim Běeala-Bache 
- bei Schwaz in der Hóhe von etwa 195 m. Bei Kutowanka dagegen sind im Walde 
> kleine Moorschichten mit einer noch in ihren Resten bestehenden Hochmoorflora. 

64. Im Duxer Bezirke findet man Moore beim Sau- und Riesenbache, 
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und dann in der Náhe der dort gelegenen als auch anderer benachbarter Teiche, 
so z. B. beim Barbara-Teiche. 

Nebstdem sind hier Torfmoore bei Bettelgrům und bei Klostergrab, doch 
nehmen dieselben so kleine Fláchen ein, dass sie kaum genannt zu werden verdienen. 

Grósser sind diejenigen, die sich in diesem DBezirke hóher im Erzgebirge 

ausbreiten, so jene bei Motzdorf, Neustadt und Wollersdorf und „in den Moor- 
orůnden“ (etwa in der Hóhe von 830—845 m), wo sie eine mehr als 1 Am* grosse 
Fláche einnehmen. Der heutigen Flora nach sind es Hochmoore, die zum Theil auf 

Wiesenmoor-, zum Theil auf Hochmoorbildungen ruhen. 
65. Teplitz. 
Auch hier sind die Torfmoore, die in dem ins Erzgebirge reichenden Theile 

liegen, die gróssten, wiewohl sie daselbst nicht am háufigsten vorkommen. So sind 

mir einige aus diesem Bezirkstheile und zwar die von Vowsdorf, von Zinnwald und 
von Grůnwald bekannt. Alle diese Moore sind sowohl Hochmoore als auch Wiesen- 
moore und Úbergánge der letzteren in erstere. Von der daselbst vorkommenden 

Flora wáren zu erwáhnen: Pinus uncinata, Carex pauciflora, Betula pubescens, 

Andromeda, Ledum, Juncus sguarrosus, Empetrum (bei Grůnwald), Pinguicula, Poly- 

gala vulgaris, Carex acuta, turfosa, Menyanthes, Orchis maculata. Ausserdem sind 

kleinere Torfmoore beim Sau- und Grundbach, dann beim Riesenbach und recht grosse 

Moore mit einem Torfstiche sůdwestlich von Teplitz bei den Kosťemer Teichen in 

der Hóhe von etwa 260 » mit einer ziemlich interessanten Flora (Comarum, Pin- 
guicula, Carex teretiuscula, Rhynchospora alba, Salix pentandra, Utricularia minor, 

Cicuta, Hydrocotyle u. a.). 
Schon aus diesen erwáhnten wenigen Pflanzen ist zu ersehen, dass diese 

Wiesenmoore bereits im Úbergange zu Hochmooren begriffen als auch von Hoch- 

mooren zum Theil úberlagert sind, wie dies auch thatsáchlich der Fall ist. Ein 

Wiesenmoor ist auch bev Ullersdorf etwa 3 km westlich von Teplitz (mit Carex Bux- 
baumi) und bei Klemm- Újezd (mit Sparganium minimum). 

Ein kleines Alnetum befindet sich bei Turm (etwa 5 Žm nordlich von Teplitz) 
und ein kleines Hochmoor, welches sich auf einem Wiesenmoor und auf einem 

Alnetum zu bilden anfángt, bei der Wexsskirchlitzer Můhle (255 m H.). Weiter 
nordlich bei Probstau und Judendorf sind kleine Moore, welche, wie die Analyse 
der Torfproben beweist, mit einer Úberganosflora vom Wiesenmoor zum Hochmoor, 

aus einem Arundineto-Caricetum entstanden sind. 

66. Aussig. In diesem Bezirke sind mir keine Torfmoore bekannt. Hie 
und da důrfte man zwar an der Elbe eine Torfpflanze finden, wie ich sie selbst 
zwischen Aussig und dem Schreckensteine (Naumburcia, Menyanthes u. Comarum), 

dann bei Sedlitz (Naumburgia) gesehen habe, doch sind diese Moorbildungen so 
klein, dass sie kaum beachtenswert sind. 

67. Karbitz. 
Auch hier sind in dem ins Erzgebirge reichenden Theile die Torfmoore 

mehr verbreitet, als an anderen Orten dieses Bezirkes. So ist be? Ebersdorf ein 
Wiesenmoor mit Úbergángcen zum Hochmoor, etwa in der Hóhe von 753 m», dann 

bei Schónwald unter dem Spitzberge und bei Peťerwald in der Hóhe von etwa 540 m. 
Diese Torffláchen sind aber alle klein. Untersucht habe ich den Torf vom Schón- 
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walder Moore und von der sogenannten Sárichwiese. Es ist dies ein Hochmoor, 

das auf einem Wiesenmoore entstanden ist, umfasst beiláufig 2"/, ha, liest 750 m 
hoch und etwa 3000 Schritte nordlich von Schónwald. Seine Tiefe betrágt durch- 
schnittlich 15—2 m, am Rande nur 1—1'5 m, in der Mitte bis 2 m. 

Die heutige Flora ist eine Hochmoorflora, theilweise noch mit Resten einer 

Wiesenmoorflora, hauptsáchlich kommen Carex und Hypnum vor. Ein Theil des 
Moores ist schon urbar gemacht worden, und ebendeshalb, wie auch zur Erzielung 

eines besseren Graswuchses, entwássert. Der Torf hat eine schwarzbraune Farbe, 
ist speckartig, trocken, hart, in den oberen Schichten bróckelig und aus Holz 

(Abies Picea, Pinus silvestris, Betula alba) gebildet. In den obersten Schichten sind 

ausserdem Reste der jetzigen Flora, in den untersten Schichten kommen aber Holz- 
reste von Fagus silvatica und Corylus avellana, háufig sammt Frůchten vor. Auch 
kommen in den Torfschichten ganze, wahrscheinlich vom Sturm entwurzelte Stámme 
und Stocke derselben vor. 

Die Unterlage ist ein bláulicher Thon, stellenweise grauer Sand, wahr- 
scheinlich das Product des darunter befindlichen Gneises. Von diesen Verwitterungs- 

producten ist auch der Torf der unteren Schichten verunreinigt. 

In den Niederungen dieses Bezirkes gibt es nur kleinere Torfmoore, so beim 

Neudorfler Bache bei Auscheim in der Hóhe von 240 m. Dieser etwa 025 ha grosse 
Torfmoor war frůher mit Birken, Espen und anderen Báumen bewachsen und weist 
noch jetzt, trotz der Entwásserung die Flora eines Caricetums auf. Die etwa 2 m 

tiefen Torfschichten sind schwarzbraun und enthalten Stámme sowie Wurzelstócke 

werschiedener, hier vielleicht angeschwemmter Báume, hauptsáchlich die der Fichte. 

Interessant ist auch der Torf durch ein ihn begleitendes rothgelbes Eisenerz. 

IV. Das obere Egerland mit dem Tepler Gebirge. 

Dasselbe umfasst nach Hofrath Prof. Dr. R. v. Kořistka folgendes: Das obere Ecerthal 
von der Landesgrenze bis zum Kaadener Bezirke, dann das bergige Hochland, welches sich zu 
beiden Seiten des Teplflusses von der Landesgrenze bis zu den Auellengebieten des Střelaflusses 
und des Goldbaches ausbreitet. Dieses Gebiet entspricht somit Prof. Dr. Čelakovský's Karlsbad- 
epler Gebiete. 

„Die Terrainform,“ schreibt Prof. Dr. R. v. Kořistka in seiner Forststatistik, „ist ein 

Bergplateau, das Tepler Gebirge, welches mit einer durchschnittlichen Seehóhe von 600—800 Meter 

ron Duppau bis Kónigswart in einer Lánge von 50 Kilometer und von Falkenau bis Manetin in 
lerselben Breite sich ausdehnt, und welches von seinem hóchsten Punkte, dem Glatzberge aus, 

radial gegen die Peripherie nach allen Seiten von tiefen, engen Thálern durchschnitten wird. Nord- 

westlich ist dieses Plateau begrenzt von dem breiten Thale der oberen Eger, sůdwestlich von dem 
Hefeingeschnittenen Thale der Mies und čstlich auf eine kurze Strecke vom Střelabach. Im Sůd- 

westen hángt dieses Gebiet úbrigens mit dem nordwestlichen Flůgel des Bohmerwaldes zusammen. 
jharakteristische Hóhepunkte und zwar Bergpunkte: Dillenberg 915 m, Glatzberg bei Kónigswart 
974 m, Odschloss bei Duppau 919 m, Burgstadt eben daselbst 831 m; dann mittlere Lagen: Ma- 
ienbad 591 m, Buchau 664 m; endlich Thalpunkte: Eger (Stadt) 448 m, Karlsbad 367 m, Plan 

490 m, Manetin 406 m. 
| Wald findet sich in allen Hóhenlagen, bedeckt aber insbesondere in zwei grossen zu- 

: ammenhángenden Complexen, dem Kaiserwald und dem grossen Flurwald, das eigentliche Berg- 

plateau. Der Untergrund besteht aus Granit, welcher das Bergplateau von Karlsbad nach Sůdwest 
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bis an die bohmische Grenze bildet, der nordostliche 'Theil des Bergplateaus, mit dem Mittelpunkt 

Duppau, besteht aus Basalt. Auf der sůdóstlichen Seite wird der Granit von Hornblendschiefer und 
Gneis, auf der nordwestlichen Seite im Egerthale von den oberen und unteren Gliedern der Tertiár- 
formation mit Braunkohlenlagern eingesáumt. Im eigentlichen Thale selbst findet man ausgedehnte 
ANuvial-Schichten. 

Das Gebiet ist reich an Auellen, daher der Boden vorherrschend feucht. Trocken und 
arm an (uellen sind blos die Bezirke Weseritz und Manetin. 

Die jáhrliche Niederschlaosmenge in diesem Gebiete betrást 600—700 mm, bei Duppau 

im engen Districte und dann an der bayrischen Grenze westwárts von Kónigswart 700—800 mm. 

Das Klima ist rauh, nur in den tieferen Thálern milder; der Winter dauert lange, ist strenge und 

schneereich; der Frůhling ist kurz, mit einem raschen Úbergang zum Sommer, welcher viele 

Niederschláge brinst. Der Herbst dauert auch nur kurze Zeit. Das absolute Minimum der Tem- 
peratur erreicht in diesem Gebiete oft —25“ C. 

Spátfróste treten háufig ein. 

Moore sind nicht nur auf den Hochfláchen ziemlich verbreitet, sondern auch 

in der Ebene ziemlich vertreten. 

68. Karlsbad. 
Im Karlsbader Bezirke gibt es keine grósseren Moorcomplexe, obwohl auch 

hier zahlreich Torfmoore vorkommen. 

Sie kommen schon in der náchsten Umgebung von Karlsbad vor, und zwar 

sůdlich bei Rohlau, etwa 6 km von Karlsbad, und 8 km weiter sůdlich bei Do- 

nawitz, dann sůdwestlich von Karlsbad im Plobemwald und im Revier Stadtgut. 

Hier findet man sporadisch bald Wiesenmoorfiora-, bald Hochmoorflorarepraesen- 

tanten auf kleineren Fláchen mit so mancher interessanten Torfpflanze. 

Ein reicher Fundort fůr Torfmoore ist die Umgebung von Schlackenwert 

und zwar sowohl in diesem als auch im Joachimsthaler Bezirke. So gibt es Moore 

sůdlich und sůdwestlich beim Ořftenteich, beim Schillteiche, Schwarzteiche und Eckel- 

teiche in der durchschnittlichen Hóhe von etwa 414 m, dann weiter sůdlich beim 

Loh-, Rein-, Neuden-, Lerchen- und Heid-Teiche und něordlich bei zahlreichen gró- © 
sseren und kleineren Teichen wie auch weiter nach Norden zwischen Schlackenwert, 

Tiefenbach und Unter-Brand. Ebenso findet man bei Lichtenstadt, in náchster Náhe 

der dortigen Teiche, stellenweise ziemlich interessante, wenn auch nicht grosse Torf- 

fláchen, welche Wiesenmoore sind, und die auf hóoher gelegenen oder von den Tei- 

chen weiter entfernten Punkten gewóhnlich durch Hochmoore gedeckt und ersetzt 

werden. Stark verbreitet sind hier u. a.: Comarum, Sparganium minimum, Carex 

stricta, dioica, caespitosa, pulicaris, Buxbaumi, Juncus fuscoater, Willemetia, Ledum, 

Pinguicula vulgaris, Drosera rotundifolia, Vaccinium uliginosum, Hydrocotyle. 

Eine ziemlich áhnliche Flora weisen auch die im Flusscebiete der Eger 

und des Wistritzer Baches (so bei Mercelsgrin bei Langerůn u. a.) gelegenen kleinen 

"Torfmoorinseln auf. Der Torf wird in dieser Gegend selten gestochen, nur im Katastral- 

gebiete Drahowitz; bei Sangerberg und Neudorf wird er hauptsáchlich fůr Báder 

abgelagert. 

69. Elbogen. ! 
Im diesem Bezirke findet man anmoorige Fláchen an der Eger beim Heid- 

Teiche „auf der Heid“, eine kleine Moorfláche bei Schlaggenwald an der Sohle des 
Kalkhůgels mit Rubus saxatilis, Scirpus pauciflorus, Juncus supinus u. a. | 
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Kleinere Torfláchen kommen bei kleinen Teichen, so z. B. nordwestlich 

von Elbogen (etwa 6 km weit), und auch nordlich von Grůnlas vor. 

Die Flora dieser unbedeutenden Torfmoore ist eine Úberganesfiora, sowohl 

eine Wiesen- als auch eine Hochmoorflora. Es kommt hier u. a. vor: Úrepis succisae- 

© folia, Oxycoccos, Viola palustris, Trifolium spadiceum, Salix repens und beim Kalten 

Hof auch Salix myrtilloides. 
Gróssere Torfmoore sind zwischen Lauterbach und Schónfeld auf dem Sůd- 

abhange des 825 m% hohen Spitzberges mit einigen Torfstichen, und auf dem nórd- 

- lichen Plateau des Spitzberges, auf der sogenannten Moormwiese. 
Ersteres Moor ist etwa 100 %a gross, theils eben, theils gegen Sůdwesten 

- sanft geneigt. Es ist ein Hochmoor und hat den Typus eines Eriophoreto-Sphag- 

- netums, Sphagneto-Caricetums, auf trockeneren Stellen auch den eines Sphagneto- 
Vaceinietums und Vaccinieto-Callunetums. Die seltenste der hier vorkommenden 

Pílanzen důrfte Empetrum nigrum sein. Das Moor ist zum Theil unzureichend ent- 

wássert, und wird theils als Weide benutzt, theils ist es auch mit Fichtenhiůgel- 

cultur aufgeforstet worden. Auf dem nicht entwásserten Theile des Torfmoores sind 

zahlreiche, ůúber 2 m tiefe Tůmpel und Lachen. Die Tiefe des Torfmoores betrágt 

etwas úber 3 m, in der Mitte bis 12 m. 

An dem Profile lassen sich ziemlich deutlich drei Schichten unterscheiden. 

- Die oberste Schichte ist auf trockeneren Stellen eine humusartige Moorrde, auf 
- nasseren Stellen ein gelblicher Moostorf, der ein Product des Sphagnetums und 

—— Sphagneto-Eriophoretums ist. 
Darunter befindet sich eine braune, weniger faserige Schichte, das Product 

- eines Eriophoreto-Sphagneto-Pinetums mit zahlreichen Stámmen und Stócken, die 

alle wie vom Šturme entwurzelt da liegen. In der untersten schwarzbraunen, im 

- frischen Zustande speckartigén Torfschichte kommen Reste von Polytrichum, Carex, 

Juncus und Eriophorum vor, die darauf hinweisen, dass das Moor in einer Wald- 

© násse (vielleicht auch an einem Waldteiche) seinen Ursprung genommen hat. Im 

Moore findet man keine Eisenerde, doch berichtet man von pecháhnlichen Nestern 

im Torfe. (Dopplerit?!) Ein Bittersalzanflug, oft auch ein Beschlag von schwefel- 

- Saurem Eisenoxydul an den Torfziegeln ist hier fast immer zu finden. 
Die Torfschichten ruhen auf einem Sandboden, unter dem ein mit Sand 

- vermischter Lehmboden liegt, der ein Verwitterungs-Product des in der náchsten 
Nachbarschaft zum Vorschein kommenden, und auch die Grundlage des Torfmoores 
bildenden Granits ist. Nach dem Berichte des Herm Forstmeisters Brettschneider 

wurden in den Torfschichten auch einzelne, aus einer Schlacht herrůhrende Gegen- 

- stánde aufgefunden. 
70. Falkenau. 

: Neben den in diesen Bezirk reichenden Elbogner Torfmooren liegt an der 
Eger bei Kinsberg ein Alnetum (mit Calla) und ein Wiesenmoorstreifen, bei Marta- 

k Kulm sind Wiesenmoore und auch Hochmoore, wie auch Úbercangsformen von er- 

- steren zu letzteren (hier u. a. mit Gymnadenia conopea, Carex teretiuscula, Oxy- 

-© c0ccos). Ausserdem kommen in dem Bezirke sporadisch, so nahe bei Falkenau, 
-> 

M 
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kleine Torffláchen (meist Úbergangsformen) vor. Genauer untersucht habe ich jene 
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hendes, durch Gráben ungenigend entwássertes Hochmoor, hin und wieder spárlich 

mit Birken und Kiefern bewachsen. Unter den gewóhnlichen Hochmoorpflanzen sind 
noch jetzt einige Wiesenmoorrepraesentanten erhalten. Die Torfschichten sind etwa 

21/, m tieťf und frei von den sonst in den Torfmooren háufig vorkommenden Baum- 
stámmen. Der Torf, der in allen Schichten gleich schwarzbraun und speckartig ist, 

ist ein Wiesenmoorproduct, nur die oberste bis "/„ m máchtige braune Schichte 

ein Hochmoorproduct. Zu oberst ruht eine etwa 1 dm máchtige Rasenschwarte. 
Die Unterlage des Moores bilden Verwitterungsproducte des Granits, der 

auch in der Nachbarschaft des Moores zum Vorschein kommt. 
11. Eger. 

Allenthalben kommen in diesem Bezirke Torfmoore zerstreut vor. Es ist 

ein ziemlich flaches, in Folge einiger von Nord nach Sůd verlaufender Hůgelzůge 

mássig wellenfórmig erscheinendes Hochland, welches von den bis in die benach- 

barten Bezirke sich ausdehnenden bewaldeten Gebireszůgen umschlossen wird und 
in seiner Mitte von der Eger und ihren Nebenflůssen durchstromt, ist. 

Auf diesem Plateau, namentlich aber entlang der Eger, des Soosbaches, 

der Leibitsch, des Fóhlerbaches und des Wondreb (im ganzen unteren Wondrebthale) 

sind ziemlich viele "Torfmoore. Die interessantesten unter ihnen sind das PFranzens- 

bader Moor und das Katharimendorfer auch So00s genannte Torfmoor, beide im 
Franzensbader Tertiárbecken, die letzten Reste eines ehemaligen Sees. 

Das Torflager Soos, ein Theil des Katharinendorfer Torfmoores, ist nament- 

lich durch die Monografie: „Běeber, das Mímeralmoor des So0s“ das bekannteste. 

Es liegt am Sůdfusse der Fichtelgebiresausláufer zwischen dem Fonsau- nnd dem 

Stadlbache einerseits und dem Fóhlerbache andererseits in einer von Nordwest nach 

Sůdost streichenden, von flachen Hůgelrůcken begrenzten Mulde, die an der gra- 

nitischen Erhebung zwischen Wildstein und Altenteich beginnt und bis Ensenbruck 

reicht. Das Moorlager ist úber 3 Am lang und bis 15 Am breit und hat eine fast 

dreieckige keilfórmice Form. Es wird von dem Soosbache durchstromt, láuít west- 

lich in zwei Strecken aus und ist nur zum Theil, bei Katharinendorf, von dem bis 

herein reichenden Sooswalde bewachsen, sonst waldfrei. Nach Bieber ist das ganze 
Moorbecken durch eine unterirdisch verlaufende, sůdostlich streichende Hůgelwelle 

in zwei schmale, jetzt mit Torfschichten ausgefůllte, Mulden, námlich in das nórd- 

liche und das sůdliche, etwa 23 Aa grosse, von Bieber als Mineralmoor beschriebene 

Torflager getheilt. (Man nennt hier námlich sowohl diesen Theil des Soos, als auch 

das Franzensbader Moor Mineralmoore, weil in den Torfmooren selbst Mineral- 

guellen, wie dies hier und auch noch anderorts der Fall ist, zu Tage kommen, und 

wie Bieber berichtet, die hiesigen Moorschichten úberall durchtránken. Diese Auellen, 

namentlich die máchtige Sooser Kaiserguelle, sind reich an kohlensaurem Natron, 

Kali und Kalk.) : 

In der Umgebung des Torflagers kommen meist grobkornige, stellenweise 
mit Thon vermenste Sande vor, westlich greifen in das Torflager mehr oder weniger 

mit Sand vermengte Thone ein, sůdlich nahe von Hóflas ist auf einer 425 m»* grossen 
Fláche das bekannte bis etwa 05 m tiefe Sooser Kieselouhrlager. Den Untererund 

des Torflagers bildet eine grobkornige, aus Auarz und spárlichen Glimmerschůppchen 

bestehende mit Thon vermengte und somit wasserdichte, feldspathfreie nur 1—5 dm 
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dickée Sandschichte, die auf máchtigen, reinen tertiáren Sandschichten ruht. Bieber 

o hált die erstgenannte Schichte fůr ein Verwitterungsproduct des bei Altenteich 
-und Wildstein anstehenden Granits und mit Prof. Dr. Laube fůr die oberste Schichte 

der Braunkohlenformation. In den Tiefen unter dem Sande lieot nach Bieber den 
neuesten Bohrungen zufolge Granit. 

Die Sohle der Schichten bildet Schwemmsand, aus Auarz- und weissen 

Feldspathkórnern bestehend. Die Máchtigkeit der Torfschichten betrágt in dem 
sůdlichen, als „Mineralmoor“ bekannten Torflagertheile bis 7 m, im něordlichen 
Theile und nach den Muldenrándern zu nimmt die Tiefe derselben ab. Die durch- 
schnittliche Tiefe důrfte etwa 4 m betragen. 

Der Torf ist, nach den mir von der Gemeinde Hóflas zusekommenen Torf- 
proben meist braun, aus den tieferen Schichten schwarzbraun bis schwarz, stark 
ulmificiert, speckig, stellenweise aber auch russartig, mehr humificiert als ulmi- 

ficiert. Er ist das Product einer Wiesenmoorbildung, gegen die Mitte zu das eines 

Alnetums, in den oberen Schichten das einer Hochmoorvegetation mit ziemlich háu- 

figem Lagerholz in den Schichten, unten Alnus, oben Betula und Pinus. Sehr selten 

kommen Baumstámme und Baumstócke in jenem sůdlichen, „Mineralmoor“ genannten 

Theile des Torflagers vor, dessen Entstehung Bieber als eine Hochmoorbildung 

schildert; trotzdem ich aber die Schichten dieses Moortheiles nicht untersucht habe, 
bin ich doch der Ansicht, dass dies nicht bei allen Schichten der Fall ist, und 
zwar stůtze ich diese meine Behauptung auf das von Bieber angegebene Aussehen 

des Torfes, auf die in der jetzt vorwaltenden Hochmoorflora stellenweise auf der 

Oberfláche vegetierenden Wiesenmoorreprásentanten, ferner auf den volligen Mangel 
an Lagerholz, namentlich aber darauf, dass das máchtige, an Mineralbestandtheilen 

úberaus reiche Mineralguell-Wasser, welches neben den athmosphárischen Nieder- 

schlágen das Moor ernáhrt, einer Sphagnumvegetation anfangs hátte hinderlich sein 

můssen. Das Gepráge der heutigen Flora ist vorwiegend ein Hochmoortypus mit 

den stellenweise noch erhaltenen Wiesenmoorbildnern. 

Ein fast ebenso grosses, sůdlich von Franzensbad gelegenes Torflager ist 

„das bekannte Franzensbader Moor. 
Es hat eine lángliche Spitzkeilform, ist gegen 4 km lang und, westlich von 

Franzensbad, bis 1"/, Am breit. Es erfůllt den ganzen ebenen Theil der Niederung, 
„welche eine halbe Stunde nordwestlich von Franzensbad beginnt, und von da lánes 

der Ufer des Schladabaches in sůdostlicher Richtung bis gegen den Egerfluss 

eine halbe Stunde unterhalb des Curortes sich hinabzieht. Es erstreckt sich 

von der sogenannten Kammer und dem Egerer Fischhause bis Kropitz und von 

Schlada und Unterlohma bis nach Tirschnitz zu beiden Seiten des Schladabaches 
in der Hóhe von etwa 403 m. In der Mitte treten reichlich Mineralguellen 

zu Tage. In den verháltnismássig weniger (0'50—45 m) tiefen Schichten, die 
seit einigen Jahren entwássert sind, ist es dem Sooser Torflager ziemlich 
ahnlich, auch seine Unterlage hnelt derjenigen der Soos, nur dass hier in 

| der Tiefe, wenigstens im sůdlichen und čstlichen Theile, Phyllit und nicht wie 
- dort, Granit lagert. Die directe Unterlage des Moores ist eine 10—15 cm starke 

: Schichte bituminosen, mit feinem Sand spárlich vermengten Thones; darunter ruht 
-eine 1 bis úber 4 » můchtige Schichte mit Thon vermengten, gegen den Grund zu 

8 
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immer gróberen Sandes, die wieder auf bláulichem, mit Kaliglimmer vermenstem, auf 
dem Phyllit lagerndem Thon liegt. 

Der Torf des Franzensbader Torflagers ist frisch gestochen hellbraun, wird. 

an der Luft bald dunkelbraun bis schwarz; in der untersten Schichte ist er fast 

amorph, plastisch, in den hóheren Schichten hat er meist das Aussehen eines Faser- 
torfes. Er ist das Product einer Wiesenmoorbildung eines Alnetums, A.rundineto- 

Caricetums und Eriophoreto-Caricetums, weniger eines Eriophoreto-Hypnetums, in 
den obersten Schichten ist er ein Hochmoorproduct. 

In den Schichten kommt auch Lagerholz, in den untersten Erle, weniger 
Weide, in den oberen Kiefer und Birke vor. 

Ausser diesen grossen Torfmooren sind hier aber auch viele kleine vor- 

handen. So ist eine kleine Torfwiese etwa 20 Schritt vom rechten Ufer des Stadl- 
baches, něrdlich von dem Dorfe Hóflas. Torfreich sind auch die Ránder der in 
diesem Bezirke stark vorkommenden kleinen Teiche, so unter der Radelhóhe, dann 

bei Pirk in der Náhe von Franzensbad (7 Am sůdwestlich von Franzensbad). Mehr. 

oder weniger interessante kleine Torfmoore kommen auch auf den Anhóhen, so an 
den Berglehnen bei Kammerhof u. a. w. vor. 

Was die Flora und den sich darnach richtenden Typus der hiesigen Torf- 

moore anbelanst, so sind die an der Eger liegenden Moore Wiesenmoore, wobei hin 

und wieder auch ein Alnetum und auch eine Úbergangsfora zum Hochmoortypus 
sowie auch reine Hochmoorstellen vorkommen. 

Von der hiesigen Flora ist nennenswert beim Kreuzenstem: Juncus acuti- © 

florus, Oxycoccos, bei Sřemm: Juncus filiformis var. subtilis, Carex teretiuscula, © 

Calla palustris, bei Torschmtz: Juncus sguarrosus, Šcirpus Tabernaemontani, bei 

Nebamiítz: Carex flava. Auch sehr viele der anderen Moore (ausgenommen die 
auf den Berglehnen) verdanken ihren Ursprung Wiesenmoorbildungen, wiewohl die 

heutige Flora dieser Orte an manchen Stellen fast schon eine reine Hochmoorfiora 

ist. Es ist unměglich hier die ganze, schon frůher vielseitig untersuchte Flora 

der hiesigen Torfmoore zu citieren, ich will nur die interessantesten Pflanzen 

derselben erwáhnen: In der Šo0s: Scirpus Tabernaemontani, Callitriche hamu- 

lata, Dicranum Schraderi, Aulacomnium palustre, Sagina nodosa, Hypnum cuspi- 
datum, Spergularia salina, ÚČarex flava, canescens, ampullacea, panicea, Triglo- 

chin palustre, Utricularia intermedia, Peucedanum palustre, Comarum palustre, © 

Glaux maritima, Glyceria spectabilis und fluitans, Molinia coerulea, Juncus sguar- 

rosus, Empetrum nigrum, Oxycoccos, Andromeda, Sphagnum acutifolium, cymbifolium, 

cuspidatum u. a. (Die zuerst von D. Torre bei Franzensbad gefundene, hier an den 
Ouellen und Gráben vorkommende Glaux, ist auch auf Salzwiesen und eben solchen 

Wiesenmooren, sonst auch noch auf einigen Orten in den Vorlagen des Erzgebirges 

und im Elbethale ziemlich verbreitet). Im Walde Soos kommt Erica herbacea 

vor (in der S. H. von 427 m), in den Timpeln an dem Walde Sphagnum sub- 

secundum und molle. Bei Liebenstein: Empetrum, Pinguicula, Rhynchospora alba. 

Auf dem Franzensbader Torfmoor, welches aber zum gróssten Theile bereits culti-- 
viert und mit Parkanlagen bedeckt ist, kommen auf uncultivierten Stellen und in. 

den Torfstichen Chrysosplenium oppositifolium, Utricularia intermedia, Cicuta, Hy- © 
pericum humifusum, Polytrichum juniperinum, strictum, Peucedanum palustre, Co- $ 
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narum, Carex tlava, Eguisetum elongatum, Glaux maritima, Salix pentandra, am- 
Jigua, Naumburgia, Polygala uliginosa, Senecio palustris, Carex ampullacea, cae- 

pitosa, stricta, canescens, teretiuscula, Pinguicula, Rhynchospora alba, Oxycoccos, 
indromeda, Sphagnum cuspidatum, acutifolium, cymbifolium, sguarrosum u. a. vor; 

wusserdem speciell bei Schlada: Úarex limosa, Šenecio palustris, dann beim Dorfe 

(mterlohma Empetrum, ebenso bei Reisich. Auf der Kammerwiese Carex canescens. 
die Pregnitzwiese bei Eger ist characteristisch Juncus acutiflorus, fůr die 

| on mapno Gentiana verna, pneumonanthe, fůr die Torfmoore bei Pograth sůd- 

ich von Eger am Wondreb-Bache und an der K. F. J. Bahn Hydrocotyle, Chryso- 

'plenium oppositifolium, Orchis maculata, Naumbureia, Ranunculus lingua, Juncus 
| utiflorus, Scirpus Tabernaemontani, Carex pulicaris, panniculata, stricta, fůr das 

[oor bei St. Anna (7 £m sůdwestlich von Eger) Aspidium V Gymna- 
Ilenia conopea. 

V Wald findet man auf diesen Mooren nur selten. Alnus glutinosa und Betula 

ubescens sind dann die meist auftretende Holzart. Aus der botanischen Analyse 

r Schichten geht hervor, dass frůher die Moorfláchen meistentheils bewaldet waren; 
dem man hier in den bis 6 » tiefen Schichten hin und wieder ganze Lagen 
om Sturme entwurzelter Stámme und Stócke von Alnus glutinosa, Corylus avellana, 

(asus silvatica, Betula alba, Pinus silvestris und Abies picea findet. 

! Gewóhnlich lagert oben eine mehr oder weniger máchtige Schichte von 

umoser Moorerde, die darunter liegende Schichte weist durch die leicht erkenn- 
aren Pflanzenreste meist auf ihren Ursprung aus Sphagnum, Vaccinium und Erio- 

| horum hin. Die tieferen (oft auch direct unter der Bunkerde liegenden) Schichten 

(ind schwarze, oder schwarzbraune, oft speckige, reine Wiesenmoorbildungen, von 

| enen stellenweise eine aus Alnetum entstandene Schichte den Úbergang zu den 

"oheren Schichten bildet. 
ři Dass in den Torfschichten des Franzensbader Moores, namentlich aber in 

nen der Soos, Schwefelkies, schwefelsaueres Eisenoxydul, freie Schwefelsáure, 
(laubersalz, Gypskrystalle, Vivianit, namentlich aber Eisenerz vorkommt, ist wohl 

lekannt. Es findet sich hier sowohl Raseneisenstein, als auch Eisenocker vor. Inter- 
| sant ist auch in der Soos die Vivianitschichte, in den Torforáben das Modereisen 
(nd in den Rissen der Stocke Fichtelit. Das lócherige, wie zerbrochene Eisenerz 

ommt meist in der Soos ber dem Torfe vor. Ich glaube, dass in den hiesigen, 

i (hr alten Torfschichten auch Dopplerit vorkommen důrfte, da er auch in der nahen 

o Fichtelgebirge gelegenen Seelohe oft gefunden wird. Interessant sind auch die 

jlesigen Moore dadurch, weil an der Kaiserguelle Knochen gefunden wurden, welche 

ach Prof. Dr. Laube von den lángst ausgestorbenen Cervus megaceros Hart. und 
as palustris Růtim. herrůhren. Auch in den Torístichen des Hóflasdorfels sind 

(nochen ausgestorbener Thiere gefunden worden, (wie mir vom H. Gemeinde- 
Irsteher mitgetheilt wurde), doch was fůr Knochen es waren und wo dieselben hin- 

V >kommen, konnte ich nicht erfahren. Im Franzensbader Moor ist nebstdem nach 

= Cartellieri auch ein Broncekelt gefunden worden. 
k je 12. Kónigswart. (73. Tepl. 74. Petschau.) In diesen  guellenreichen 
ezirken, wo das Teplergebirge seine Plateaus am meisten entwickelt, wo der Winter 
ns und schneereich, der Boden wasserháltieg und thonig, und die jáhrliche Nieder- 
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schlaosmenge eine bedeutende ist (686 mm in 155 N. T.), sind auch die vielen 

Factoren vorhanden, welche die Bildung der Torfmoore unterstůtzen. Demzufolge | 

treten auch letztere hier reichlich auf. Die Moore breiten sich nicht nur in den. 

drei oben genannten Bezirken auf einer bedeutenden Fláche aus, sondern reichen | 

auch noch bis in den Elbogener und Falkenauer Bezirk hinein. Stellenweise sind | 

sie durch erhabene Gipfel einzelner Berge, (so durch den des 978 » hohen Glatz- 

Berges, des 917 » hohen Wolfganges, den des 854 m hohen Konigsteines, den des 

880 m hohen Wolfsteines u. a.), so wie auch durch Bergabfálle unterbrochen, die 

das Stauen des Wassers verhindern. Die Lánge dleses Torfcomplexes betrágt von 

der 802 m hohen Glatze (etwa 3 km nordlich von Marienbad) bis zu den Torfmooren 

des Kohlinger Revieres (nordlich von Lauterbach im Falkenauer Bezirke) 15 km, 

seine Breite ist im Sůden am gróssten und betrágt zwischen dem Judenhau-Berg 

vom Glatzer Filz (etwa 3 km nordlich von Kónigswart) bis zum Rauschenbach bei 

Einsiedel etwa 10 Am. 
| 

Gegen Norden wird der Torfcomplex immer enger, stellenweise ist er unter-| 

brochen oder nur 1 4m breit; durch Ausláufer auf den Plateaus wird sowohl west- 

Jich wie auch čstlich die Enge ersetzt, bis eine gabelig getheilte Strecke, deren 

eine Theil gegen Norden mit der „Kohlau“ bei der Gemeinde Kirchenberg, und der 

andere zwischen Schonfeld und Lauterbach verláuít, den Moorcomplex beendet. 

Die Torfschichten sind hier von ungleicher Tiefe, an den Berogipfeln sind 

sie seichter, bis sie vóllig verschwinden. 

Getrennt von diesem Complexe kommt ein kleines, etwa 25 ha grosses 

Moor mit Wiesenmoortypus und Úbergángcen zum Hochmoor westlich bei Roggen: 

dorf zwischen Kónieswald und Kirschenberg vor, ein anderes, etwa 15 ha grosses 

čstlich bei Neudorf, und ein drittes, „Pílugheide,“ etwa 12 ha grosses, in der Rich 

tung gegen Einsiedel. 

Nórdlich vom Lauterbach liegt das bereits im Falkenauer Bezirke erwáhnt' 

Spitzberger Moor und nordlich davon die mit Wald bestockte Moorwiese. Westlici 

von dieser auf dem něrdlichen, mássigen Abhang des 856 m hohen Knork-Berge 

ist eine etwa 40 ha grosse und auf der sůdlichen Lehne desselben Berges ein 

etwa 14 ha grosse Torffláche. Die bekanntesten und interessantesten Moore diese 

Bezirkes liegen im Sůden. Die Mehrzahl derselben gehort zu der Gráfl. Schór 

bureischen Herrschaft und umfasst 420 ha. Es sind dies folgende: 

1. Der Glatefile, 18 ha gross, in der Seehóhe von 926 m, gegen Norde 

und Nordwesten geneiet; něrdlich vom Glatzberge, von unregelmássiger Form. Da 

umliegende Terrain ist wellenfórmig. 
| 

9. Der Běrkfilz, 1915 ha gross, něrdlich und nordostlich vom Alt- um 

Grossteich, óstlich vom Glatzfilz, in der Seehóhe von 817 m, gegen Norden geneig 

unregelmássig geformt. Das umliegende Terrain ebenfalls wellenfórmig. 

3. Das Teufelskammermoor, něrdlich und nordwestlich vom Birkfilz, et“ 

25 ha gross, in der Seehóhe von 820 m gegen Nordwesten und Westen geneig 

von rundlicher Form in einer wellenfórmigen Umgebung. 

Nordlich vom Teufelskammer-Filze liegt beim Neuen Teiche die Rinnelhvie 

und der Rinnelhau und nordwestlich davon | 
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| 4. der Zankýilz, 108 ha gross, in der S. H. von 830 m gegen Norden und 

| Nordwesten geneist, von lánelicher Form, die Umgebung ebenfalls wellenfórmig. 
| 5. Das Kalbenwieselmoor, 11:5 ha gross, in der S. H. von 814 m nach 
Osten zu geneiet, von rundlicher Form, die Umgebung wellenfórmig. 

k 6. Das Herchetgesůuermoor, D ha gross, in der S. H. von 770 m gegen 
' Norden geneict, von unregelmássicer Form, die Umgebung hůgelig. 

| 7. Das Kunsgesůuermoor, 2:5 ha gross, in der S. H. von 820 m nach Norden 
(geneigt, von rundlicher Form, die Umgebung besteht aus Bergabhángen. 

8. Das Neuwiesgesůuermoor, 25 ha gross, in der S. H. von 860 m gegen 
| | Nordvest geneist, von unregelmássiger Form, die Umgebung bergig. 

: Ausser diesen fůhren hier noch die sůdlicher gelegenen Torfmoore und viele 
hier vorhandenen Kleineren Sumpfmoore noch besondere Namen; diese Moore nehmen 

"zusammen eine Fláche von 40 Aa ein. 
R Der Typus der hiesigen, verschiedenartig benannten Torfmoore ist der der 
Hochmoore, sie sind meist bewaldet, und zwar theils mit verkrůppelter Abies picea, 

theils mit Pinus uliginosa und hie und da eingesprengten Birken [Betula pubescens 

(ma nach der Angabe der Forstverwaltung in Glatzen auch von Pinus pumilio?)|. 
Da die hiesigen Moore zu Waldculturzwecken, wenn auch nur oberfáchlich, 

E= worden sind, ist das reine Sphagnetum, welches hier die obersten Torf- 

schichten an den meisten Stellen gebildet hat, im weiteren Gedeihen doch gehemmt, 

(und es herrscht an solchen mehr oder weniger entwásserten Stellen mehr die Form 

eines Sphagneto-Vaccinietums und Vaccinieto-Callunetums vor. Das Sphagneto-Erio- 

[phoretum ist an nassen Štellen verbreitet. 
Von der Flora dieser Orte (deren genauere Untersuchung sich sehr lohnen 

wůrde), erwáhne ich nur: Trientalis, Andromeda, Oxycoccos, Ledum, Empetrum, 

Špnonm cymbifolium, fimbriatum, Eriophorum vaginatum, alpinum, Salix repens, 
| Crepis succisaefolia, Luzula sudetica, Juncus sguarrosus, Utricularia vulgaris; an 

"den Báchen auf den Wiesenmoorstreifen Carex pulicaris, Menyanthes, Lotus ulipi- 
. nosus, Carex teretiuscula, canescens, flacca, Epipactis palustris u. a. 

i Die hiesigen Moore sind von 04—2%5 m tief, die Tiefe wechselt jedoch 
| weil die Oberfáche der Unterlage derselben meist sehr uneben ist. In den 

, 
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Mooren kommt oft Sand und Schotterhůgel vor, die durch den daselbst frůher be- 

triebenen Tagberebau entstanden sein důrften. Die Moore ruhen auf ziemlich reinem 
| Thon und auf lettigem Sand, die beiden meist Verwitterungsproducte des hier vor- 

|zugsweise verbreiteten Granites, weniger des hier untergeordnet vorkommenden 

Hornblendeschiefers und Glimmerschiefers sind. Der ungenůgende Abfluss der Tages- 

| und Ouellwásser aus den Vertiefungen des Terrains, welcher die natůrliche Folge 

(der undurchlássigen Unterlage war, war auch hier die Ursache der Moorbildung, die, 

„wie die botanische Analyse zeigt, wenigstens stellenweise durch ein Cariceto- Junceto- 

(Arundinetum eingeleitet wurde; die náchst folgenden hóheren Schichten weisen 

(ausser diesen Pflanzen schon ziemlich viel Holzreste auf, hauptsáchlich von Abies 
(picea und pectinata, deren Áste und Stámme, zum Theil verfault, zum Theil ulmi- 

(ficiert, oder auch ziemlich erhalten (Stócke), wahrscheinlich durch Wind, Schnee 
"und Eisgang gebrochen und gestůrzt den gróssten Theil des brockeligen, braunen 
res ausmachen. In den hóheren und hěchsten gelblichen bis braunen, moosartigen 
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Schichten besteht der Torf zumeist aus einem Sphagneto-Eriophoretum und Vacci-. 

nietum. In den einzelnen Schichten fliesst wie in Adern Crenothrix haltiges Wasser. 
Ausser dem grossen Torfcomplexe im Osten und Nordosten dieser Bezirke 

kommen aber noch viele derselben im Westen vor. Šo beherbergt namentlich der 

939 m hohe Tillenberg und der 708—783 m hohe, sůdlicher gelegene Lange Berg, 

dann der, wie die beiden ersten, dicht bewaldete Planer Berg, dann der Plesshůgel. 
und Lójffelhůgel an der bairischen Grenze viele Torfmoore mit Hochmoortypus. Die 

Ufer der hier entspringenden Báche sind weiter unten auch von Wiesenmooren und. 
anmoorigen Wiesen in bald engeren und bald weiteren Streifen begleitet. Am torf- 
reichsten ist die Landschaft óstlich von Maiersgriům gegen Altwasser und Tannaweg 

zu, wo in der Hóhe von 640—600 m viele Torffláchen an dem Wonscha-Bache und“ 

seinen Zuflůssen und deren Ouellen vorkommen, unter denen auch die Alneta reich- 

lich vertreten sind. Auch die waldige Umgebung von den Lohhůuserm beherberst 

viele Torfmoore, besonders Hochmoore, deren interessante Flora eines eingehenderen 
Studiums wůrdig wáre. 

15. Tepl. | 

Ausser den bis zu Einsiedel reichenden, schon oben beschriebenen Moor- 

lagern liecen Torfmoore am Tepler Bache und seinen Nebenbáchen. Bei ihrem 

kleinen Gefálle bilden ste Teiche, an deren Ufern die Torfbildung ihren Anfang nahm, 
und stellenweise auch die ganze Teichfláche in Moor umgewandelt hat, wie dies z. B. 

bei Abaschim der Fall ist. An anderen Orten, so beim Betlehem-, Alt-, Malz- und 
Schafteich sind hie und da die Teichránder anmoorig mit Wiesenmoortypus, und 

tragen auch an mancher Štelle das Gepráge von Hochmooren. Ausserdem ist auch 

die náchste Umgebung der óstlich von Tepl liegenden Teiche ein Fundort fůr 

Torfmoore. | 

Sporadisch důrften auch in dem in diesen Bezirk reichenden Hochlande 

kleinere Torffláchen noch zu finden sein. 
Was den Character der am Teplbache liegenden Moorschichten anbelanst, 

so sind sie gewóhnlich nur 2 » stark, seltener darůber. In denselben sind Pro- 

ducte eines Arundineto-Caricetums, Alnetums (Stócke von Erlen sind hier keine 

Seltenheit) und Hypneto-Caricetums vorwiegend. Seltener kommen, und das meist 

nur in den obersten Schichten, Hochmoorbildungen vor. Auf manchem dieser Torf- 
moore vegetirt jetzt auch die Fichte, deren frůheres Dasein aus den Schichten nur 

selten zu ersehen ist. Die Unterlage ist Thon oder Lehm. Stelienweise wechselt der 

Torf mit Lehm ab; so z. B. bei Abaschin. 
Kleine, nur durch ihre Flora interessante Orte sind unter den Torfmooren 

dieses Bezirkes jene von Einsiedel, wo Wiesenmoore als auch Hochmoore vertreten 

sind. So die Rauschenbacher iTeide und Eimsiedler- Heide. (Hier Carex panniculata, 

dioica, limosa, Erica herbacea.) Alneta (mit Calla, Calamagrostis lanceolata u. a.) 
Torfwiesen (mit Carex flava, Gentiana verna u. a.). Kleine Hochmoore mit Salix rosma- 
rinifolia, Eriophorum alpinum, vaginatum, Juncus sguarrosus, Pinguicula u. v. a.) 

kommen auch bei Tepl vor, namentlich an den Teichen bei Prosau, dann bei Ilarien- 
bad, am Podhorn- Berge, am Podhorn- und Birken- Teiche, und beim Neuen Teiche. 

Erstere sind Hochmoore mit so mancher seltenen Pflanze (mit Carex dioica, Pingui- 

cula, Orchis maculata, Sedum villosum), letztere Wiesenmoore mit Úbergángen zu: 

G- 
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- Hochmooren. Auch anderorts kommen noch bei Tepl kleine Torffláchen vor, deren 
© reichhaltige Flora bereits durch Čelakovsky's Prodromus bekannt geworden ist. Zu 

- erwáhnen wáren noch die kleinen Moorfláchen am Hammerteich und Neudorfier 
© Teiche (mit Carex pulicaris, Scirpus pauciflorus, Iris sibirica, Callitriche stagnalis, 
- Juncus filiformis). 
ř 14. Petschau.  Torfmoore und anmoorige Wiesen findet man stellenweise 

* in der Umgebung der Teiche zwischen Uwtwa (Utwina), Poschitz und Petsehau (630 

is 660 » S. H.), und auch in der Umgebung der Teiche bei T'heustng etwa in 
* einer Hóhe von 610 ». Kleinere als auch gróssere Torfmoore sind in dem ebenen 

© Theile dieses Bezirkes nur stellenweise verbreitet (so am Gabhorn, bei Miroditz in 

der Hóhe von 700 m). Auch die tiefen, weitgehenden Wálder bei Peťschau sind 
- reich an kleinen Torfmooren, so die Wálder vor dem Koppenstein und norděstlich 
-von Petschau in einer Hóhe von 600—700 m. 

Alle diese Torfmoore tragen durch die jetzige Flora das Gepráge der Hoch- 

moore, mitunter noch das der Wiesenmoore, aber meist schon im Úbergange zum 

 Hochmoortypus. Aus der Flora der hiesigen Moore wáren Eriophorum polystachium, 
"Trientalis, Lotus uliginosus, Oxycoccos, Drosera rotundifolia, Juncus Ssguarrosus, fus- 

| Goater, supinus, Pinguicula, Comarum, in den Wáldern auf dem Moorboden Cala- 

| Magrostis Halleriana u. v. a. zu erwáhnen. Der Westen dieses Bezirkes, zwischen 

© Lauterbach und Sangerberg ist, wie bereits in den Schilderungen der Torfmoore 

-des Kónicswarter Bezirkes angegeben wurde, torfreich. Hier fůhre ich nur noch 

"zwei im Westen dieses Bezirkes in der Náhe von Neudorf gelegene Moore als Bei- 

 spiel an: 

Das erste ist der Flur- Wolfenstein auch Schmerzteich, etwa 15 ha gross in 
x "der S. H. von 729 m»; das andere wird der Schwarzteich genannt, ist 5 ha gross 

| md Jiest in einem von Norden gegen Sůden zu geneigten, nach Osten und Westen 

aber aufsteigendem Terrain. Beide liegen sůdlich von Neudorf und sind Wiesenmoore, 

- meist im Úbergance zu Hochmooren, theilweise auch reine Hochmoore. Ihre Schichten, 

-die 0:50 bis 1:50 m tief sind, bestehen aus vielen Holzresten. Mam findet in ihnen 

- Stěcke und Stámme vom Winde entwurzelter Báume, vorwiegend von Erlen, mit- 

-unter auch von Birken, Kiefern, Tannen und Fichten. Wo der Torf hier nicht ver- 

-wittert ist, ist er gelblich braun; an der Luft wird er důnkler. In den obersten 
"Schichten ist er faserig und moosartig, und enthált viele Sphagnum- und Holzreste. 

-Unter diesen obersten Schichten, die an trockenen Orten durch eine Decke von 

Humusschichte ersetzt sind, ist der stark ulmificierte speckartige, schwarzbraune 

(Torf, der ein reines Wiesenmoorproduct ist, gelagert. ; 

Die Unterlage der Torfschichten bildet meist grobkorniger, weisser, hie und 
da lehmiger Sandboden. Interessant sind die hiesigen Torfmoore auch dadurch, dass 

-sie Ouellen von Sáuerlingen enthalten. 

k 15. Plan. 
2 Der Planer Bezirk ist bei weitem nicht so torfreich, wie der benachbarte 
- Kónigswarter. Hochmoore sind hier nur auf geringere Fláchen im Bóhmer Walde 

| beschránkt, am meisten sind sie im Planer Walde, geceniber der Stadt Máhring, 
am der Grenze verbreitet; Wiesenmoore kommen meist in Begleitung von Hoch- 

- mooren an Báchen und Teichen sporadisch vor, am háufigsten findet man sie noch 
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im sůdlichen Theile des Bezirkes auf nicht zu grossen Fláchen. Speciell sind da 
als Fundorte fůr Torfmoore zu erwáhnen: Stockau (etwa 720 m S. Ho), Godrisch 
(etwa 520 m S. H.) und Schwanteich bei Plan (etwa 493 m S. H)). 

76. Weseritz. In diesem Bezirke sind Torfmoore nur spárlich vertreten. 
Kleine Hochmoore findet man hier auf den Berglehnen, so z. B. auf der nordlichen 

Seite der 668 » hohen, an der Grenze des Manetiner Bezirkes liegenden Zanker- 
han; kleine Wiesenmoore und anmoorige Wiesen an Báchen (z. B. beim Weiss- 
můhlbache etwa 7 km sůdlich von Weseritz) und an Teichen, wie beim Neuem 

Teiche und Trettteiche, bei Leskau in der Hóhe von etwa 610 m, dann in der Náhe 

von Wolfersdorf, bei Dra/avitz und den Elhottner Teichen, welche letztere neben der 

Wiesenmoorflora auch Ubergánge zum Hochmoore aufweisen (Prof. Dr. Čelakovský 
citiert in seinem Prodromus von Weseritz, dann vom Neudorfer Bade ein Moor 

mit Arnica montana und Agrostis canina). 

77. Buchau. 
Grosse Torfmoore gibt es in diesem Bezirke wohl nicht, dafůr aber viele 

kleinere und zwar an den Teichen zwischen G%eshibel und Bergles, zwischen Bergles 
und Buchau und sůdlich von hier, schon mehr im Luditzer Bezirke, bei Udritsch. 

Hin und wieder begleiten auch kleine Moorwiesen und anmoorige Wiesen 

die Báche, so den Forellenbach bei Luck und den Wiesenbach unter dem Kóppel- 
berg bei Lubingau. 

Úberall sind es Wiesenmoore mit gewóhnlicher Wiesenmoorfora, (so Hypnum © 
scorpioides, cuspidatum, exanulatum, Sparganium minimum, Pinguicula, Carex Oederi, 

canescens, ampullacea, Epipactis palustris, Utricularia neglecta, Menyanthes u. a.). 

Hochmoorbildungen kommen in Úberganosformen bei den genannten Wiesen- 

mooren hie und da nur angedeutet, in reinen Formen nur in Wáldern vor, so bei 

Neuhaus in der Náhe von Waltsch, bei Lochotin und vielleicht auch anderorts, ná- 

here Angaben fehlen mir jedoch. 

18. Duppau. 
In diesem Bezirke důrften wohl auch Torfmoore vorkommen, und namentlich 

an der Grenze dieses Bezirkes und auch im Buchauer Bezirke auf den Berglehnen 

verbreitet sein, doch kann ich mit wenigen Ausnahmen úber sie aus Mangel an 

verlásslichen Daten nicht referiren. So sind zum B. an dem 932 m hohen Burg- 

stadlberge bet IListteichen westlich und óstlich kleine Torfmoore vom Hochmoor- 

typus, mit der fůr sie characteristischen CÚrepis succisaefolia; dann findet man an 

den  Ufern des Aubaches und seiner Zuflůsse, so be? Flurhůbel sůdlich von Duppau 

(etwa 600 m H.) anmoorige Stellen, die auch anderswo, jedenfalls aber nur in ge- 

ringer Ausdehnung sich finden důrften. 

19. Luditz. 
Ausser den schon in vorigen Bezirken erwihnten Teichen bei Udritsch und 

Teltsch sind daselbst nur kleinere Torfmoore und anmoorige Wiesen an dem Schnell- 
bache, mehr aber noch an dem Worka-Bache zu finden. Torfreich ist jedoch die 

Umgebung der beiden Schlósselteiche bei Podhoř und Kummerau. Die hier ver- 
breiteten Torfmoore des eben geschilderten Characters, nehmen etwa 1 km“ ein 

890. Manetin. 
Aus diesem Bezirke habe ich keine sicheren Nachrichten ůúber Torfmoore — 
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und bin auch der Ansicht, dass hier wenigstens keine grósseren vorkommen werden, 
da ja auch der Bezirk ziemlich guellenarm, Lehm und Thon hier wenig verbreitet 
sind, und die jáhrliche Niederschlagsmenge nur 500—600 mm betrást. Kleine Moor- 

wiesen sind meines Wissens nur am Wřesenbach bei Zwollen, dann am Malesimer 

Bache und am Schwarzbache (etwa 504 m S. H.) bei Spankau; kleinere Hochmoore 
- (wenn úberhaupt welche da sind) kámen hóchstens in den weiten und tiefen Wal- 

- dungen sůdlich von Manetin vor. 

V. Das Bergland des Beraungebietes und des Brdy-Waldes 

erstreckt sich úber das ganze Flussgebiet des unteren Beraunflusses mit seinen Zuflůssen, von 

der Einmůndung des Střela-Baches an bis zur Můndung der Beraun in die Moldau bei Kónigsaal, 

ausserdem úber die Bezirke Mirowitz und Dobříš. Es entspricht somit dieses Gebiet so ziemlich 

Čelakovský's Příbram-Brdy- und Půrglitz-Berauner Gebiete. 
„Die Terrainform ist,“ nach Hofrath Prof. Dr. R. v. Kořistka, „in der nordwestlichen 

Hálfte ein unregelmássiges, theils welliges, theils bergiges Hochland, das tief eingeschnittene enge 

Hauptthal (Beraun) mit der Richtung SW.—NO., die kurzen Guertháler senkrecht darauf, also 
von SO. nach NW. streichend. Die sůdostliche Hálfte des Terrains ist von der nordwestlichen 

durch eine lange und breite von Rokycan nach Beraun, also von SW. nach NO., sich ziehende 
Bodeneinsenkung getrennt, auf deren Grund einerseits der Holoubkauer, andererseits der Hořo- 
witzer Bach fliesst. In der sůdostlichen Hálfte erhebt sich parallel zu jener Bodeneinsenkung ein 
43 Kilometer langer Bergrůcken gegen NW. steil abfallend, gegen SO. in fache, bis zur Moldau 
verlaufende, Auerrůcken sich auflosend, welcher den Namen Brdy-Gebirge oder Brdy-Wald fůhrt. 
Im áussersten Norden dieses Gebietes, im Bezirke Straschitz erhebt sich das Žban-Plateau in der 
Richtung von SO. nach NW., welches gegen SW. steil abfállt, gegen NO. aber sich flach gegen 

die Eger und Elbe herabsenkt. Charakteristische Hohenpuncte Zbanberg 527 m, Kammberg sůdl. 

„von Půrglitz 515 m, Holý Vrch bei Žebrák 570 m, Krušná Hora NW. von Zdic 606 m, im Brdy- 

(Gebirge Skalka bei Mníšek 549 m, Písekberg sůdl. von Hostomic 688 m, Brdoberg NW. von Příbram 
766 m, Kočkaberg NW. von Rožmital 840 m; dann mittlere Lagen: Rakonitz 322 m, Hořowitz 

360 m, Příbram 538 m, Rožmital 521 m; endlich Thalpuncte: Beraun 222 m und das Moldauthal, 

- welches das Gebiet auf der Ostseite begrenzt, von 200—300 m Seehčhe. 
Der Wald findet sich in allen Hóhenlagen, vorherrschend aber auf den Bergplateaus 

und auf den steilen Abhángen der tief eingeschnittenen Tháler. Insbesondere bedeckt er in einem 
grossen zusammenhángenden Complexe den gróssten Theil des Terrains vom Žbanberge úber 
Krušná Hora bis Zbirow (Půrglitzer Waldungen), dann in einem zweiten Complex das ganze Brdy- 

Gebirge von Dobřichowitz bis Rožmital. 
Der Untergrund des Bodens besteht zum gróssten Theile aus den verschiedenen Gliedern 

„ der Silurformation, námlich aus Grauwackenschiefer und Kalk, welcher in der Mitte von Mauth 

bis Půrglitz von Porphyr durchbrochen ist. Něrdlich von Rakonitz, dann bei Radnitz breitet sich 
das Rothliegende, und darunter die Steinkohlenformation aus, auf der sůděstlichen Seite von Mi- 

rowitz bis Neu-Knin ragt das centrale Granitplateau von Bohmen in das Gebiet herein. Das Žban- 
plateau besteht zum grósseren Theile aus Ouadersandstein und Plánermergeln. Der Boden ist in 
diesem Bezirke grósstentheils Aachgrůndic, trocken und arm an Ouellen; theilweise tiefgrůndig, 
feucht und guellenreich sind die Bezirke Hořowitz, Dobříš, Příbram, Mirowitz und Březnitz. Die 
jáhrliche Niederschlagsmenge betrágt 500—600 mm, nur im Brdy-Walde ist sie grósser von 600 

bis 700 mm, ja im sůdlichen Theile desselben bei Rožmital úber 800 bis 1000 zm. 

Das Klima dieses Gebietes ist im Ganzen gemássigt, der Winter strenge und schnee- 

- řeich, bedeutend schneereicher als im unteren Egerlande, der Frůhling ist kurz, der Sommer warm 

mit vielen Niederschlágen, der Herbst trocken. Spátfróste sind háufig.“ 

Torfmoore sind in diesem Gebiete nur spárlich vertreten, man findet in 

manchen Bezirken dieses Gebietes entweder gar keine Torfmoore, in andereu nur 

wenigce und kleine. 
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81. Kralowitz. 

Ausser zwei geringen Moorfláchen dei Plass am Střela- Flusse und beim 
Dorfe Slatina ostlich von Kozlan kenne ich hier keine Torfmoore. Beide sind Wiesen- | 

moore, die in Folge der Entwásserung den gewohnlichen Wiesencharacter anzu- © 
nehmen angefangen haben. 

92. Im Bezirke Jechnitz gibt es meines Wissens keine Torfmoore, nur 

Spuren von ihnen finden sich stellenweise an den Teichen des Jechnitzer und Ja- 
wornitzer Baches vor. 

Auch im 83. Rakonitzer und 84. Neustraschitzer Bezirke findet man 
keine grossen Torflager. Kleinere kommen aber nicht selten vor, so namentlich im 

sůdlichen Theile des Neustraschitzer und im nordlichen Theile des Rakonitzer Be- 

zirkes. In den gegliederten Thálern zwischen den meist bewaldeten mássig hohen 

Růcken des Žbaner Gebirges und dessen Vorlagen kommen meist an Báchen und 
an kleinen Teichen enge und lineliche Wiesenmoore und Moorwiesen vor, die durch 

Wiesen und Felder unterbrochen sind, in die sie oft durch die Natur selbst oder 

durch Cultur umcewandelt wurden. So z. B. lángs der Buschtěhrader Bahn stellen- 

weise zwischen Krupa, Lischan, Neustraschitz, bis gegen Tuchlowitz. Die Schichten 

dieser Wiesenmoore sind nur 1—2 m, selten tiefer, stellenweise fůhren sie oft losen 

erdigen Eisenocker. Selten, und dies meist nur dort, wo sie úberschlickt sind, ent- 

halten sie auch Kisenkies. Das schwefelsaure Eisen bildet dann bei trockenem 

Wetter den gewoóhnlichsten Anflug auf dem hiesigen verwitternden Torf. Die Unter- 

lage, so weit ich sie untersuchen konnte, ist alluvialer grauer Thon, der in důnnen 

Schichten auf den Permschen Schichten (im Rakonitzer B.) oder auf Kreide- seltener 

Steinkohlen-Formation (in Neustraschitzer B.) ruht. Genauer habe ich die mir vom 
Herrn Tomeš, Ackerbauschuldirector in Rakonitz gefálligst zugeschickten Torfproben © 

von Lischan untersucht. Diese sind ein schwarzbraunes fast schwarzes, russartiges, halb 

verwittertes Product eines nach den hellen parallelen Rhizomen und Wurzeln mit 

wenig breiten Bláttern schon makroskopisch erkennbaren vertorften Arundinetums 

und Arundineto-Caricetums, und weisen ziemlich starke Spuren von Schwefelkies 

und schwefelsaurem Eisenoxydul auf. Beide Proben wurden dem etwa 28 ha grossen, 

úber 2 m tiefen Wiesenmoore von Lischan entnommen. Es liegt zwischen Oleschna 

und Lischan, und wird durch die von Rakonitz nach Lischan fihrende Strasse in 

2 Theile getheilt. Ihre Flora ist jene der sauren Wiesen, stellenweise auch eine 
reine Wiesenmoorflora. (Nennenswert: Pinguicula, Utricularia.) Weiter wáre aus 

dem Rakonitzer Bezirke ein kleines Wiesenmoor bei Senomat zu erwáhnen und 

aus dem Neustraschitzer Bezirke die Torfwiesen zwischen Kornhaus und Neustraschitz 

(bei der rothen Můhle, im Walde Lipina bei Třtice und bei Žehrowitz). 

Die Bezirke (85) Kladno, (86) Unhošt und (87) Beraun besitzen fast 
gar keine Torfmoore, mit Ausnahme einiger kleinen anmoorigen Štellen und ganz 

kleiner Wiesenmoore; kleine Torfwiesen gibt es so z. B. bei den Popowitzer Teichem, 

im Berauner Bezirk ein kleines Alnetum mit Calla und Ribes nigrum u. a. bei 

Swinař, Torfwiesen am Karlstein im Thale des Hluboká-Baches und weiter bei der 

„Veliká Hora“ mit Carex distans; eine kleine Torfwiese bei Teřín, sůdlich vom 

Jeraun unter dem Toboler Berge mit Scirpus uniglunis, Triglochin, Carex distans, 
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panicea, Scirpus compressus, Crepis paludosa, Eriophorum polystachium u. a. Auch 
aus dem waldreichen 

(88) Půrglitzer Bezirke sind mir keine Torfmoore bekannt, ebensowenig 
sind sie im 

(89) Zbirower Bezirke vertreten, nur auf geringen Fláchen in der Gegend 

zwischen Zbirow, Mauth, Woleschna und St. Benigna. Hauptsáchlich ist es die Umge- 
bung der Teiche und die Wiese Královka, welche hie und da einige Torfpfianzen, wie 
Crepis succisaefolia, palustris, Menyanthes, Eriophorum polystachium, Gentiana verna, 

Lotus uliginosus, Carex elongata, Triglochin, Parnassia, Utricularia neglecta u. a. 

in ihrer Flora aufweisen. 

Auch im 90. Hořowitzer Bezirke findet man nur selten sporadische Torf- 

wiesen, so bei Wosek und im 97. Bemtgna und Obecmcer Revier, an der Grenze des 

Příbramer Pezirkes. | 

91. Kónigsaal. Ebenfalls ohne Torfmoore, hóchstens, doch nur selten, er- 

innert eine nasse Wiese mit dieser oder jener Pflanze an ihren anmoorigen Boden, 

so z. B. in der Schlucht bei Modřan, zwischen Modřan und Lhotka, zwischen Čer- 
nowitz und Radotin, sowie zwischen Wran und Skochowitz. 

92. Dobříš. Auch aus diesem Bezirke sind mir keine Torfmoore bekannt, 

wohl fůhrt aber Farský eine Torfanalyse von Wlašim an; das Vorhandensein, wenn 
-auch kleiner Torfmoore (auf den Lehnen des Bergrůckens „Hřebeny“ und anderer 

„Anhčhen) ist schon deshalb móglich, weil hier der Ursprung so vieler Báche sich 

befindet. 
93. Přibram. In diesem Bezirke sind es die „Brdy“, die einige kleine 

Moore beherbergen. 80 breiten sich namentlich in der Umgebung des Berges Te- 

mošna auf dem 842 m h. Berge Tock und dem schwarzen Felsen im Obecmicer 

Reviere in den Wáldern kleine Torfmoore aus. Ferner kommen solche im Bohu- 

timer Reviere bei den Glashůtten, auch an den Obecmicer Teichen in der S. H. von 

519 m, und bei Wosetsch vor. Ihre heutige Flora bildet insgesammt Úbergangs- 

formen des Wiesenmoores zum Hochmoortypus, letzterer ist mancherorts sogar vor- 

herrschend. (Hier z. B. Oxycoccos, Sphagnum cymbifolium, acutifolium, imbriatum, 
teres, Carex pulicaris, terretiuscula, Triglochin, Orchis maculata, Crepis succisae- 

folia, Juncus supinus, Parnassia, Eriophorum polystachium, angustifolium, vagi- 

natum u. a.) 

94. Mirowitz. Berichte ber Torfmoore sind mir aus diesem Bezirke 
zwar keine zugekommen, doch ist es wahrscheinlich, dass auch hier, wenn auch 

"auf kleinen Fláchen, Torfwiesen (wenn gleich nicht Torflager) vorkommen. 

95. Březnitz. In diesem Bezirke, der noch guellenreicher ist als die vier 
letzt genannten, sind die Torfmoore auch ziemlich verbreitet. Hier ist es namentlich 

das óstliche Ufer der Padrtěr Teiche (in der S. H. von etwa 635 m) im nordwest- 
lichen Theile dieses Bezirkes, wo man sowohl in diesem, als auch schon im Zbi- 

rower Bezirke (am Padrtěr Bache) stellenweise recht interessante Torfmoore mit 
Hochmoortypus, hie und da auch mit Úbergingen vom Wiesenmoore zum Hochmoore 
findet. (Hier wáchst z. B. Oxycoccos, Eriophorum vaginatum, Sphagnum acuti- 

- folium, cavifolium, cymbifolium, fimbriatum, Carex pulicaris, Calamagrostis lanceolata, 

Typha latifolia, Orchis maculata, Triglochin, Sedum villosum, Trientalis, Drosera 
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rotundifolia, Crepis succisaefolia, Juncus supinus, Soldanella montana, Parnassia, 

Viola palustris, Peucedanum palustre, Polypodium phegopteris u. a.). Zwei andere 

Torfmoore finden sich bei Waťzikow. Das eine heisst Bahna, ist etwa 4 ha gross 
und liegt 1 Am čstlich vom Meierhofe Watzikow, das andere heisst Podloužka, ist 

etwa 1 ha gross, bildet einen Theil einer etwa 7"/, Aa grossen anmoorigen Wiese, 

und liegt 1 Am westlich von Watzikow. Die Umsebung beider Moore ist ziemlich 

waldig. Das erste Moor ist ber 3 m, das andere nur 0.6 m tief. Beide sind 

Wiesenmoore mit Úbergángen zum Hochmoortypus. (Es wáchst hier unter anderen 
Carex pulicaris, Dawalliana, Scirpus pauciflorus, Trifolium spadiceum, Gymnocybe 
palustris, Hypnum intermedium, Sphagnum rigidum, compactum u. a.) 

In den aus einer Wiesenmoorflora, zum Theil aus einer Alnetumflora ge- 

bildeten, meist gleichartigen Torfschichten, kommen im Moore Podloužka Baum- 

stámme und Baumstócke vor. Wiewohl es můglich ist, dass einige derselben auch 

aus der Umgebung angeschwemmt worden seien, und wohl auch angeschwemmt sind, 

so erinnern doch manche von ihnen an ein frůher bestandenes, versumpftes Alnetum. 

Die Sohle der Torfmoore wird hier von einem eisenschůssigen, eisenkies- 

haltigen, auch mit Steingerólle vermischten Sande gebildet, welcher auf Lehm- 

schichten ruht, die auch in der Nachbarschaft der Moore einen lehmigen Sandboden 

zu bilden helfen. 

Ausser diesen angefůhrten Mooren sind in diesem Bezirke auch noch an- 

dere, so in der Náhe von Wolenmitz; ebenso findet man kleine Hochmoore in den 

Wáldern bei Rožmital, ferner Torfwiesen bei Bukowa und Wěším, vielleicht auch 

noch anderswo, am ehesten an den vielen hier zerstreuten, kleinen Teichen. Ihre 

Dimensionen důrften wohl nicht gross, und ihre floristischen Eigenschaften und 

geognostischen Bedingungen jenen der oben beschriebenen áhnlich sein. 

VI. Das Pilsner Becken, 

das ist das mittlere und untere Gebiet der Flůsse Mies, Radbuza, Angel und Uslawa bis zu 
ihrer Vereinigung bei Pilsen zum Beraunflusse, und das Gebiet des Beraunflusses im Pilsner und 

Rokytzaner Bezirke. In Čelakovský's Květena Česká wird dieses Gebiet der Pilsner Bezirk ge- 
nannt. Die Bodenbeschaffenheit desselben wird vom Hofrathe Prof. Dr. R. v. Kořistka kurz fol- 

vendermassen geschildert: 
Ein weit ausgedehntes Becken, durch das Zusammentreffen von vier breiten Thálern 

gebildet, welche an ihrem unteren Ende durch niedere Terrainwellen von einander getrennt sind, 

aufwárts zu aber durch meist sanft, theilweise aber auch steil ansteigende Hůgel- und Berglande 

eingesáumt werden. Charakteristische Hóhenpuncte und zwar Bergpuncte: Jirnaberg bei Mies 
518 m, Rehberg bei Přestitz 528 m, Dobrawaberg bei Klattau 719 m, Žďarberg bei Rokytzan 
623 m; dann Mittellagen: Mies 398 m, Klattau 412 m, Blowitz 408 m; endlich Thalpuncte: Ro- 

kytzan 355 m, Pilsen 305 m. Der Wald ist im ganzen Gebiete zerstreut in kleinen Complexen, 

jedoch vorherrschend in den hěheren Lagen und mehr gegen den Rand des Beckens zu. Der 
Untergrund ist vorherrschend Grauwackenschiefer, als Fortsetzung der Silurformation des Beraun- 

gebietes, und nimmt den čstlichen und sůdlichen Theil des Gebietes ein. Westlich von Pilsen und 

něrdlich davon dehnt sich die Steinkohlenformation aus (Kohlensandstein u. s. w.) und sůdwestlich 

die Thonschieferformation. Bei Stab und Prusin finden sich gróssere Partien Granit, bei Dobřan, 

Pilsen und Rokytzan alluviale Bildungen. Der Boden ist vorherrschend flachgrůndig, trocken und 

arm an uellen, tiefgrůndig ist er in den Bezirken Rokytzan und Bischofteinitz. In diesen beiden 

Bezirken, sowie ferner in den Bezirken Planitz, Nepomuk und Blowitz ist der Boden auch feuchter 

und etwas reicher an Auellen. 
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Das Klima ist milde, mehr trocken als feucht, was besonders in neuester Zeit bemerkt 

wird. Die jáhrliche Niederschlagsmenge betrágt nach Prof. Dr. F. Studnička's Hyetographie meist 

nur 500—600 mm mit Ausnahme des Brdy-Waldes, wo sie meist 600—700 mm, ja im engen Di- 

stricte von Teslín nordwestlich von Rožmital bis 1000 mm erreicht. Der Winter ist nicht streng, 

doch meist schneereich, das Frůhjahr und der Herbst feucht, der Sommer trockener und warm. 

(Die durchschnittliche Jahrestemperatur ist in Pilsen 85% C.) Die Úbergánge der Jahreszeiten sind 

allmáhlig, jedoch rasche Temperaturwechsel háufig. Spátfróste auch háufig. Der vorherrschende 
Wind ist der Nordwestwind. 

Torfmoore (und dies meist nur kleine Wiesenmoore) sind ziemlich selten. 

96. Der Rokytzaner Bezirk besitzt nur wenig Torfmoore, weil der 
Boden grósstentheils flachgrůndig, einon Wasser durchlassenden Untergrund hat, 

somit trocken und guellenarm ist. Die Bedingungen zur Torfbildung waren und sind 

auch jetzt noch sporadisch vorhanden; so bei den Woseker Oberemn Teichen in der 

S. H. von 395 m, wo ein kleines Wiesenmoor mit Menyanthes, Carex pulicaris, 
dioica, Sparganium minimum, Utricularia minor, Lotus uliginosus, Myosotis cae- 
spitosa, Triglochin u. a. vorkommt. 

Ein anderes kleines Moor, ein Wiesenmoor im Úbergange zum Hochmoor 

(mit Menyanthes, Lotus uliginosus, Sphagnum sguarrosum, cymbifolium, Viola pa- 

lustris, Drosera rotundifolia u. a.) ist bel Březina ein Wiesenmoor bei Radmtz, 

eine kleine hochmoorartige Fláche mit Betula pubescens bei Buschowitz (S. H. 400 m). 

Von den Torfmooren an den Padrtěr Teichen — einige liegen auch westlich 
von denselben (und reichen, wenn auch nur in geringem Masse auch in diesen 
Bezirk) — war schon frůher die Rede. Anmoorige Wiesen sind hier ebenfalls selten, 

Spuren von solchen finden sich in der Umgebung von Břas und Radmíz. 

97. Pilsen. Ausgenommen einiger anmorigen Wiesen mit Erlbrůchen am 

Třemošner und Weipernitzer Bache, dann an der Radbuza und an einigen Teichen 

gibt es in diesem Bezirke keine Moorfláchen. So z. B. nordlich bei Bolewetz 

am grossen Teiche in der S. H. von 315 m (mit Carex ampullacea, Buxbaumi, 

Scorzonera humilis, Utricularia neglecta, Sphagnum cymbifolium, rigidum u. a.). 
Dann weiter nordlich bei Třemošna (S. H. etwa 355 m), wo den Wiesen stellen- 

weise mássige Torfschichten unterlagert sind. Hie und da haben einige Stellen 

einen rechten Torfmoorhabitus, wie folsende dort wachsende Pflanzen zeigen: Vac- 

cinium uliginosum, Oxycoccos, Drosera rotundifolia, Rhynchospora alba, Pedicularis 

silvestris, Juncus supinus, Sphagnum fimbriatum, sguarrosum, cuspidatum, cymbi- 

folium u. a. Sůdlich von Pilsen am Lititzer Bahnhof 309 m h., ist eine kleine 
Wiesenmoorbildung mit Alnetum. (Hier Aspidium Thelypteris, Carex elongata, echi- 

nata, Veronica scutellata, Lotus uliginosus etc.) 

98. Aus dem Tuschkauer Bezirke sind mir mit Ausnahme einiger an- 

mooriger Wiesen am Wes- Flusse keine Torfmoore bekannt. 

99. Mies. Ausser einigen kleinen Moorwiesen in der Náhe der hier zer- 
streut liegenden kleinen Teiche gibt es in diesem Bezirke wahrscheinlich keine 
anderen Moore. Mir sind wenigstens, ebenso wie im Bezirke 

100. Staab keine bekannt und ich habe auch keine diesbezůglichen Be- 

richte erhalten. 

101. Bischofteinitz. Gróssere Torfmoore fehlen auch hier, wenigstens 
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kommen aber sporadisch kleinere floristisch interessante Moorfláchen am Radel- 

stein, beim Stankauer Walde, bei Nemlowitz und vielleicht auch anderswo vor. 

102. Přestitz. Hier gibt es auch nur geringe Moorfláchen, so bei Unter- 

Lukawitz etwa in der Hóhe von 350 m, dann am Podhraz-Bach, die bis in den 
Blowitzer Bezirk reichen. : 

Das grósste Moor ist meines Wisséns jenes zur Torfgewinnune durch offene 

Gráben entwásserte Moor beim Bade Letí. Es ist ein etwa 2"/, ha orosses und 

zum Theil mit Erlen (Alnus glutinosa) reichlich bewachsenes Alnetum, das im Úber- 
gange zum Hochmoor begriffen ist. 

Seine Schichten sind 1—1'/, m tief, der Torf schwarz, stellenweise schwarz- 
braun, humusartig, mit Zwischenlagen von Lehm. ŠStellenweise kommt hier Creno- 

thrix Kihniana und Leptothrix ochracea im Torfwasser vor. Der botanischen Ana- 

lyse zufolge sind die tieferen Schichten das Product einer Wiesenmoorbildung u. z. 

eines. Arundineto-Caricetums und Cariceto-Hypnetums.  Nesterweise kommt auch 

Schwefelkies und dessen Verwitterunesproducte vor. 

Das Wasser des Badebrunnens, welcher sich im Moore befindet, enthált 

nach der Analyse des Herrn Prof. A. Bělohoubek in Prag in 10.000 gr 0-0117976 gr 
Fe, 0,. Die Unterlage ist Lehm, der auf Thonschiefer ruht. 

105. Klattau. Aus diesem Bezirke sind mir zwei kleine Torfmoore u. z. 

von Čestín und Týmec bekannt. Prof. Dr. Čelakovský fůhrt im Prodromus der Flora 
Bohmens ein Wiesenmoor von Chudenitz mit Carex pulicaris an, und nennt auch 

darin viele von ihm in der náchsten und weiteren Umgebung von Chudenitz ge- 

sammelte Torfpflianzen. (So bei der Lučitzer Fasanerie Typha latifolia, unter dem 

Hersteim Pinguicula, unter Kouřím in der Richtung gegen Herstein Pinguicula, ober- 

halb der Ouňowitzer Teiche Carex pulicuris, stellulata, panicea, Menyanthes, Dro- 

sera rotundifolia, bei Bělescham Pinguicula, beim Sepadlaner Teich Pinguicula, am 

Berge Kouřím Pinguicula und Drosera; alles dies spricht dafůr, dass in dieser Ge- 

gend kleinere Torfmoore und Torfwiesen zerstreut vorkommen důrften. Náheres 
kann ich aber úber dieselben nicht angeben. 

104. Planitz. 
Mit Ausnahme eines kleinen Wiesenmoores mit Hochmoorinseln kenne ich 

hier keine Torfmoore, wiewohl es keinem Zweifel unterliegt, dass sie hie und da, 

so besonders an den ziemlich zahlreichen Teichen vorkommen. 

105. Aus dem Nepomuker und 
106, Blowitzer Bezirke kann ich keine Torfmoore angeben, obwohl welche 

in letzterem z. B. zwischen Blowtz und Mitrowitz vorkommen důrften. 

VII. Das Becken von Budweis und das boóhmische Teichplateau. 

Umfasst: Das untere Wotawa-Thal mit seinem Flussgebiete, die mittlere Moldau von 
Payreschan bis Klingenberg und das Gebiet der oberen Lužnitz. Es ist also ziemlich gleich dem 

Wotava- und Budweis-Wittingauer Bezirke der Prof. Dr. Čelakovský'schen botanischen Einthei- 

lung in seiner „Květena česká“. 

Der Untergrund des Bodens besteht im centralen Becken, dann in den beiden Haupt- 

thálern, sowie auf dem Teichplateau aus verschiedenen, theils lehmigen, theils sandigen Schichten 

der oberen Brankohlenformation. An der nordlichen und sůdlichen Grenze des Gebietes tritt Gneis 
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-und gróssere Partien Granit auf. Der Oberorund ist hier entweder sandiger Lehmboden, Sand- 

boden, oder reiner Lehm- und Thonboden.“ 

Die jáhrliche Niederschlangsmenge betrácst nach der hyetographischen Karte des Herrn 

© Prof Dr. Studnička im gróssten Theile dieses Gebietes 600—700 mm, jedoch betrást sie im nord- 
© westlichen Theile bei Písek nur 500—600 mm, und in einem ziemlich breiten Streifen lángs der 

: bohmisch-oesterreichischen Grenze und im Blansker Walde erreicht sie 700—800 mm. Bei Buchers 
ř 
* 
-und Scharzthal ist die jáhrliche Niederschlangsmenge 800—1000 mm gross. 

* Der Winter ist gemássict, aber schneereich, auch sinkt das Thermometer in manchen 

© Jahren auf —269 C., der Frůhling feucht und kůhl bis weit in den Juni hinein. Der Úbergan« 
© zum Sommer, erfolgt rasch, letzterer verláuft meist warm und feucht. Der Herbst ist mild trocken. 

-In den hoheren Lagen, wie Horažďowitz, Wolin, Wittingau, Lomnitz, ist das Klima rauher als 

ž in den tieferen Lagen, namentlich der Winter strenger und kann hier die durchschnittliche Tem- 

| peratur um 19 C. tiefer angenommen werden als in Budweis, wo sie im jáhrlichen Durchschnitt 
- 86 C. betráct. Die vorherrschenden Winde sind West und Sůdwest. 

: 107. Blatna. In diesem DBezirke, dessen mehr oder weniger lehmiger 

- Sandboden ein Verwitterunesproduct des hier verbreitetsten Granits und Phyllits ist, 
- gibt es neben den zahlreichen kleinen Teichen viele seichte, kleine Moore wie auch 

-anmoorige Wiesen. So sind Hochmoore an Wiesenmooren beim 587 hohem Korno- 

šina B. nordlich von Schlůsselbere (Lnáře), „Na borku“, „Na plazech“ genannt. Ein 

grósseres Torfmoor, vorwiegend ein Sphagnetum, ist das Thořowitzer Moor. Ausser- 

dem sind hier aber noch viele kleine Moorfláchen. Dr. Velenovský, dem ich diese 

-Data verdanke, citiert nach Dr. Čelakovský's Prodromus d. Fl. B. viele Orte als 

© Fundorte von Torfpflanzen. So fůhrt er an bei Čekamitz: Eriophorum polystachium, 

-Salix repens, Utricularia neglecta, Arnoseris pusilla, Menyanthes, Viola palustris, 
am Wege von Čekanitz nach Zažan: Polypodium phegopteris, am Kořenský- Teiche 

-bei Lažan in der Seehóhe von 486 » Sedum villosum, auf einer Torfwiese bei 

> Lažan Utricularia minor, Drosera rotundifolia, Comarum, bei Zákličí: ÚČarex ca- 

nescens, Sphagnum acutifolium sguarrosum, auf der Wiese bei Dymak: Salix rosma- 

- rinifolia, am Mokrý Teiche: Typha latifolia, Carex stricta, am Zadworer Teiche: 

-© Calamagrostis lanceolata, bei der Zhotka-Můhle ein Alnetum mit Calamagrostis 

| lanceolata, Carex canescens, flava, Juncus supinus, auf einer Wiese in Trhové: 

"Carex pulicaris, an dem Wece von Čekanitz nach Zaboří: Pinguicula, bei Blatna: 

ň Peucedanum palustre, bei Wackow: Crepis succisaefolia, bei Bratromitz: Carex Bux- 

| baumii, bei Sedlitz: Viola palustris. Das grósste scheint hier aber das etwa 4 km 

: lance und 1 km breite, am Teichrande schaukelnde Moor an dem Thořowitzer Teiche 

E bei Zmář in der S. H. von etwa 470 m gelegene zu sein. Hier sammelte Dr. Ve- 
lenovský Carex teretiuscula, Drosera rotundifolia, Potentilla norwecica, Salix repens, 

| Armoseris, Menyanthes, Carex canescens, stricta, limosa, flava, ampullacea, filiformis, 
© pseudocyperus, elongata, (riparia im Moore!), Juncus fuscoater, Agrostis canina, 

© Myriophyllum verticillatum, Montia fontana, rivularis, Hypericum humifusum, Spar- 

© ganium minimum, Ranunculus lingua. — Dieser genannten Flora nach scheint hier 
© sowohl der Hochmoortypus, als auch der Wiesenmoortypus und Úberoňnge des 
| letzteren in den ersteren vertreten zu sein, hier herrscht jedoch der Hochmoor- 

( typus, sonst aber úberall der Wiesenmoortypus vor. 

Vo 108. Horažďowitz. 
E- 

Š Dieser Bezirk hat kleine Moorwiesen, namentlich sind sie an den Teichen (so 
i Bi schen Horažďowitz und Nepomuk und beim Wolšaner Teiche) sporadisch zerstreut. 

Ž 
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Die Wiesen um Horaždowitz selbst sind stellenweise wiesenmoorartig, doch kommen 
auch Hochmoorinseln darin vor. Ein Alnetum ist zum Beispiel bei Zářečí. Ein 
orósseres (etwa 10 ha grosses) Torfmoor mit Wiesenmoortypus begleitet den Březowá- 

Bach in der S. Hóhe von 420 m nordostlich von Horažďowitz, und ein eben so 

grosses ist zwischen Bor und Břežam, nordwestlich von Horažďowitz in der Hóhe 
von 448 m. Nach der Analyse des den seichten Schichten entnommenen Torfes 

sind beide Reste der frůheren hiesigen Teichflora. 

Ein náheres Studium der Torfflora dieser Gegend důrfte wohl dankbar sein. 

109. Strakonitz. Auch da ist der Boden, gleich dem der beiden vorigen 

Bezirke sandig und lehmig und hier gibt es ebenfalls zahlreiche Teiche, in deren 
Náhe Torfwiesen und kleine Torfmoore vorkommen. So gibt es hauptsáchlich im nord- 

lichen Theile dieses Bezirkes z. B. bei Krašťowitz in der S. H. von 480—500 m 
Wiesenmoore mit Hochmoorinseln. Torfwiesen finden sich auf ehemaligen Teichen, 
so stlich von Strakonitz in der S. H. von 386 m. 

110. Písek. 

Torfwiesen und kleine Torffláchen sind da nur sporadisch anzutreffen. Erstere 

begleiten stellenweise den Blamitz-Fluss so bei Putém (S. H. 385 m), und beim 

Ražitzer (S. H. 370 ») und Režabín-Teiche (S. H. 372 m), dann den Wottawa- 

Fluss, so bei Záťaw (S. H. 368 m) bei Wráž und den Wražer Teichen (S. H. 448 m). 

Ausserdem liegen sie in geringem Ausmasse auch anderorts zerstreut z. B. bei Swa- 

toňowitz (S. H. etwa 500 m»), dann im Walde Hůrky (S. H. 467 m) und anderen 
Waldesstellen. Diese letzteren gehóren grósstentheils dem Hochmoor-, die ersteren 

dem Wiesenmoortypus und dessen Úberesanesformen zu Hochmoorbildungen an. 

Nennenswerte Pflanzen dieser Torfmoore sind bei Putim: Naumburgia, Cicuta, Co- 

marum, Menyanthes, Drosera rotundifolia, Carex Bueckii, Salix repens, Potamogeton 
oramineus, bei Záťaw: Utricularia vulgaris, minor, Carex Bueckii, bei Wráž: Erio- 

phorum vaginatum, Sphagnum fimbriatum, acutifolium, Parnassia, im Walde Hůrky: 

Sphagnum cymbifolium, variabile, acutifolium, „na Blatě“: Sphagnum molle u. a. 
111. Wodňan. 
Grosse Torflager fehlen hier, Torfwiesen und anmoorige Wiesen sind aber 

lánes dem Blamtz-Flusse stark vertreten, auch breiten sich solche an den Teichen, 

so namentlich an jenen bei Naků bis in den Netolitzer Bezirk aus. Dass nebstdem 

noch hie und da kleine Torfmoore zu finden sein werden, steht ausser Frage. 

112. Wolin. 
Sporadisch kommen hier kleine Torfmoore in den Wáldern an den Lehnen 

der bis 860 » hohen Berge des Bohmerwald-Vorgebirges und auch an Báchen vor, wie 
bei Mladkow, und bei Aubislaw, dann gegen Zdikau zu und moglicherweise auch an 
anderen Stellen dieses Theiles des Bohmerwald-Vorgebirges. Die hier angegebenen, 

deren Torf ich náher untersuchte, sind ungenůgend durch Gráben entwásserte Wiesen- 

moore, stellenweise im Úbergange zu Hochmooren und liegen in einer wellig gebir- 
gigen Gegend. Die Grósse jener bei Aubislaw ist: die Parzelle „Okončí“ etwa 94 ha 
(S. H. 460 m), die beiden Parcellen „Pode vsí“ 29 ha (S. H. 456) und 2 Aa. 

Sie liegen am Horský- Potok in der Richtung gegen Aubislaw-Jaroškau. Der 
braune, bis schwarzbraune, bróckelige, oben faserige Torf von mittlerem specifischen 

Gewicht ist das Product einer Wiesenmoorbildung, in der Tiefe von O5 m das 
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"eines Alnetums. Die Sohle der genannten Torfmoore ist Sand, Kies und Gerólle, die 

auch in der Nachbarschaft zum Vorschein kommen. Zwei Fláchen mit Hochmoor- 
typus sind stlich von Gross-Zdikau bei Žiretz und weiter ostwárts am „Grossem 

Ried“, das letztere zum Theil mit Wald, zum Theil mit Gestrůpp bewachsén, das 

'erstere an einem Dache, um dessen Auellen die Torfflora wuchert. Beide sind fast 

(pleich gross (etwa 15 Aa), ersteres liegt in der See-Hóhe von etwa 740 m, letzteres 
cin der S. H. von 800 ». Dieses ist ein Hochmoor, jenes ein Hochmoor auf Wiesen- 
| moor und Alnetum. 

113. Netolitz. 
Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch in diesem Bezirke wie in den be- 

nachbarten kleine Torfmoore vorkommen. 
Torfwiesen finden sich wenigstens an einigen Orten, so zwischen Plastowitz 

und Zdudau (S. H. 388 m) an Stelle des hier frůher gewesenen Teiches, ebenso bei 
' Kurzwei bei Netolitz und hochst wahrscheinlich noch anderwárts vor, doch fehlen 
mir náhere Data. 

“ 114. Frauenberg. 
Von der 1. Bezirksvertretung Frauenbere erhielt ich zwar die Nachricht, 

| dass daselbst kein Torf gewonnen wird, nicht aber, ob dort ein Torfmoor wáre. Soweit 

ich mich selbst úberzeugen konnte, sind schon bei Frauenberg selbst in der durch- 

schnittlichen Seehohe von 390—400 m Torfwiesen, die stellenweise auf Moor- 
schichten ruhen. 
né Die mitunter noch heute durch so manche Pflanze interessante Wiesen- 

| moorflora (Peucedanum palustre, Lotus uliginosus, Carex pseudocyperus, acuta, 

(turfosa, panicea, teretiuscula, Naumburgia, Aneura pinguis, Hypnum exanulatum, 
u a.) deckt wahrscheinlich nicht weniger interessante Schichten, die mir aber, da 

(der Torf nirgends gestochen wird, unzugánelich waren. Auch im Westen dieses Be- 
(zirkes důrften sich kleine Torfmoore ausbreiten, so namentlich an der Grenze des 

„Netolitzer Bezirkes, an den Teichen bei Nakří nnd bei Pišťín. 
| 115. Budweis. 

In diesem Bezirke sind die Torfmoore nur sporadisch, hauptsáchlich an 

den Teichen, sowohl mit Hochmoortypus als auch mit Wiesenmoortypus und dessen 
E oorůen zum ersteren. Schon něrdlich von Budweis bei Bólumsch-Fellern 

(S. H. 383—384 m) am Fellinger, Czermitzer und am Neuem Teiche, dann weiter 

„westlich am Blatský- und Mlejský-Teiche (S. H. 388 m) gibt es ziemlich grosse 

1Torffláchen. (Interessantere Pflanzen sind hier Carex dioica, paradoxa, flava, stricta, 

(teretiuscula, paradoxa, Polygala uliginosa, Menyanthes, Typha latifolia, Naumburgia, 
„Hydrocotyle, Sphagnum cymbifolium, molle, variabile, sguarrosum, compactum, 

| Hypnum stellatum. Im Alnetum: Comarum, A. Thelypteris, Calla palustris, Spar- 
| | minimum, Calamagrostis lanceolata, Salix pentandra, Peucedanum palustre. 
„Weiter ist in diesem Bezirke die Umgebung der westlich von Budweis gelegenen 
„Leiche bei Hackelhof reich an Torfwiesen. Alneta kommen bei Zivizdal, und kleine 
| Wiesenmoore mit Hochmoorinseln auch bei Zíppem an dem Teiche Duben (S. H 

! 09 m), am Koitkowitzer Bach und dann bei Mokra (S. H. 436 m) vor. 

A Torfwiesen und anmoorige Wiesen liegen nahe an Budweis selbst, so 
(vestlich von Budweis (etwa 382 » hoch) bei Vierhóf (mit Menyanthes, Naumburgia, 
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Cicuta, Sedum villosum, Sphagnum fimbriatum, rigidum, acutifolium u. a.), in 

grósseren, auch viele ha grossen Fláchen an der Maltsch (namentlich zwischen. 

Ploben und Wiederpolen) und an der Moldau; so z. B. sůdlich von Budweis bei 
Peyreschau. 

116. Lieschau. 

Torfmoore sind in diesem Bezirke namentlich in zwei Winkeln verbreitet 

und zwar in jenem in der Richtung gegen Lomnitz bei den Sřeinrohren-Teichen. 
(S. H. etwa 446 m) und dann sůdlich bei Wlkowwtz. Der Flora nach sind sie jenen 
bei Pellerm áhnlich. 

Speciell verdienen die einige ha grossen Wiesenmoore u. Úbergangsformen 

von Zwikow bei Wlkowwc, dann die sůdlicher gelegenen, grósseren bei Kallišťt (S. H. 

501 m) und die bei Slabošowic (S. H. 460 m) und Wladošowic (S. H. 479 m) ge- 

nannt zu werden. Genauere Nachrichten úber diese Torfschichten fehlen mir jedoch, 
117. Moldautein. 

Torfwiesen liegen bei Temelim (SŠ. H. 304 m) und Schemeslitz (418 m 8. H.), 

westlich von Moldautein, dann bei Km und bei den „Sobětitzer Teichelmn (etwa 
458 m 8. H.). Sonst sind mir aus diesem Bezirke keine Torfmoore bekannt. 

118. Wesselí. 
An Torfmooren reich ist dieser Bezirk besonders in der Gegend zwischen 

Wesselí, Borkowitz, Zálší, Klečata und Záluží. Hier breitet sich ein Torfmoor auf ' 
einer etwa 600 Aa grossen Fláche aus. Dann ist hier ein kleines (etwa 5 Aa. 

grosses) Torfmoor seitwárts bel Schwemmitz, an einem Báchlein gegen Wesselí zu, 

gelegen. | 
Enge Streifen von Torfwiesen gibt es am Bukowsky- Potok und von Bu- 

kowsko gegen Hornitz zu. 

Gróssere Torfmoore sind in diesem Bezirke weiter sůdlich, zwischen dem 

Hormitzer Teich und dem Schwarzenberger Teich. Dieses Moor heisst „Na knížecí 

rudě“ und ist etwa 1 km? gross. 
Kleinere Torfmoore liegen am Hlimiř-Teiche bei Ponědražko, doch reichen 

sie schon in den Nachbarbezirk hinein und breiten sich dort aus. Nennenswerte. 

Torflager sind auch sůdlich von Zlukow (etwa 30 ha), beim Neuen Teiche, stlich 

von Wesselí (etwa 1 Zm? gross, S. H. 427 m), dann an anderen kleinen Teichen 

des Wresna-Reviers (S. H. 420—440 m) und an der Nežarka, so namentlich beim 

Saxteich (S. H. 417 m) und bei Haumer [Ostrow, etwa 413 m S. H. (hier zu- 
sammen etwa 50 4a)]. Eine kleine Torfwiese liegt auch nordlich von Wesselí bei 

Drachow. 

Der Character aller angefůhrten Torfmoore ist vorwiegend der des Hoch- 

moortypus, in niederen Lagen, besonders an fliessendem Wasser, Sind es Wiesen- 

moore. Diese waren es auch, welche die Bildung des Torfes, wie aus dem Studium 

seiner Schichten ersichtlich ist, einleiteten. | 

Das grósste und tiefste Moor ist unbedingt das bereits erwáhnte Borkowwzer, 
hier allgemein unter dem Namen „Blata“ bekannt. Der nordwestliche, erhohte Theil 

desselben ist mit Wald bewachsen oder trágt das Gepráge einer Heide. Ein kleiner 

im Siůden gelegener Theil davon ist bei Zalší und Komarow als Ackerboden culti- 
viert, ein Theil ist eine sauere Wiese und wieder ein anderer Theil ist zufolge 
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' seiner Entwásserung zu einer Heide und Hutweide umgewandelt. Auf dem Wiesen- || moor gegen Wesselí zu, welches das Gepráge einer saueren Wiese (eines Carice- | tums und Cariceto-Hypnetums) trágt, wáchst: Hottonia, Montia minor, Lythrum 
(salicaria, Stellaria palustris, Carex teretiuscula, pseudocyperus, ampullacea, Triglochin palustre, Bidens radiatus, Scutellaria galericulata, Hydrocotyle, Alnus glutinosa, Utri- cularia neglecta, Meesea tristicha, Bryum caespititium, Gymnocybe u. a.; auf dem hóher liegenden und westlich verbreiteten Hochmoore Pinus uliginosa, Naumburcia, Andromeda, Vaccinium uliginosum, Utricularia minor, Typha latifolia, Salix pen- tandra, Ledum, Oxycoccos, Eriophorum vaginatum, Salix cinerea, rosmarinifolia, | Cladonia deformis, Floerkeana, cornuta, rangiformis, rangiferina, Sphagnum acuti- folium, cymbifolium, variabile, cavifolium, fimbriatum u. a. 

Die Torfschichten sind hier stellenweise ber 5 m tieť. Dort, wo der Torf 
|gestochen wird, und dies geschieht an vielen Stellen, bilden sich unter Andrang 
13 Wasser Tůmpel, in denen sich der Torf ungestort weiter entwickeln kann. 
| Die botanische Analyse der Torfschichten ist hier zwar nicht úberall gleich; 
Ifolgendes Resultat derselben ist jedoch das háufigste. 
! Die oberste Schichte ist eine etwa 30 cm máchtige, humusartige, lose Torf- 
(orde. Unter ihr befindet sich ein aus gut erkennbaren Pflanzenresten (aus Sphagnum 
und Eriophorum) gebildetes, braun gefárbtes, faseriges Hochmoorproduct. Diese 
l chichte ist nicht úberall gleich stark, an den noch heute mit Wiesenmoorpflanzen 
'hewachsenen Stellen fehlt sie auch ganz. Unter dieser gewóhnlich 0:3—1 m starken 
Pchichte kommen Stámme und Stěcke von Birken, Erlen, Kiefern, seltener (am 
1" Rande des Moores) von Eichen, und Reste kleiner Hochmoorbildner vor. Unter 
'liesem Torf ist wieder ein schwarzer, plastischer, holzfreier Torf, der an manchen 
Drten, so „Na panských jitrech“ bei der „Schmelzowna“, aus noch sehr wenig 
| ersetzten Wiesenmoorpflanzen gebildet ist und darauf hinweist, dass das Moor aus jinem Arundinetum, also aus einem timpelartigen Teiche, von dem aus sich die Moor- „»ildung weiter ausgebreitet hat, entstanden ist. Die unterste Schichte, die aber „elm Torfstechen selten aufgedeckt wird, ruht auf letzterem, zum Theil auch auf 
přtiárem Thon und auf weissem, grobem, ebenfalls tertiárem Sande. In der Um- 
Vebung, gegen Sůden, kommt ein stellenweise mit Sand gemischter Lehm, im 
(orden ein weisser Sand und reiner Thon und čstlich mit Thon vermengter, wie |(éicher Sandstein aussehender Sand zum Vorschein. Der unterlagerte Auarz-Sand St auch stellenweise roth gefárbt. 
| Nach amtlichen Nachrichten aus Zalší kommt in den untersten Schichten 
'es Torfes sporadisch ein bláuliches Pulver (vielleicht Vivianit), als auch pechartige “ester vor (Dopplerit ?). Das letztere ist um so wahrscheinlicher, als ich selbst 
j. einer hiesigen trockenen Torfsode ein haselnussgrosses Stůck Dopplerit ge- 
[nden habe. 
| > Bei weitem kleiner als dieses Torfmoor ist das ungenůgend entwásserte, her gelegene Torflager bei Swiny (Sehweinitz). Seine Flora ist jener des Borko- (tzer Moores, an seiner Fláche gegen Zalší zu, wo es waldfrei ist und das Aus- (hen einer Heide oder Hutweide annimmt, ziemlich hnlich. An nassen Stellen T ř hier der Typus eines Eriophoreto-Sphagnetums vor. In den nur 2 m ken Schichten sind auch wie vom Wind entwurzelte Stámme von Pinus silvestris 
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und uliginosa háufig zu finden. Der Torf, in den Schichten ziemlich gleichartig, 
ist das Product einer Hochmoorflora, am Bache ist er jedoch in den untersten 
Schichten ein Wiesenmoorproduct. Die mir zur Untersuchung zugesandten Proben 
waren zweifacher Art. Die eine Probe war ein humoser Torf mit verháltnissmássig 

wenig Pflanzenresten (Carex, Betula, Eriophorum), deren unterster Theil viel Aschen- 

bestandtheile enthielt, so dass es mir schien, als ob das Torfmoor in der Zeit der 

Torfbildung einst gebrannt hátte. 

Der Torf der zweiten Probe war fest und voll von Resten von Carex, 
Scirpus, Eriophorum, Typha, Phragmites, Eguisetum palustre und anderen nicht 

zu bestimmenden Pflanzenresten; Holzstůcke und Rindentheile von Erlen und Birken 

fanden sich auch darin vor. 

Die Unterlage der Torfschichten bildet lehmartiger, sandiger Thon, dann 

Lehm, zum Theil auch Sand. Von den anderen, in diesem Bezirke verbreiteten, 
Torfmooren will ich noch das dritte, ganz flache, mit Torfstichen versehene Moor 

„na Knížecí rudě“ náher erwáhnen. Seine Schichten sind in der botanischen Zu- 
sammensetzung jenen von Swiny nicht unáhnlich und durch reichen Gehalt an. 

Eisenocker, der hier im Torfe schichtenweise vorkommt, ausgezeichnet. 

Floristisch interessant ist ein kleines Wiesenmoor bei der Horusitzer Můhle 

(mit Carex dioica, teretiuscula, Scirpus pauciflorus, Juncus filiformis, supinus, Utri-. 

cularia neglecta u. a.), und nicht weniger jenes bei den Kardasch-Rečitzer Teichen 

in der Náhe der Waldtůmpel (mit Carex stricta, acuta, turfosa, Juncus fuscoater, 
Sparganium minimum, Juncus supinus, Menyanthes u. a. 

119. Lomnitz. Ausser den schon im vorigen Bezirke erwáhnten Torfmooren 

bei Ponědražsko, die in diesen Bezirk reichen, gibt es daselbst noch viele andere. 

Moore. Das grósste davon ist am „Zablatský Rybník“ (S. H. 425 m), von welchem 

sich einige hundert  sůdlich ein grosser Torfstich „Přačí blato“ (S. H. 440 m), 
jetzt zum Theil ein Teich, befindet. Es ist etwa 200 a gross, und seine Flora ist 
jener am Horusitzer Teich „na Knížecí rudě“ am hnlichsten. (Hier auch u. a. 

Montia minor.) Weitere Torfmoore, sowohl mit Hochmoortypus als auch mit Wiesen- 
moortypus (westlich), dann mit Úbergángen zum ersteren, sind beim Steinróhrem- 

Teiche, sowohl im Westen als auch im Osten desselben (S. H. etwa 438 m). (Hier 
wáchst u. a. Calla, Sparganium minimum, Stellaria palustris, Viola stagnina, Carex 

pseudocyperus. 
Kleinere Hochmoore treten auch einzeln in den Wáldern um Zommíz 

(S. H. 420 m) auf. 
Sehr interessant sind auch die kleinen Torfmoore am Tůsý-Teich, besonders. 

am kleinen Těsý-Teich (hier Sparganium minimum, Carex teretiuscula, elongata, 

canescens, stricta, pseudocyperus, filiformis, limosa, Eriophorum gracile, vaginatum, 

Rhynchospora alba, Juncus fuscoater, Oxycoccos, Ranunculus lingua, Drosera ro- 

tundifolia, longifolia, obovata, Sphagnum cymbifolium, acutifolium, variabile, rigidum, 

fimbriatum u. a. | 
Wie schon die angefihrten Vertreter 6, hiesigen Flora andeuten, ist hier 

sowohl ein Wiesenmoor, als auch ein Hochmoor. Ein Alnetum ist in der Náhe dieser 
Moore bei Přeseka (8. H. etwa 441 ») mit Soldanella montana, Ribes nigrum, Leu- 

cojum vernum, Daphne mezereum, Aspidium Thelypteris u. a. 
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Endlich ist noch in diesem Bezirke das Torfmoor bei Koleneč (S. H. etwa 

441 m) und Kleč (S. H. etwa 430 m) zu erwáhnen. Das bei Kleč ist ein Wiesen- 
moor mit Carex pulicaris, teretiuscula, Buxbaumi, elongata, Trifolium spadiceum, 

Typha latifolia, Laserpitium prutenicum, Sparganium minimum u. a., das bei Koleneč 
ein kleines Hochmoor auf Wiesenmoorschichten in der Nachbarschaft eines noch 

heute bestehenden Wiesenmoores. Ein áhnliches Moor ist an dem kleinen Teiche 

„Na Žabicích“ mit seltener Rhynchospora alba, Drosera longifolia und obovata. Ein 

E ssores mit Wald bestocktes Hochmoor auf einem Wiesenmoor ist auch zwischen 

dem Flughaus-Teiche und der Kotzanda bei dem Rosenberger Teiche. 
120. Wittingau. 

Dieser Bezirk ist entschieden der torfreichste in Bóohmen. 

Abgesehen von den kleineren nur wenige Hektar oder Ar záhlenden Torf- 

lagern, die an den vielen Teichen und in den Wáldern zerstreut vorkommen [z. B. 
am Rosenberger Teiche, bei der Spoler-Můhle am Welt-Teiche (S. H. 435 m) mit 

einem Torfstich, am Horky-Teiche (S. H. 438 m)], ziehen sich hier Moore in einem 
Ausmasse von 2700 Aa von Wittimngau bis zum Rothen Moos nach Niederósterreich, 

selten irsendwo durch anmoorigen Humusboden, sandigen Lehm, Sand- oder auch 

"Thonboden unterbrochen. Erwáhnenswerth sind davon folgende gróssere Torfmoore: 

Óstlich vom Opatowitzer-Teiche liegt am Maierhofe „Obora“ in einem welligen 
Terrain ein beinahe flaches, etwa 22 ha grosses Torfmoor, welches sich im Osten 

als Moorwiese ausbreitet (S. H. etwa 437 m). Es ist entwássert, weil hier der Torf 

bis zur Sohle oder wenigstens soweit, als es das Wasser erlaubt, gestochen wird. 

Das Moor breitet sich (auf 769 ha) sowohl in der Form eines Wiesenmoores, Alne- 

tums, namentlich aber als Hochmoor auf Wiesenmoore weiter im Schlossreviere aus. 

Eine fast ebense grosse Moorfláche ist weiter sůdlich im Branner Gemeinde- 

„walde. Gróssere, 664 ha umfassende, bereits vor 200 Jahren entwásserte, mit 
máchtigen Fichten und auf nassen Orten mit Kiefern, Sumpfkiefern und Rhamnus 
Frangula bestockte Torffláchen besitzt auch der benachbarte Sř. Barbara-Forst der 

westlich und sůdwestlich von Torfwiesen umsáumt ist. Ein ziemlich grosses auch 
"durch Abzugsgráben zum Zwecke des Torfstiches ziemlich entwássertes  Torfmoor 

ist ferner „Bor“. Es liegt westlich von Sucktenthal zwischen Šalmanowitz und Bor 
und hat eine wellige Umgebung (S. H. etwa 462 m, Fláche etwa 40 ha). Unterhalb 

desselben befindet sich weiter der gegen 3 km* grosse Blato-Wald und das Rothe 

'Moos und ostwárts davon, sůdlich von Sucktenthal und Julienhain die Hrdlořezer 
"Torfmoore (zusammen 731 ha). Auch diese sind orósstentheils zur Torfgewinnung 

'entwássert worden und liegen flach in einer welligen Umgebung (S. H. 455 m), 
jwie die benachbarten, „Kočičí Blato“, „Pod blatky“, „Trpnouaská blata“ benannten 
'sůdlicher gelegenen Torfmoore, welche zusammen eine Fláche von 3 km“ einnehmen. 
| Weiter liegen grosse Moore im sůdlichen Theil dieses Bezirkes (zum Theil 

auch schon im Neuhauser B.) bei Chlumetz, an der Lužnitz, die sie fast der ganzen 
Lánge nach als anmoorige Wiesen, Wiesenmoore, an erhóhten Stellen auch als ber- 

(Sůnge zu Hochmooren, begleiten. 

Ein wenigstens 200 ha grosser Torfcomplex ist im Hammerdorfer Reviere, 
"dann im Černowiště- Walde und čstlich unter dem Burggrafen-Teiche; letzterer fůhrt 

den Namen Burggrafen-Morast (S. H. etwa 453 m). Die ganze Fláche ist bis auf 
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die zu nassen Orte mit Wald bewachsen, weil die Torfschichten meist sehr schwach 

sind. Ganz an der Grenze zwischen Franzensthal und Zajíc ist unter dem 495 m 
hohem Sandberge das etwa 100 ha grosse Klikauer Moos (S. H. 453 m) und čstlich 

von diesem Berge im Kosslersdorfer Forste das 124 Aa grosse „Breite Moos“ (S. H. 
etwa 495 m), beide ganz flach gelegen, von einem Granitgebirge umgeben, das ein 

geringes Gefálle hat, und im norděostlichen Theile etwas geneigt ist. 

Das máchtigste Torflager dieses Bezirkes ist das etwa 600 ha grosse, hier 

einfach Morňste genannte Moor, welches sich vom Stankauer bis zum Grosslassenitzer 

Teiche im Neuhauser Bezirke erstreckt, und auf der Westseite von den Grůnden 

der Gemeinde Stankau, Mirochau, Libořez und Přibraz, auf der Ostseite in den 

St. Margarethner Waldcomplex reicht. Der gegen Chlumetz liecende und der Herr- © 

schaft Chlumetz angehorende, etwa 147 Aa grosse sůdliche Theil heisst das Miro- — 

chauer Moor. Dieser Theil, welcher unterhalb des Margarethenberges „Za pazdernou“ 

(S. H. 472 m) liegt, ist der interessanteste. Der nordostliche Theil gehort der Neu- 

hauser, der nordwestliche der Platzer Herrschaft an. 
Nebst diesen grossen Moorfláchen sind noch viele kleine in der Umgebung 

zerstreut. 

Was den Typus der aufgezáhlten Torffláchen anbelanst, so sind es Hoch- 

moore, in deren Umgebung sich hie und da auf der, den Auellen oder dem flies- 

senden Wasser, oder auch den Teichen zugewendeten Seite Wiesenmoore befinden, 

die einst in dieser Gegend, wie die Schichtenanalysen der meisten Torfmoore be- 

weisen, vorherrschend waren. Der grósste Theil dieser Hochmoore ruht námlich auf 

Wiesenmoorschichten, vorwiegend von dem Typus des Arundineto-Caricetums und 

Cariceto-Hypnetums, Alnetums, seltener Cariceto-Hypnetums. Bor hat das Gepráge 
einer Heide, zum Theil einer trockenen Weide, nur sporadisch kommen darauť 
Kiefern und Birken vor; ebenso das Hrdlořezer Torfmoor. Die Oberfláche des Torf- 

moores Obora hat das Aussehen einer trockenen Weide, ein Theil der Moorfláche 

ist ebenso, wie jene der Brannaer Wilder, mit Fichten und Kiefern, seltener mit © 

Rhamnus frangula, Betula und Alnus glutinosa bestockt. Das Mirochauer Moor 

und das Kosslersdorfer „Breite Moos“ sind mit Wald (Pinus uliginosa, Pinus © 

silvestris, Betula alba pubescens, an den Rándern auch vereinzelt mit Abies excelsa) 

bewachsen. 
Die das Hochmoor im Gebirge characterisierenden Wassertůmpel kommen 

auf diesen Torfmooren nur sehr selten vor. 
Von den interessantesten und ziemlich allgemein verbreiteten Pflanzen sind 

hier zu nennen: Carex limosa, Rhynchospora alba, Carex pulicaris, Hydrocotyle, 
Naumburcia, Juncus sguarrosus, filiformis, Soldanella montana, Viola palustris, Dro- 

sera longifolia, Sphagnum cymbifolium, acutifolium, variabile, cavifolium, fimbriatum, | 

Pinus uliginosa, Betula pubescens hie und da auch Alnus glutinosa, dann Salix pen- 

tandra, Salix aurita, rosmarinifolia, Utricularia neglecta, minor, Ledum palustre, 

Oxycoccos, Vaccinium  uliginosum, Polytrichum juniperinum, strictum, (Cladonia 
deformis. 

Besonders interessant sind die kleinen Torfmoore hinter dem Teiche Svět, 

durch Utricularia neglecta, brevicornis, Orchis angustifolia, Salix myrtilloides, Sedum © 

villosum u. a., dann das Alnetum an dem Goldbache beim Rosenberger Teiche 
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durch Aspidium Thelypteris, Ribes nigrum, Daphne mezereum, Lycopodium inun- 

datum, Carex elongata, Peucedanum palustre, das Moor im Schlossreviere bei 

Wittingau durch Carex teretiuscula, canescens, filiformis, flava, Scirpus pauciflorus, 

Callamagrostis Halleri, Goodiera repens, Soldanella montana, Pinus uncinata, das 

Alnetum im Schlossreviere durch Salix pentandra, Aspidium cristatum, Thelypteris, 

Calla palustris, das Moor bei 97. Vew durch Drosera rotundifolia, Čarex chordor- 

rhiza, das Alnetum am Opatťowizer Terche und ebenso am „Spálený-Teiche“ durch 
Calla palustris, Sparganium minimum, das Moor am Teiche „Starý Hospodář“ durch 

Carex filiformis (hier in ungeheuerer Menge) und Šcirpus pauciflorus. 

Die Schichten dieser Moore sind ungleich stark. Die Torfschichten bei Bor 

sind úber 4 m tief, úberall bis an den Rand ziemlich gleich stark, bis der Torf 

plótzlich aufhórt. Bei Hrdlořez betrágt die Tiefe der Torfschichten in der Mitte nur 
3 m, gegen den Rand nimmt sie dann allmáhlich ab, so dass sie dort nur “/, m 

betrást. 

In dem Torfmoore Obora sind die Schichten in der Mitte 4 m tief, am 

Rande, westlich und sůdwestlich, wo der Torf allmáhlich verschwindet, hochstens 1"/, m 

Die Mirochauer Moorschichten und dann jene im „Breiten Moos“ sind 4—5 m, 

in der Mitte der Mulde bis 6 » (im Margarethner Reviere bis 8 mjtief; gegen die 

Ránder zu verlaufen sie sich ganz. Was die Aualitát dieser Schichten anbelangt, so 

sind sie, wiewohl im ganzen und grossen untereinander áhnlich, in mancher Hinsicht 
doch verschieden. Im Borer Moore ist der Torf aus der obersten Schichte dunkel 

braun bis schwarz, bróckeliger als der aus den mittleren Schichten, welcher hell 

braun gefárbt ist, und gerade so aussieht, wie wenn er aus Schilf entstanden wáre, 

was auch der botanischen Analyse zufolge angenommen werden muss. Die unterste 

| Bchichte ist speckig, schwarz und riecht stellenweise stark nach Schwefelwasser- 

| stoff. Die Schichten sind durch keine Zwischenlagen von einander getrennt. Allem 

- Anscheine nach, war da einst ein Teich; nachdem dieser mit Torfmasse angefůllt 

| War, setzten sich hier Erlen, spáter Birken, Kiefern und Eichen an. Dies wird auch 

| durch die botanische Analyse, sowie auch dadurch bestátigt, dass der Torf in den 

| unteren und mittleren Schichten aus einem Arundineto-Caricetum hervorgegangen 

ist. Die vom Winde entwurzelten Stámme kommen auch in den oberen Schichten 
„ vor, in einer Tiefe von etwa "/, », wo sich auch eine důnne Schichte von Kiefern- 
| nadeln befindet. Die oberste Schichte ist ein reines Hochmoorproduct. 

Im Hrdlořezer Moor ist die obere und mittlere Schichte dunkelbraun und 

sehr brocklig, die unterste speckig, scheinbar amorph, und es ist weder die un- 
I terste noch die oberste Schichte durch Zwischenlagen von den anderen Schichten 

| | Sétrennt. 

Auch hier ist die untere Schichte ein Wiesenmoorproduct und die oberste 

ein Hochmoorproduct, stellenweise von Holztorf gebildet. 

Im Torfmoore von Obora ist der Torf bis zum ersten Drittel heller, bróc- 

( klig, in der Mitte und in den untersten Schichten dunkelbraun bis schwarz ge- 
i fárbt, je tiefer desto speckiger, desto plastischer ist er. Oben ist derselbe durch 

« angeschwemmte Thonbeimengungen ein wenig verunreiniet. Auch hier gibt es in 

1 den Schichten Stámme und Stěcke von Kiefern, Birken und Erlen. 
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Herr Director Susta, dem ich vieles úber diese Moore verdanke, meint, dass 
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einst das Wasser aus dem Teiche „/Zradeček“ hieher ausgelassen zu werden pflegte. 
Der Torf von den zwei letzt genannten Torfmooren, wurde von Alex. 

Hapwell in Wien im Jahre 1871 analysiert. Das Resultat der Analyse werde ich 
an anderer Stelle wiedergeben. 

Was die Unterlage dieser Moore anbelangt, so scheint es, dass das Torf- 

moor in Bor auf Sand ruht, doch kommt in der náchsten Náhe dieses Moores ein 

sehr tiefer sandiger Lehm zum Vorschein und sůdlich grenzt reiner tertiárer Sand. 
an dasselbe. 

Die Sohle des Torfmoores von Hrdlořez bildet weisser, mit Sand vermenster 
Thon. Je tiefer, desto mehr nimmt ersterer ab. 

Das Torfmoor von Obora ruht auf feinem, weissem Sande, der sich auch 

in der Náhe des Moores, mit Lehm mehr oder weniger vermischt, vorfindet. 

Die Schichten des Mirochauer Moores und des Grossen Moores ruhen theils 

auf Thon, theils auf den Verwitterungsproducten des Granites, der in der Umgebung- 
die verbreitetste Gebirgsart ist. In beiden Torfmooren besteht die untere Schichte 

aus einem braunen Torf, der aber herausgehoben, binnen kurzer Zeit bedeutend 

důnkler wird. Die mir von Herrn Lottmann freundlichst zur Untersuchung zuge- 

schickten Proben sind das Product eines Arundineto-Cariceto-Hypnetums, in den 
hoheren Lagen ein Sphagneto-Eriophoretum mit Resten von Birken, welche letz- 

teren sich hier vielleicht von den Rándern der versumpften Mulde an mit den 
Sphagnen angesiedelt haben. 

Die mittlere Schichte ist ein fester Specktorf, áhnlichen Ursprunges wie 

der oben beschriebene, welcher schon im Štiche ziemlich schwarz ist. Die oberste 

Schichte, ein Sphagnetum und ein Sphagneto-Eriophoretum, ein leichter Fasertorí 

neuester Bildung, ist lichtbraun. Zwischenlagen, als Lehm, Sand oder eine Humus- 

schichte an der Oberfláche, kommen hier nicht vor. 

In den oberen Schichten, die ausgesprochene Producte einer Hochmoor- 

bildung sind, finden sich theilweise Wurzeln und Štócke der Moorkiefer, deren 
Stámme durch Menschenhánde gefállt und entfernt wurden. 

VIII. Das bohm.-máhrische Hochland. 

Das ist der ganze sůděstliche Theil von Bohmen, enthaltend das Flussgebiet der Sázava, 

einen Theil des Flussgebietes der Lužnitz und Nežárka, (bis an die máhrische Grenze), ferner 

einige Bezirke an der čstlichen Grenze von Bóhmen im oberen Flussgebiete der Doubrawa und 

des Adlerflusses. Es ist dies somit auch gleich Prof, Dr. Čelakovský's Gebiete des bohm.-máhrischen 
Hochlandes, erweitert um den sůdlichen Theil des ostlichen Sudeten-Bezirkes. 

Es enthált 35 Bezirke, die einen Fláchenraum von 10.039 Ouadrat Kilometer bedecken; 
es ist unter allen 11 Gebieten das grósste. 

Die Bodenbeschaffenheit wird vom H. Prof. Dr. v. Kořistka folgendermassen geschildert: 
„Die Terrainform ist ein ausgesprochenes Hochland, welches an der mittleren Moldau 

und an der oberen Elbe beginnend, in der Richtung nach Ost Sůd-Ost gegen die bohmisch-máh- 
rische Grenze allmálig ansteigt, dort eine grósste mittlere Seehóhe von 550 m erreicht, und dann 
in Máhren sich in eben derselben Richtung wieder herabsenkt. Die Hauptthalrichtune láuft in 

seiner Mitte von WNW nach OSO (Sázava-Thal), die Ouertháler senkrecht darauť; sůdlich davon 

wird die Thalrichtung eine sich immer mehr der westlichen náhernde (Nežárka und Znflůsse der 
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Lužnitz) und nórdlich davon eine immer mehr in die nordwest-sůdostliche úbergehende (Doubrawa, 

— Olšinka, Loučna). Die Tháler beginnen in breiten Mulden, verengen sich aber bald und schneiden 
| jm weiteren Verlaufe tief in das Terrain ein. Auf dieses Hochland sind zahlreiche Bergeruppen 

und auch lángere Bergrůcken aufgesetzt, so dass die áussere Form der Landschaft ziemlich viel 

- Abwechslung bietet. 
Charakteristische Hóhenpuncte, und zwar Bergpuncte sind: Žebrakow bei Swětla (601 m), 

— Blaník bei Louňowicz (638 m), Swidník bei Černowitz (738 m), Peletz bei Kamenice (718 m), Kře- 

mešník bei Pilgram (767 m), Steinberg bei Stecken (655 m), Studenecz bei Hlinsko (678 m), Karl- 

stein bei Swratka (774 m); ferner mittlere Lagen: unterer District: Neuhaus (478 m), Tábor (423 m), 

Můblhausen (427 m), Beneschau (398 m), Humpoletz (530 m), Deutschbrod (425 m), Leitomyschl 

(848 m), Landskron (382 m), oberer District: Kamenitz (561 m), Jungwožitz (522 m), Pilgram 

(498 m), Hlinsko (568 m), Polička (555 m); endlich Thalpuncte: das Moldauthal (von 220 bis 300 m), 

- Soběslau (430 m), Sazau (290 m), Swětla (393 m), Wildenschwert (340 m). 
Der Wald ist in kleineren Complexen ber das ganze Gebiet vertheilt und bedeckt 

meist die Bergrůcken, die Bergkuppen und die steilen Lehnen der Tháler. 

Gróssere Waldcomplexe befinden sich bei Neubystritz, Neuhaus, Bechyň, dann zwischen 

Hlinsko und Polička, bei Nassaberg und bei Bóhm. Trůbau. Der Untergrund des Bodens besteht 

der Hauptmasse nach aus Gneis, welcher sich von Wotitz bis an die máhrische Grenze erstreckt, 
und hie und da durch Glimmerschiefer und Hornblendeschiefer, seltener durch andere Gesteine, 
unterbrochen wird. An der westlichen Grenze des Gebietes in der Linie von Skalitz úber Beneschau 

bis zum Taborer Kersantonlager breitet sich der centrale Granit von Bóhmen aus, ebenso grenzt 

-an der sůděstlichen Seite von Neuhaus bis Windig-Jenikau Granit an den Gneis. Ausserdem 

- findet sich der Granit in grósseren Partien bei Swětla, Hlinsko und Polička. 

Im Norden des Gebietes bei Schwarz-Kostelecz, dann bei Wildenschwert breitet sich 

der rothe Sandstein der permischen Formation aus, auf welcher die Sandsteine und Plánermergel 
der mittleren Stufe der Kreideformation liegen. Tertiárschichten kommen bei Soběslau und Neu- 

haus vor. Ausgedehntere alluviale Gebilde finden sich bei Beneschau, Leitomyschl, Bóhm.-Trůbau 

„und Landskron: 
| Der Boden ist vorherschend steinig, felsig, daher flachorůndig und meist trocken und 

arm an Guellen. Tieferůndie ist er meist nur in den Mulden und Thálern. Feucht und reicher 

an Auellen ist der Boden bei Neubystritz, Soběslau, Kohljanowitz, Habern, Deutschbrod, Počátek, 

Patzau, Kamenitz, Přibyslau und Polička. 

Das Klima des ganzen Gebietes ist ziemlich rauh, besonders in den oberen Districten. 
Der Winter ist strenge, schneereich und von langer Dauer (von Anfang November bis gegen 

Ende Márz), das Frůhjahr ist kurz, kůhl und regnerisch, die Vegetation entwickelt sich sehr 

rasch. Der Sommer ist warm bei Tage, kůhl bei Nacht, der Herbst meist warm und trocken. In 
-der Regel aber gibt es morgens und abends im Herbste starke Nebel, besonders in der Gegend 

der vielen in diesem Gebiete befindlichen grossen Teiche.“ 
Die jáhrliche Niederschlagsmenge betrágt nach der hyetographischen Karte des H. Prof. 

Dr. Studnička im westlichen Theile dieses Gebietes 600—700 mm, sonst 700—800 mm. 

Torfmoore sind in ganzem Gebiete sporadisch, meist aber mit einigen Aus- 

„nahmen nur auf kleinen Fláchen verbreitet. 

121. Neubystritz. | 
Wiewohl in diesem Bezirke keine so grossen Torfmoore vorkommen, wie 

in dem Nachbarbezirke, so nehmen dieselben doch ein nicht geringes Procent der 

(Gesammtfláche ein, | 
Kleine Moorfláchen sind allenthalben, namentlich an dem Grenzgebirge 

- zerstreut, trotzdem wird der Torf nur selten, meines Wissens nur an zwei Orten, 

und da nur in kleiner Menge gestochen, weil die Schichten gewóhnlich důnn sind und 

an gutem Heizmaterial hier kein Mangel ist. Im Sůden des Bezirkes, im Braunschlager 

Reviere liesen unter dem Kreuz-Berge (S. H. 665 m), dem Gais-Berge (S. H, 
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703 m), und dem Wetzleser Berge Torfmoore, welche zusammen ber 50 Aa ein- 
nehmen, und die der heutigen Flora nach vorwiegend dem Hochmoortypus angehóren. 

Ostwárts von hier, zwischen dem 698 » hohen Soos- und dem 594 » hohen 

Wacht-Berge ist eine, etwa 15 4a einnehmende, zum Theil waldfreie Torffláche. 

Kleinere Torfmoore kommen bei Neubystritz selbst vor; so bei den WMůmchschlůger 
Teichen (S. H.588 m) westlich von Neubystritz, und bei Pichřau ein etwa 10 Aa grosses 

Wiesenmoor mit Hochmoorinseln. 

Reine, aber kleine Hochmoore sind in der Náhe des Mirochauer Moores in 

den Wáldern bei Neumoth. 
[n lánelichen krummen Streifen dehnen sich auch Torfmoore hie und da 

zwischen Schónborn, Neudorf, Holzwehrteich, Baumgarten und Weissbach um die 

545—590 m hohen, zerstreut liegenden Anhóhen aus. Ihr Typus ist vorwaltend der 

eines Wiesenmoores. Anmoorige Wiesen, oft von Hochmoorpflanzen begleitet, ziehen 

sich auch stellenweise lánes des Neubystritzer und Gatterschlůger Baches hin. 
Noch mehrere kleine Torffláchen sind čstlich in den hóheren Lagen, so 

unter dem 683 » hohen Brand-Berge, zwischen Guftenbrun und Zinolten bei der 

Leuten-Můhle, dann bei Adamsfreiheit (ein fast 1 km langes Wiesenmoor mit Úber- 
gingen zum Hochmoor), ein áhnliches mit einem Torfstich auch bei Leimbaum, 

dann bei Sichelbach (S. H. etwa 647 m»), bei Klosterteichen (S. H. 650 m), bei 

Gebharz (S. H. 641), und bei Kaltenbrunn unter dem Steinhůbel und dem Ahornberg. 

Die Unterlage dieser Moore bildet grósstentheils Thon, seltener Lehm oder 

Sand, wo dann gewóhnlich der letztere den Thonschichten unterlagert ist. 

Die Flora dieser Orte náher zu studieren, wáre gewiss eine dankbare 

Arbeit. Am bekanntesten in dieser Hinsicht ist das Thal am Schamers, lánes des 

Gatterschlácer Baches, wo Oxycocos, Drosera obovata, rotundifolia, longifolia, Calla 

u. a. vorkommen. 

Die Schichten dieser Torfmoore sind mir nur von einer Štelle aus und zwar 

als Hochmoorschichten, die auf Alnetumschichten ruhen, bekannt; die anderen werden 

hochst wahrscheinlich ebenso sein. 

122. Neuhaus. 
Auch dieser Bezirk ist reich an Torfmooren. Die zwei gróssten und interes- 

santesten, die der Dománe Neuhaus gehóren, sind das Gatterschláger und das schon 

im Wittingauer Bezirke besprochene Měrochauer, hier Margarethner Torflager genannt. 

Das Margarethner Moor bildet den nordostlichen Theil jenes oben im Be- 
zirke Wittingau bei Chlumetz besprochenen etwa 600 Aa grossen „Morasty,“ „Moráste“ 

genannten Moores. Es beginnt an der Stelle, wo die Katastralgemeinden Mirochau 

Libořez und Niederschlacles zusammentreffen und endet im aufgelassenen Moosinger 

Teiche. Die westliche Grenze bildet der Grenzcanal mit dem Dom. Platz, die ost- 

liche die Bestánde des Revieres Margarethen. Wie schon oben angedeutet wurde, hat 

dieses Moor ein sehr geringes Gefálle und ist nach Norden etwas geneigt. Nach den 
Angaben des H. Forstmeisters Wachtel wurde es vom Jahre 1852 mit Abzugscanálen 

zum Torfstechbetrieb durchzogen, da aber der Betrieb vom J. 1878 an beinahe 

gánzlich eingestellt wurde, sind die Kanále jetzt fast vollstiándig verwachsen. 

Das Moor ist mit Ausnahme der abgeholzten Fláchen fast ganz mit Wald 

(Pinus uliginosa und Betula alba pubescens) bewachsen. Obwohl dieser Theil dieses 
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grossen Torfmoores vorwiegend ein Hochmoor ist und meist die Flora des Sphagneto- 
Eriophoretums hat, so finden sich daselbst auch noch andere Hochmoorformen wie 
auch Wiesenmoorfláchen vor. 

| Erwáhnenswert wáren folgende Pflanzen: Drosera obovata, longifolia, ro- 
© tundifolia, Sparganium minimum, Scheuchzeria palustris, Oxycoccos, Ranunculus 

lingua, Pinguicula, Utricularia vulgaris, minor, brevicornis, intermedia, Andromeda 

- poliifolia, Menyanthes, Scutelaria galericulata, Eriophorum vaginatum, alpinum, Lyco- 

podium inundatum, Sphagnum acutifolium, variabile, cavifolium, fimbriatum, molle, 

cymbifolium, Cetraria islandica, Cladonia rangiformis, rangiferina, Sphagnoecetis 
communis. 

| Die Schichten, deren Tiefe noch nicht ůúberall gemessen wurde, die aber 
an den nordlichen Randtheilen, wo der Torf abgebaut wird, 5—8 » můchtig sind, 

weisen an den meisten Stellen, wo heute die Hochmoorflora wuchert, einen lichten 

Sphagnum-Torf auf, welcher in den obersten Schichten mit Resten von Vaccinien- 

und Pinusbláttern vermengt ist. Unter demselben ruhen schwarzbraune Specktorf- 
schichten, die nach den Proben ein Wiesenmoorproduct sind. Aus der botanischen 
Analyse ergibt sich, dass hier die Torfbildung von tieferen, teichartigen Mulden 

ausgegangen ist, und dass der sie umgebende Wald versumpft wurde und die Holz- 
- kórper der Báume, deren Reste in den Schichten auf der Grenze der Wiesmoor- und 
Hochmoorschichten vorkommen, im Moor begraben wurden. Auf dem Humus dieser 

Báume hat dann die Hochmoorflora einen gedeihlichen Boden zum úppigen Wuchern 
gefunden. Die Torfschichten sind daselbst durch keine eingelagerten Mineralien 

unterbrochen. 

Die Unterlage bilden tertiáre Thonschichten, und theilweise auch sámmtliche 

Verwitterungsproducte des Granits, der das Torflager umgibt und auch die tiefere 

Unterlage der Thonschichten bilden wird. 

Diesem Moor ist sowohl in der Schichtung, als auch in der Flora der 

westliche Theil dieses grossen Moores bei Platz ziemlich áhnlich. 
Ein ganz anderes Aussehen aber hat das Torflager beim Gatterschlager 

Teiche. | 
Schon von Kópferschlag an, sůdostlich von Neuhaus, ziehen sich zum 

Rothwehr-Teiche, und mit kleinen Unterbrechungen um diesen herum zum Woseker 

Teiche, und von hier wieder ostwárts auf einer etwa 200 Aa grossen Fláche Torí- 

moore zum Josterschlag, die, zum Theil mit Wald bewachsen, entweder das Ge- 
práge eines Hochmoores oder das eines waldfreien Wiesenmoores und anmooriger 

Wiesen annehmen. 
Die máchtigsten Torfschichten hat aber das Gatterschlager Torflager, welches 

den nordóstlichen Theil des Gatterschlager Teiches einnimmt und sich in seiner Um- 
gebung auf 50 Aa ausbreitet. Viele diesbezůgliche locale Mittheilungen úber dieses 

Torfmoor habe ich dem Herrn Centraldirector Dr. Jičínský zu verdanken. 
Das Moor liegt 530 » hoch úber der Nordsee in einer weiten Mulde und 

ist ein wenig geneist. Ein Theil desselben, etwa 20 Aa gross, ist mit Wald, der 
hauptsáchlich aus etwa 120 Jahren alten Pinus uliginosa besteht, bewachsen, der 

andere Theil ist waldfrei und hat das Gepráge einer saueren Wiese. Aus der heu- 

tigen Flora dieses Torfmoores wáren zu erwáhnen: Namburgia, Oxycoccos, Sphagnum 
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cymbifolium, cavifolium, acutifolium, Štellaria Frieseana, Hypericum humifusum, 
neben anderen Hochmoor- und Wiesenmoorpflanzen. Auch dieses Moor ist námlich 

ein Hochmoor, welches auf Wiesenmoorschichten, die sich in der Umgebung des 
Hochmoores noch weiter fortbilden, ruht. 

Die Schichten sind bis 4 », am Rande aber nur 02—0'3 m tief und mit 

Sand vermischt. Die oberste Lage ist von hellbraunem Moostorfe und mehr braunem 

Fasertorfe gebildet und oben stellenweise von einer mehr humus-, als torfartigen 

Schichte (Moorerde) bedeckt. Wo heute die Hochmoorflora wuchert, sind diese 
nicht úber 1 » tiefen Schichten Hochmoorbildungen, an anderen Stellen sind die 

Schichten von oben bis an den Grund Wiesenmoorbildungen von verschiedener Art. 

Die unterste Schichte, ein ausgesprochenes Product eines Arundinetums 

und Caricetums, ist speckartig, amorph, frisch gestochen gelbbraun, spáter dunkel- 

braun. Auch die Schichten dieses Moores enthalten háufie Baumstócke, meistens 

von Erlen, die daselbst noch am leichtesten gedeihen konnten. 

Die Sohle der Schichten scheint tertiárer Thon und weisser tertiárer Sand 

zu sein. In der Umgebung kommt úberall lehmiger Boden, der auf Granit und 

Gneis ruht, vor. 

Ausser diesen zwei grósseren Moorfláchen sind in diesem Bezirke hie und da 

noch viele kleinere zu finden, die nicht durch ihre Grósse und Schichtenstárke, wohl 

aber durch ihre Flora interessant sind. So die Torfwiesen mit kleineren, einige Aa 

orossen Wiesenmooren wie auch die Hochmoorfláchen bei den Teichen zwischen 

Kópferschlag, Heimrichschlag und Blauenschlag, ferner nordlich die floristisch inter- 

essanten kleinen Wiesenmoore an den Teichen von Kúrchenradaun (S. H. 521 m) 

unter dem 552 » hohen Deutschen Berge, und die engen, aber 1 2m langen Moore 

bei kl. Bernharz. Erwáhnenswerth sind auch die anmoorigen Torfwiesen bei Olešná 

und Popelm, dann die ca. 6 ha grosse Moorfláche bei Leschtin unter dem 600 m 

hohen Sedlitzer Bere bei Strmilow. Ahnliche 5—15 ha grosse Torfstreifen kommen 

lángs der Grenze auch noch anderorts vor, so 6in etwa 4 ža grosser Moor bei Suk- 

dol (S. H. 617 m) unter dem 715 m hohen Sukdol-Berge und mehrere andere bel 

Temerschlag. 

Eine kleine etwa 10 Aa grosse Torfwiese ist auch bei Přeberschlag und 
zwar am ieberschlager Teiche, sůdlich von dem 731 » hohen Markstein. Ein 

kleines Hochmoor befindet sich auch im WMoster Revtere. 
Nordlich vom Lassenitzer Moor liegt ein kleines Torfmoor bei Oberschlagles. 

- Auch in der nahen Umgebung von Neuhaus sind kleine foristisch hůbsche Torfmoore 
und anmoorige Fláchen, wie z. B. bei dem 5399 » hohen Federbuschberge, gegen 

die Gemeinde Oberbaumgarten gelegen, ferner am JHammerbach, beim Watger- 

Tech (S. H. etwa 462 m), bei Ottenschlag, im Thiergarten bei Radeinles bei, 
Rammerschlag am S. Barbara- Walde und měglicher Weise auch noch anderorts. 

Als interessante Pflanzen dieser Torfmoore erwáhne ich: Carex panicea, Juncus 

úliformis, Gentiana pneumonanthe, Ptilidium ciliare, Rhynchospora fusca, von den 

Platzer Torfmooren; Carex pulicaris und Sparganium minimum von der wiesen- 

mooráhnlichen Partie der „Korálová Louka“ bet Platz, wo auf dem hochmoorartigen 
Theile derselben Sedum villosum und Potentilla norvegica wáchst; Calla palustris, 

Soldanella montana, Ribes nigrum und Cineraria palustris vom Alnetum am Schwar- 

; 

; 
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zen Teiche ebendaselbst; Drosera longifolia vom kleinen Hochmoore am Skalnitzer 

Teiche; Sphagnum acutifolium var. plumosum, rigidum, Ledum, Andromeda vom 

Hochmoore im Walde „Hadí Blato“ ; vom Příbrazer Teiche Potamogeton obtusifolius 

und pusillus; bei Korchenradaum Senecio palustris, Carex cyperoides; am Waigar- 

teiche Oxycocecos, Calla; am ederbusch Drosera longifolia, obovata; von einem 

kleinen Hochmoore auf Niederungsmoorschichten im Neuhauser Thiergarten Naum- 
burgeia, Crepis succisaefolia, Laserpitium prutenicum, Typha latifolia; im Walde 
Kunifer Sedum villosum. 

125. Soběslau. 
Meines Wissens kommen in diesem Bezirke keine grossen Torfmoore vor, 

diejenigen kleinen Torfwiesen ausgenommen, die an den in diesem Bezirke (im Ver- 
háltnis zu den oben beschriebenen) nur kleinen und nicht sehr zahlreichen Teichen 

hie und da liegen. So liegt an den Teichen Zičkow und Alfteich ein Wiesenmoor 
mit Úbereángen zum Hochmoor mit Naumburgia, Peucedanum palustre, Carex para- 
doxa, flava, acuta, turfosa, Utricularia neglecta. 

Ein kleines Alnetum ist auch am Neuen Teich (S. H. etwa 418 m) mit 

Sparganium minimum. Ein grósseres (vielleicht úber 15 Aa grosses) unentwássertes, 

— Sphagnumreiches Moor, ein Hochmoor an einem Wiesenmoore, ist im Walde Bor 
seitwárts zwischen Roudna und Soběslav. 

Weiter finden sich an den zahlreichen Teichen bei Tučap, wie z. B. an 

dem Teiche Pokoj und an den dortigen kleinen Waldteichen sowohl anmoorige 

Wiesen und reine Wiesenmoore, als auch Hochmoorinseln und kleine Alneta vor. 

(Daselbst wáchst: Soldanella, Calla, Stellaria palustris, Hypericum humifusum, Sedum 

villosum, Juncus fuscoater, supinus, Utricularia vulgaris, minor, Carex flava, teretius- 

cula, Sphagnum fimbriatum, rigidum, compactum u. a.) 
124. Bechyň. Mit Ausnahme zweier kleiner Moorfláchen, einer im Hammer- 

Reviere zwischen Radětitz und Chraštan (S. H. 462 m), der anderen zwischen Dra- 

žiťz und Nepomuk (S. H. etwa 464 m), úber die mir aber genauere Nachrichten 

fehlen, kenne ich in diesem Bezirke keine Torfmoore. 

125. Tabor. 
Nur sehr kleine und sehr wenige Torfmoore lassen sich aus diesem Bezirke 

erwáhnen. Ihr Ausmass, und zwar nur das der Torfwiesen, betrágt immer nur einige 

Ar, selten einige Hektar. 

Ein kleines heidearticges Hochmoor mit spárlicher Pinus uliginosa ist „v /ůr- 
kách“ bei Planá auf tertiárem Sand und tertiáren Thonschichten, die auch noch 

selten stellenweise mit Diatomaceenerde vermengt und wenigstens mit Spuren von 
Torf in diesem Bezirk vorkommen; so z. B. bei Bechyň, Wražná, Smyslow und 

vielleicht auch anderwárts. Eine kleine hochmoorartige Fláche ist bei Chejnow „na 
 Rutici“ ; ein Wiesenmoor im Úbergange zum Hochmoor an der Malschitz- Bechyňer 

Strasse (S. H. etwa 493 m) nahe dem Walde Obora mit Sphagnum acutifolium, 

fimbriatum, variabile, Crepis suceisaefolia, Scorzonera humilis, Viola palustris u. a.; 

ein Alnetum am Kozí Hrádek mit Calla, Carex, ampullacea; kleine Wiesenmoore 
© und grěssere anmoorige Wiesen gibt es ferner am Turowetzer Bache (S. H. 411 m) 

bei Turowetz, am alten Teiche (S. H. etwa 415 mw) bei Kirchenwald und beim 

Hejiman-, Koberný- und Koschitzer Teiche (S. H. etwa 403 m) bei Planá. 
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„ Weiter nordlich bei Jistebnitz ist eine Torfwiese am Tůsow-Teiche (S. H. 
etwa 570 m), andere sind bei Stupčiťz und Sudoměřitz (S. H. 555—578 m) hier in 
der Nihe eines Alnetums mit Cineraria rivularis, Soldanella montana, Calla palustris. 

Solche wiesenmoorartige Torfwiesen als auch Alneta mit nur seichten 

Schichten důrften sporadisch auch noch an anderen Orten im Norden dieses Be- 

zirkes, wo das Hochland vorwiegender ist, vorkommen, besonders dort, wo die Ver- 

engungen der Tháler in das Terrain tief einschneiden, das vorwiegend aus Lehm- 

boden, stellenweise auch aus gemeinem Thonboden, Verwitterungsproducten des 

hier im Westen und Norden verbreiteten Kersantons (Augit und GAuarz fůhrenden 

Diorits) und dann des turmalinháltigen Granits und Pegmatits besteht. 

126. Můhlhausen. 

Aus diesem Bezirke sind mir keine Nachrichten ůber daselbst befindliche 

Torfmoore zugekommen, auch kenne ich keine; nachdem aber die Terrain- und die 

Bodenverháltnisse dieses Bezirkes jenen des nordlichen und nordwestlichen Theiles 

des Táborer Bezirkes áhnlich sind, so ist es wahrscheinlich, dass auch an áhnlichen 

Stellen desselben kleine Torfwiesen und Alneta vorkommen důrften. 

127. Selčan. 
Auch hier sind wohl, infolge der Ahnlichkeit der Boden- und Terrainver- 

háltnisse mit denen des vorigen Bezirkes, kleine Torffláchen vorhanden. Ich kenne 
nur ein Wiesenmoor bei Roťh-FHrádek (S. H. 429 m) mit Carex stricta und elongata, 
und ein Wiesenmoor mit einer Hochmoorinsel bei Deštná (S. H. 400 m) (mit Orchis 

maculata, Dianthus superbus, Laserpitium prutenicum, Gentiana pneumonanthe). 

128. Wotitz, 129. Neweklau, 130. Beneschau. 

In diesen drei Bezirken kommen, so viel mir bekannt ist, ebenfalls keine 

erwáhnenswerten Torfmoore vor, auch sind hier viel seltener, als im Taborer Be- 

zirke anmoorige Wiesen vertreten, solche sind nur bei den Konopišťter Teichen bei 

Beneschau und bei Oldbramowitz im Wotitzer Bezirke zu finden. 

Auch aus dem 131. Bezirke Enule sind mir nur die kleinen, wegen ihrer 

Flora nicht uninteressanten Torfmoore von Stěřím (S. H. 432 m) und Struhařow 
(S. H. 412 m) bekannt. Auf den Moorwiesen, welche auf verwittertem Granit ruhen, 

wáchst Šuccisa pratensis, Menyanthes, Parnassia, Cicuta, Sedum villosum, Trifolium 

spadiceum, Salix repens, aurita, Typha latifolia, Sphagnum teres var. Ssguarrosum, 

variabile, acutifolium, cymbifolium u. a. 
Zerstreute anmoorige Wiesen liegen bei Zlatník, Písmitz, Pyšelí und wahr- 

scheinlich auch anderorts. 

152. Schwarzkosteletz. 
Aus diesem Bezirke habe ich keine Nachrichten von Torfmooren bekommen 

und Torffláchen důrften hier sicherlich sehr selten sein. 
Eine anmoorige Wiese ist am Wlkančitzer Bache (S. H. etwa 290 m) und 

an den Teichen zwischen Mukařow und Jewam (S. H. etwa 410 m). 

153. Kohljanowitz. : 
Ausser den Torffliůchen, die sich zwischen Kohljanowitz und  Wawřinefz, 

sůdlich vom gewesenen  Wawřinetzer Teiche in einer Gesammtgrósse von 50 Aa 

(S. H. 392 m) ausbreiten, worůber mir aber náhere Data fehlen, kann ich aus 

diesem Bezirke úber keine Torfmoore berichten. 

| 
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134. Wlašim. 

Hier nur kleinere sporadisch zerstreute Torffláchen, so nordwestlich von 

Domaschim (etwa 4 km entfernt) ein Sphagnetum, weiter am Blanék, beim Orte Dub 

(S. H. etwa 482 m), und bei Děwischau (S. H. 480 m); die eine ist eine Hoch- 

moorbildung, die zwei anderen nur einige Ar grosse Wiesenmoorbildungen. Ihre 

Schichten sind nur einige dm tief, stellenweise aus Holztorf (Eichen, Erlen, Fichten) 
bestehend, der aus einem frůheren, an dem Moore gelegenen Walde herrůhren 
důrfte. 

Die Unterlage ist ein stellenweise mit Sand vermenster Thon. 

135. Unter-Kralowitz. 
Wiewohl ich von da aus keine Berichte úber Torfmoore erhalten habe 

und auch keine grósseren Moorfláchen daselbst vermuthe, so důrften hier, nach den 

Terrainverháltnissen und geologischen Eigenschaften dieses Bezirkes zu schliessen, 

doch hóchst wahrscheinlich kleine Torflager und anmoorige Wiesen vorkommen. 

Dasselbe gilt auch von den Bezirken 136. Ledeč und 137. Habern. 

Bekannt ist mir daselbst ein Wiesenmoor (mit Carex teretiuscula, elongata, 

pseudocyperus, Ranunculus lingua, Čicuta u. a.) und ein Alnetum bei Ledeč; ferner 

im Bezirke Habern, links von der Bezirksstrasse nach Habern, zwischen Janowetz 

und Komarow ein Moorlager Namens Palažiny. 

Seiner Flora nach ist es ein Arundinetum, Arundineto-Caricetum und Cari- 

ceto-Hypnetum. Aus demselben Moortypus sind auch nach der botanischen Analyse 
derselben die 1—-3 » máchtigen Schichten entstanden. Baumstámme sowie Baum- 

stócke fehlen in denselben vollstándig; es war somit in der Mulde frůher ein 
etwa 20 ha grosser Teich, der allmáhlig von Torfmoor angefůllt wurde. Der Torf 

ist stellenweise braun, stellenweise schwarzbraun gefárbt, mit leicht erkennbaren 

Resten der oben genannten Moorpflanzen durchsetzt (Carex, Phragmites, Hypnum, 

Eguisetum palustre). Oben ist er mit einer Humusschichte bedeckt, welche bis zu 

einem halben Meter tief ist. Die Sohle der Schichten bilden die Verwitterungs- 

producte des Gneises, der in der Umgebung stark verbreitet ist. 

Weiter sind in diesem Bezirke gróssere Torfwiesen und einige ha grosse 

Torfmoore zwischen Proseč und Wepřikau am Jůřikowitzer Bache und Teiche. Ná- 

here Mittheilungen fehlen mir aber. 

138. Humpoletz. 
Zahlreiche, zerstreute Torfmoore findet man hier nur auf geringen Fláchen 

| ausgebreitet; schon čstlich von Humpoletz, zwischen Skala und Humpoletz am 

| Dubský- Potok liegen in der Lánge von etwa 2 km Torfwiesen. Dann sind nordlich 

; 

; | 

; 

: 

; 

von Humpoletz bei Zěťochleb einige ha grosse Torffláchen in der S. H. von 497 m. 

Sporadisch kommen Torfmoore auch anderorts in Wáldern und an Teichen vor. So 

bei Heraletz und bei Windig-Jenikau. Hier befindet sich eine Torffláche óstlich von 
Opatau (S. H. etwa 650 m), mit Fichtenwald bewachsen, 05 ka gross; ihre Schichten 

sind etwa 1 m tief. Die heutige Flora ist eine Hochmoorflora, der Torf, zum Drittel 
| Holztorf, ist ebenfalls das Product einer Hochmoorbildung. Ferner liegt eiů Moor 
unterhalb des Ortes Šímanow, etwa 0-75 ha gross (S. H. ca. 600 m), dessen Schichten 

| bis 15 m tief sind; auch im Umkreise der Gemeinde Jenikau sind Torfmoore in 
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einer Ausdehnune von 0*3—8:0 ha. Alle diese Torfmoore sind Úbergangsformen von 

Wiesenmoorbildungen zum Hochmoortypus. 
Weiter kommen kleine, ebensolche Torfmoore bei Seelau vor, mit Meny- 

anthes, Comarum, Calla palustris, Hypericum humifusum, Viola palustris, Drosera 

rotundifolia, Andromeda poliifolia, Sphagnum cymbifolium, acutifolium, variabile, 

fimbriatum, Polytrichum strictum, Bryum caespititium u. a. 

139. Deutschbrod. U 

Dieser Bezirk weist nur zerstreut liegende kleinere Torfmoore auf, die oft 

nur eine ganz geringe Ausdehnung haben. (Gróssere Moorfláchen kenne ich nicht, 

auch habe ich keine Nachrichten von deren Vorhandensein erhalten. Kleine Torf- 

moore oder anmoorige Stellen gibt es an der Sázawa und ihren Zuflůssen, so na- 

mentlich an der Šlapanka; es sind Wiesenmoore, Alneta, und Úbergangsformen zum 

Hochmoortypus. Auch kleine Hochmoorinseln sind hier auf den Lehnen der An- 

hohen, namentlich in Wáldern vorhanden. Schon in der nahen Umgebung von 

Deutschbrod treten sie auf; so bei Perknau (S. H. etwa 410 ») mit Typha lati- 

folia, Utricularia neglecta, Ranunculus circinatus, Sedum villosum, Comarum, Meny- 

anthes u. a.); einem Wiesenmoor mit den Úbergangsformen áhnlich ist das bei 

Frauenthal (S. H. 432 m) mit Utricularia vulgaris. Almeta gibt es bei Hytedenau, 

bei Hochtaun (S. H. 480 m), bei Občín mit Calla, Comarum (S. H. 460 m) und bei 

Pollerskirchen; letzteres in der Náhe einer einige ha grossen Torfwiese. 

140. Chotěboř. 

In diesem Bezirke sind Torfmoore an dem Doubrawka-Bache und seinen 

Zuflůssen, sowie an den Teichen, die dieser bildet, ziemlich verbreitet. 

Daneben kommen aber auch noch sporadisch kleine Moorfláchen und Torf- 

wiesen in diesem Bezirke vor, die, wenn auch nicht durch die Máchtigkeit ihrer 

Schichten, so doch durch ihre Flora beachtenswert sind; so z. B. eines bei Střížan, 

einige ha gross, im Sopoter Reviere (S. H. etwa 580 m), ferner das auf „Borky“, 

dann bei Swiná (S. H. 550 m) und bei Slawékow (S. H. 560 m). 

Es sind dies inseesammt Wiesenmoore mit Úberganesformen vom Wiesen- 

moor zum Hochmoor, stellenweise der heutigen Flora nach reine Hochmoore. 

Úber */, km? Ausmass haben die Torfwiesen bei Kohoučau (S. H. etwa 558 

bis 562 m); und die Torffláchen bei Ransko, Krutzemburg und Wojnůw Městetz; 

die Moore an den Teichen, die sich dann weiter im Přibyslauer Bezirke aus- 

breiten, důrften mit den Moorwiesen zusammen auch weit úber 50 Aa betragen. 

Von der Flora dieser Wiesenmoore und hochmoorartigen Fláchen, Torfwiesen und 

Úbergangsformen der ersteren zu letzteren ist anzufihren: Comarum, Myosotis 

caespitosa, Potamogeton pectinatus, Carex teretiuscula, ampullacea, Myriophyllum 

verticillatum, Crepis paludosa, Hypericum tetrapterum, Calla pallustris, Menyanthes, 

Salix repens, Sedum villosum, Andromeda poliifolia, Viola palustris, Trifolium spa- 

diceum, Gymnocybe palustris, Meesea tristicha, Sphagnum rigidum, acutifolum, 

cymbifolium u. a. 

141. Nassaberg. | 
Mit Ausnahme kleiner, namentlich an kleinen Teichen zerstreuten Torf- 

wiesen und geringeren Moorfláchen, kenne ich in diesem Bezirke keine Torfmoore. 

Von den ersteren wáren zu erwáhnen: Torfwiesen náchst Nassadberg an den Libauer 
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„Teichen (S. H. 404 m) mit Potamogeton gramineus, Juncus supinus, Sparganium 

: ora. Ein kleines Alnetum ist auch bei Trhow- Keuánddě (S. H. 540 m). 
142. Skuč. 
Torfhaltige Fláchen sind zwischen S7. Katharina, Wůstkamenitz, Rychnow, 

Bóhm.-Rybna und Proseč. 

Der Bezirk důrfte wohl viele Hektar Torfboden besitzen, nachdem Hr. 

ofrath Dr. R. v. Kořistka in seiner Torfstatistik in den Wáldern daselbst 4/, 
orfboden angibt. 

i 143. Leitomyschl. 

č In diesem Bezirk, in dem das Alluvialgebilde ziemlich verbreitet ist, sind 

kleine Torfmoore bei Budislau (S. H. 459 m) und zwischen Makow und Unter- Aujezd ; 
jáheres kann ich jedoch ůúber dieselben nicht sagen. (Gróssere, viele Hektar um- 

assende Torflager sind die von Abřsdorf und von Mikuleč. Bei ersterem sind 

(es die Ránder der Teiche, namentlich die des 450 m hoch liegenden Sehwarzen 

zwischen liegenden, houpissetkéh mit Fichten und ete kesodkien Wálder, die 
torfreich sind, bei letzterem beherbergen die grossen Wálder und stellenweise auch 

die weitlaufenden Fluren Moorstellen. Sowohl der Typus der Hoch- und Wiesen- 
moore als auch der der Alneta ist hier vertreten. Háufig findet man auch Úber- 

ůnce der letzteren zu ersteren. Die verbreitetsten Pflanzen sind hier Juncus su- 

inus, Menyanthes, Parnassia, Senecio palustris, Comarum, Trifolium spadiceum, 

Gymnadenia conopea, Viola palustris, Drosera rotundifolia, Sphagnum acutifolium, 

fimbriatum, rigidum u. a. Die Torfschichten sind fast durchwegs ein Wiesen- 

moorproduct. 

k Kleine Torffláchen an Báchen und Auellen, in rinnenartig E imineilaufonden 

Lehnen der bis 650 m hohen Berge kommen auch an der máhrischen Grenze nord- 

eh und nordostlich von Zwiťau bei Kótzelsdovf, Dittersdorf und Hermigsdorf vor. 

k: 144. Wildenschwert. 
Hat nur kleine und wenige Torfmoore und Torfwiesen, so in der nahen 

(Balix repens, Epipactis palustris, Naumbureia thyrsiflora, Gymnocybe palustris u. a., 
lann bei Bóhmsch-Trůbau, bei Semanín, hier vorwiegend Wiesenmoor und an- 

ne gWmsen: lánes des ROSS „mit Carex paradoxa, one ampullacea, 

(M Die meisten anmoorigen und řoinen Torf-Fláchen sin in meist geringer 
usdehnung sůdlich von Trůbau unter dem Kozlauer Berge, dann zwischen Michels- 

a P Ditersbach, Rotlavasser und Son va zum 'Theil in diesem, zum Theil 

E 
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i 145. Reicher an Torfmooren Eheim der Landskroner Bezirk zu sein. 
|Hier wachsen auf den Torfflůchen bei den „Lamdskroner Teichen“: Calla palustris, 
Vuneus sguarrosus, Ledum palustre, lm spadiceum, Menyanthes, Potamo- 

jeton heterophyllus, Parnassia und andere Moorpflanzen. 
| Grosse Torfwiesen und Wiesenmoore begleiten sůdlich von Landskron in 

10 
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der Lůnge von einigen Žm den Lukauer Bach und die Sázawa. Nordóstlich in dem 

gebirgcigen, hóher gelegenen Theile dieses Bezirkes kommen auf den Lehnen der 
vielen Anhčhen, namentlich dort, wo Sie rinnenartig zusammenlaufen und entweder 
das Bett der zahlreichen Báche bilden, oder ihnen auch den Ursprung geben, kleine 

Torfmoore und Torfwiesen vor, von denen die trockener liegenden Partien stellen- 

weise theils urbar gemacht, theils ungenůgend zu Wiesenanlagen entwássert wurden. 

So ziehen sich Torfmoore lángs des Heřmanitzer Baches in Unter Heřmanite 

in der Lánge von 1 2m und nur etwa 50 m Breite von Osten gegen Westen in. 

mássiger Neigung; ein zweiter moorartiger Streifen liegt unter dem „Hramčný Vrch“ 

lános des Zuflusses des Heřmanitzer Baches, in der Lánge von etwa 2 km. Damn 
„v Dolečkách“ bei Ober-Heřmanitz, weiter „Na mokré louce za kouty“ auf der | 
„v Dolách“ genannten Fláche lángs der Auellen des „Hramcký Potok“ bei Ober- 

Heřmamtz und Chudoba bis zu Herbortitz, zusammen in einer Lánse von 3 km. 
Die heutige Flora dieser Torfwiesen bildet einen Úbercane vom Wiesenmoor 

zum Hochmoor, auf trockenen Stellen den zur gewohnlichen Wiesenflora. 
In der Flora herrschen vor: Juncus filiformis, Carex acuta, turfosa, panicea, 

ampullacea, Cirsium palustre, Phragmites, Molinia, Triglochin, Eriophorum angusti= 

folium, Succisa pratensis, Hypnum cordifolium, Alnus glutinosa, Daphne mezereum u. a. 

Die "/„—2 m tiefen Torfschichten sind ein Wiesenmoorproduct, das stelien= 

weise durch Holztorf bereichert ist. Sein Ursprung ist in einem Alnetum, zum Theil 

auch Pinetum, dessen Holzkórper in den Sumpf versunken sind, zu suchen. Man 

findet auch verschiedene Reste namentlich Štocke von Báumen und Stráuchern, so 

von Abies pectinata und excelsa, Alnus glutinosa, Pinus silvestris u. a. 

Die Sohle der Schichten bildet Thon, der ein ausgelaugtes Verwitterungs- 

product der die Anhčhen bildenden Gesteine, namentlich des Gneisgranites und des 
Gneises ist. 

Ahnliche Torffláchen wie bei Heřmanitz sind auch sůdlich in diesem Be- 

zirke bei Kl.-Hermigsdorf und Kómgsfeld. 
Trockener, stellenweise mit vegetationsfreier (weil sehr eisenoxydulhaltiger) : 

Torfmoor-Krumme sind jene Torfmoore, welche durch das ganze, 2 Stunden lange, : 

Dorf Rothawasser něrdlich von Landskron zerstreut sind. Ihre Flora, ihre Schichten- 

zusammensetzung und Sohle ist fast dieselbe wie die der Heřmanitzer. | 

146. Počátek. ; | 
Torfmoore, vorwaltend dem Hochmoortypus angehórend, neben den Uber- 

ganesformen des Wiesenmoores zu demselben, sind hier ziemlich verbreitet. An. 

dem teichreichen Bache zwischen Weselá (S. H. 625 m) und Počátek (S. H. 615 m) 

kommen stellenweise Wiesenmoorfláchen mit Hochmoorinseln vor. Die verbreitetsten 

Planzen sind hier: Comarum, Menyanthes, Trifolium spadiceum, Utricularia minor, 

Naumburgia, Vaccinium uliginosum, Drosera rotundifolia, Sphagnum cymbifolium, 
acutifolium, variabile, fimbriatum, Gymnocybe palustris u. a. | 

Ein kleines Wiesenmoor im Úbergange zum Hochmoor ist bei S. Katha- 

vina. (Hier: Viola palustris, Carex flava, ampullacea, Calamagrostis Halleriana, Jun- 

cus fuscoater, supinus, Cirsium rivulare, Gymnadenia conopea, Orchis maculata, 

Sedum villosum, Calla, Soldanella, Trifolium spadiceum, Sphagnum rigidum, acuti- 

folium, Girgensohnil etc.) 
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Gróssere Torfmoore mit Torfstich, die etwa 50 4a einnehmen, sind zwischen 

-dem Runderg und Leskowetz am Krčel-Teiche in der S. H. von etwa 670 m. 

An der máhrischen Grenze sind enge, úber 1"/, km lange Torfwiesen und 

Wiesenmoore bei Wilčeťim, wiesenmoorartige Torfwiesen nebst einem Alnetum am 

Teiche Kozlow (denen im Neuhauser Bezirke bei Kl.-Bernharz áhnlich), dann einige 
ha grosse bei den Sřolčímer Teichen und bei Wilémetsch, mehr máhrischer- als boh- 
mischerseits, zumeist Wiesenmoore mit Ubergangsformen zum Hochmoor. 

Auf einer grósseren Fláche breiten sich auch streifenweise Torfwiesen und 

- Wiesenmoore lánes der máhrischen Grenze westlich von Bařelau, gegen Ober-Cerekve 

zu, in der Hóhe von etwa 515—560 m aus. 
An der Grenze des Kamenitzer Bezirkes, zwischen den Orten Strana (S. H 

590 m), Lhota (593 m), Radinow (514 m), sind innerhalb und an den Rándern des 
Waldes Březina (in der S. H. von 570—600 m) Torfmoore, dereleichen bei Liťkowetz 

(S. H. 584 m); náhere Details fehlen mir jedoch. 

147. Kamenitz an der Linde. Mit Ausnahme der Torfwiesen an den 
Teichen bei Deschtna (S. H. 492 m), dann der kleinen Torfmoore bei Černowitz, 

weiss ich in diesem Bezirke von keinen Torfmooren zu berichten; ausser den ge- 

nannten ist mir keines bekannt. Die Terrain- und Bodenverháltnisse dieses feuchten, 

guellenreichen Bezirkes sind aber ganz darnach angethan, dass hier noch mehrere 
kleine Torffláchen vorkommen kónnten. 

148. Patzau. 

Wiesenmoore, meist mit Úbergangsformen, liegen hier an den Teichen 

zwischen Nahořan und Blatnitz in der Hohe von etwa 590—610 m, dann bei 

Chischka und Outěchowitz in der Náhe von Wiklantitz, (bei letzterem S. H. etwa 

625 m). Sie sind zusammen nur einige Hektar gross. Das Vorkommen noch kleiner 
Torffláchen ist wahrscheinlich. | 

149. Jung-Wožitz. 
Es unterliest wohl keinem Zweifel, dass in diesem, den Bodenverháltnissen 

nach dem čstlichen Theile des Taborer Bezirkes áhnlichem Bezirke Jung-Wožitz 

auch kleinere Torfwiesen und vielleicht auch kleinere Torfmoore vertreten sind, 

doch sind mir nur dem Namen nach solche westlich von Kamberg bei Borkowitz 

(S. H. 507 ») bekannt. 

150. Sedletíz. 
Mit Ausnahme eines unsicheren Berichtes úber kleine Torfmoore zwischen 

- Nadějkau und Libemitz bei Sawoří (S. H. etwa 640 m) und dann úber ein drainirtes 
| grósseres Moor bei Sřupčic habe ich keine Kenntnis von Torfmooren, habe auch keine 

| gesehen, wiewohl auch hier wenigstens kleine Torfwiesen vorhanden sein kónnten. 

bdí —lá a 

151. Pilgram. 
Wie in den anderen Bezirken, die sich lángs der Máhrischen Grenze ziehen, 

so gibt es auch in diesem Bezirke ziemlich viele kleine Torflager. So bei Řeřenčitz 
unter einer 671 » hohen Anhóčhe in der Náhe vieler kleiner Teiche und der sie 

durchfliessenden Báchlein; am Rohozna-Bache lánes der Iolawa (S. H. 530 m), 
und bei Miróschau auf einer auch nur einige Hektar grossen Fláche. Ausser diesen 
Orten, wo mehr das Gepráge der Wiesenmoore aufrecht erhalten ist, liegen 

žiome Hochmoorfláchen stellenweise in Begleitung von kleinen Wiesenmooren in 

10* 
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und an den Wáldern um Neu-Reichenau herum, auf den Lehnen der die Stadt um- 

gebenden Anhóhen, weiter westwárts bei Zďrow und Rydník im Rosenauer Walde | 

(S. H. etwa 600 m), dann sůdlich am 763 m hohen Berge Křemešník bei der Ge- © 
meinde Sázava. Kleine Moorwiesen sind auch an dem Nemagower Bache (S. H. 
etwa 500—600 m). Bei den erstoenannten bilden Thonschichten mit Sand vermenet, | 
Verwitterungsproducte des Granits, die Unterlage der Torfe. Náhere Data úber die. 

letzteren fehlen mir jedoch. 
152. Polna. 153. Steken. 

Kleine Torfwiesen sind bei Poděším (S. H. etwa 550 m), dann an der Šla- 
panka bei Šlapene und bei Stockem vorhanden. 

Nur einige Hektar grosse Torffláchen gibt es auch stellenweise lánes der 

máhrischen Grenze im Walde bei HRudoletz (S. H. etwa 620 "»), dann sůdlich in 

den Wáldern der Berge „Arnolecké Hory“ (S. H. 620 m), Lipiny und in den See- 

lenzer Wůilderm (S. H. 542 m). Nennenswert sind auch die Torfwiesen an der 

Grenze bei Steindorf (S. H. 508 m) und beim Patry-Teiche. (Gróssere (mehrere. 
ha grosse) Torflager mit Torfstich sind unter dem „Antoni-Berge (S. H. 628 m) 
zwischen Giesshůbel, Irsching und Weissensteim am sogenannten kleinen Kirchenteich; 

dann unter dem Sřemmberge (S. H. 655 m) bei Svmmersdorf, doch auch hier fehlen. 

mir náhere Angaben. 

154. Přibyslau. 

Reich an Torfmooren und Torfwiesen ist der Přibyslauer Bezirk in seinem 

něrdlichen Theile, besonders bei Wojnow-Městetz, am Řeka- Teiche und Polnička. 
Neben kleinen, bei Pořečin und im 630 » hohen Bergwald unter dem Faulen Berge 
nordlich von Lossenitz gelegenen Mooren befindet sich der Hauptcomplex der Torf- 

moore um den grossen Ďarsko-Teich und kleinen Saazer Teich in dem umliegenden, 

hůgelisen, 630—0650 m hohen Terrain in flachen Mulden in einer Hóhe von 618 

bis 620 m. Der ganze Complex besteht aus einigen Torfiagern, von denen das 

Torflager Březima, nordlich, und Darčima, westlich vom Teiche gelegen, die gróssten 

sind. Zusammen důrften alle hier zerstreuten Torfmoore úber 400—500 ha gross 
sein. Ihre Oberfáche ist theilweise mit Kiefern, Fichten und Birken bestockt, theils 

bloss, und dann entweder mit einer Torfilora, von vorwiegendem Hochmoortypus, 

stellenweise von Wiesenmoortypus (besonders Cariceto-Hypnetum) oder auch blos 

mit einer gewohnlichen Wiesenflora bedeckt. An diesen Orten, namentlich aber an © 
den erstsenannten, nimmt das Moor stellenweise auch den Character eines Alne- 

tums an. An sehr trockenen Stellen ist es fast vegetationsfrei.  Meist hat es je 
nach der Menge des die Torfflora náhrenden Wassers den Character eines Sphag- 
neto-Eriophoretums, Sphagneto-Vaccinietums und Vaccinieto-Callunetums. 

Die verbreitetsten Torfpflanzen sind hier: Betula pubescens, Pinus unci- 

nata, Vaccinium uliginosum, vitis idaea, Andromeda, Calluna vulgaris, Oxycoccos, © 

Naumburgia, Trientalis, Polypodium phegopteris, Calamagrostis Halleriana, Erio= 

phorum vaginatum, Carex echinata, distans, Salix pentandra, Juncus conglomeratus, © 
Scirpus caespitosus, Salix rosmarinifolia, Agrostis canina, Ledum palustre, Aspi- © 
dium cristatum, Cladonia rangiferina, Aulacomnium palustre, Hypnum Schreberi, © 

Polytrichum strictum, Sphagnum acutifolium, cymbifolium, cavifolium, variabile u. a. © 
Die Hochmoorflora ist hier zwar vorwiegend, doch ist an den Wiesenrándern k 
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bauch die Wiesenmoorflora vertreten. Auch die Schichten, die stellenweise einem im 

| Walde entstandenen Hochmoor ihren Ursprung verdanken, sprechen dafůr, dass 
| dieser vorwiegend in den Wiesenmoorbildungen der Sůmpfe in den daselbst befind- 

lichen tieferen Mulden zu suchen ist. Die máchtigen Stámme der die morastartigen 
| Mulden umgebenden Báume (Kiefer, Fichte, Eiche und Birke) sind auf dem ver- 

"je Boden vom Winde entwurzelt worden und in die Mulden eingesunken, 

) 

-wo sie entweder vollstándig oder theilweise ulmificiert daliegen. 

| Im Profile dieser, am Rande 1 m», gegen die Mitte 5— 7 m tiefen Schichten : 
Jassen sich 3 Abtheilungen unterscheiden : 

| Die oberste Schichte ist an den meisten Stellen des Torfmoores ein Hoch- 
/moorproduct. (Móglich, dass an manchen Orten diese Hochmoorbildung viel tiefer, 
(wielleicht bis auf den Grund geht; ihrer wahrscheinlichen Entstehungsart nach wáre 

fes moglich.) Die aus der Hochmoorflora entstandene Schichte, deren Máchtigkeit 
im Torfmoore je nach der Stelle variert, ist an den meisten Štellen im obersten 
Theil ein gelbliches Sphagneto-Eriophoretum- oder auch Sphagnetumproduct, stellen- 

(weise auch ein braunes bis schwarzbraunes Vaccinietumproduct, manchmal mit Nestern 
'von reinem Sphagnum ; stellenweise nimmt Holztorf, namentlich aus Kiefer, Fichte, 

Birke, einen grossen Theil der Schichten ein. 

Die tiefsten Schichten sind speckartig, trocken steinhart, mit sehr vielem, 

schwer bestimmbaren Pflanzendetritus, in dem man doch einige Wiesenmoorpflanzen 

(deutlich unterscheiden kann. Sie sind ein Product eines Arundineto-Junceto-Cari- 
cetums, stellenweise eines Cariceto-Hypnetums, aber an seichteren Orten desselben 

(Moores auch eine reine Hochmoorbildung eines Sphagneto-Eriophoreto-Vaccinietums. 

| Die directe Unterlage der Schichten ist Gneis und dessen herangeschwemmter 
| Verwitterungsproduct der Lehm. Das Torfmoor wurde nach dem Berichte des 1. Forst- 

amtes in Saar bis zum Jahre 1887 theilweise abgebaut und bis auf den Grund ab- 
|gestochen, und dabei soweit entwássert als es der Abbau erforderte; dennoch ist 
„der Wasserstand ein sehr grosser, nachdem sich das Bohrloch bei den Bohrungen 

l) 

155. Hlinsko. 
Westlich von Hlinsko in der Richtung gegen Plaňam und Dědowa ist ein 

etwa 40 Aa grosses Torfmoor unter dem 697 hohen Berge Pěšawa „Na Blatech“ 

rbenannt (S. H. 650 m), dann bei Plaňan im Plaňawa-Walde und „v Hesinách“ 
zwischen Lescham, Pokřikow und Ostradow (S. H. etwa 500 m). Die grósste Torf- 
„Háche breitet sich aber in diesem Bezirke sůdostlich an der máhrischen Grenze 
(zwischen Heraletz, Šwratka, Kamemček, Hammer und Wojnůw Městetz unter dem 

680 m hohen „Suchý Kopec“, dem 801 m hohen „Kamenný vrch“ und dem fl4 m 
hohen Otrok- Berge, namentlich an dem Orte „Mokrý kouť,“ dann an dem grossen 
"und kleinen Schwarzen Teiche und in der Umgebung des Kreuzer-Teiches aus und 

r Die Torfláche, vorwiegend Hochmoortypus, ist grósstentheils mit Fichten, 
Wweniger mit Kiefern und Birken bewachsen, durch trockene Stellen háuíg unter- 

orochen, stellenweise (wie am „Kreuzer-Teich“) auch waldfrei. Die Flora dieser Orte 

'lůrfte eines náheren Studiums wůrdig sein. 
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156. Polička. 

Sowie in den benachbarten Bezirken an der máhrischen Grenze, sind auch 
hier nur kleine Moorfláchen unter áhnlichen Verháltnissen ausgebreitet. 

Im sůdlichen Theile sind kleine Wiesen- und Hochmoore bei Křížánek an 
der 713 m hohen Blatina und an dem 159 m hohem Keller- Berge. 

Torfwiesen begleiten auch hier den Bach in seiner Richtung gegen Wůst- © 
rybny. Eine kleine Torfwiese liegt auch unter dem 737 m hohen Lutz-Berge „ve 

Žlebích“ bei Ullersdorť. Sůdlich von Polička sollen im Walde Borsimy ziemlich grosse 

. A 

n k n ho 

P p“ o 

Torfwiesen vorhanden sein, doch konnte ich etwas Bestimmtes ůúber dieselben nicht © 

erfahren. 

Weiter an der Grenze óstlich sind bei Trpém, kleine Wiesenmoore, ebenso © 

bei Bogenau und Heizendorf. Kleine Wiesenmoore mit geringen Hochmoorfláchen © 

kommen auch zwischen Alf-Swojanow, Rohozna und Bielau im Bielauer Walde vor. 

IX. Das Gebirgsgebiet der Sudeten. 

Von den Zweigen der Sudeten gebildet, umfasst es Bezirke, welche im nordostlichen und 
nordlichen Grenzgebirge von Bóhmen liegen, und nimmt einen Fláchenraum von 4325 km* ein. 

Es entspricht sonach dieses Gebiet dem Prof. Dr. Čelakovský'schen botanischen Sudeten- © 
Gebiete. 

Es gehóren in dieses Gebiet 28 Bezirke, welche einen Fláchenraum von 4325 GAuadrat- © 
kilometer einnehmen. Die Bodenbeschaffenheit und die klimatischen Verháltnisse dieses Gebietes 

werden vom Hofrathe Prof. Dr. Karl Ritter von Kořistka folgendermassen geschildert: „Das Terrain ist 

Gebirgsland, welches aus mehr oder weniger langen von Nordwest nach Sůdost streichenden Berg- 

růcken besteht, die durch niedrige Sáttel mit einander verbunden sind. Die Haupttháler laufen 
sámmtlich parallel zu diesem Růcken, ebenso die oberen Flussláufe, welche jedoch diese Růcken 

wiederholt durch kurze Auertháler (Richtung NO—SW) durchbrechen. Dieser letzteren Richtung 

folgen selbstverstándlich auch die von dem Hauptrůcken auslaufenden Auerrůcken. 

Der bohmische Kamm (Adlergebirge) ist ein flachgewolbter, mit Wald bedeckter Růcken 

mit einer mittleren Růckenhohe von 900—1000 m, welcher nach NO. (gegen Glatz) sehr steil, 

gegen SW. (Bohmen) sehr sanft abfállt. Derselbe zieht sich von der hohen Mense (1083 m) ber 
die Dešnaer Koppe (1114 m) bis zur St. Annakapelle bei Řička (994 m) von NNW. nach SS0. 
Die Tiefenpuncte am sůdwestlichen Fusse sind Gieshůbel (620 m), Rokytnic (550 m) und Senften- 
berg (468 m). Ausserdem wurde zu diesem Districte noch der Bezirk Grulich genommen, welcher 

schon zu den máhrisch-schlesischen Sudeten gehórt und dessen hóchster Punct der Spiglitzer 

Schneeberg (1416 m) ist. Das Riesengebirge besteht aus dem Riesengebirgshauptrůcken, einem 

flachgewólbten, von WNW. nach OS0. streichenden, mit Krummholzkiefer bewachsenen Hoch- 

růcken mit einer mittleren Seehohe von 1200 Meter mit steilem Abfall und kurzen Auerrůcken 

nach Norden (Preuss.-Schlesien), und sanfterem Abfalle und langen Auerrůcken nach Sůden (Bóhmen). 
Am Hauptrůcken zahlreiche einzelne kahle und felsige Kuppen: Reiftráger 1359 m, 

Hohes Rad 1506 m, Brunnberg 1555 m, Schneekoppe 1603 m, Schwarze Koppe 1441 m. Die Tháler 

sind enge und die Thalwánde steil. Tiefenpuncte: Harrachsdorf 650 m, Starkenbach 460 m, Hohen- 

elbe 484 m, Trautenau 427 m. — 

An das Riesengebirge schliesst sich čstlich das Sandsteingebirge von Weckelsdorf und 

Polic (Storchberg 785 m, Ringelkoppe 757 m) an, welches die Verbindung zwischen dem ersteren 

und dem bohmischen Kamm herstellt, und auf der westlichen Seite das Isergebirge, ein flachge- 
wolbter bewaldeter Růcken, welcher von Harrachsdorf bis Friedland zieht mit den Kuppen, Zimmer- 
lehne 1017 m, Sieghůbel 1120 m, Mittagsberg 857 m und mit den Thalpuncten Friedland 290 m, — 

Reichenberg 375 m, Gablonz 495 m. 
Das Jeschken- und Lausitzer Gebirge besteht aus dem Jeschken-Růcken, einem ziemlich 

scharfen, nach beiden Seiten steil abfallenden von NW. nach SO. streichenden Růcken mit dem 
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- hohen Jeschken (1010 m) als Centralpunct, dann aus dem eigentlichen Lausitzer Sandsteingebirge, 
einem mit dem Jeschkengebirge zusammen hángenden von WNW.—O80. streichenden flachen, 
ebenfalls bewaldeten Růcken mit einigen hervorragenden Kuppen (Hochwald 748 m, Lausche 791 m) 

und endlich dem nordwestlich daran anschliessenden Hochland von Rumburg (380 m). 

Als Thalpuncte dieses Gebietes sind charakteristisch Bohm.-Aicha (328 m), Zwickau 

(359 m), Bohm.-Kamnitz (300 »), Schluckenau (343 m). Der Wald bedeckt in grossen zusammen- 

hángenden Complexen das ganze hier beschriebene Gebiet mit Ausnahme des Hauptrůckens des 
- Riesengebirges, welcher úber der Baumgrenze liegt. 

Der Untergrund ist von sehr verschiedener Beschaffenheit. Der Bohmische Kamm besteht 

aus rothem, theilweise auch aus grauem Gneis, an welchen sich Glimmerschiefer anlehnt, weiter 

| folgen die Schichten des mittleren Ouaders und Pláners (Kreideformation) in der Gegend von 
- Senftenberg und Grulich. Das Sandsteingebirge von Weckelsdorf und Polic besteht beinahe ganz 

aus den mittleren Ouadersandsteinen, welche auf der Sůdseite (Schwadowitz) und auf der Nordost- 

- seite (Braunau) von den rothen Sandsteinen der Permformation und von Steinkohlen unterlagert 

sind. — 
Der Central-Růcken des Riesengebirges besteht aus Granitit, an welchen sich Gneis, 

Glimmerschiefer und Thonschiefer, am sůdlichen Fusse von Trautenau úber Hohenelbe bis Semil 

wieder die Perm'sche Formation vorwiegend ihre rothen Sandsteine anlehnen. Das Jeschkengebirge 
besteht der Hauptsacbe nach aus Thonschiefer, das Lausitzer Gebirge aus mittlerem und oberem 
Ouader, das Hochland von Rumburg-Schluckenau aus Granit. In diesem ausgedehnten Gebiete 

sind zahlreiche Strecken mit diluvialem Sand, Schotter und Lóss und im Riesen- und Isergebirce, 

insbesondere auf den, viele flache Mulden bildenden, Hochrůcken mit Torf bedeckt. — 

Der Boden ist vorherrschend steinig und felsig, besonders an den Lehnen. In den Tief- 

lagen und Thálern ist er meist tiefgrůndig, an den Lehnen flachgrůndig, auf den Růcken sumpfig. 

Das Riesen- und Isergebirge hat einen vorwaltend frischen, feuchten, das Jeschkengebirge und 

der Bohm. Kamm einen mehr trockenen Boden. Die beiden ersten Districte sind reich, die letzten 

arm an (uellen. Eine Mittelstellung nimmt das Lausitzer Gebirge und das Hochland von Rum- 

burg ein. 

Im Riesen- und im Isergebirge erhebt sich ein bedeutender Theil des Terrains úber die 
Grenze der Baumregion, welche letztere im geschlossenen Walde hóchstens bis 1200 m reicht. 

Bezůglich des Klima muss ein Unterschied gemacht werden zwischen den drei Districten 

(siehe vorne), welche in dieses Gebiet gehóren, da der óstliche und westliche District ein weniger 
rauhes Klima besitzen, als der mittlere eigentliche Riesengebirgsdistrict. 

Der Winter ist von langer Dauer, der erste liegenbleibende Schnee fállt in den Mittel- 

lagen Anfangs November, in den Hochlagen Mitte October und bleibt derselbe in den Mittellagen 

bis Mitte April, in den Hochlagen bis Mitte oder Ende Mai liegen. 

Der Schnee liegt 2—3 Meter hoch, in Verwehungen noch sehr viel hoher, so dass die 
Richtung der Wege nur an den, 4—5 Meter hohen, lángs derselben eingesteckten Stangen er- 
kenntlich ist. 

Dem Winter folgt ein sehr kurzer Frůhling; die Entwickelung der Vegetation geht rasch 

von Statten. Der Sommer ist kůhl, feucht und sehr veránderlich. 

Spátíroste reichen bis in den Juni hinein, bei kůhler Witterung ist ein Schneefall selbst 
im Sommer im Hochgebirge nichts Seltenes, Gewitter mit Wolkenbrůchen verbunden entladen sich 

im Sommer háufig im Gebirge und richten die jungen Culturen zu Grunde. Zu Ende August und 
im September tritt gewóhnlich wármere und constantere Witterung ein. Doch herrschen auch hier 

tagelang dichte Nebel. Die vorherrschende Windrichtung ist West und Nordwest, welche im Frůh- 

ling und Herbst háufig auch die Richtung verheerender Stůrme wird. 

Am bohmischen Kamm, dann im Jeschken- und Lausitzer Gebirge ist das Klima wegen 

der geringeren Seehóhe auch weniger rauh. Der Winter hat eine kůrzere Dauer und ist weniger 
| schneereich, wáhrend die Strenge desselben, d. h. die Temperatur, ebenso niedrig ist, wie im ei- 

© gentlichen Riesengebirge. Der Sommer dagegen ist wármer und weniger feucht.“ Nach der hyeto- 
| graphischen Karte des Prof. Dr. Fr. Studnička betrást die jáhrliche Niederschlagsmenge im Hoch- 

gebirge dieses Gebietes ber 1000 mm, im Riesengebirge und Isergebirge betrágt sie sogar von 
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1200—1500 mm, im náchsten Vorgebirge aller drei Hauptrůcken von 800—1000 mm und in wei- 

teren Lagen dieses Gebirgsgebietes 700—800 mm. 

1. Das Adlergebirge 

besitzt nur kleinere und nicht sehr viele Torflager. 

157. Grulich. 
Zerstreut sind hier nur kleine, seltener gróssere Torffláchen. So besitzt na- 

mentlich das 1102—1323 m hohe Glatzer Schneegebirge beiderseits auf seinen Lehnen 
und muldenfórmigen Plateaus kleine Hochmoore, und es geben der 944 m hohe 

Bauernbergrůcken, der 999 » hohe Eberesch und sein Nachbar der 776 m“ hohe 

Haselberg in ihren Hochmooren der Ober- Erliťz den Ursprune. 
Ausser diesen Hauptlagerstátten sind Torfmoore auch an andern Orten 

sporadisch verbreitet, so am 762 m hohen Adamsberg, dann vorwiegend in der 

Form von Wiesenmooren an der Adler, namentlich an den Torfwiesen zwischen 

Lichtenau und Ullersdorf in einer durchschnittlichen Hóhe von 520 m. 

Wiewohl sie einzeln nicht gross sind, so nehmen sie doch zusammen viel- 

leicht einige Hundert Hektar ein. 

Am meisten verbreitet sind hier folgende Torfmoorpflanzen: Carex pauci- 
flora, limosa, echinata, Eriophorum vaginatum, alpinum, Trientalis europaea, Vacci- 

nium uliginosum, vitis idaea, Viola palustris, Orchis maculata, Viola palustris, Sphag- 

num variabile, acutifolium, Girgensohnii, cymbifolium, rigidum, compactum, in tie- 

feren Lagen auch Lycopodium Selago, Juncus sguarrosus, Sphagnum sguarrosum, fim- 

griatum, Girgensohnii, acutifolium, Menyanthes, Trifolium spadiceum, Lotus uliginosus. 

Torfstiche sind selšen und dann nur in tieferen Lagen. Bei Niederullersdorf 
auf der Gráfl. Gallas'schen Meierei weist der Torfstich in seinen an 1 m tiefen 

Schichten ziemlich viele Stócke und Štámme von Nadelholzern und Eichen, Holz- 

reste von Coryllus avellana, Fagus silvatica auf. Seine Unterlage ist Diluvialschotter. 

158. Senftenberg. 
Torfmoore und anmoorige Wiesen nehmen daselbst nur verháltnissmássig 

kleine Fláchen ein, sind aber doch ziemlich stark verbreitet; stellenweise wird 

der Torf gestochen. 
Kleine Hochmoore kommen in den sogenannten Senftenberger Wěildern und 

dann im Walde Jedlina (S. H. 671 m) vor. Wiesenmoore mit Úbergangsformen zu 
Hochmooren oder auch Hochmoore auf Wiesenmooren liegen bei Kumwald, als 
sogenannte „Nasse Wiesen“ (mit ziemlich seltenen Epipactis palustris, Crepis suc- 
cisaefolia, Sphagnum rigidum u. a.), dann bei Slatina in der Hóhe von etwa 400 m. 

Ausserdem soll ein Torfmoor bei Sc/reibersdorf sein, und wahrscheinlich wird es 

auch noch andere geben, úber die mir aber etwas náheres nicht bekannt ist. 

159. Rokytnitz. 
In diesem Bezirke, wo der bohmische, mit Wald bewachsene Adler-Gebirgs- 

kamm sich von Sůdost gegen Nordwest in der Hóhe von 927 m, 947, 995, 1137 m 
parallel neben der Grenze hinzieht, sind, wenn auch nicht grosse und nicht so viele 

Hochmoorfláchen wie in anderen Grenzgebirgen, doch in den Vertiefungen und Ein- 

senkungen des Plateaus und auf den Lehnen des Kammes Hochmoorfláchen ver- 
treten.  Mehr verbreitet sind sie unter diesem Gebireskamme, im Vorgebirce. Es 
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kommen kleine und auch gróssere Torfmoore vor; so ist namentlich jenes, auf 

© Hochmoor ruhendes und an ein Wiesenmoor angrenzendes Torfmoor (mit Salix pen- 

tandra und repens u. a.) bei Bůrenwald (S. H. etwa 620 m) zu erwáhnen, ferner 

die bei Batzdorf (S. H. 515 m), bei Rokytmitz (S. H. 580 m) und bei Riscka 

(etwa 650 » hoch). Es kommen vielleicht noch welche auf den Lehnen und Pla- 
teaus des Bóhmischen Kammes vor, doch ist mir davon nur eine lange Torfwiese 

an der Grenze bei Langenbrůck an der Erlitz bekannt. 

2. Das Riesen- und Isergebirge 

ist bei weitem torfreicher als das Adlergebirge. 

160. Braunau. 
Kleine Wiesenmoore mit Hochmoorinseln liegen in den Wáldern bei Schlegel- 

hof am Hutfteiche mit Epipactis palustris, dann sind Torfmoore auf dem wald- 
reichen Růcken des Falkengebirges, welche (624—691 m hoch) sich von Nordnord- 

west gegen Sůdsůdost theils in diesem, theils schon im benachbarten Politzer Bezirke 

ausdehnen, ůúber dieselben fehlen mir aber die náheren Data. (Ganz kleine, wegen 

ihrer reichen Flora schon bekannte Torfmoorinseln sind bei Adersbach und Weckels- 

dorf, mit Sphagnum sguarrosum, cymbifolium, Girgensohnii, variabile, acutifolium, 

Drosera rotundifolia, Menyanthes, Lophocolea tomentella, Jungermannia minuta, 

setacea, connivens, Taylori, Allicularia minor u. a. 

161. Politz. 
Ausser den im letzgenannten Bezirke erwahnten Torfmooren und kleineren 

Mooren bei Fetrowwz und Wostaž ist mir in diesem Bezirke keines mehr bekannt. 

162. Trautenau. 
Auch hier kenne ich nur wenige und kleine Torffláchen in der Form von 

| Torfwiesen, Wiesenmoore und kleiner Hochmoore, sie liegen zwischen Markausch 

(8. H. 577 m), Petersdorf (S. H. 440 m) und Aualisch. 

165. Der Schatzlarer Bezirk hat kleine Torfmoore óstlich in dem etwa 
| 645—879 m hohen Rabengebirge und westlich in dem 955—1033 m hohen Reh- 
- horn- Gebirge mit Eriophorum alpinum, Luzula sudetica, Gymnadenia albida, Ério- 
| phorum vaginatum, Sphagnum cymbifolium, acutifolium, variabile u. a. Aber auch in 
| tieferen Lagen kommen kleine Moorfláchen vor, wie z. B. bei Sehatzlar (S. H. 604 m) 
| mit Epipactis palustris, Trientalis europaea, Lycopodium inundatum, Drosera ro- 

| tundifolia u. a. 

! 164. Marschendorf. 
| Abgesehen von kleinen, im Gebirge zerstreuten, nur einige Ar umfassenden 
| Torffláchen, kann ich folgende oróssere Torfmoore mit Hochmoortypus nennen: An 

-der Klein-Aupa bei den Dreckbauden das etwa 20 Aa grosse Hochmoor (S. H. 

: 1085 m), ferner das etwa 30 Aa grosse Moor an den Tópferbauden (S. H. 1059 m) 

| und die zusammen etwa 80 ha grossen Mooswiesen auf der Nordlehne des 1299 m 
| hohen Schwarzenberges bei Johannisbad, in der Hohe von 1188 m. 

Die drei letztoenannten Moore, deren Schichten meist auf Verwitterungs- 

! producten des rothen Gneises ruhen, sind zum Theil mit Fichtenwald und Knieholz 

1 bewachsen und durch die Flora, soweit dieselbe durch die Entwásserung im Nach- 
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wuchse nicht gestórt wurde, nicht uninteressant. So wáchst hier Scheuchzeria 
palustris (an den Lachen), Empetrum nigrum, Carex limosa, canescens, rigida, 
echinata, ampullacea, pauciflora, Sphagnum cuspidatum, plumosum, Girgensohnii, 

cymbifolium, acutifolium, Scirpus caespitosus, Andromeda, Eriophorum vaginatum, 

alpinum, Polytrichum strictum, Lycopodium selago, annotinum, nebst anderen Hoch- 

moorpflanzen. | 

Die, gewóhnlich 1 m tiefen Schichten erreichen stellenweise eine Stárke 

bis zu 4—5 m. Das Moor, welches in einer Mulde, um einige Guellen herum 

entstanden ist, verbreitete sich ringsum in den Wáldern, und in den Torfschichten 

ruhen auch Báume aus diesen Fichtenwáldern theils vermodert, theils ulmificiert. 

165. Arnau. 
Kleine Torfmoore sind auch hier hie und da zu finden. So kleine, nur einige 

Ar grosse Hochmoore an dem 671 m hohen Zwičím, an der Rothen Hóhe (S. H. 

519 m) bei Studenetz (etwa 472 m S. H.), und vielleicht noch an anderen Orten. 
Kleine Torflager, die schon fast frei von Torfpflanzen sind, oder das Ge- 

práge einer saueren Weide haben, sind bei Slemeno und Kalmna (S. H. etwa 382 m), 

an der Grenze des Jičiner Bezirkes, wo dieselben auch schon erwáhnt wurden. 

166. Hohenelbe. 
In diesem und im Nachbarbezirke Rochlitz treten ganze Torfmoorcomplexe 

auf, die zusammen mindestens eine Fláche von úber 1500 Hektar einnehmen. Sie 

breiten sich auf dem Riesengebireskamme, sowohl auf den muldenartigen Einsen- 
kungen seines Plateaus, als auch auf seinen Lehnen, ja sogar auf seinen Abhángen aus. 

Der erste, etwa 400 Aa grosse, Moorfláchencomplex befindet sich vor der 

Schneekoppe am Silberkamm und Brunnberg, wo beide Gebirgsrůcken zusammen- 
laufen. Sein bekanntester Theil ist die Weisse Wiese (S. H. 1423 m) und die 
Teufelswiese (S. H. 1466 m). Noch grósser (etwa 1200 Aa) ist jener Complex, 

welcher sich von Newwelť aus dem Rochlitzer Bezirk in diese Bezirken bis zum 

Elbegrund in einer durchschnittlichen Hóhe von 1200 m ausdehnt. Die ganze 

Fláche ist, mit wenigen Ausnahmen westlich mit einem urwaldáhnlichen Hochwald, 

óstlich nur inselweise mit Knieholz, seltener mit verkrůppelten Fichten bewachsen, 

und enthált zahlreiche, von Guellen gebildete Tůmpel und Lachen. Das Moor fánst 

an der Schreiberhauer Strasse an, zieht sich in der Richtung zum Kůtzerstemfelsen 
um den Todtenberg herum, immer lángs der bohmischen Grenze, geht in einer bald 

breiteren, bald engeren Zone hinauf zum Wuldenberg, von welchem es oft unter- 
brochen, bis zum Jakschberg reicht und sich hier auf seinem óstlichen, sůdostlichen 

und sůdlichen Abhange ausbreitet. Hinter dem Steimdelberg breitet sich diese Torf- 
fláche weiter ber die vertiefte Lubocher Ebene, Kramchswiese, Naworer Wiese, 

Elbe- und Pantsche- Wiese bis zum Elbegrund, Krakonoš und der Kesselkoppe aus. 

Von diesem westlichen Torfcomplex ist sůdlich ein tiefes Torfmoor, „Grosser Bruch“ 
genannt, abgetrennt, ferner liegen am Teufelsberg zwei Torfmoore, „děe Hirschguellen“ 
und „die Saure Wiese“, weiter ein Moor am Krakonoš bei den Schůsselbaudemn und 
dann lánes der Mummel mehrere kleine, getrennte Moorstreifen. Im čstlichen Theile 

dagegen sind neben den grossen, schon erwáhnten, auf dem Brunnberge, der Schnee- 
koppe und dem Silberberg gelegenen Torfcomplexen kleinere Torfmoore lángs der 

Elbe, und zwar im Elbeerunde, in den Siebenerůnden, dann auf den Abhángen des | 
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hohen Rades und der beiden ŠSturmhauben. (Ganz kleine, zerstreut liegende im 

Langengrund, an den Grenzbaudemn, an den Teichen, am Seifenbache, im Walde 

Fůrstengraben und anderorts. 
Die: reichhaltige, gut bekannte Flora dieser Moore ist folgende: 

Pinus pumilio, Abies picea, Carex ampullacea Good., pauciflora Light., fili- 

formis, echinata Murr., Oederi, rigida Good., irrigua Smith, pulicaris, dioica, limosa, 

saxatilis, acuta, turfosa, Scirpus caespitosus, Eriophorum alpinum, vaginatum, Des- 
champsia caespitosa Beuw., Nardus stricta L., Juncus sguarrosus, filiformis L., tri- 

fidus, supinus Mónch., Lycopodium alpinum L., sellago L., Gymnadenia albida, 

Sweertia perennis, Salix Lapponum L., Daphneola L., Drosera rotundifolia, Trien- 

talis, Oxycoccos, Andromeda, Vaccinium uliginosum, Vitis idaea, Bartsia alpina, 

Pedicularis sudetica, Hieracium alpinum L., Rubus Chamaemorus L., Homogyne 

alpina Cass., Epilobium trigonum Sch., alpinum L., palustre L., alsinaefolium, Viola 

palustris, in tieferen Lagen háufig Crepis paludosa, Bryum Duvallii Voit., Splach- 

num sfaericeum L. fil., Gymnocybe palustris Fries., Polytrichum strictum Bunks., 

Hypnum fluitans Dill., stramineum Dicks., Cetraria islandica, Ptilidium ciliare N. 
v. E., Dicranum Schraderi Mart., palustre Lap., Mnium punctatum Huds., insigne 

Mitt., Polytrichum commune L., Dicranella cerviculata Schpr., Calypogeia tricho- 
- manes, Sarcoscyphus sphacelatus, Chilosciphos polyanthos Corda, Harpanthus Flo- 

towianus N. v. E., Scapania undulata, irrigua, uliginosa, Jungermannia minuta, in- 

Hata, Flórkei, incisa, obovata, Taylori, connivens, setacea, attenuata, Allicularia 

scalaris, Sphagnum acutifolium, Girgensohnii, Lindbergii, cymbifolium, variabile, 

(rigidum, teres, gracile, molluscum u. a. Speciell auf der Weissen Wiese gesellt sich 

zu den genannten Torfpflanzen Jungermannia Schraderi, Wenzelii, Carex irrigua, 

Mórckia norvegica, Hypnum sarmentosum; auf der Pantsche-Wiese Carex irrigua, 

Empetrum nigrum, Juniperus nana; beim kleinen Teiche Mnium cinclidioides, auf 

der Elbewiese Aneura pinguis, Meesea tristicha, an der Jakschenpfitze, dann beim 

Alfredsbáudel und auf der Mooswiese Scheuchzeria palustris. 

Die Unterlage dieser Torfmoore ist auf dem Hauptrůcken Granitit, weniger 
(auf dem Parallelrůcken) Phyllit, beim Brunnberg Gneis und Glimmerschiefer; die Ver- 

witterungsproducte dieser Gesteine bilden die Sohle der Torfschichten. Diese sind 
in den hóheren Lagen, soweit ich mich selbst úberzeugen konnte, aus Hochmoor- 

bildnern entstanden, jedoch war die frůhere Flora dieser Hóhen insofern eine an- 
dere, dass auch die hčheren Lagen, wie die Schichten mit den in ihnen eingeschlos- 

senen Baumresten beweisen, einst von Fagus, Abies picea, Sorbus aucuparia, also 

von Báumen bewachsen waren, die jetzt dort nicht mehr wachsen, sondern ihren 
Platz der Pinus pumilio eingeráumt haben. Nur in den tieferen Lagen, z. B. lángs 

der Elbe und Mummel, sind die seichten Schichten unten stellenweise eine Wiesen- 

 moorbildung, auf deren Oberfláche ebenso, wie auf der der benachbarten Baum- 

humus, grósstentheils das Sphagnum mit seinen Trabanten wuchert. 
167. Hochstadt. In diesem Bezirke fand ich keine Torfmoore, nur sehr 

| klejne Sphasnumfláchen kommen stellenweise, aber nur selten in den tieferen Wál- 
-dem vor. 

168. Starkenbach. | 
Hat zwar einige Torflager, doch nur auf sehr geringen Fláchen und gróssten- 
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theils auch ohne weiteren Torfnachwuchs, wie z. B. bei der Stěpamtzer Sůge, bei 

Merkelsdorf (S. H. etwa 513 m) unter dem 1036 m hohem Heidelberce, bei den 

Dórfern Wischauer Lhota, Křižlitz und Raudnitz (S. H. etwa 562 m) und noch bei 

einigen Dórfern der gebirgigen, etwa 694—770 m hohen Umgebung. 

Alle diese Moore sind klein und einander sehr áhnlich; ihre Gesammtgrósse 

betráet etwa 10 4a. Es sind Wiesenmoore, die manchmal spárliche Hochmoor- 

inseln aufweisen. Ihre Schichten, die bei Merkelsdorf bis 2 7, wo anders hochstens 

nur 1 m tief sind, enthalten neben Carex- und Hypnum-Resten auch zahlreiche 
Reste von Birken, Erlen, Haselnussstráuchern, Eichen, Buchen und von Nadelholzern. 

Das interessanteste und auch lteste Torfmoor ist jedenfalls das bei Merkelsdorf, 

wo auch Záhne von Cervus megaceros gefunden wurden. 

Die Unterlage dieser Torflager ist bláulicher Thon, der auf Phyllit ruht. 

Ausserdem ist in diesem Bezirke noch ein kleiner Torfstreifen und eine 

Moorwiese beim Merzdorfer Teiche, eine kleine, stellenweise anmoorige Wiese bei 

Starkenbach „na Žlábku“ (S. H. 553 m) und eine bei Studenetz (S. H. 525 m). 
169. Semil. In diesem Bezirke sind mir mit Ausnahme eines kleinen 

Moores an der Woleschka bei Borkow in der Náhe von Semil (S. H. 350 m) keine 

Torfmoore bekannt, auch habe ich úber solche keine diesbezůglichen Nachrichten 

erhalten. 

170. Eisenbrod. 
Ein einige Hektar grosses Torfmoor ist zwischen Držkow und Zásada um 

die Ouellen des Tomešbaches herum; weiter westlich von Zásada ein kleines Úber- 

gangsmoor am Kopanský- Potok in Borowá und ein kleines, floristisch interessantes 
bei Klein-Skal (S. H. 450 m). Letzteres ist eine Úbergangsform vom Wiesenmoor 

zum Hochmoor. 

171. Tannwald. 172. Gablonz. 175. Reichenberg. 174. Kratzau. 
175. Friedland. 

In diesen Bezirken dehnt sich norděstlich das Iser- und sůdwestlich das 

Jeschkengebirge aus, und der meist bewaldete, flachgewólbte Růcken, sowie die 

Lehnen und Vorgebirge derselben sind bis Friedland gute Fundorte fůr Torfmoore. 

Bedeutend reicher an Torfmooren ist von beiden genannten das Isergebirge, 

sowohl in seinem nach Deutschland sich hinziehenden, als auch in dem in Bóhmen 
ausgebreiteten Theile, wo die Moore die Guellen und den Lauf der JIser, Wittig, 

Kammtz und ihre Nebenflůsse beoleiten. Am meisten bekannt ist die grosse und 
kleine Iserwiese, die Číhaňer und Kmieholzwiese; ausser diesen gibt es hier noch 
viele grosse und kleine Torffláchen. So im sůdwestlichen Theile des Hauptrůckens 

die gegen 200 ha umfassende WMoosbeerhaide oberhalb des Friedrichswaldes, etwa 

in der Hóhe von 780 m, daneben nordlicher die ebenso grosse Newwtese (S. H. 
etwa 800 4), von dieser óstlich das Blattneier Moor (S. H. etwa 572 m) und nordlich 
unter dem 1069 » hohen Taubenhause und dem 1084 7 hohen Schwarzen Berge 

zahlreiche kleinere und gróssere Torfmoore; die grósseren liecen auf dem sůdlichen, 

mássigen Abhange des Taubenhauses, die kleineren am sůdlichen Abhange des 
Schwarzen Berges, am sogenannten Hůtten- Bruche (S. H. etwa 900 m); ferner auf 

dem 1120 m hohen Siechiůbel etwa in der Mitte des Hauptgebireskammes, sowohl © 

auf dem Plateau zu den Nachbar-Bergen, (der 985 » hohen Kneipe, dem 988 % © 
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chohe Brand, dem 1058 % hohen Wittigsbere und dem 1034 m hohen Schwarzen 

Berge) als auch stellenweise auf ihren Lehnen. 

Gróssere Torfmoore liegen auch an der Weissem, sowie an der Schwarzen 

-Wittlig in der S. H. von 700—900 » und an den Schwarzen Teichen (S. H. 900 m). 
Neben dem Hauptgebirgskamm beherbergt auch der nordliche Wóhlische 

Kamm, namentlich an dem 1122 » hohen Berge Ta/felfichte, in seinen Wáldern 

vom Weissbach an, bis auf den Růcken mehr oder weniger ausgedehnte Torffláchen. 

-Auch der sůdostlich hievon sich ausdehnende Měřtel-Iser-Kamm ist ein Fundort 

fůr Torfmoore. Die bekanntesten sind jene des 999 m hohen Buchberges, an der 

-kleinen Iser, Kleine Torffláchen kommen auch im Vorgebirge zerstreut vor, so 

"sind im Friedlander Bezirke kleine Torfmoore bei Haindorf (S. H. 400 m), bei 
Raspenau (S. H. 340 m), bei Liebwerda (S. H. 450 m) und bei Friedland selbst 

(in der S. H. von etwa 300 m). 

Ausserdem gibt es in diesem Bezirke auch dort, wo das Vorgebirge schon 

ins flache Land zu úbergehen anfángt, Moore, so im Ullersdorfer Reviere und 

nordlich vom Steinberge beim Sehwarzen Teich (S. H. 350 m), ferner ein grósseres 
Torfmoor bei Bullendorf (S. H. etwa 325 m). 

Auch sůdlich vom Isergebirce kommen in den Vorlagen des Gablonzer Be- 

zirkes kleine Torflager vor, so bei Gablonz selbst und nordlich bei Maxdorf in einem 

etwa 500 » hoch gelegenen Thale, das ringsherum von etwa 700 m hohen An- 

hohen umsgeben ist. Auch bei und in Neudorf (S. H. 643 m) ist ein kleines, etwa 

1 Aa grosses Torfmoor und ein eben so grosses bei Wřiesenthal in der Náhe von 
Morchenstern. 

Ausser diesen genannten finden sich auch Torfmoore bei Gránzendorf (S. H 

etwa 600 ») und im benachbarten Kratzauer Bezirke bei Harzdorf im Harzdorfer 

- Reviere vor. Kleine Torffláchen sind auch in der náchsten Umgebung von Reichenbero. 

Im Kratzauer Bezirke, an der Grenze des Bóhm.-Aichaer Bezirkes, sowie 

-im Bezirke Gabel breitet sich das Jeschken-Gebirge aus, auf dessen Lehnen sich 
| zwar selten, aber doch hie und da Torf bildet, wie z. B. čstlich vom Jeschken bei 

Langenbruck, oberhalb des Christoforundes; dann bei Jaberlich etwa in der Hóhe 

von 600 » unter dem oleichgenannten, beiláufig 685 » hohen Berge. 

| Auch in der Ebene unter dem Jeschkengebirge kommen in diesem Bezirke 

kleine Torffláchen bei Weisskérchen westlich von Kratzau an der Neisse (S. H 

| etwa 278 m) und bei Grottau (S. H. etwa 266 m) vor, ja auch bei Kraťzau selbst 

| gibt es auf den Anhčhen anmoorige Fláchen. 

! Wiewohl es mir unměglich ist das genaue Ausmass der einzelnen Torffláchen 
| und somit auch ihre Gesammtegrósse anzugeben, so glaube ich doch, ihr Gesammt- 
| ausmass in den 5 Bezirken auf 2500—3000 ha schátzen zu kónnen, wobei ich eher 
(| zu wenig als zu viel angenommen habe. Was die heutige Flora der genannten 

| Moorfláchen und den davon abhángicen Moortypus der einzelnen Torfmoore anbe- 
| lanat, So ist hier die reine Hochmoorflora vorherrschend. Auf den Hochmooren 

; des Isergebirges sind fast úberall verbreitet: 
i Pinus pumilio (sehr háufig in den hóheren Lagen, niedriger Abies excelsa), 

! Betula pubescens, Carex pauciflora, ampullacea, filiformis, canescens, limosa, Juncus 
| Sguarrosus, Scirpus caespitosus (sehr verbreitet), Eriophorum alpinum, vaginatum, 

3 

i 

: 
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Scheuchzeria palustris (so auf der Iserwiese, Čihaněr Wiese, Knieholz-Wiese), Orchis 
maculata, Aconitum napellus, Drosera rotundifolia, Empetrum nigrum L., Viola pa- 

lustris, Oxycocecos, Andromeda, Vaccinium uliginosum, Homogyne alpina, Crepis pa- 

ludosa, Trientalis, Polypodium phegopteris, Sphagnum acutifolium, Girgensohnii, 

cymbifolium, variabile, rigidum, Chilosciphus polyanthos, Jungermannia inflata, ven- 

tricosa, connivens, obovata, Sphagnoecetis communis, Šarcoscyphus sphacellatus, Po- 

Jytrichum strictum. In niederen Lagen gesellen sich zu den Hochmoorpflanzen auch © 
Calamagrostis Halleri, Carex canescens, Lycopodium annotinum. Die so characte- 
ristische Torfpfianze der bohm. Hochmoore, Ledum palustre, fand ich hier, ebenso 

wie im Riesengebirge, niemals. Reichhaltig ist die Flora der kleinen Iserwiese, wo. 

nebstdem noch Carex pillulifera, Salix myrtilloides, Juniperus nana, Sphagnum 
mollusceum Br. Lycopodium inundatum wáchst, dann die grosse (schon im Preus- 

sischen gelegene) Iserwiese mit Betula nana, Carex chordorhiza, Sphagnum mol- 

luscum, Oxycoccos microcarpa, die Čihaňer Wiese mit Juniperus nana, die Neuwiese 

mit Betula nana. Auf den Wiesenmooren, die in tieferen Lagen stellenweise das 
fllessende Wasser in engen Streifen begleiten, wáchst úberall verbreitet: Lotus uli- 
ginosus, Crepis paludosa, Menyanthes, Comarum, Trifolium spadiceum. 

Viel weniger, ja selten sind die Torfmoore im Jeschkengebirge, weil dessen 

Růcken nach beiden Seiten hin steil abfállt. Auch die Flora der verháltnissmássie 
kleinen Torfmoore des Jeschkengebirges ist viel ármer als die der Torfmoore des 
Riesengebirges. Sie weist nur gewóhnliche Torfpflanzen auf, wie: Sphagnum acuti- 
folium, variabile; cymbifolium, sguarrosum, Polytrichum strictum, Scirpus caespi- 

tosus, Trientalis, Juncus sguarrosus, Lycopodium inundatum, Eriophorum vagi- 

natum, Calluna vulgaris u. a. 
Was den Character der Flora der oben genannten Torfmoore aus dem Vor- 

gebirge des Iser- und Jeschken-Gebirges anbelangt, so sind Wiesenmoore jene bei 

Haindorf und Liebwerda. (Nennenswerte Planzen: Juncus acutiflorus, Parnassia, 

Comarum, Menyanthes). Ein kleines Wiesenmoor nebst einem Alnetum ist bei 
Grottau und beim Christofgrund unter dem Jeschken (mit Peucedanum palustre, 

Menyanthes, Calla palustris). Wiesenmoore mit Hochmoorfiorainseln sind jene bei 
Weisskirchen in der Náhe von Reichenberg (mit Carex dioica, flava, Trifolium 

spadiceum, Eriophorum polystachium, Scirpus caespitosus, Trientalis, Juncus sguar- 
rosus, Viola palustris, Sphagnum acutifolium, Girgensohnii, cymbifolium, variabile, 
Drosera rotundifolia), dann im Harzdorfer Reviere, wo Hochmoore auf Wiesenmooren 

ruhen, wie z. B. bei Raspenau, mit Malaxis und Eriophorum alpinum und bei 

Friedland mit Rhynchospora alba, Oxycoccos, Drosera rotundifolia, Sphagnum acuti- 
folium, rigidum u. a., ebenso bei Bullendorf und Neustadtl. Die Schichten dieser 
Moore sind sehr verschieden. Jene im Isergebirge, soweit ich mich mit meine 

Bohrer úberzeugen konnte, sind jenen im Riesengebirge nicht unáhnlich (ůbrigen 

ist ja auch die heutige Flora der Torfmoore im westlichen Theile des Riesengebirge 

von der Flora des Isergebirges nicht viel verschieden). So weit mir die Schichten 
der Torfmoore im Vorgebirge und in der Ebene in diesem Bezirke bekannt sind 

bilden sie ein Product der Wiesenmoorbildungen, die meist an Wáldern entstanden, 

in Hochmoorbildungen úbergangen sind.  Botanisch genauer habe ich den Torf von 

Neudorf, Jaberlich und Wiesenthal analysiert. Die Wiesenthaler Torfschichten, di 
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-in einem Toristiche bis auf den Grund ausgehoben werden, sind 1—2 m tief. Die 

heutige Flora ist die eines spárlich mit Betula pubescens bewachsenen Callunetums. 

- Die oberste, unter der seichten Moorerde liegende róthlich braune Schichte ist ein 

-mit Sphagnum- und Eriophorumresten vermengter Holztorf, von Abies pectinata, 

-picea, Betula pubescens und Pinus silvestris gebildet. 
Stocke dieser Báume kommen auch in tieferen Schichten, die sowohl aus 

- faserigem Torf als auch wie zu unterst aus speckartigem Torf bestehen, čfter vor. 

ba 

| 
| 

| 
; 

Die Schichten sind das Product eines Caricetums und Cariceto-Juncetums und ruhen 

meist auf verwittertem Granit. Der Neudorfer Torf ist jenem von Wiesenthal ziemlich 

- hnlich. Die unterste Schichte ist dunkel bis schwarz, plastisch, die obere gleich- 

mássie, hellbraun, ein Product eines Caricetums und Cariceto-Hypnetums, welches 

-wohl viele Holzreste (Abies picea, pectinata und Betula alba) einschliesst. 

Die Unterlage ist Thon mit Sand gemischt, ein Verwitterungsproduct des 

hier gegen Norden ausgebreiteten Granites. © 

176. Bohm.-Aicha. Aus diesem Bezirke sind mir keine Nachrichten von Torf- 

-mooren zugekommen, auch habe ich daselbst keine gesehen, mit Ausnahme einiger 

der heutigen Flora nach hochmoorartiger, ganz kleiner Torffláchen am Jeschkenflusse. 
177. Gabel. Bis in diesen Bezirk reicht das von Nord-West im mássigen 

-Bogen streichende, flache, bewaldete, aus Auadersandstein bestehende, bis 790 m 

-hohe Sandsteingebirge, auf dessen Sohlen und in dessen Thálern kleine Torfmoore 

auf Lóss und Thon nicht selten sind. So liegt ein Moor bei Fetersdorf, an einem 
etwa 360 7 hohen Abhange, in einem tiefen Thale; dann sind kleine Moore an 

den im Gebirge entspringenden Báchen, so namentlich am Jungfernbache bei Gross- 

walten und bei Klevmvalten bei Gabel (S. H. 304 m), einige kleine, zusammen etwa 

2 ha grosse Torfmoore bei Můrkersdorf (S. H. 309 m). Nur einige Hektar umfassende 

Torfmoore sind auch in der Ebene bei den Feldener Teichen (S. H. etwa 307 m) 
sůdlich von Gabel, und ebenso grosse an den Korsch-Teichen beim Orte Rosen- 
thal (S. H. 310 m). Ferner kommen am Westabhange des Jeschkens einige unbedeu- 

tende Torfmoore vor, so einige ganz kleine (kaum 1 Aa gross) bei Kriesdorf (S. H. 

-etwa 390 m). 

3 Was den Character der jetžigen Flora dieser Torfmoore anbelangt, so ist 

- sie an dem Jungfernbache und an den genannten Teichen eine úppige Wiesenmoor- 

-Hora des Caricetums und Cariceto-Hypnetums, die stellenweise namentlich an den 
Rándern der Hochmoorflora weicht. Auf einigen Stellen, wie bei Můrkersdorf, ist 

-das Moor durch den Torfstich ziemlich entwássert, die Nachbildung des Moores 
hat aufgehórt und das Aussehen ist jetzt das einer trockenen Wiese und Heide. 

Den Character eines ziemlich reinen Hochmoors hat die Oberfláche des 
> Fetersdovfer Torfmoores, dessen trockener Theil das Gepráge eines Callunetums, der 

| Masse, mit Lachen und Tiůmpeln, das eines Sphagnetums und Sphagneto-Caricetums 
| hat. Allein auch dessen etwa 1 m tiefen Schichten weisen darauf hin, dass sie 
| neben den Hochmoorbildungen auch frůher Wiesenmoorbildungen waren, die sich 

hier einst in einem Walde, dessen Baumstocke heute noch in den Torfschichten 

ruhen, angesiedelt haben. Der Torf ist bis auf die humose oberste Schichte durchaus 

schwarz, faserig, wo mehr Holzreste sind, bróckelig, stellenweise ist er in den un- 

- tersten Schichten mit Sand vermischt. 
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Úberganestorfmoore mit noch vorwaltender Wiesenmoorflora der Caricetum- 

und Cariceto-Eriphoreto-Hypnetum-Form, sind die kleinen Torfmoore bei Kriesdorf. 
Inseln von Sphagnum acutifolium, Girgensohnii, und Gruppen von 8. ri-. 

gidum sind die Anfánge der Hochmoorbildung, welche jetzt auch schon die Schichten 

zejcen, die alle unter einander, weil gleichen Ursprunges, ziemlich hnlich sind. 

Die oberste Schichte ist ein brauner, oben humoser Torf, durchzogen von Resten 

der weissen Borke von Betula alba und Holzresten vom dieser, als auch von Fagus 

silvatica und Alnus. Er enthált wenie zersetzte Sphagnumreste. 

Die untere, frisch gestochen, schlammartige Schichte ist (auf dem Torflager 

des Herrn Kónig) aus trockenem, ein wenig russartigem, schwarzem, aber dennoch 

hartem Torf gebildet, der viele Reste von Abies excelsa, sowohl Holzreste, als auch 

Zapfen und Samen derselben enthált. Die Unterlage ist Thon, auf dem stellenweise 

Kies ruht. An anderen Orten ist aber der Torf ein echter, harter, bróckeliger, 

dunkelbrauner Holztorf mit zahlreichen Holzstůcken von Alnus glutinosa. Von den 

Torfmooren am Jungfernbache erwáhne ich als Beispiel die kleinen Torflager bei 
Měrkersdorf, von denen ein Theil 25 » hoher, der andere aber viel niedriger als 

das Niveau des Flusswassers liegt. | 

Sie ruhen auf Ouadersandstein, auf dem eine oben lose mit Thon und Schlamm 

vermengte, etwa 1 máchtige Sandschichte ihre Sohle bildet. Der Thon geht 

mit Sand vermengt in Lehm ůúber, und tritt als solcher auf den Anhóhen zu Tage. 
Die 2 m máchtigen Torfschichten sind zum Theil das Product einer am Fichten- und 

Kiefernwalde entstandenen Wiesen-Moorbildung, welcher die Torfbildung im Buchen- © 

walde gefolet ist. Die oberste Schichte deutet auf den Ursprung aus reinem Hoch- 
moore des Vaccinieto-Callunetum-Typus. 

178. Zwickau. 

In diesem Bezirke, dessen Terrain jenem des nordlichen Theiles des Be- 

zirkes Gabel sehr áhnlich ist, sind unter eben solchen Verháltnissen wie dort, 
kleine und áhnliche Torfmoore ziemlich verbreitet. 

So liegt schon bei Zwickau selbst, in einer Hóhe von etwa 320 7, an der 

Strasse nach Lčndenau ein Moor (Moor beim Niederbade), das unten ein flaches © 
Wiesenmoor ist, und nach dem Heideberge zu aufsteigend, das Aussehen eines © 

Callunetums annimmt. Seine unten amorphen, oben faserigen, stellenweise brócke- © 

ligen, aus einem Callunetum entstandenen, bis 1'2 m% tiefe Schichten sind stellen- 

weise das Product der Flora eines Waldsumpfes, in der weiter sůdlicher an dem 

550 m hohen Ovrtelsberg jetzt Juncus acutiflorus, Sphagnum acutifolium, Eriophorum 

vaginatum vorwalten. Die Unterlage ist auf dem Ober-Ouader ruhender Lóss. | 
Ein anderes Torfmoor ist bei Klemm- Mergelthal (S. H. 315 m), das gegen 

10 Aa Ausmass hat, flach ist, und hochstens 1:50 » tief sein důrfte. Es ist der 

heutigen Flora nach ein Hochmoor mit Callunetum-, Sphagneto-Callunetum- und © 

Eriophoretum-Character. 

Die 2 m starken Schichten sind oben bis zu einer Tiefe von 58 cm locker, 

schwarzbraun, moorerdeartig, unten speckartig, gelblichbraun. Sie enthalten viele 

Reste von Abies picea und tiefer von Coryllus avellana. Die anderen Pflanzen, die 
die mikroskopisch botanische Analyse aufweist, deuten darauf hin, dass sich hier 

einst der Torf in einem sumpfigen Teiche an einem Walde, von dessen Báumen © 
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„Reste von Rinde, Holz, Frůchten und Samen in den Schichten massenhaft vorkommen, 

-zu bilden angefangen hat. Die Unterlage ist Sandboden mit Thon gemischt, in der 
Umgebung des Moores reiner Sandboden. 

Kleine Moorlager sind auch ber Kunnersdorf sůdostlich von Zwickau. Eines 

liegt an der nordlichen Hutweide-Wiese, ist geneigt und etwa 1 ha gross (8. H. 

312 m), ein zweites kleineres (etwa 60 a grosses) befindet sich im sůdlichen Theile 

der Hutweide-Wiese und das dritte etwa nur 1 a grosses liegt in der nordlichen 
Hochwaldparcelle bei Kunnersdorf. 

Die beiden ersten, die das Aussehen einer saueren Wiese haben, sind Úber- 

ganesformen von Wiesenmooren zu Hochmooren, das letztere ist ein Hochmoor. In den 
bis 1"/, » máchtigen, meist von dunkelbraunem Holztorf gebildeten Schichten kommen 
auch einzelne ganze Stámme und Stócke vom Winde entwurzelter Báume vor, die 
den von mir untersuchten kleineren Holzresten zufolge meist der Abies picea, Co- 
ryllus avellana und Betula angehoren. Unter den Torfschichten kommt Thon und Lehm 

vor, der wieder auf Sandboden zu ruhen scheint, da die ganze Umgebung ein san- 

diges, felsiges Hůgelland ist. 

: Ausser diesen Torfmooren důrften sich aber in diesem Bezirke noch andere 

kleine Torfflichen von gleichem Character vorfinden. 

179. Bezirk Haida. 
Kleine Torffláchen sind hier fast in allen Moorformen vorhanden. Wiesen- 

moore mit Úbereanesformen zu Hochmooren sind schon in der nahen Umgebung 

von Haida bei Radowitz (S. H. etwa 306 m, auf einigen Hektar) dann sůdwestlich 
am Spotka-Bache (etwa 2 ha, S. H. 335 m) am PBreitteiche, etwa 10 ha, in der 
S. H. von 305 m, dann bei Půrgsteí“ und sůdostlich gegen Lindenau zu, etwa 15 ha 

Fláche umfassend, in einer S. H. von 301 m. 

Stellenweise kommt reine Hochmoorflora vor. Ein Alnetum mit Calla pa- 

lustris, Cicuta virosa, Ribes nigrum, Daphne mezereum u. a. ist bei /aida. 

Die zwei letzteenannten Moore bei Půrgsteím sind die gróssten und pflanzen- 

„reichsten, so wáchst hier: Juncus acutiflorus, Carex limosa, Oxycoccos, Rhyncho- 

(spora alba, Salix pentandra, cinerea, Drosera rotundifolia u. a. 

Die untersten Schichten dieser Moore, aus Sumpfpflanzen gebildet, deuten 
darauf hin, dass der Ursprune der Moore in einem Teiche war, in dessen Umgebung 

(Sie sich dann verbreitet haben. 

| Kleine hochmoorartice Fláchen kommen auch nórdlich in diesem Bezirke 
am Kles vor. 

Ein Alnetum ist am Sonnenberger Walde (mit Salix pentandra, Calla u. a.). 

180. B. Kamnitz. 
| Auch in diesem Bezirke sind kleine Torfmoore spárlich zerstreut. So 
-am Kammitzbache bei Bohm.-Kamnitz selbst, bei Hóllemiihle (S. H. 386 m) an der 
(Grenze des Kamnitzer Bezirkes, dann am WNolden-Teich (S. H. etwa 310 m), ferner 
| unter dem 731 » hohen Kaltenbere, dann bei Windisch-Kamnitz (S. H. 259 m) 

(und anderorts. Alle diese Moore zeigen eine nur geringe Fláchenausdehnung und 
| Schichtenmáchtickeit. 

| Grósstentheils sind es Úbergánce vom Wiesenmoor zum Hochmoor (so am 
Kamnitzbache), die letztsenannten kleinen Hochmoore der Wálder sind der Flora 

| 11 
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nach ziemlich interessant; so namentlich die Torfmoore bei Kamnitz (mit Carex panni- 
culata, Senecio palustris, Menyanthes trifoliata, Stellaria palustris; Lotus uliginosus, 

Lathyrus palustris, Trifolium spadiceum, Eriophorum vaginatum, Betula pubescens, © 

Salix repens, Ledum, Oxycoccos, Drosera rotundifolia, Viola palustris, Trientalis. 

europaea, Juncus sguarrosus, Sphagnum cymbifolium, acutifolium, cavifolium, fm 
briatum, rigidum u. a.). 

181. Warnsdorf. | i 
Nur an wenigen Orten kommen kleine Torfmoore in diesem Bezirke vor, 

welche kleine Hochmoorfláchen mit stellenweisen Úbergangsformen vom Wiesenmoor 

zum Hochmoor vorstellen. Solche Moorfláchen liegen im Krchwalde in der Hóhe 

von 350—400 m, dann zwischen Krewbitz und St. Georgenthal, bei Kreibitz und 
gewiss auch anderorts. 

Die Unterlage der Moore bildet, wie bei denen des frůheren Bezirkes, eben- 

falls Thon und Sand. Die Schichten bestehen nach den mir aus Warnsdorf zuge- 
schickten Mustern grósstentheils aus Holztorf, der zahlreiche Holzreste und Zapfen 

von Abies picea, und Holz und Borkenreste von Betula alba enthált. 
Die unteren Schichten, die aus einem plastischen, im trockenen Zustande 

harten Torf bestehen, sind der botanischen Analyse nach ein ausgesprochenes Product 

eines Wiesenmoores, das sich im und am Walde befand. 

182. Rumburg. 

Gróssere Torfmoore liegen daselbst westlich und sůdlich vom Bernsdorfer 
Teiche (etwa 40 Aa in der S. H. von 449 m), und auf der nordlichen Šeite des 
Lichtenberger Teiches (8 ha in der S. H. von 490 m). 

Beide haben das Aussehen einer saueren Wiese; das eine ist ein Wiesen- 

moor mit Úbergángen zum Hochmoor, auf dem aber stellenweise reine Hochmoor- 

flora vorkommt; das andere war frůher mit Wald bestockt, ist aber derzeit waldfrei, 
und zeigt geringe Vertiefungen. 

Die heutige Flora dieser Moore besteht meist aus Trifolium spadiceum, 

Epipactis palustris, Comarum, Drosera rotundifolia, Juncus sguarrosus, Ledum, Viola 
palustris, Menyanthes, Epipactis palustris, Hypnum cuspidatum, cordifolium, Sphag- 

num rigidum, acutifolium u. a. Die an den Teichen gelegenen Moore werden bei 

hoherem Wasserstande der Nachbarteiche vom Wasser derselben úberfluthet. 

Die 2—3 m tiefen Schichten beider Torfmoore sind in ihrem Ursprunge © 

Wiesenmoorbildungen, nur die hóheren (stellenweise ziemlich tief) sind eine Hoch- © 

moorbildung. Das eine der Moore fůhrt in seinen Schichten nur wenige, das andere © 

im Walde gelegene viele Baumreste namentlich von Erlen, Birken und Fichten. 
Ausser diesen grósseren Torffláchen důrften hier wohl auch kleinere ver- 

treten sein, so ist z. B. eine am Rumburger Neuen Teiche in der S. H. von 391 m. 
Die Unterlage aller dieser Moore ist Lehm und Thon, dessen Ursprung in © 

den Verwitterungsproducten des hier vorkommenden Granits zu suchen ist. 

183. Schluckenau. 
Torfmoore sind an der sáchsisehen Grenze am Kuhberg (S. H. 469 m) 

und am Bauernhůgel (S. H. 449 m) und zwar sind es kleine Hochmoore mit Pinus 
silvestris, Oxycoccos, Betula pubescens, Drosera rotundifolia, Sphagnum acutifolium, 

Gymbifolium, subsecundum, Juncus sguarrosus, Vaccinium uliginosum u. a. 
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ň Ein einige Hektar erosses Torfmoor mit Hochmoortypus ist im Walde 

auvischen Ehrenberg und Kónigswald unter dem 526 m“ hohen Wolfsberg in der S. H. 

„von 430—440 m. Kleinere Torfmoore kommen bei Georgswald und bei Fugau vor. 
n ihrer Flora sind am meisten verbreitet: Utricularia vulearis, Orchis incarnata, 

Epipactis palustris, Carex úiliformis, Juncus sguarrosus, Lycopodium inundatum, 
Vaccinium uliginosum, Oxycoccos, Scirpus caespitosus, Eriophorum vaginatum, Salix 

'aurita X repens, repens, „im Steckefichtel“ auch Pinus pumilio. 

: Auch um Schluckenau herum kommen Torffláchen mit anmooricen Wiesen 

vor. (Hier z. B. Carex flava, Carex teretiuscula, filiformis, Juncus sguarrosus, Betula 
„pubescens, Utrieularia vulgaris, Ranunculus circinatus, Drosera rotundifolia, Chryso- 

splenium oppositifolium, Comarum, Lotus uliginosus, Eriophorum nh u. v. a, 
3 Wie aus der Flora zu ersehen ist, sind die letzteren Wiesenmoore mit Úber- 

(gángen zu Hochmooren, die ersteren Hochmoore. Ein grosser Theil der hiesigen 
„Moore ist bereits durch Růckenbau in Wiesen melioriert worden. Die Sohle der 

"Torfmoore bilden meist Lóss, Thon- oder mit Sand vermenste Lehmschichten. 

184. Hainspach. 

! Kleine Torfmoore, durchwees Úbercangsformen von Wiesenmooren zu Hoch- 

mooren sind in diesem Bezirke an einigen Orten zu finden, so bei Nizdorf am 
487 m hohen Pfarrberge (in der S. H. von etwa 470 m mit Eriophorum gracile, 

Carex flava, Comarum, Trifolium spadiceum, Epipactis palustris, Menyanthes, Utri- 

Gularia vulgaris, Chrysosplenium oppositifolium, Drosera rotundifolia, Oxycoccos, 

Vaccinium uliginosum, Trientalis u. a.). 
ň Das Nixdorfer důrfte das grósste Moor sein; kleinere sind am Zeidler 

Bache, am Waldbache und bei Haimspach. 

9 ee TV X. Das Gebirgsgebiet des Erzgebirges 

umfasst 9 Bezirke, welche einen Fláchenraum von 1185 km? bedecken, entweder ganz oder doch 
zum gróssten Theil im bohmischen Erzgebirge liegen und in einem schmalen Streifen sich lángs 

der bohmisch-sáchsischen zum Theil auch bayerischen Grenze hinziehen. (Einige Torfmoore des 
Erzgebirges sind schon bei der Beschreibung des unteren Egerlandes genannt worden, so wie 
auch in den Bezirken Komotau, Górkau, Dux, Teplitz und Karbitz. Wenn man die Theile, welche 
von diesen Bezirken ins Erzgebirge fallen, zu diesem Gebiete beifůot, ist der Begriff dieses Gebirgs- 

gebietes mit dem in Prof. Dr. Čelakovský's „Květena“ aufgestellten identisch.) Hofrath Prof. 
Dr. R. v. Kořistka beschreibt das Gebiet folgendermassen: 
k: „Das Terrain besteht aus einem flach gewólbten, von SW. nach NO. streichenden, be- 
| Hauptrůcken, welcher sanft gegen NW. (nach Sachsen) sich herabsenkt, gegen 50. aber 

| (nach Bóhmen) sehr steil abfállt. Nach beiden Richtungen laufen von demselben Auerrůcken aus, 

gegen Sachsen lange, sanft sich neigende, gegen Bóhmen kurze, dicht nebeneinander stehende 
und schroff abfallende. Der ganze Hauptrůcken hat eine ziemlich gleichmůássige Seehóhe, welche 
bei Asch mit 700 m beginnt, gegen NO. allmálig bis zu 1000 m (Gottesgab) und etwas darůber 

amsteiot, dann wieder allmálig bis auf 800 m (bei Nollendorf) herabsinkt, und dort mit dem nord- 

"bohmischen Sandsteingebirge zusammenhánst. Der Hauptrůcken hat eine Lánge von nahezu 150 km, 
nnd eine Breite, welche in dem auf Bóhmen entfallenden Theile von 1 bis 5 km wechselt, im 

„sáchsischen Theile jedoch viel breiter ist. Sammt den Auerrůcken bis zu seinem Fusse hat das 
„Erzgebirge in Bóohmen eine Breite von 5—20 km. Auf dem Hauptrůcken sind zahlreiche, meist 

„aci gewólbte von 805—1244 m hohe Kuppen aufgesetzt. Die Thalpunkte des Erzgebirges. in 
Bóhmen kónnen durch folgende Seehčhe bezeichnet werden: Graslitz 510 m, Neudek 559 m, Joachims- 

dal 648 m, Ober-Brunnersdorf 400 m, Klostergrab 356 m und Graupen 340 m. Die Tháler des 
k? 
3 11* 
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Erzgebirges auf der bohmischen Seite sind durchaus kurze Ouertháler von geringer Breite mit 
steilen Lehnen und Hángen.“ 

Der grósste Theil des Erzgebirges ist mit Wald dicht bedeckt. —- 

Die geologischen Verháltnisse sind nach den Beobachtungen des H. Prof. Dr. Laube © 

kurz gefasst folgende: „Das westliche Erzgebirge besteht aus krystallinischen Schiefern, im Sůd- 

osten aus Gneisglimmerschiefer, im Nordwesten aus Dachschiefer. Die Gnome M sind 
jedoch in der Reihe der krystallinischen Schiefergesteine noch von anderen álteren Schiefern unter- 
teuft, den echten Gneisen der laurentianischen Formation, welche erst weiter óstlich im Gebirge | 
sich einstellen. 

Die Schieferzonen sind durch ein breites Granitmassiv getrennt, von welchem sie durch=- 

brochen und hiebei gehoben wurden. Der Granit ist als Gebirgs- und Erzgebiresgranit verschieden. 
Ersterer wird durch letzteren in zwei ungleiche Hálften getheilt. Die gróssere westliche setzt sich 

in einzelnen Kuppen im Kaiserwaldgebirge gegen den Bohmerwald fort und scheint, wie die kleine 
Kuppe von Berg andeutet, auch mit dem Fichtelgebirgsgranit in Zusammenhang zu stehen. Die ost- 

liche ist kleiner und isolirt. Der Erzgebiresgranit tritt als ein breites Band zwischen beiden hin- 

durch und setzt sich verbunden durch einzelne, aus dem Tertiár aufragende Kuppen, auch jenseits 
der Eger noch bis gegen Petschau hin fort. 

Diorite finden sich nicht im Granit, wohl aber zu beiden Seiten desselben, den Schiefei | 

als Lagergánge zugesellt. Die Porphyre und Basalte sind im čstlichen Gebiete weit háufiger als. 
im westlichen, wo sie nur sporadisch gangartig auftreten. Characteristisch fůr das Erzgebirge 

sind die vielen in nordsůdlicher Richtung verlaufenden Spalten, welche sowohl Eisen als auch. 

andere Erze fůhren, ebenso characteristich sind hier auch die mit den Schiefern parallel (alendn 
Morgengánce. 

Das čstliche Erzgebirge zwischen dem Joachimsthaler Grund und dem Elbethale bestelit/ 

im Wesentlichen "aus krystallinischen Schiefergesteinen, welche im Westen mit Glimmerschiefer 
beginnend im Osten mit Gneis endigen. 

Am čstlichen Ende isolirt treffen wir im Elbthale Phyllitstreifen an und an der westlichen 
Grenze tritt wieder der Granulit auf. Wenn wir von ersterem absehen ist die Reihenfolge der 
Schiefer von oben nach unten folgende: 

1. Glimmerschiefer mit Einlagerungen von Zoisitamphibolit, Dolomit, kórnigem Kalkstein, 

Malakolithschiefer. 
2. Moscovitgeneis mit Einlagerungen des Granat-Actinolithgesteins und Serpentin. 
3. Glimmerschiefergneis und dichter Gneis mit Einlagerungen von Moscoviteneis, Zoisit- 

amphibolit und Eklogit. 

4. Haupteneis mit Einlagerungen von Moscovitgneis, Amphibolgneis, kórnigem Kalkstein, 

5. Granulit. 

Eruptivgesteine sind hier sehr mannigfach vorhanden. 

Granit ist bei Joachimsthal und im Gebiete von Flugh und im Tellnitzthal, der Auarz- 

porphyr im Gebirge zwischen Niklasberg und Graupen máchtig entwickelt. Seine Erstreckung 
gegen Teplitz bildet einen Horst, welcher das Dux-Brůxer Braunkohlenbecken vom Teplitz-Aussige 
trennt. Ausserdem durchschwármen Gánge des letzteren das Keilbero- und Reischbergmassiv. 

Granitporphyr bildet im Wieselsteingebirge einen máchtigen Gangzug und ausserdem i 

Graupen-Kulmer Gebirge, vereinzelt auch im Bernsteingebirge, Gánge. 

Diorit bildet an der Sůdseite des Bernsteingebirges zwischen Góttersdorf und de 

Aussigthal einige Gánge. Noch seltener ist der Diabas, der am Blásbero und Reichsberg Gůnge macht 

Phonolith kommt nur in einzelnen Kuppen vor. Leucitporphyr ist nur auf den Bóhm 

Wiesenthaler Eruptivstock beschránkt. 

Von Basalten tritt im Erzgebirge vorwiegend in einzelnen Kuppen der Nephelinbasalt a 

Im čstlichen Erzgebirse kommen verschiedene Erzlagerstátten vor. — Von anderen Ab 
lageruugen im westlichen Erzgebirge sind nur noch die den Dachschiefern von Kirchberg aufce 

lagerten Hohensteinschiefer von besonderem Interesse, dann ist vom čstlichen Erzgebirge da 

kleine Steinkohlenbecken von Brandau hervorzuheben. Zwischen Ossego und der Elbe, am Fuss 

des Erzgebirges sind cenomane und turone (Auarzite, Sandsteine und Plánerkalk. 
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Von Auartárbildungen ist namentlich die Glacialspur in der Todtenhaide bei Schmiedeberg 
zu erwáhnen. 

Das Klima ist hier rauh, der Winter streng, schneereich und lang, Sommer und Herbst 

kůbl und feucht. Die mittlere Jahrestemperatur fůr den Kamm —+ 55“ C. und fůr die Seehóhe 

won 600 m nahezu 6:5—70% C. Die jáhrliche Niederschlagsmenge (nach der hyětografischen Karte 

des Prof. Dr. Fr. Stuďnička ist in der torfreichsten Gegend Frůhbuss-Salmthal, dann bei Neustadt 

Osseg am gróssten, 1000—1200 mm, sonst betrágt sie im eigentlichen Erzgebirge 800—1000 mm, 
sůdlicher im engen Štreifen 700—800 mm.“ 

| Torfmoore, meist Hochmoore, sind auch in diesem Gebirge, vorwiegend auf 
dem flachen Růcken desselben sehr verbreitet. Ausser den měchtigen. Hochmooren, 

je sich auf den Lehnen und dem Gebirgsplateau des Erzgebirges meist (wenigstens 
im ihren tieferen Lagen) auf Wiesenmoorbildungen ruhend, ausbreiten, kommen hier 

auch zahlreiche kleine Wiesenmoore an den Báchen und tiefer gelegenen Rándern 
der Hochmoore als auch in den Torfstichen vor. Hier ruhen die Wiesenmoore sogar 
auf dem abgeworfenem Abraum der Hochmoorschichten. 

185. Katharinaberg. 
In diesen Bezirk reichen die im (60.) Górkauer Bezirke schon beschrie- 

benen Torfmoore bei Kallich und Gabrielahůtten. Ausser den genannten sind hier 
och andere ziemlich grosse Moore im Ochsenstaller, im Brandauer und Kleinhauer 

je torfreichste ist. 
186. Sebastiansberg. 
Die vielen hier sich ausbreitenden Torfmoore sind schon bei der Besprechung 

les Pressnitzer, Komotauer und Górgauer Bezirkes genannt worden. Es breiten 

ich hier máchtige Torflager aus und zwar nordwestlich von Sonnenbere am Alten 

Teich und Schůtzteich, dann čstlich die sogenannten Briůckenwiesen; diese Torí- 

flichen nehmen etwa 150 Aa ein. Kleinere Torffláchen sind óstlich von Sonnen- 
bere am Schweizerberee gegen Krima zu. Weiter nordlich von Sonnenberg, im Son- 

menberger und Hasberger Reviere dann und westlich und nordlich bei Sebastiansberg 

izenhainer und Neuhauser Reviere breiten sie sich ebenfalls unter den schon 

$rwáhnten Umstánden aus. 
"8 Hier soll nur das der Sebastiansberger Gemeinde gehórende Torfiager und 
lie der Pressnitzer Herrschaft gehorende Goldzechheide und die Kieferheide im 

F, - Die Goldzechheide, etwa 195 ha gross, ist eine Fortsetzuna der Hasberger 
Geferheide in der Katastralgemeinde Christophhammer, und dehnt sich lángs der 

motauer Waldungen aus. Sie ist von Ost nach West etwa 2055 m lang und 

hre orůsste Breite von Nord nach Sůd betráct 1422 m. 
Das Terrain des Torfmoores selbst, sowie das umliegende sind ziemlich 

Sůdlicher, unterhalb der Buštěhrader Eisenbahn, nahe an der Station Sonnen- 

'g, liegt auch noch ein ebenfalls flaches, etwa 35 Aa grosses Torflager, die so- 

lannte Kieferheide. Dieses Moor liegt 50 m tiefer als die vorerwáhnte Goldzech- 
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heide. Beide Torflager sind mit Ausnahme kleiner Blóssen durchaus bewaldet. Wo 

Kiefern und Fichten vorkommen, ist das Moor nicht úber 1'5 m tief, auf tieferen 
Torflagern kommt nur die Sumpfkiefer als alleiniger Bestand vor. 

Das Sebastiansberger Torflager, auch Sebastiansberger Heide genannt, ist ein 

etwa 608 Aa grosses Hochmoor, welches sammt dem sůdlich und sůdostlich von dem. 

Hochmoore sich ausbreitenden Wiesenmoore und den Moorwiesen weit úber 80 Aa 

betrágt. Es breitet sich von den Komotauer Mooren nordostlich bis zu der Reizen- 

hainer Aerarial-Strasse aus. Gegen Sůden fállt das Moorlager mássig ab. 

Die heutige Flora des gróssten Theiles dieses Hochmoores ist jene eines 

nassen Callunetums und Sphagneto-Callunetums. Spárlich kommt hier hie und da 

die Pinus montana uncinata Ram. vor. Auf der Sůd- nnd Sůdostseite, wo der Torf 

bis auf den Grund gestochen wird, kommen kleine Guellen zum Vorschein, deren 

einige wie anderswo in vielen Mooren reichliche Leptothrix-Colonien náhren. 

Auf den Torfprofilen kann man folgende Schichtenfolge sehen: die Sohle 

des Lagers bilden die Verwitterunesproducte des unterlagerten Gneises, oben ein mit 

Ulmin- und Huminstoffen als auch mit Chlorit und Grůnerde graugrůngefárbter Thon, 

der tiefer mit Kies und Stiůckchen von mehr oder weniger verwittertem Gneis ver- 

menot ist. 

Auf dieser Unterlage ruht eine amorphe, nur einige cm bis einige dm hohe 
Torischichte, die lebhaft an die untersten Schichten einiger anderen Moore des Erz- 

gebirges (Pressnitzer und Komotauer Moore) und des Riesengebirges (Merkelsdorf) 

erinnernd einer 2—3 » hohen Hypneto-Caricetum-Schichte unterlagert ist. In der 
untersten Schichte kommen in der schwarzen plastischen humusartigen Grundmasse 
Frůchte von Corylus avellana, viele Chitinreste von Insekten, namentlich von Káfern vor. 

In der erwáhnten Hypneto-Caricetum-Schichte kommen noch hie und da 

Wurzeln und máchtige Kieferstócke vor, die aber háufiger schon in der hóher ru- 
henden rothbraunen Eriophoreto-Sphagnetum-Schichte zu finden sind. Darauf folgt 

áhnlich den Komotauer und Pressnitzer Mooren eine 1—1'/, » máchtige hellbraune, 
fast reine Šphagnetum-Schichte mit wenigen Klumpen von Eriophorum vaSinak 
und Wurzeln und Stócken von Pinus uncinata. 

Zu oberst ruht eine 20—90 cm máchtige Heidetorferde. Diese so geglie- 

derten 4—5 m starken Schichten nehmen gegen Norden und Westen allmáhlich an 

Máchtigkeit ab und es fehlt dort die oben beschriebene unterste Humusschichte 

und die náchstťfolgende Wiesenmoorbildunesschichte. 

In den tiefsten Orten des Torfstiches findet sich hie nnd da ein blauer An- 
flug oder auch blaue Flocken von Vivianit. Auch ist hier ein Hufeisen und eine 

Kugel aus dem schwedischen Kriege gefunden worden. 

Auf der abgetorften Fláche wuchert die Wiesenmoorflora, wiewohl ihr hier 
meist der als Abraum abgeworfene Hochmoortorf die Unterlage bildet. Es ist da- 
selbst der Hypnetum-, oder auch der Hypneto-Eriophoretum- (E. latifolium) Typus, 
der in den guellreichen Vertiefungen wuchert, der verbreitetste. 

Weiter gegen Sůden, wo sich die Fláche wieder erhebt, -- die Wiesen- 
moorflora in die gewóhnliche Gebirgswiesenflora ber, 

Auf der Goldzechheide, auf der noch keine Entwásserung stattgefunden 
hat, ebenso auch kein Torf gestochen wurde, sind die floristischen Verháltnisse jenen © 
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der Kieferheide sonst ziemlich áhnlich, und es werden sich wohl auch die Schichten 

zufolge der Meinung des Herrn Forstinspektors C. Knaf in allen Beziehungen ge- 

rade so verhalten, wie die in der angrenzenden Hasbercer Kieferheide. Ihre Tiefe 

jist verschieden, an den Rándern 02—1:0 m, in der Mitte und gegen die Mitte zu 

45 m bis 50 m. Auf der Sohrwiese důrfte dieselbe in der Mitte grósser sein, doch 

-kam sie wegen des stehenden Wassers (das infolge der horizontalen Lage nur einen 

sehr geringen Abfluss hat) nicht genau ermittelt werden, da ein Versinken in den 
moorisen Grund zu befirchten wáre. 

| In der Sonnenbercer Kieferheide kommen stehende Stócke von Fichten und 

Sumpfkiefern vor, ebenso auch Lagerholz von beiden genannten Holzarten, welches 

"theils von den durch den Wind umgeworfenen, theils auch von den durch den 

„Schnee niedergedrůckten Báumen herrůhrt. Die botanische Analyse der von mir 
-untersuchten, mit Holzresten sehr vermischten Torfproben deutet darauf hin, dass, 

„nachdem sich hier das Wasser auf dem verwitterten Gneis und namentlich auf dem 

aus ihm in muldenartige Vertiefungen heruntergeschwemmten Thon angesammelt 
hatte, eine Versumpfung und mit ihr auch die Torfbildung um die Versumpfung 
herum verursacht wurde, die allmáhlig auch weiter auf den nassen Stellen der be- 
nachbarten Wálder platzeriff. 

ji Die oberste, moosige, hellbraune Schichte ist ein Product des Sphagnetums 
und Sphagneto-Scirpeto-Eriophoretums. Der sowohl unterlagerte, als auch in der 

Umsebune dieser Moore zu Tage kommende Gneis ist streifiger Gneis mit unter- 

"geordneten Einlagerungen von grobfaserigem glimmerigem Gneis. Auf den abge- 

torften Fláchen der Sonnenbercer Kieferheide wurden nach vorhergegangener Trocken- 

legung Fichten angepflanzt. Der auf dem Gebiete der Stadt Sonnenberg liegende 

und anorenzende kleine Torfstich hat dieselbe Beschaffenheit wie die Sonnenberger 

Kieferheide. 

187. Pressnitz. 
Bei der Aufzáhlung und Beschreibung der Torfmoore dieses Bezirkes ist 

vor allem das grosse Moor die „Hasberger Kieferheide“ zu erwáhnen, als dessen 

Fortsetzung die Goldzechheide vorher bezeichnet wurde. 

Die Kieferheide liegt im Revier Hasberg und nimmt einen Fláchenraum 

-von 98 Aa ein, hat die breiteste Ausdehnung lángs der Sonnenberger Reviergrenze 
-von Sůd nach Nord in einer Lánge von 1517 mm, erstreckt sich von Ost nach West 
m 2 Flůgeln in einer Lánge von 1185 m und ist gegen Westen zu etwas geneigt. 

-Am tie“sten Punkt ist ein Torfstich gemacht worden, der jedoch jetzt wieder auf- 
| gelassen ist. 

| Dieses Hochmoor liegt in einer tddheéně 850 » úber dem adriatischen 

: Meere und es erhebt sich unweit am beginnenden Abhance dieser Hochfláche der 
| 990 » hohe Hasbere. Die Vegetation dieser Fláchen ist eine úberaus důrftige. Die 

- Abies picea wechselt ihren Standort mit der bis zu 100 Jahren alten Pinus uligi- 

| nosa, beide Holzarten haben aber einen durchaus schlechten Wuchs. Die Bestand- 

| hen sind bald gut, bald schlecht bestockt und wechseln auch mit Blóssen. Dabei 
bilden Betula nana und pubescens stellenweise ein ganz niedriges auf der Erde fort- 

k kriechendes Strauchwerk. Die úbrige niedrige Flora besteht namentlich aus Vacci- 

| mium uliginosum, vitis idaea, myrtillus, Oxycoccos, Empetrum nigrum, Ledum pa- 

b- alel 
k 
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lustre, Andromeda poliifolia, Eriophorum vaginatum, Juncus conglomeratus, Carex 

echinata, Salix aurita, Juncus sguarrosus, Sphagnum cymbifolium, acutifolium, varia- 

bile, Girgensohnii, Calluna vulgaris, Cladonia rangiferina, rangiformis u. a., deren 
Verbreitung je nach der grósseren oder geringeren Násse der Hochmoorfáche ver- 

schieden ist, wodurch verschiedene Hochmoortypen entstehen. 

Auf entwásserten Stellen wurden nach erfoleter Trockenlegune Fichtenpflan- 

zungen vorgenommen, mit denen auf nicht zu tiefen Moorschichten ziemlich gute 

Resuitate erzielt wurden. Die Máchtigkeit des ganzen Moorlagers in allen seinen 

Abtheilungen ist in der Mitte 4—5 m und nimmt gegen die Ránder der Heide- 

fliche von 1 bis zu 05 » ab. In den Schichten kommen Stócke und Stámme von 

Pinus uncinata vor, an den Rándern dagegen, wo das Moor seichter wird, lagern 

stárkere, wie vom Šturm entwurzelte Fichtenbáume. Auch finden sich in allen 

Schichten Úberreste von Betula pubescens vor, hie und da auch Úberreste vom 

Coryllus avellana, namentlich Holz und Nůsse, die dann zumeist auf der Sohle zu 
finden sind. | 

Wenn man das Torfiager im verticalen Profile betrachtet, so zeigt es drei 

Farbennuancen, und zwar die oberste gelblich braune Schichte, welche nach der Mitte 

hin in ein dunkleres Braun úbergeht und von der Mitte bis zur Sohle ganz dunkel- 

braun, fast schwarz wird. Die meist aus einem Sphagnetum und Sphagneto-Scirpetum 

und Eriophoretum entstandene obere Schichte ist durchaus locker faserig und wird 
gegen die Mitte zu fester. Die tiefste Schichte ist ganz speckartig und enthált 

Spuren von Vivianit. Sie ist ein Product eines Hypneto-Caricetums. 
Das Moor lagert auf thonigem bis lehmigem Untergrunde, welches jedenfalls 

ein Verwitterunesproduct des streifigen Gneises ist, der die Unterlage und die Um- 

ocebung dieser ganzen Torfmoore ausmacht. Auch hier haben die in den tiefsten 

Theilen dieses Hochplateaus stagnierenden atmosphárischen Niederschláge das An- 

siedeln der Sumpfgewáchse, namentlich des Sphagnum, Polytrichum, Juncus, Scirpus, 
Eriophorum u. a. ermoglicht. 

Weitere Torfmoore dieses Bezirkes sind das Moorlager im Reviere Spitzberg, 
die Háuselheide genannt, und dann die Muthůttenheide oder Kieferheide im Reviere © 
Orpus. Das Moorlager im Reviere Spitzberg, die Háuselheide, umfasst eine Fláche 

von 195 2a mit einer Lánge von 853 » und einer Breite von 569 m, und stellt 

eine ziemlich geradlinig begrenzte Figur vor, welche es durch die entwásserten und 

wieder aufgeforsteten, mit Fichten bepflanzten Partien erhielt. Es liegt an der ost- 

lichen Ecke der Gemeinde Schmiedeberg an der Stelle, wo die Buschtěhrader Eisen- 

bahn den Wald verlásst. Es war frůher mit Sumpfkiefern schlecht bestockt, die aber 

wegen der vorzunehmenden Cultur in den seicht liegenden Partien abgeholzt wurden. 

In nassen Jahren bilden sich trotz der Entwisserung durch den Torfstich hie und 

da kleine Lachen, die sich aber nach und nach verlieren. Die Flora dieser Tort 

fláchen ist der vorhergenannten áhnlich. Besagtes Moor ist von allen im Pressnitzer 
Bezirke liegenden das máchtigste, dasselbe hat in der Mitte, lángs einer durchfůh- 

renden Schneisse gemessen, eine Tiefe von 6 m. An den Grenzen desselben betrágt 
dieselbe 1—2 m. In seinen Schichten kann man ziemlich gut 3 Abtheilungen unter- 

scheiden. Die unterste Schichte, bis zu einem Meter von der Sohle entfernt, ist 

9anz dunkelbraun und enthált viel Lagerholz von Birken und Weiden, welche noch 
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© ziemlich gut erhalten sind. Auch Haselnůsse und Haselnussholz und Buchenholz- 

-reste kommen hier vor, ja man fand sogar auch einen gut erhaltenen Buchen- 
feuerschwamm. | 

| Der Torf, den man mit Recht einen Holztorf nennen kónnte, ist in Folge 
seines Reichthums an Birkenborke, Birkenrinde und Holz getrocknet ganz brockelig, 

- enthált aber doch ziemlich erkennbare Reste einer Wiesenmoorbildung, die in den 
k: tieferen Tůmpeln den Vertorfunesprocess eingeleitet hat. Die zweite 1—4 m mách- 

© tige Schichte besitzt lauter Specktorf, einen Cariceto-Hypnetumtorf, und enthált 
- Sumpfkiefern und Fichten als lagerndes Holz, wie auch deren Stěcke, die noch 
© ziemlich gut erhalten sind. Die Farbe des Moores geht in ein etwas helleres Braun 
- úber, das sich aber an der Luft ganz verándert. Úber dieser Schichte lieot eine reine 
Ž Hochmoorbildung, bei welcher das Sphagnum die Hauptrolle spielt. Die letzte 

© Schichte endlich ist lichtbraun und filzig, und das Product eines noch wenig, oder 

k“ noch gar nicht vertorften Sphagnetums und dessen Combinationen mit anderen Hoch- 
- moorformen. Vom Lagerholz kommen hier sowohl Stámme als auch Stěcke und 

- Zapfen der Sumpfkiefer zum Vorschein. Erwáhnenswert ist ferner, dass in diesem 
© Moor in einer Tiefe von 3 Meter ein ganzer Gang von Vivianit vorkommt. Er zieht 

-sich von Ost nach West und ist etwa 05 » von der Sohle entfernt; im frischen 
"Zustand ist er schón hellblau, verliert aber bald seine Farbe und wird bláulich- 

weiss. Die Unterlage bildet verunreinigter Thon, dessen Ursprung in dem unter ihm 

"ruhenden und in der Nachbarschaft vorkommenden Gneise und in dem darauf ge- 

s lagerten Eklogit und Amphibolit zu suchen ist. An der Strasse von Kupferbero 

o Schmiedebere, bei der sogenannten Muthůtte im Reviere Orpus, befindet sich 

die sogenannte Muthůtten- oder Kieferheide. Dieses Moor liegt in der S. H. von 

897 m, hat eine ganz flache Umgebung und ist zum grossen Theil namentlich 
dort, wo die Schichten nicht úber 1 m tief sind, nach seiner Trockenlegune als 

E. cultiviert worden und wurden Pbné seichten P onetokton mit Fichtenhůgel- 

u 

Moscoviteneis mit untergeordneten Einlagerungen von grobfaserigem, zweiglimme- 

„rigem Gneis. Im Westen ist wieder vorwiegend schieferig-schuppiger, zweiglimme- 

riger Gneis. Interessant důrfte das Moor auch dadurch sein, dass nach Angabe 
des Herrn Forstinspectors Knaf in einer Tiefe von einem Meter Hufeisen und 

- Lanzenspitzen aus dem schwedischen Kriege gefunden wurden. 
P Ausser diesen grossen Mooren gibt es in diesem Bezirke auch noch kleine 

Moorfláchen, so z. B. ist im Pressnitzer Reviere am Pressnitzer Bache und dessen 
- kleinem Zuflusse ein kleines Moor mit einem Torfstich in der Hóhe von etwa 705 m, 

f ferner kleine Moore sůdlich unter dem Hasberger, sowie auch westlich von dem 

891 m hohen Můcken-Hůbel an dem Gárber-Báchlein und dem Girber-Teiche. Es 
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sind kleine Wiesenmoore in Begleitung von Hochmooren. Gróssere Torffláchen finden 

sich auch westlich von Schwarzwasser im Schmiedeberger und Weiperter Reviere 
in der S. H. von 793. Die letzteren, auf zwei Stellen óstlich von Weipert mit 
Fichten und Kiefern bestockt, fassen zusammen eine Fláche von 40 4a; ihre Schichten 

sind nicht so tief wie jene der Pressnitzer Moore, mit den sie in ihrer heutigen Flora 
so ziemlich úbereinstimmen. 

Eine kleine abgetorfte Torffláche ist ferner noch bei der Gemeinde Reischdorí. 

188. Joachimsthal. 
In diesem Bezirke breiten sich die Torfmoore namentlich gegen West und 

Sůdwest auf grossen Fláchen von Gottesgab (S. H. 1028 m) gegen den 1111 m 
hohen Spěťzberg in der Hóhe von 980—1014 m aus, dann gegen die Gottesgaber 

Fórsterháuser und dehnen sich von hier, nach einer engen Unterbrechung, unter dem 

1004 m hohen Hahnberg am Schwarzwasser und Plattner Kunsteraben, sowie westlich 
und sůdlich vom Spitzberg bis zum Orte Werlsberg in einem Gesammtausmasse von 

etwa 500 Aa aus. Ein betráchtlicher, nahe der Stadt Gottesgab gelegener Theil 

sehórt der Stadtgemeinde und den Bůrgern dieser Stadt. 
Die ganze Fláche, mit Ausnahme kleiner abgetorfter, in Wiesen oder Weiden 

verwandelter wiesenmoorartiger Stellen, ist mit Fichten und Sumpfkiefern (Pinus unci- 

nata), spárlich auch mit Betula pubescens bestockt und hat viele Torfstiche. 
Von der Flora der hiesigen Torfmoore ist u. a. zu nennen: Juncus supinus, 

Carex pauciflora, panniculata, canescens, echinata, Oederi, limosa, ampullacea, fili- 
formis, Eriophorum vaginatum, Scheuchzeria palustris, Andromeda, Vaccinium uli- 

oinosum, Sphagnum cymbifolium, acutifolium, variabile, cavifolium, molle, Girgen- 
sohnii, sguarrosum, compactum, Sphagnoecetis communis, Juncus sguarrosus, fili- 

formis, Crepis paludosa, Hypnum exanulatum, scorpioides, fluitans, Salix aurita, 

Menyanthes, Comarum, Agrostis canina, Sweertia, Luzula sudetica, Gymnadenia 

albida, Crepis succisaefolia. Sphagna und Calluna walten vor. 
Wie schon aus diesen interessantesten Reprásentanten der hiesigen Flora 

ersichtlich ist, so sind es Hochmoore, die am fliessenden Wasser und in den Torf- 

stichen sehr oft noch das alte Gepráge der Wiesenmoore haben, die hier vorerst 

in tieferen Lagen herrschend waren und die Torfbildung zum Theil auf tieferen 
Stellen eingeleitet haben. Dafůr spricht auch die Schichtenanalyse der tieferen 
Stellen. Sie haben eine Tiefe von 1—6 » und man kann an ihnen 3 Abtheilungen 

unterscheiden, námlich die oberste aus Sphagnetum entstandene helle, 1—1'/; m 

máchtige Schichte, die mittlere, faserige, braune, welche unten aus Hypnetum und 

Caricetum, hóher aus Sphagnum und dessen Gesellschaftern, namentlich Eriophorum 

entstanden ist, und die unterste speckartige schwarze, trocken harte, die in amorpher, 

auf dem Schnitt sehr glánzender Masse Reste von vielen Insecten, dann von Hypnum, 

Juncus, Eguisetum, Polytrichum, Wurzeln und Stammreste, sowie Frůchte von Birken 

und Haselnussstráuchern enthált. In der mittleren Schichte kommen ganze Stámme 

und Stócke meist von Birken als Lagerholz vor. Die Sohle der Schichten bildet 

lehmartiger Thon, dem Glimmerschiefer unterlagert ist. 

Ausser diesen westlich und sůdlich von Gottesgad ausgebreiteten Torffiáchen 

kommen sporadisch kleinere noch im Holzbacher, Hauensteiner und Stolzenhahner 

Reviere, namentlich auf den Lehnen des Sonnemauwirbels, des 1244 m hohen Ked- 
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- berges, des 1094 m hohen Wárbelsteines und des 1003 m“ hohen Hauses vor, die 
č áhnlich denen bei Gottesgab, mit Sphagnen, Calluna, Pinus uncinata Čel., Abies 

: „picea, Betula pubescens und mit der sonstigen hiesigen Torfflora bewachsen sind. 

— Eine unbedeutende Hochmoorfláche befindet sich auch am 1027 » hohen Plessberce 
© bei Abertham. 

: 189. Platten. 
4 In diesem Bezirke breiten sich kleine Torfmoore westlich und sůdwestlich 
-von Abertham aus. Gróssere sind am Kůhlbero westlich von seinem 959 1 hohen 

$ Gipfel und dann nordlich zur Landesgrenze hin in der Richtung zum Bárenfange. 

| Náher sollen die Moore beschrieben werden, die zwischen den Stádten B- 

- ringen, Platten und Abertham in der Katastralgemeinde Báringen liegen, und fol- 
-gende Namen fůhren: Schwarzer Teich, Ober-Irrgang, Plattmer Heide und Plattner 

> Kieferheide. Letztere, 62:74 ha gross, liegt in der Mitte zwischen Abertham und 

© Báringen in der Hóhe von 880 m, die erstgenannte, 3485 Aa grosse Torffláche, 

„der Schwarze Teich“, liegt etwa in der Mitte zwischen Abertham und Platten, 

„rechts davon, am 980 » hohen Lessigberg ist der 35:43 Aa grosse Ober-Irrgang, 
„weiter links die nur 926 ha grosse Plattner Heide. 

Ausser diesen kommen auch noch andere kleine Moore in den Waldungen 

-zwischen den drei Stádten zerstreut vor, die ohne Torfstiche sind, weil die Schichten 

entweder eine geringe Tiefe haben oder sich wegen ihrer kleinen Ausdehnung hiezu 
- nicht eionen. Alle diese kleinen Torfmoore sind Sphagneta und Calluneta zum Theil 

-mit verkůmmerter Fichte, zum Theil mit der Sumpfkiefer bewachsen, wogegen die 

vier frůher genannten Torfmoore jetzt waldfrei sind. Der Schwarze Teich und die 

- Plattner Heide, als Sphagneto-Eriophoreto-Caricetum, haben das Aussehen einer 

© saueren Wiese, wáhrend die Oberfláche des Torfmoores Ober-Irrgang und der Kiefern- 

- Die interessantesten Pflanzen dieser Moore sind: Empetrum, Sedum villosum, An- 

- dromeda, Vaccinium oxycoccos, uliginosum, Sphagnum Girgensohnii etc. etc. An 

- einigen Orten wurde Waldcultur und zwar Fichten in Hůgeleultur eingefiůhrt; dieser 
„Versuch ist jedoch vollstándig misslungen, ebenso wie der mit der Wiesencultur. 

$ Die Schichten dieser Moore sind 1—53 wm tief, im Moore Irrgang sind sie am 
- tiefsten, am Rande laufen sie allmáhlig in die Oberfláche der angrenzenden Grund- 

stůcke aus. An dem verticalen Profile unterscheidet man verschiedenen Torf und 
ist die oberste Schichte Heideerde, die darunter befindliche gelblich braun, faserig 

-und hier, wie úberall im Erzgebirge, Abraumtorf oder Rasentorf genannt, ein Product 

-des Sphagnetums, Sphagneto-Eriophoretums und S.-Vaccinietums, wáhrend die un- 

teren Schichten, bis gegen den Untergrund hin schwarzbraunen Hypneto-Caricetum- 

- Torf mit vielen Pflanzendetritus bergen. In der letzten Schichte kommen theils ganze 
Birken oder Haselnussstámme, theils nur Stocke derselben in einer Lage vor, die 

darauf hindeutet, dass dieselben ehemals vom Sturme entwurzelt wurden. 

Die diese Báume begleitenden Pflanzenreste und noch mehr die der unter- 
lagerten Schichten deuten darauf hin, dass daselbst einst Waldnássen, vielleicht 
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auch Teiche waren, um welche sich der Torf zu bilden angefangen hat, dessen 

Schichten bald den Wasserbehálter allmáhlig anfůllten und sich in der Umgebung 
mit der Torfflora ausbreiteten und die stellenweise Versumpfung verursachten. 

Die Sohle der Torfmoore bildet lehmartiger, stellenweise mit Granitblócken 

bedeckter Thon, die tiefere Unterlage Glimmerschiefer, der sich in der Nachbarschaft 
der Torfmoore weiter sůdlich ausbreitet und das Muttercgestein des hier verbreiteten 

Sandbodens bildet. Im nordlichen Theile, zwischen Platten, Irrgamng und Kl.-Hengst, 

in der Richtung gegen Abertham, bildet Granit und dessen Verwitterungsproducte 

die Unterlage und Nachbarschaft der dortigen Torffláchen. 

Bis hierher reichen auch die Torfmoore des k. k. Montan-Walddominiums, 

die, vier an Zahl, zusammen eine Fláche von 15:19 2a einehmen und sich in der 

Nachbarschaft der frůher erwáhnten befinden. 
Es sind dies: 

1. Der Torfstich Běrkenhahn, ein Rechteck in der Grósse von 1'26 Aa. 

Derselbe ist eben, seine absolute Hóhe úber dem Meeresspiegel betráct 931 m. Er 

lieet am Baslerberg und ist ringsherum von Waldculturen umgeben. 

2. Der Torfstich Schupfenberg auf dem Schupfenberge ist eine ebenfalls recht- 
eckice, ebene Fláche und liegt 988 » ber dem Meere und hat ein Ausmass von 

350 ha. | 

3. Der Torfstich Auerhahnl lieot an der Strasse gegen Irrgang, gegenůber 

dem Wirtshause Auerhahnl in der S. H. von 974 m und hat eine Fláche von 

9:63 ha, er ist abgestochen, durch Gráben entwássert und mit einer Fichtenhůgel- 

cultur bedeckt. 

4. Der Torfstich am Schneeberge an der Strasse von Irrgang nach Zwitter- 
můhle, unterhalb der Hilfegotteszeche, er ist eben, und zeict eine rechteckige, mit 

Wald begrenzte Fláche von 1:52 Aa. Der Torfstich liegt 943 m ber dem Meere. 

Alle diese Torfstiche, deren Torf binnen kurzem ausgestochen werden soll, sollen 

der Waldcultur einverleibt werden, wie dies schon mit dem Torfstich Auerhahnl der 

Fall ist. Sonst tragen alle diese Moore das Gepráge der jetzt schon entwásserten 

Elochmoore. Der Torfstich Birkenhahn ist schon mit Wald bestockt. Das Torflager 

am Schupíenberg und der Torfstich am Schneeberge haben den Character einer 

trockenen Weide, auf denen die Form des Sphagneto-Eriophoretums oder Vaccinieto- 

Callunetums vorherrscht. 

Was die Tiefe der Schichten dieser Torfmoore anbelangt, so ist das Torfmoor 

Bukenhahmu W5—13m tief, Schupfenberg kaum 0:30 m, Schneebergel 0:80 —1:50 m. 

Die oberste, gelblich, faserige an den Rándern stellenweise mit Sand und Erde 

bedeckte Schichte ist das Product der heutigen Flora mit vorherrschendem Sphagnum, 

die untere ist schwarzbraun, unten ganz speckig, mit noch erkennbaren Carex-, Po- 

lytrichum- und Sphagnum-Resten. Baumstámme findet man in dem hiesigen Torf 

nicht, nur unter der obersten Schichte schwáchere Wurzeln von Fichten, welche 

den Torf durchsetzen. | 

Die Torfschichten ruhen theils auf einer Lehmschichte, theils auf Sand, 

theils auch direct auf verwittertem Granit oder auf dem in der Umgebung des 

Granites verbreiteten Glimmerschiefer, 
Ausser diesen Torfmooren kommen auch noch nordlich, und auch sůdlich 
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noch andere Torffláchen vor. Sůdlich breitet sich auf dem Bůhringer, Traussnitzer 

-und Ringelsberg eine ziemlich grosse, nur mit Wald bedeckte, stellenweise waldfreie 
- Torfstrecke aus. Es ist ein Hochmoor auf ungleich máchtigen Wiesenmoorschichten. 

„Ausser diesen sind in diesem Bezirke noch andere michtige Torfiager lánes der 
schsischen Grenze, so am Iickenberg etwa in der Hóhe von 959 m, dann bei 

-Halbweil (S. H. 934 m), bei Zottenberg (S. H. 957 m) und bei Bůrenfang (S. H. 
921 m). 

Der Complex der letztgenannten Moore důrfte etwa 200 ha betrageu. 
190. Neudeck. 
In diesem Bezirke cibt es viele Torfstiche, von denen sich die westlichen 

-auch weit im benachbarten Grasslitzer Bezirke ausbreiten. 
, Zuerst will ich die Hirschenstánder Torfmoore erwáhnen, die auf der etwa 

50 ha grossen, beckenartigen Vertiefung des Horschkopfer (625 m h.) Plateaus 
 anfangen und sich nach einer Unterbrechung něrdlich von Neuhaus am Tamel-Bache 

-zum Krones- Berg auf die Tamel- Wiese bis zum Rohla-Bache zwischen dem 958 m 

hohen Ráumelberge und Postelberge in einem Ausmasse von iiber 250 "a ausbreiten. 

Ihre Sohle bildet kaolinartiger, mit Ouarzkórnern vermischter Thon, ein Verwitte- 

runesproduct des unterlagerten und auf den erwáhnten Anhčhen blos gelesten 

Granites. 
Der heutigen Flora nach sind es in tieferen Lagen oft von Wiesenmooren 

 umsáumte Hochmoore, denen áhnlich, die sich vom Rohlabach, dann vom Sauersack 

zum Krones-Berg und zwischen Sauersack und Frůhbuss ausbreiten. 
In diesen Complex kann man auch jene grossen Torffláchen einreihen, die 

-sich schon fast ganz im Grasslitzer Bezirke sůdlich vom Spitzberg zum Wuckenbill 
-hin (949 m h.) und um diesen herum gegen den 741 » hohen Mittelberg im Hoch- 

- garthmer und Neudorfer Reviere, dann auch sůdlich vom Siberbach im Holzhau- 

| Walde ausbreiten. Diese grosse, mit 1—3 m, ja bei Samersack bis 6 m měchtigen 
Torfschichten bedeckte Fláche důrfte weit úber 500 ha betragen. 
j Die Sohle jener Schichten bilden die Verwitterunesproducte des Granites, 
-denen nordlich und sůdlich Granit, in der Mitte aber, sůdlich vom Spitzberg und 

Hartelsberg bis zu den Schieferhůtten Glimmerschiefer unterlagert ist. Wo die 

Schichten nicht sehr tief sind, wie dies namentlich auf den im Grasslitzer Bezirke 
„verbreiteten, zuletzt erwáhnten Torfflůchen der Fall ist, ist die Oberfláche der Torf- 

moore mit Fichten bestockt und der Boden mit wuchernden Sphagnetumpolstern 

úiberzogen, zu denen sich stellenweise auch Carex und Eriophorum gesellen, so 

dass die Oberfláche den Character eines Sphagneto-Eriophoretums oder Sphagneto- 

Caricetums annimmt. Wo die Schichten aber tief sind, hat die Sumpfkiefer (zu der 

sich spárlich Betula pubescens zu gesellen pflegt) die Oberhand. Die Oberfláche 
der tiefsten Schichten ist auch mitunter ganz waldfrei und nimmt meist den Cha- 

racter des Vaccinieto-Callunetums oder auch des reinen Vaccinietums, an trockenen 

'tellen den des Caliuneto-Cladonietums und reines Callunetums an. 

Ausser diesen orossen Torfcomplexen treten in beiden Bezirken noch klei- 
nere Torfmoore auf, so z. B. im Neudecker Bezirke im Neuhůuser Thale čstlich 

von Frůhbuss und den Nachbarthálern, wie auch im Tyinkseifenthale. Auch diese 
Moore sind Hochmoore aber nur von dem Typus des Sphagnetums und Sphagneto- 
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Caricetums und haben stellenweise das Gepráge eines Caricetums, also das eines 

reinen Wiesenmoores. Ihre Schichten sind meist seicht, selten úber 1—2 m tief, 

ihre Unterlage Granit mit seinen Verwitterungsproducten. 

Ein etwa 25 ha grosses tiefes  Hochmoor mit einem Torfstich, jenem von 

Sauersack ahnlich, ist nordlich vom /irschenstand an der sáchsischen Grenze unter 

dem 968 » hohem Buschschachtelberge. 

Seine Unterlage ist Glimmerschiefer. 

Wiesenmoore, in Begleitung von anmoorigen Wiesen sind an den Auellen 

und in den tieferen Lagen, namentlich an den Báchen, schon in der náchsten Náhe 

oder in Begleitung von Hochmooren ziemlich verbreitet, so z. B. in langen Strecken 

von Schónlind (S. H. 605 m) gegen Rothau, dann zwischen Se/ondelwald und Kohliny 

(S. H. etwa 630—0535 m) und sporadisch unter dem 694 m hohen Se/warzenberge, 
dem 689 m h. Hollerdberge, dem 700 m h. Pittersberge bei Oedt, Schwarzebach, 

Thierbach, Můhlberg bis zu Neudek. Ein grósseres Alnetum ist unter der 681 m 

h. Hechtenhóhe in der Hóhe von 640 m" vor der Gemeinde Ahormswald. Kleinere 

sind auch noch hie und da zu finden. 

Ihre Unterlace bildet bald Sand, bald mit Kaolin vermenste GAuarzkórner, 

meist aber diesen unterlagerte von verwittertem, hier verbreitetem Granit her- 

růhrende, bald geringere, bald máchtigere, gewóhnlich bláuliche oder grauweisse 

Thonschichten. 

191. Grasslitz. 
Im Gegensatze zum Neudecker Bezirke, wo die verbreitetste Gebiresart, der 

Granit und dessen kaolinreiche Verwitterungsprodukte, als auch die durchschnittlich 

um 200 m“ hóhere Lage die Moorbildung sehr unterstůtzten ist hier die verbreitetste 

Gebirgsart Thonschiefer, ausgénommen den úber Grasslitz, Weizengrům und Schwader- 

bach sich hinziehenden Glimmerschiefer-Streifen, und den im Osten und Nordosten 
bis zum Pechbach und fast bis zu Grasslitz reichenden Granit und den um Hem- 

richsgrům mássig verbreiteten Granulit. 
Auf dem Granit sind die Torfmoore am máchtiesten entwickelt; jene um 

den MWuckenbil herum sind schon im vorigen Bezirke besprochen worden, neben 
diesen kommen in diesem Bezirke nur noch kleinere Torffláchen vor; ist doch der 

sonst mehr sandige Boden aus dem verwitterten Schiefer nur gewóhnlich in flachen 
Thálern und Thalmulden thonreicher, oder mit mássigen Thonschichten bedeckt, 

und somit nur an solchen Stellen zur Torfbildung geeignet, wie denn auch im ganzen 
Bezirke an hóheren Lagen in Wáldern nur kleine Hochmoore, an den Báchen da- 

gegen (oft von diesen begleitet) ziemlich viele, kleine Wiesenmoore und Torfwiesen © 

vorkommen. So z. B. am Zwodau-Flusse und seinen Zuflůssen der Rathau, dem 

Reinbach, dem Schonauer-Bach, ferner am Leibischbach und dessen Zuflůssen dem 

Můhlbach, dem Lauterbach, dem Rehbach und anderorts. 

Die gróssten dieser Torffláchen důrften jedenfalls jene zwischen Kúrschberg, 
Lauterbach, Schónau und Ruhstadt in der Hóhe von 660—680 m sein, welche um die 

700—780 7 hohen Anhčhen an den hier fliessenden Báchen liegen. Sie nehmen 
gegen 50 %a ein und sind grósstentheils mit Wald bewachsene Hochmoore. Ihnen 

kommen die engen, wenige %a grossen Wiesenmoorstreifen mit Torfstichen nahe, 

welche meist im Uebergange zu Hochmooren und Torfwiesen, begriffen sind, wie am 
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Můhlbach bei Schónau (S. H. 650 m), bei Lauterbach und der Tischlermáihle (S. H. 
-970 m). Erwáhnenswert ist auch das kleine Wiesenmoor mit den Torfwiesen bei 
-> Frankenhammer (S. H. 550 m). 

192. Wildstein. 

Im čstlichen Theile dieses Bezirkes sind meist áhnliche petrografische 

und pedologische Verháltnisse, wie in der westlichen Hálfte des Grasslitzer Be- 
"zirkes. Kleine, einige Aa grosse Hochmoore sind auf dem Plateau des 768 m 

-hohen Retterknock und des 706 m hohen Waltersgrimer Berges, sůdlich von Kirsch- 

berg. Von den hier die Báche stellenweise begleitenden Torfstreifen sei das Wiesen- 
-moor bei Rehbach in der Náhe von Leibitschbach (S. H. 661 m), dann jenes něrdlich 
-an der Grenze im Trockengrůner Walde am Goldbach (ein etwa 30 Aa grosses 
- Hochmoor auf Wiesenmoor) erwáhnt. | 
3 Wie man sich an den hiesigen Torfstichen úberzeugen kann, so sind die 

„Schichten, namentlich an den Báchen, selten úber einen Meter tief und sind, ob- 

- wohl dieselben heute oft eine Hochmoorflora zeigen, ursprůnglich reine Wiesenmoor- 
 bildungen. 
vi In der Mitte dieses Bezirkes und im westlichen Theile desselben ist das 

- Tertiár verbreitet und zwar fast vom Leibitsch-Flusse an bis zu Alteinteich- Wild- 

- steln, Wo im áussersten Osten der Granit steil hervortritt. 

Da, wo in Thálern Thonschichten, ob rein oder mit Sand vermengt vor- 

© kommen, haben sich Torfmoore in der Nachbarschaft der Báche, oder auf Teichen, 
- deren Stelle sie durch Verwachsen derselben spáter eingenommen haben, gebildet. 

-Ein solches Moor, der Soos, welches sich bis herein zieht, ist bereits im Egerer 

© Bezirke erwáhnt worden. 
č Ein kleineres, aber doch 4 ha grosses Torfmoor ist auf dem etwa 646 m h. 
 Puchsberge, 2 km nordwestlich von Schónbach. Auch ostlich und nordóstlich von 

„Schónbach, am Rehbach, ist ein etwa 1 "a grosses Torfmoor zwischen der Unteren 
na Můttleren Můihle. Auch der Schonbach ist namentlich im Sůden der Stadt Schón- 
> Bach von Torfwiesen und Torfstreifen begleitet. 
| i Viele der hiesigen kleinen Moorfláchen sind ferner dadurch interessant, dass 

č: sie von Mineralguellen durchsetzt werden, wie am Braunbach (Unterlage Gneis), bei 
: „Steingrub (Unterlage Glimmerschiefer), Neudorf (auf tertiáren Sandschichten, im 

:: kleinen, aber tiefen Moorgrunde bei Doberaů ebenfalls auf Tertiársand). 

€ Was den Typus der hiesigen Torfmoore anbelangt, sind einige, so das 

8 stgenannte, reine Hochmoore, die anderen Wiesenmoore, die meist von Hochmooren 

| begleitet oder ihnen unterlagert sind. 

| 193. Asch. 
! Kleine Torffláchen, denen im Egerer Bezirke áhnlich, also vorwiegend 

© Wiesenmoore meist im Úbergange zu Hochmooren, kommen auch hier, aber nur 

( Selten vor. So eins beim Niklasberg, ein anderes bei Asch (S. H. 630 m), dann 
- beim Hossbach (S. H. 680 m) und beim Neuenbrand (S. H. 635 m). 

P Bekannter sind die kleinen Torfmoore bei Grům in der Náhe von Asch 
| i ch die aus ihnen zu Tage kommenden Sáuerlinge. Die Sohle der Torfschichten 

6 meist Letten, die Unterlage der Moore im nordlichen Theile des Bezirkes bis 
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weit hinter sch Glimmerschiefer, im sůdlichen Theile Granit; in der Mitte etwa 

T km sůdlich von Asch Gneis. 

Sonst důrften die anderen Eigenschaften der hiesigen Torfmoore denen der 

westlichen Wildsteiner Torfmoore am áhnlichsten sein. 

XI. Das Gebirgsgebiet des Bohmerwaldes. 

Die Bezirke, welche sich in einem breiten Streifen lángs der bairisch-ósterreichischen 

Grenze fortziehen, fassen einen Fláchenraum von 5582 km. 

Den orografischen Character dieses Gebietes schildert Hofrath Prof. Dr. Ritter von Ko- 

řistka in seiner Worststatistik folgendermassen: „Das Terrain ist characterisirt durch einen Haupt- 

růcken, welcher am Rabenbere, sůdwestlich von Tachau beginnend, in der Richtung von NW. 

nach 80. lángs der Landesgrenze sich bis nach Hohenfurt hinzieht. 

Der nordwestliche Theil dieses Růckens hat im Nordwesten am westlichen Beginn eine 

mittlere Hóhe von 700—800 m, welche allmálig bis zu 1000 m steigt. Auf diesem flachgewolbten 
Růcken sind zahlreiche Kuppen aufgesetzt, von denen die bekanntesten der Rabenbere (878 m), 

der Schlossberg (847 m), der Platterberg (859 m), der Čerkov (1039 m) und der Osser (1288 m) sind. 

Von diesem Hauptrůcken laufen in darauf senkrechter Richtung, also nach NO., zahl- 
reiche, breite Ouerrůcken aus, welche sich allmálig gegen das Pilsner Becken herabsenken. An 

zwei Stellen wird dieser Hochmoorrůcken durch Einsattelungen unterbrochen, und zwar sůdlich 
vom Pfraumbere zwischen Póssigkau und Můhlháusel, wo derselbe auf 600 m, und sůdlich von 

Taus bei Pařezov, wo er bis auf 520 » herabsinkt. In diesem Theile des Bohmerwaldes entspringen 

die Guellen der Mies, der Radbuza und Angel, die sich bei Pilsen zur Beraun vereinen. Charac- 

teristische Thalpuncte in diesem Districte sind Tachau (483 m), Haid (469 m), Taus (428 m), 

und Nenern (450 m). 

Noch interessanter ist der eigentliche Bóohmerwald. Hier bleibt der Hauptrůcken stets 
in der mittleren Seehóhe von 900—1000 m, bildet an einzelnen Stellen durch Einstůrze tiefe Kessel, 

die von steilen Felswánden eingeschlossen und am Grunde mit Seen ausgefůllt sind. 
Vom Hauptrůcken zweiet sich bei Bergreichenstein ein zweiter Parallel-Růcken ab, der 

zuerst sůdlich von Winterberg ein grosses Berg-Massiv, den Kubany bildet, dann bis Krummau 
fortzieht, um dort in einer letzten Anschwellung, in der schónen Berggruppe des Schóninger, 

zu enden. Auf der baierischen Seite zweiot sich vom Osser ein áhnlicher Parallelrůcken, der Arber, 
ab. Auf diesem grósstentheils flachen Růcken sind zahlreiche Berokuppen aufcesetzt, von denen 

hier genannt werden sollen der Lakabere (1339 m) sůdóstlich von Eisenstein, der Mittagsberg 

(1314 m) sůdóstlich von Stubenbach, der Moorbere (1369 m) sůdlich vom Aussergefilde, der Plócken- 
stein (1378 m) sůdwestlich von Ober-Plan und im Parallel-Růcken der Kubany (1362 m), bei 

Winterberg und der Schóninger (1084 m) bei Krummau. 
Zwischen den beiden Parallelrůcken ist als Lángenthal das Thal der oberen Moldau von 

der Ouelle derselben (1172 m), bei Buchwald bis Hohenfurth (568 m) eingeschlossen. Die Tháler 

sind im Allgemeinen ziemlich breit und von wenig steilen Hánesen eingeschlossen, nur an ein- 

zelnen Stellen werden sie enge und sind von steilen Wánden begrenzt. In diesem Districte liegen 
die Auellen der Moldau, der Otava und mehrerer kleinerer Flůsse. Als Thalpuncte sind in diesem 
Terrain wichtig: Eisenstein (774 m), Winterberg (696 m), Ober Plan (753 m), Hohenfurth (568 m), 

Krummau (475 m). 

Noch wáre das Hochland von Kaplitz und Gratzen zu erwáhnen, welches mit einer mitt- 
leren Seehóhe von 500—600 Meter zwischen Krummau und der sůdostlichen Landesgrenze sich 

ausdehnt, im Kaplitzer Bezirke durch einzelne Bergkuppen: Kaltauer Berg (842 m) sůdwestlich 

von Kaplitz, Dopplerbere (953 m) sůdostlich von Meinetschlag, Kohoutberg (869 m) čstlich von 

Ómau, im Gratzner Bezirke aber durch einen schónen, lůnos der Landesgrenze hinziehenden Berg- 
růcken mit dem Hochwaldberg (1050 m), characterisiert ist. In diesem Hochlande liegen die Auellen 

der Maltsch. Der Thalpunct Kaplitz hat eine Seehěhe von (515 m) und Gratzen von (490 m) im 
Thale bis (540 m) bei der Pfarrkirche. Der grósste Theil des Bohmerwaldes ist mit Wald bedeckt, 
welcher úberall in orossen zusammenhingenden Complexen sich ausbreitet. Der Untergrund besteht 
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Cim nordwestlichen Theile, von Tachau bis Neugedein, in der westlichen Hálfte vorherrschend aus 
I Gneis, in der stlichen aus Thonschiefer und Hornblendeschiefer, im Bezirke Neuern aus Glimmer- 
© schiefer, im Bezirke Schůttenhofen aus Gneis. Im sůděstlichen Theile (Šumava) besteht der Unter- 

© grund zum gróssten Theile aus Gneis. Doch nimmt auch der Granit an der Landesgrenze gegen 

| Baiern einen sehr grossen Raum ein. In den sůdóstlichen Bezirken Kaplitz, Schweinitz und Gratzen 

© herrscht Granit und Gneiš vor. 
| Der Boden im ganzen Bohmerwald ist mehr tiefgrůndig und frisch (60—70%) weniger 
jpocher úndig und trocken (20—30%;). Der Reichthum an Auellen im Bóhmerwalde ist bekannt. 

: Das Klima ist als ein rauhes zu bezeichnen und ist jenem des Riesengebirges fast gleich. 

© Denn wenn auch die Seehóhe des Bohmerwald-Gebirges im Durchschnitte etwas geringer ist als 
" jene des Riesengebirges, so ist dagegen die bohmische Seite des Bóhmerwaldes gegen Norden 
: geóffnet, jene des Riesengebirges aber gegen Sůden, wodurch die Differenzen der Temperaturen 

| wegen des Hóhenunterschiedes wieder ausgeglichen werden. 

Der Winter ist streng, schneereich und von langer Dauer. Dichte Nebel bedecken wihrend 

; des Winters die ganze Gegend. Die jáhrliche Niederschlagsmenge ist auf der Sůdseite grósser als 
-auf der Nordseite, da die Sůdwest- und Westwinde den grósseren Theil der Luftfeuchtigkeit auf 
© der Sůdseite des Gebirges ablagern und nur den Úberrest auf die andere Seite hinůberfůhren. 

: "Nach der hyetografischen Karte des P. T. Herrn Prof. Dr. Stuďnička ist die jáhrliche Nieder- 

| schlagsmenge an der baierischen Grenze westwárts zwischen Stubenbach und Kuschwarda 1200 

- bis 1500 zm in nicht zu breitem Streifen fast nordostlich von Eisenstein bis zu den Bohmischen 

-© Rohren 1000—1200 mm, weiter in einem weiteren und lángeren Streifen vom Osser gegen Kalten- 
- bach, Aussergefield, Neuthal bis Plóckenstein 800—1000 mm und in einem im Norden viel breiteren 
- Streifen von Fuchsberg und Glosau úber Welhartic, Gross-Zdikau, Winterberg, Schatava bis Hohen- 

furth 700—800 mm. 

Der Schnee bleibt in den Mittellagen bis Ende April, in den Hochlagen, besonders auf 

der Nordseite, bis Ende Mai liegen. Der Frůhling ist kurz, der Úbergang zum Sommer rasch. 

Der Sommer ist anfanos kůhl und feucht, erst im August und September pflegt wármeres, tro- 
ckenes Wetter einzutreten. Von Winden herrschen West-, Sůdwest und Nordwestwinde vor. 

„Der grosse Reichthum des Bohmerwaldes an Torfmooren, die hier Filze 

genannt werden, ist aus ihrer Beschreibung in den einzelnen Bezirken ersichtlich. 

194. Tachau. 
Ziemlich reich ist dieser Bezirk an Torffláchen, sowohl solchen vom Hoch- 

moor- als auch solchen vom Wiesenmoortypus. Der Bólenerwald beherberet namentlich 

im sidwestlichen Winkel dieses Bezirkes viele Hochmoore, die hier meist den 

Namen Lohen fůhren, wie die in dem Waldhewmer und noch mehr in dem Tu- 

chauer Forste (hier die Tillenlohe, Pfarrlohe, Judenlohe, Vogellohe) gelegenen, und 
-die im Schónwalder Forste (die Bárenlohe) vor dem Ahornberce (die Hůttlohe und 
Brenntelohe), am Zeidel-, Leiten- und Uschauer- Berge (die Herrenlohe) befindlichen. 

Wiewohl mir náhere Data úber diese Torfmoore fehlen, so bin ich doch der An- 

sicht, dass sie zusammen einige Hundert ža gross sein můssen, gar wenn mán 

noch die nordlich von ihnen bei Schómwald und Ahormberg verbreiteten Hochmoor- 

fláchen hinzurechnet. Die Berge, deren bewaldeten Lehnen und Plateaus eine Un- 
zahl dieser Torfmoore aufweisen, sind 600 bis 750 » hoch. 

Ausser den Plateaus und Lehnen dieser Berge sind es auch die von ihnen 
! eingeschlossenen, von Báchen (z. B. an Gr. Schónwald- Bache, am Paulusbrunnen- 

Bache) durchrieselten, meist engen 'Tháler, die mehr oder wenige enge Streifen 

von Moorwiesen (meist Wiesenmoore, die von Hochmooren begleitet sind) besitzen. 

: Aber auch im Vorgebirge des Bóhmerwaldes kommen ziemlich háufig in 
diesem Bezirke Torfmoore vor und zwar besonders an den Teichen, so namentlich 

12 
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am Pirkauer Teiche, bei den Zedlitscher Teichen, wo nicht nur Wiesenmoore und 

Torfwiesen, sondern auch Alneta und auch Úbergánge zu Hochmooren auf einigen 

ha vorkommen (S. H. 540—480 m). Auch bei Jwuratim (530 m S. H.) und móglich 
noch auch anderorts finden sich hnliche Moore vor. 

195.. Pfraumberg. 
Auch hier sind die Torfmoore ziemlich verbreitet, besonders in dem so- 

ocenannten Dianaberger Forst und im Glaslttner Revier. Die Berge, an welchen 
und um welche sich hier ziemlich weite und lange Torfmoore, sowohl Hochmoore 

und gróssere Alneta, als auch Úbergánge zu Wiesenmooren und Wiesenmoore selbst 

befinden, sind nur mássie hoch (521 bis 760 4 h.), die Tháler haben 506—490 m S. H. 

Als besonders torfreiche Orte wáren zu erwáhnen: Die Schwaralohe (etwa 

40—50 ha oross), am Natschbache, dessen Ránder am torfreichsten sind; das Wiesen- 

weiher Moor und die Lóchellohe am 558 » hohem Drtssglobner Berge; die soge- 

nannte Lunzenlohe (etwa 60 ha gross) im Thtergarten; die „Brůche“ und die Tiefen- 

lohe am 521 » h. Grossen Berge; westwárts die Hahnenlohe und sůdwestwárts an der 

Schónfichte die Schenkellohe, beide zusammen weit úber 100 4a gross; die Neuhofer 

und Stróbler Torfstiche (in der S. Hóhe von etwa 509 m) unter dem 565 » hohem 

„Mittleren Berge“ gegeniiber dem bayrischen Waidhaus. Eine gróssere Torffláche 

ist auch zwischen dem Grossen Berge, Rosshaupťt (Rozwadov) und Katharina, wo 

sowohl am Katharina-Bach als auch in den Harla- Wáldern sich guellenreiche Torf- 

moore ausbreiten und schon aufgelassene Torfstiche vorkommen. Auch nórdlich in 
diesem Bezirke bei Neuháusel sind Torffláchen sowohl. auf kleineren als auch auf 

orosseren Fláchen bis in den Tachauer Bezirk verbreitet, so im Neuhůusler Revier, 

am Třejlohbache und anderorts. Die máchtigsten Torflager sind aber in dem schon 
erwáhnten Dianaforst in der Richtung gegen Pfraumbere, wo der Forst die bis 760 m 

hohen Berge umfasst. Hier wáre zu nennen das Torfmoor von Neudorf, die Fi- 
scherlohe, Schusterhan und Kandelsbrand zwischen dem 658 2 hohem Gaisberge 
und dem 606 » hohen Důrrenberg, das Appoloniamoor an dem 626 7 hohen 

Tomaschkaberg, die Kůhllohe in der S. H. von 641—020 » an dem 745 hohen 

Galgenberg und dem 1723 m hohen Weizenberge.  Nórdlich von dem 847 hohen 

Pfraumbere sind gegen Wusleben und Labant Torfmoore auf einer Fláche von vielen 

ha verbreitet. Von den erwáhnten Torfmooren herrschen die Hochmoore weit vor, 
in den Thálern kommen Wiesenmoore, und das fast nur in Becleitung von Hoch- 

mooren vor. 
Wiesenmoorlager beherrschen im Vorgebirge jene Stellen, wo aufgelassene 

oder von ihnen bewachsene Teiche sich finden, wie bei der Gemeinde Pabelsdorf im 
Raudmiízer Walde, unter dem Vogelberg bei Wurken; bei Bor, bei Ratzau (Rácov) 

485 m S. H., Darmschlag (Domyslav) und anderswo. Aber auch hier kommen in 

ihrer náchsten Nachbarschaft oder schon auf ihnen angesiedelte Hochmoore vor. 

Ausser den genannten Orten werden sich wohl in diesem Bezirke noch viele finden, 

die kleine Torffláchen aufweisen werden. 

1960. Hostau. : 
Die Torfmoore sind hier unter denselben Bedingungen und in derselben Form 

wie im vorigen Bezirke vorhanden. Am torfreichsten ist der nordwestliche Theil 

dieses Bezirkes, wo bei HEosendorf, angrenzend an die Dtanaberger Forste in dem 
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- Hochwald, Běrentanzen Revier und sůdlicher im Plósser und im „Neuhofer Revier, 
hier namentlich an der Radbuza in der Hóhe von 490—550 m Torfmoore vor- 

- kommen, die den letztgenannten Mooren sehr áhnlich sind und viele %a Fláchenraum 

einnehmen. Auch im Vorgebirge des Bóohmerwaldes, und zwar im čstlichen Theile 

kommen, úhnlich wie in dem Pfraumberger Bezirke, sporadisch Wiesenmoore mit 

© Hochmooren vor. So sind erstere in engen Streifen an dem Slatina- Bache an der 

-Radbuza und gewiss auch anderswo verbreitet. 
197. Ronsperg. | 
Auch hier, wie es sich von selbst versteht, ist der westliche in den Bóohmer- 

- wald reichende Theil des Bezirkes torfreicher wie die úbrigen Theile, wiewohl auch 

-da die Torfmoore verháltnissmássiec nur eine kleinere Fláche einnehmen, als in den 

- vorhergenannten Bezirken. Speciell zu erwáhnen wáren die Torfflůáchen von Alťhiitten 
und bei der Zežsermiihle, dann die Ufer des Schwarzbaches und seiner Zutlůsse. 

Wiewohl mir náhere Daten ůúber diese Torffláchen fehlen, glaube ich doch, dass auch 

hier die Hochmoore úberwiegend sein werden und dass die Wiesenmoore nur auf 

-beschránkten Fláchen die Báche begleiten. — 

198. Der Tauser Bezirk ist gegeniůber den friiher besprochenen Bezirken 

-arm an Torfmooren und es kommen hier meines Wissens nur kleine Moorfláchen vor. 
Am bekanntesten ist noch die Grosse Lohe bei dem 1039 m hohem Čerchow, dann die 

- Torfwiese nordlich von Klentsch (Kleneč) etwa 439 m S. H. und die Torfwiesen an 
-der Rubřina (so bei Pařezov und bei der Brennten-Můhle) und an dem Alédache. 

199.. Neugedein. 
Ebenso arm an grósseren Torffláchen, wie der Tauser Bezirk. Wiesenmoor- 

artige Torfwiesen begleiten stellenweise den Altbach, Poliner Bach bei Jillau (Vilov) 

und Slavikau (450 m 9. H.) und den Koschenitzer Bach mit seinen Auellen. Dass 
hier auch kleine reine Hochmoorfláchen sein kónnen, ist nicht nur moglich, sondern 

auch wahrscheinlich, grosse sind hier aber ebenso wenig, wie im folgenden Bezirke 

200. Neuern, nicht vorhanden. Kleine Moore sind bei Sí. Katharime im 

Rantscher Reviere (Hochmoore und Alneta nebst Torfwiesen) in 635 m S. H., na- 
mentlich am 830 » hohen Rantscher Berge, ferner die Torfwiesen von Jasc 
an der bairischen Grenze, 454 m S. H. bei Hůrschau, an dem Angelbache und 

am Hammer. 

201. Hartmanitz. 202. Schiůttenhofen. 203. Bergreichenstein. 

204, Winterberg. 
In diesen 4 Bezirken finden sich die meisten Torfmoore des ganzen Bóhmer- 

© waldes, in Complexen vereinigt, die sich in 2—3 der genannten Bezirke ausbreiten. 

© Aus diesem Grunde will ich dieselben auch zusammenfassen. 
Im Hartmamitzer Bezirke sind něrdlich, aber nur sehr sporadich, ebenso wie 

- im Bezirke Neuern, kleine Torfmoore (fast nur Hochmoore) verbreitet. In grósseren 

> Fláchen kommen sie jedoch schon stlich von Hosenstein, něrdlich von Stubenbach 
© vor, wo sie mancherorts, so am Filzbache bei Neuhurkenthal, dann bei der Hatdler 
- Sehleife bei Glaserwald und Scherlhofberg, hier am Stubenbache, dort am Schwarz- 
se und Seebache, in den Hóhen von 872—820 m in einer Gesammtfláche von 300 bis 

-400 ha sich ausbrejten. Sie sind meist mit Wald bedeckt, nur engere Streifen, die 
| die Báche begleiten, sind stellenweise waldfrei. Wiewohl sie vorwiegend dem Hoch- 

12* 
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moortypus angehóren, so sind hier doch auch Alneta und Wiesenmoore, so wie auch © 
Úbereinge derselben in einander und in Gebirgswiesen namentlich an den Báchen © 
vertreten. Ich will jetzt absehen von jenen Torffláchen, die sich weiter ostwárts im- 
Hartmamtzer und Schůttenhofener Bezirke noch in den Gebieten am Fusse des 
Bohmerwaldes befinden, und will mehr die Verbreitune der hiesigen Filze nach 

Sůden im eigentlichen Bohmerwalde verfolgen. 

Sůdlich von dem 1307 m hohen Stemmdlberg, westlich von Stubenbach, 

liegen lánegs der bairischen Grenze, auf Hundert Hectar Fláche sich ausbreitende 
Filze; dann aber kommen, geringere Fláchen ausgenommen, sůdwest keine grósseren 

Filze vor, bis wieder am Mitagsberge im Neubrumner Revtere und in dessen nórd- 

licher Nachbarschaft solche anzutreffen sind. Au den Auellen des Moor-Baches und 

«daneben am Fallbawme werden wieder grosse Fláchen von Hochmooren eingenommen. 

Besonders aber am Fallbaume und sůdlicher an den Auellen des Ahornbaches liegen 

zwei máchtige Torflager — Zwieselter und Schonfichten-Filz — in einer S. H. von 

etwa 1060—1150 », welche gegen 120 2a Fláiche umfassen. 

Die meisten Filze sind jedoch in den Revieren  Weitfáller, Mader und 
Půivstling, die zu der Domaine Stubendach und Lagendorf gehóren, und im Schůtzem- 

walder Reviere verbreitet, wo sie zusammen eine Fláche von úber 355 4a einnehmen. 

Im Reviere Weitfóller ist: 1. der Wewitfáller File, welcher das Auellgebiet 
des Weitfáller Baches bildet und 101:601 ha gross ist, 2. die 44688 ha grossen 
Hackel- und Fischerhiittenfilze, die sich am rechten Ufer des Grossmiillerbaches be- 

finden, 3. der Scharrfilz, 16:479 Aa gross, liegt am linken Ufer, und 4. der Můller- 

schachtelfilz (20:996 Aa) am rechten Ufer des Klesmillerbaches vor dessen Ver- 
einigung mit dem Ahornbache. 

Ausserdem liegen in diesem Reviere noch mehrere kleinere Filze zerstreut, 

die zusammen 2754 4a umfassen. 
Nordlich vom Weitfaller Reviere in der Náhe des Fischerhůttenfilzes sind 

am Adamsberge noch zwei grosse Filze zu verzeichnen, námlich der Hángfilz und 

der Drei See-Filz, die beide in der S. IH. von etwa 1000 » liegen. Weiter sind © 
noch die am Spitzberge im Schůtzemvalder Revtere gelegenen, úber 60 -a grossen 

Schátzenwalder Filze zu erwáhnen. 

Im Revtere Mader befinden sich folecende Filze: 

Kaltstauder Filz (2:870 ha gross), Grosszigeuner, 12500 2a, am Plohhausen- 

Bache, Scharr-Filz, 6590 ha, Klein-Geirůck-Filz, 5:534 %a, Gross-Geirůck-Filz, 
9693 ha, beide an der bairischen Grenze sůdlich von den Weitfáller Filzen in der 

Hóhe von 1120—1110 m 8. H. Rechenfilz, 11:625 a; Můllerschachteltilz, 4860 Aa 

(in der S. H. vom 1018—10283 m) und andere kleine mit 12-754 Aa Fláchenraum. 

Sůdwestlich von WMaderer Reviere sind die etwa 40 a grossen Kameralfilze auf 

dem gegen Norden geneigten Plateau des 1450 z hohen Rachels. 

In dem sich sůdwárts ausbreitenden Půrstliuger Reviere liegen: die Neu- 
hůitten-Filze, der Lochflz, der Zirkelfilz, der (Grosse Flz, der Kotzen-Filz, der 

Stangen- File, der grosse Moorbergfile, der Bůrkenfilz und der Moorkopffilz. Sie sind 
theils dicht an der Landes-Grenze (so der Zirkel-, der Grosse-, der Kotzen- und der 
Stangen-Filz, der Grosse Moorbergfile, der Kleine Moorbergfilz), theils in der náchsten 

Náhe derselben. 
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: Die Neuhitten-Filze liegen westlich vom Kaltstaudenberge, daselbst liegt 

* Cauch der Filz „Im Loche“. Zwischen dem Kaltstaudenberge und dem 1368 m“ hohen 
3 Plattenhausen- Berge liegen die Plattenhausener Filze (in der S. H. von 1250 mm. 

* Westlich von den /Plattenhausen-Filzen liegt der Zirkelfilz. 
Ž Am westlichen Abhang des 1950 » hohen Spitzberges und sůdlich am 

* Kleinen Spitzberge in der js von 1100 m an der Ouelle des Luzen- Baches zwischen 

- manmítzer Bezirkes weit úber 300 Hectar Boden bedecken. 

P Das benachbarte, óstlich liegende Revier Přalippshůtte hat auch Torf- 
E  Hlchen aufzuweisen, wenn auch nicht so viele, wie das Půrstlimger Revier. Das 

© orósste Torfmoor desselben ist der Hůupel- und Schwarzbergfilz, beide liegen nord- 

E westlich von dem 1314 hohen Schwarzen Berge. Ich schátze ihre Grósse auf 

100 2a. In dem nach Osten bis zum /irstenhuter Revier sich ausbreitenden Grafen- 
> hůittener -und Buchwaldreviere sind ebenfalls sporadisch Filze zerstreut, von denen 

i der zwischen dem Schwarzen Berge und dem Postberge gelecene die Auellen der 

© Moldau náhrt. 
-3 Wie die frůher erwáhnten, so sind auch diese Filze zumeist mit der Knie- 

Ě kiefer und einzelnen Birken (Betula pubescens) bewachsen. Sonst kommen hier als 

A S. verbreitete Pflanzen vor: Sphagnum variabile, cymbifolium, acutifolium, Vac- 

- cinium uliginosum, Oxycoccos, Andromeda, Calluna vulgaris, Carex pauciflora, echi- 

k © mata, Jungermannia bicuspidata, incisa, connivens, ventricosa, Scapania undulata, Viola 
ě: palustris, Crepis succisaefolia, Orchis maculata, Menyanthes, Eriophorum vaginatum, 

-Carex limosa, irrigua, caespitosa, Comarum palustre, Juncus filiformis u. v. a. 

= Die Flora ist besonders dort sehr reich und mannigfach, wo die zahlreich 

- verbreiteten, kleinen, hier Seelacken genannten Tůmpel vorkommen. 

Da hier keine Ausniůtzung des Torfes stattfindet, so ist auch die Tiefe 

der Schichten nur so weit genauer bekannt, als es die bis 1'5 m tiefen Gráben 

 erlauben. In den schwarzen Schichten sieht man an solchen Gráben selten Stimme 
na Stěcke von Abies picea, von Pinus und Betula pubescens. Die oberste Schichte 
- ist, wie fast bei allen Bohmerwaldsfilzen, ein heller, von denselben Pflanzen gebil- 

:  deter Torf, die noch heute auf der Oberfláche vecgetieren. Die Unterlage ist ver- 

3  witter ter Granit und Gneis. 
3 Ein ziemlich grosser ) lou breitet sich weiter óstlich auf dem Hoch- 
© plateau, von wellenfórmigen Bergrůcken umgeben, um den 1253 » hohen Antigel 
-nd den 1259 m hohen Hamifberg in einer absoluten Hóhe von 990—1100 m aus. 
© Die meisten Pope Moore Zee der P raé Be 9 Prej und zwar norabskéh 

A: PTP 

zes : 

-12 ha gross; an der Strasse nach Aussergefield, etwa 1110 m h., der Grosse Hamf- 
- Berger Filz (45 ha), der Kleine Hamifberger Filz (35 ha), beide auf einer nach 
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Norden abgedachten Lehne des Hamfberges etwa in der Hóhe von 1100 m, west- 
lich vom Aussergefield. 

Aehnliche Hochmoore kommen auch weiter westlich im Přolippshůttener Re- 

viere vor, wo Filze (namentlich der Neue Filz u. Schimdler-Filz) eine úber 100 ha 

orosse, fast zusammenhángende Fláche einnehmen. 

Alle diese Torfmoore, zu denen man noch den nórdlich vom Aussergefield 

liegenden und die Guellen des Seebaches náhrenden, etwa 100 %a orossen Seejfilz 

zurechnen kann, sind timpelreiche Hochmoore, meist mit Sumpfkiefern bewachsen:; 

ausserdem ist aber dazwischen ůúber 250 Aa ausgesprochener Torfboden, nur mit 

seichten Torfschichten, die mit einem schůtteren, unwůchsigen Fichtenbestand be- 

stockt sind. Die Schichten der obgenannten Filze, deren Štárke mir von dem Herrn 

Oberfórster Suchanek mit 1—53 m angecgeben wurde, werden wohl stellenweise noch 

eine gróssere Tiefe aufweisen. 

Genauer untersucht habe ich folgende Torfschichten : 

Die des Kikitzer Filzes: Die Oberfláche ist eine dichte Sphagnumnarbe 

mit Sumpfkiefer bestockt und mit der gewóhnlichen Flora der Filze des Bóhmer- 

walds bewachsen. Der vorherrschende Typus ist der eines Sphagneto-Eriophoretums 

und auch der eines Vaccinietums. 

Die oberste Schichte ist ein Product der auf derselben wuchernden Pflanzen. 

Bei dem zweiten untersuchten Torf, dem Langem Filz ist die Narbe etwa 

25 em tief, die Schichten bis 1 » máchtic. 

Bestockt ist dieser Filz mit sehr schůtter stehenden Fichten und hie und 

da mit der selten vorkommenden, verkrůppelten Schwarzbirke. Die Unterlage dieser 

Moore bildet verwitterter Granit. 

Die Schichten des Hamifberges Filzes sind in ihrer botanischen Analyse 
jenen des Kihotzer Hilzes ahnlich. 

Als Lagerholz kommt in den Schichten nur die Sumpfkiefer vor. 

Die Unterlage der meisten der genannten Moore bilden die Verwitterungs- 

producte des Granits, stellenweise die des Gneises. 

Zu diesen im /artmanmtzer Bezirke und zu den letzteren, sich auch schon 

jm Bergreichensteimner Bezirke ausbreitenden Torfmooren gesellt sich noch eine Unzahl 

von Torfmooren und Torfwiesen, von denen nur die ersteren, grósseren aufgezáhlt 

werden sollen. So sind in der Nachbarschaft des zuletzt erwáhnten, bei Aussergefield 

liegenden und der Stadt Bergreichensteim gehěrenden Torfmoorcomplexes 2 grosse 

Torfmoore, die óstlich von Aussergefield im Aussergefielder Walde und im Plamier- 

und Althittenreviere liegen. Es sind dies: 
Der Grosse Plamer Filz, sůdlich von der Ortschaft Goldbrumn, in der See- 

hohe von 1020 m, von Sid nach Nord geneicgt, 45853 ha gross, mit Pinus un- 

cinata bewachsen. Offene Wasserfláchen kommen auf demselben nicht vor, dagegen 

recht viele Sumpffláchen von unbedeutender Ansdehnung, nachdem das Moor zum 

Zwecke des Abbaues durch einzelne Gráben entwássert ist. 

Sůdlich davon liegt an den GAuellen des Erlauer Baches der Kleine Hilz. 

Er ist fast 20 ha gross und lieot etwa 1050 » hoch (S. H.). Weiter ostwárts im 
Alfhůtter Reviere ist der Poóhrenfilz (auch Bůrenjile); er lieot westlich von der Ort- 

schaft Kaltenbach gegen Aussergefield in einer Seehohe von 1020 m, ist 4359 ha 
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gross, mehr rund als lánelich und ist von der Mitte ab halb gegen Westen, halb 

gegen Osten geneigt, so dass er zugleich die Wasserscheide bildet. Die Oberfláche 

- dieses Torfmoores ist mit Fichten und Birken bewachsen und wurde zum Zwecke 

der Aufforstung mit denselben (die aber nicht gedeihen wollen) mittelst regelmássie 

| angelegter Entwásserungsgráben bis zu einer Tiefe von 4 m trocken gelest. 

ji Eine andere grosse, fast 7 km lange Torfmoorstrecke, begleitet von der 

-Gemeinde Passeken an gegen Kaltenbach bis Ferchenhaid fast ununterbrochen den 

""Thierbach. Die Auellen dieses Baches selbst nehmen ihren Ursprune in diesem 
-© Moore, und zwar in dem sogenannten Kleinen Kómgsfidze. Dieser liegt 928 m hoch 
-oberhalb (nordlich) der Ortschaft Kaltenbach, ist von Nord nach Sůd geneigt, rund- 

-lich, ist 28:75 ha gross, und seiner heutigen Flora nach mehr eine sauere Wiese 

oder Weide und wird auch zur Weide beniitzt. Seine nach Sid geneigte Fortsetzuno 

bildet der grosse Kómigsflz, welcher ebenso wie die frůher erwáhnten, Besitzthum 

des Grafen Franz Thun Hohenstein ist. Er liegt sůdlich von der Ortschaft Kalten- 

bach in der Seehohe von 928 7% mit einem Ausmasse von 38525 %a und ist mehr 

rund als lánelich. Seine Oberfláche ist durch Entwásserung u. Bewásserung theils 

in eine Wiese melioriert, theils mit Pinus silvestris, Pinus uncinata und Betula 

"pubescens bewachsen. Als Fortsetzung dieses Filzes kann der gegen die Gemeinde 

- Seehaide u. Ferchenhaid liegende Seehadfilz (auch Seefilz genannt) betrachtet werden. 
Dieses ist ein 691802 ha grosses, gegen den Therbach sanft geneigtes Hochmoor 

mit einem sehr tiefen (noch unerforschten) See von 12999 Aa Grósse, und ist eben- 
falls mit Krummholz bewachsen, und hat an den Rándern 2, in der Mitte 5 m 

„miefe. Trotz mangelhafter Entwásserung durch Gráben wird auch hier der Torf 

gestochen, aber nur so tief, als es das Wasser erlaubt. Die Unterlage bilden die 

Verwitterunesproducte des Gneises. 
| Bei der Gemeinde Ferchenhaid ist ferner das „Tůrmlau“ genannte Hochmoor. 

Es ist 17 ha gross, 4eckig, fast ebenso lane wie breit, hat eine sůdliche Abdachung 

„und ist von einem auf allen Seiten ansteigendem Terrain umgeben, mit Fichten be- 

| stockt und 1—1%5 om tief. Es ist Besitzthum der Insassen von Ferchenhaid. Seine 

1—15 m máchtigen Schichten liegen auf Gneis auf. In derselben Gegend, sůd- 

westlich von Neugebau auf einem sanft ansteigendem Terrain, anstossend an den 

Seefilz, ist das Hochmoor Brandau. Es ist 6 ha gross und flach und mit Kiefern 

| E 6. Seine 1—1'5 m tiefen Schichten lagern auf Gneis. 

| Nordlich von der Gemeinde Passekem liest der Dewaldfilz. Derselbe ist 

(rund, 7 ha gross, flach, mit verkrůppelten Fichten bewachsen; seine Schichten 
| 1—2 m tief und seine Unterlage bildet Gneis. Das umliegende Terrain ist nordlich 

| und óstlich ansteigend, gegen Westen aber flach. 

Alle diese Moore sind ausgesprochene Hochmoore von mehr oder weniger 
© dhnlichem Typus, auch ihre Schichten sind einander ziemlich áhnlich. Die Ober- 

| láche der unentwásserten Filze ist, wie dies gewóhnlich bei den echten Hochmooren 

der Fall ist, mit dichten Sphagnumpolstern erhaben bewachsen. Unter der Sphagnum- 

| harbe ist ein 1—1'5 m starker hellbrauner Sphagnumtorf, der je tiefer desto we- 
| niger erkennbare Sphagnumreste, dafůir aber viele Eriophorum- u. Holzreste, ebenso 

-wie der bis 4 m tief reichende untergelagerte Torf zeigt. In den Schichten liegen 
| háufig vom Winde entwurzelte Stócke u. Wurzeln von Krummholz, Fichten u, Birken. 

© 

- k 
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Die unterste Torfschichte bildet ein schwarzer, speckiger Torf, der auf 

schotterigem Thon, einem Verwitterungsproducte des unterlagerten Gneises ruht. 

Schichten von ebensolchem Thon kommen auch als Inseln in manchem dieser Moore, 

sowohl an den Rándern als auch in ihrer Nachbarschaft vor. 

Sehr viele und grosse Torffláchen beherberst auch der Bohmerwald in der 

Gegend zwischen /erchenheid, Buchwald u. Bólum. Róhren, namentlich ist die Um- 

gebung von Půrstenhuť und von Kusehwarda sehr torfreich. Die meisten Nachrichten 

úber diese Torffláchen verdanke ich dem Herrn Nedobitý, Forstmeister des Fůrsten 
Adolf Schwarzenberg, dessen Eigenthum diese Moorfláchen sind. Die wichtiesten 

derselben sind: der Buschfilz bei der Kleinen Moldau in der Náhe von Půrstenhut. 

Er ist fast guadratformie, 40970 Aa gross, flach, liegt in einer Mulde bei Kleim- 

Fůvstenhut, und ist mit Krummholz und Sumpfkiefern bewachsen, und hat keine 

Tůmpel. Seine Schichten, ca 2 m tief, lagern auf Granit. 

Neben ihm, beim Klein-Moldau-Bache, lieet der Dachsgeschlesffilz, dessen 

Form fast dreieckig ist, und dessen Grósse 13:839 ha betráct. Er ist mit Sumpf- 

u. Krummholzkiefern bewachsen, sanít gegen Šůden geneist, und ebenfalls ohne 

Tůmpel. Seine ca 2 m tiefen Schichten ruhen auch auf Granit. 

Nordwestlich vom Buschfilz liegt der lánoliche 155886 ha grosse Brand- 
jidle. Dieses flache, in einer Hóhe von etwa 1000 7%, unmittelbar am linken Ufer 

des Kl. Moldau-Baches liecende Hochmoor ist auch mit Krummholz und Sumpf- 

kiefern bewachsen, ohne Tůmpel, und die Schichten sind ebenfalls ca 2 m tief und 

ruhen auf Granit. 

Auf einer Hochebene bei Hůrstenhut liegt der mit Sumpfkiefern bewach- 

sene, tůmpelfreie, láneliche, 10:9370 ha grosse, flache Buchwaldelfilz. Auch seine 

Schichten sind nur 1—2 m» tief und ruhen auf Granit. Dasselbe gilt von dem 

5:7928 ha grossen, sanft gegen Siiden geneisten, tůmpelfreien, mit Sumpfkiefern 

bewachsenen Bóolenfilz, welcher auf einer Abdachung bei Hůrstenhuť sich ausbreitet. 

Zwei bis drei Meter tiefe, auch auf Granit lagernde Schichten hat der Tafelbergfilz, 

welcher 102871 ha gross, schief, viereckig, sanft gegen Osten geneigt, tůmpelfrei 

und mit Sumpfkiefern bewachsen ist und in einem Kessel nordlich von Fůrstenhuť 

lieet. Am Růcken des etwa 1021 » hohen Langrůckberges liegt ein flaches tim- 

pelfreies mit Krummholz und Sumpfkiefern bewachsenes Hochmoor. Es wird der 
Langenrůckfilz genannt, seine Schichten sind in der Mitte ca 2 m tief, an den 

Rándern aber seichter, seine Unterlage bildet Granit. Ebenfalls am Růcken des 

Langenrůcks, westlich vom Hóhrenberg liegt der Rebhihmerjile, der mit Sumpfkiefern 

bewachsen, tůmpelfrei, lánglich, 2:69 ha gross und flach ist. Seine Schichten sind © 

1:15 m tief, seine Unterlage ist Granit. Ebenfalls auf Granit ruht in der S. H. von 
etwa 1000 m bei ZHimter-Scheureck in der Thalmulde der lángliche, 266680 Aa 

orosse, mássie geneiste Scheureckerfilz, der den Ursprung des Roťhbaches bildet, 

tůmpelfrei und mit Sumpfkiefern bewachsen ist und ca. 8 m tiefe Schichten hat. 
Nordóstlich von ihm ist der Sehónbergerfilz. © Derselbe ist flach, rundlich, 7:046 Aa 

gross, lieot am Růcken des 1037 » hohen Schónberges, ist mit Sumpf- und Knie- 

holzkiefern bewachsen und ohne Tůmpel. Seine Schichten sind ca. 2 m tief und 

ruhen auf Granit. 

An der Strasse von /ůrstenhut nach Kuschwarda liegen im Thalwege gegen 
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den Kuschwardaer- Bach sanft geneiet in drei Theilen die Langenrucker Strassen- 

| dle. Sie sind zusammen 237200 ha gross, mit Sumpfkiefern bewachsen, und ihre 
-2 m tiefen Schichten ruhen auf Granit. In der Náhe dieser Torfmoore am rechten 
: Ufer des Kuschwardaer-Baches liegen in der S. H. von ca. 920 m vier Filze, die 

4 den Namen Scheuereckberger Strassenfilze fůhren. Der eine von ihnen hat auch 
-den Namen Seefilz. Ihre Grósse betráct 21:606 ha, ihre Schichten sind bis 2 m 

 tief, und ihre Unterlage ist Granit. Die Oberffáche ist mit Sumpfkiefern bewachsen 
und bis auf zwei geringe Ausnahmen tůmpelfrei. 

Der Schweizerbachfilz liegt bei Umterlichtbuchet, ist fast rund, 37621 ha 

(gross, flach und mit Sumpfkiefern und Fichten bewachsen, seine Schichten, ca. 1 m 
- tief, lagern auf Granit. Das umliegende Terrain ist ansteigend. In Unter po a 
š sůdlich von Unter licht, lieet das Moor Kesselau, welches die Form eines lánelichen 

© Rechteckes hat, 7 ha gross und flach ist und von aufsteigendem Terrain umgeben 

und mit Sumpfkiefern bewachsen ist. Seine 1—2 mm tiefen Schichten liegen auf 
Granit. An der Landeserenze, am Wege von Landstrassen nach Firmnansreut, fůllt 

eine fast viereckige Thalmulde der 3638 ha grosse Sandstrasseraujilz aus. Seine 

- Schichten sind 2 » tief, seine Oberfláche eben, mit Sumpfkiefern bewachsen und 

 tůmpelitei. Die Unterlage ist auch hier Granit. Sůdóstlich von Kuschwarda am 

 Kuschwardaer- und Wolfau-Bache liegt der Kuschwardaer Teichfilz oder der Weiher- 
E: dila. Er hat die Form eines Jangen Rechteckes, ist 67699 Aa gross, durch 1:25 m 

- tiefe Gráben entwássert und somit jetzt auch tiůmpelfrei. Seine Oberfláche ist gegen 

den Wolfaubach geneigt, mit Sumpfkiefern bewachsen, und die Schichten desselben, 

die am oberen Rande 1—2 m, unten 3—4 m tief sind, lagern auf Granit. 
: Etwas nordlich vom Wetherfilz, bei Letmsgrub ist das 4eckige Moor Winkelau. 

Es ist 6813 ha gross, eben, nach 3 Seiten langsam aufsteigend und trágt ver- 

- krůppelte Fichten und Kiefern. Šeine 1—2 m tiefe Schichten ruhen auch auf Granit. 
$ Zwischen der Gemeinde Wolfsgrub und Hůblern, schon mehr im Bezirke 
> Wallern, befindet sich ferner das 38 ha grosse, den Insassen dieser Gemeinden 

© gehůrige Hochmoor „Wolfsgruberau“. Es liegt 760 m hoch, seine Oberfláche ist 

- eben, mit Fichten und Kiefern bewachsen und enthált verschieden tiefe Tůmpel. 

-Die Schichten sind 2—3 m tief. Ausser den genannten Torfmooren kommen in 

„ diesem westlichen Theile des Wimťerberger Bezirkes nicht nur viele mit Fichten- 
- bestánden bestockte Torfflůchen von Hochmoortypus mit nur seichten Schichten und 
grósstentheils beendigtem Torfnachwuchse vor, sondern auch waldfreie Torffláchen, 

die hier sauere Wiesen oder Weiden genannt werden, und einen Wiesenmoor- oder 

-auch Hochmoortypus aufweisen. Dies ist z. B. bei Schwarzhaid der Fall. Auch in 
-der Nachbarschaft obgenannter Filze finden sich áhnliche Torffláchen vor. Wiewohl 

- die genannten sehr ausgedehnten Filze in ihrer floristischen Beschaffenheit einander 
-ziemlich áhnlich sind, so sind doch einige darunten, die zahlreichere interessantere 
Pfianzenspecies aufweisen kónnen. Es sind dies insgesammt verschiedene Arten des 

- Hochmoortypus, je nach dem Grade der Násse und der Tiefe der Schichten bald 

ein mehr oder weniger reines Sphagnetum, bald ein Eriphoreto-Sphagnetum, bald 

-ein Sphagneto-Vaccinietum, auch Vaccinieto-Sphaenetum, oder auch Vaecinieto-Callu- 
-metum. Mitunter kommen auch alle Hochmoorformen auf einem und demselben Filze 

An fliessendem Wasser kommt stellenweise auch ein Wiesenmoortypus, mit- 
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unter auch ein Alnetum zum Vorschein, doch nur auf verháltnissmássig geringeren 
Fláchen und nur in tiefer liegenden Lagen, ja man erkennt Reste derselben auch in 

den Schichten der heute mit reiner Hochmoorflora bedeckten Torfmoore. 
Die Oberfláche fast aller Bohmerwaldfilze ist mit Wald bedeckt, nur ist 

der Wald auf recht nassen Stellen derselben schůtter und nur vón verkrůppelten 
Báumen gebildet, ja es entstehen stellenweise auch Plóssen; vóllig waldfreie Fláchen 

sind seltener. 

Die Filze sind meist mit Pinus uncinata Ram. seltener in hóheren Lagen 

(und auch das nur stellenweise) mit Pinus pumilio Haenk. dann mit Abies picea 

bewachsen, wáhrend auf nicht zu tiefen Schichten fast allgemein Betula pubescens 

sich findet. Was die úbrige Flora dieser Orte anbelangt, so zeigen die Filze des 

Fůrstenhuter Revieres, dann jene bei Aussergefild und Ferchenhaid und Kuschwarda 
die reichste Flora. Aus derselben will ich erwáhnen: Jungermannia bicuspidata, 

incisa, ventricosa, inflata, connivens, Scapania undulata, Aneura latifrons, Harpanthus 

Flotowianus, Carex pulicaris, echinata, irrigua, ampullacea, pauciflora, Eriophorum 

vaginatum, alpinum, Andromeda, Vaccinium uliginosum, Gymnadenia albida, Salix 

aurita, Empetrum, Trientalis, Aconitum napellus. Seltener kommt Salix myrtilloides 

vor (so auf dem Brand- und Buschfilz bei Půrstenhuť), Scheuchzeria palustris (auf 

dem Weiherfilze, dann bairischerseits am Rachel-See), Betula nana selten auf dem 
Schwarzbergfilz, dann auf dem Brand- und Buschfilze bei Fůrstenhuť. Bei Ferchen- 
haid kommt selten Montia minor vor. In tieferen Lagen ist Pinguicula vulgaris 

ziemlich verbreitet und noch mehr die fůr die Bohmerwalds-Alneta und Wiesen- 

moore so characteristische Soldanella montana. Den Torfmooren des Riesengebirges 

und Isergebirges fehlt sie vollstándig, auch ist hier der Alnetumtypus fast gar nicht 

vertreten, wogegen er im Bohmerwalde in tieferen Lagen nicht selten ist; die im 

Riesengebirge auf dem Torfmoor nicht seltene Bartsia alpina fehlt den Filzen des 

Bohmerwaldes vollstándig. Ebenso fehlt ihnen die sowohl im Riesengebirge, als auch 

im Isergebirge und auch im Erzgebirge auf den Torfmooren vorkommende Sweertia 

perennis. 

In den 2, 3 seltener 4 bis 5 m tiefen Schichten der Bohmerwaldtorflager 

kann man folgende Zusammensetzung erkennen: 

Die oberste Schichte wird, wenn sie nicht mit Sphagnum bewachsen ist 

und so allmáhlich in die Narbe úbergeht, von der Bunkerde, oder nach der hiesigen 

Bezeichnung saueren Humusschichte gebildet, und enthált spárliche Reste der Vacci- 
nieaen und anderer sie begleitenden Planzen. Unter derselben befindet sich eine 

bald stárkere, bald schwáchere, faserige, gelbliche, tiefer hellbraune Torfschichte, 

die aus mehr oder weniger reinem Sphagnum und seinen Begleitern besteht. Diese 
Schichte geht in einen braunen, unten schwarzbraunen, dichten bis speckigen Torf- 

úber, der an der Luft erhártet und eine von Salzen cebildete, schillernde Kruste 

bekommt. Diese Schichte, die neben erkennbaren Polytrichum-Resten nur spárliche 

Sphagnumreste unterscheiden lásst, dagesen aber sehr viele Carexreste enthált, 

wird úberall durch Lagerholz von Erlen, Birken, Fichten und Kiefern, von denen 

die Wurzeln und Štócke am háufigsten und am besten erhalten zu sein pflegen, 
durchsetzt, dessen Ursprune jedenfalls auf der Stelle des Fundortes zu suchen ist, 

wo es einst vom Winde umgeworfen wurde und den Sphagnen zum úppigeren Wuchse 
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jěinen vorzůglichen Boden in seinem Humus bot. Auf manchen Stellen wird der 

"Torf von vorwaltenden Holzresten gebildet, wodurch er in getrocknetem Zustande 

| brěckelig und staubig wird. 

| Wiewohl man die Schichten namentlich jener Orte, die hóher liegen, als 

das Niveau der sie umgebenden Gewásser, vorwiegend als eine Přodlinoo epitel 
(amerkennen muss, so finden sich trotzdem Stellen, an denen das Product einer 

| Wiesenmoorbildung die Unterlage der heutigen Hochmoore bildet, wie dies in den 
tieferen Lagen an fliessendem Wasser und einigen einst hier gewesenen Teichen 

(der Fall ist. Die Sohle der Torfschichten bildet ein mit Sand vermengter weisser, 
toft bláulicher Thon. Derselbe ist ein Verwitterunesproduct des unterlagerten Granites 

(und auch des Gneises, dessen halbverwitterte Kórner dem Sande oft beigemenet zu 
sein pflesen. Unter dieser Thonschichte lagert dann der Granit oder Gneis. 

Ausser diesen grossen, in diesem Theile des Pohmerwaldes so reich verbrei- 

(teten Torfmooren, kommen in den letztgenannten Bezirken in den tiefer liegenden 

(Stellen der Gebiresvorlagen sporadisch kleinere und eróssere Torffláchen vor, die 

(bald diesem, bald jenem Torfmoortypus angehóren. 

So sind im /Hartmannitzer Bezwke neben den oben erwáhnten in einer ziem- 

"lichen Lánge auch kleine Alneta an den Báchen, in der Seehóhe von 580—550 m. 

(Gróssere Torfflůchen sind bei Zamgendorf in der Hóhe von 492 m" und bei Dóvi- 
Jschow in der Hóhe von 487 m im Schůttenhofener Bezirke. Bei letzteenanntem 
(Orte kommen neben dem Hochmoortypus auch Wiesenmoorfláchen vor. 
V Viele Torfwiesen, Alneta, wie auch reine Wiesenmoore begleiten auch in 
| Gegend die Wottaiwa. Ein kleines, einige ha grosses Hochmoor neben einem 

(Wiesenmoor ist bei der Gemeinde Plattorm (Platory) an der Grenze des benach- 

'barten Bergreichensteiner Bezirkes westlich von dem 902 » hohen Hefensteine, dann 
měrdlicher bei Albrechtsried in den „Na blatech“, „Na borkách“ cenannten Orten, 
umd auch bei Nezamyslic, wo gróssere (eiňige Aa grosse) Torffláchen sein sollen, von 

(denen ich jedoch etwas náheres nicht erfahren habe. 

| Aehnliche Verháltnisse, wie in diesen zwei Bezirken, sind auch in den 
: Vorlagen des Bohmerwalds im Bergreichensteiner und  Winterberger  Bezwrke, wo 

meben den genannten vielen Hochgebirosfilzen auch noch viele kleinere Torfláchen 

"im den niederen Lagen vorkommen. So z. B. bei Zdíkau, Klěsterle, und in dem 

„Walde „Na veselce“ sůdlich von Winterberg. Die meisten Torffláchen begleiten jedoch 

die Zuflůsse der Moldauw und die Moldau selbst in langen Strecken, bald das Ge- 

práge eines Alnetums, bald das eines vom Hochmoore begleiteten Wiesenmoores, 

bald nur das einer anmoorigen, ja selbst guten Wiese und auch das eines reinen 

Hochmoorfilzes annehmend. Dies ist namentlich bei Eleomorenhain, Šattava und 

„Bůrkenhaid der Fall. 

205. Wallern. 
Ausser dem bei dem letzten Torfmoorcomplexe schon genannten Torflager bei 

Leimsgrub und Wolfsgrub im nordlichen Theile dieses Bezirkes kommen hier noch 

viele, zerstreutliecende, nur kleinere Torffláchen vor, wie an der Warmen Moldau 
und ihren Zuflůssen, an dem Můhlbau Bache, an der KA Moldau, am Můhlbache 

und Langwiesbache, alle in úhnlichen Formen, wie im Winterberger Bezirke. Auch 
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hier liegen die auseebreitetsten Fláchen an der Moldau. Dies gilt namentlich von. 

der Todten Au unweit von Humwalde in der S. Hóhe von etwa 735 m. 
Ausserdem kommen kleinere Hochmoore in dem ganzen Bezirk zerstreut vor. 

Ein solches Hochmoor ist bei den Bohmischen Róhren, auf welchem an manchen 

Stellen Aconitum Napellus, an anderen Stellaria Frieseana und Sedum villosum sich 

finden. Auch bei Wallern selbst, im Schober- Wald (740 m S. H.) und Blatí- Wald 

(etwa 800 m 5. H.) liegen áhnliche Hochmoore. 

200. Prachatitz. 
Auch in diesem Bezirke sind sporadisch kleine Torffiáchen verbreitet. 

Die gróssten unter ihnen důrften folgende sein: Der Wyhořeněr Filz bei 

der Gemeinde Wyhořeň im Albrechtschlag, Besitzthum der Insassen von Wyhořeň. 
Er ist nur etwa 6 %a gross, linglich, in der Richtung gegen Christelschlag in der 

S. Hóhe von etwa 820 m gelegen und mit verkrůppelten Fichten bewachsen. Seine 

1—2 m tiefen Schichten ruhen auf verwittertem Gneis. 

Eine kleinere, etwa 5 %a grosse, waldfreie Torffláche liegt westlich vom 

Záblatí, und eine theils waldfreie (ursprůnelich ein Wiesenmoor), theils mit Fichten 

spárlich bestockte, enge, aber etwa 2 Am lange Hochmoorstrecke ist am /ossauer 

Bache zwischen Oberhaid (Zbítiny) und der Planetschlager Bterbrůcké in der Hóhe 

von etwa 761 »; einige diesen áhnliche kleinere Torfmoore kommen auch am Lang- 

ovtesbache bei Schreimetschlag, dann in den Wáldern zwischen Obderhaid, Pfejffer- 

- schlag und ChArobold (Chroboly) um den 1095 m“ hohen Tonetschlůger Berg und den 
1091 » hohen Libín vor; alle haben einen ausgesprochenen Hochmoortypus. Kleinere 

Torffláchen sind auch bei Prachatitz (mit Gymnadenia albida), Husinec an der Bla- 

mítz, Margarethenbad und wahrscheinlich auch anderorts vorhanden. 

207. Kalsching. 
Auch in diesem Theile der Bóhmerwalds-Vorlagen kommen Torffláchen zer- 

streut vor. Ihre Hauptfundorte sind hier die CAristianberger, Schónauer und Andreas- 
berger Berge, und čstlich der Blansker Wald. Doch auch andere Stellen dieses Be- 
zirkes zeigcen Torffliůchen; so sind mehrere, einige Aa grosse Torfflůáchen bei Gr.. 

Zmwtsch (an einigen Orten, so an der Ouelle des Wagau-Baches etwa 620 m hoch, 

und an den Zmůrtscher Teichen), dann in der Christiansberger und Andreasberger 
Umgebung, namentlich im Christiansberger Reviere, an dem Blanitz-Bache, an seinen 

Ouellen und Zufliissen. Auch an dem Langen (1088—1084 m hohen) und am Zassy- 

Berge (1229 m S. H.) und Půrstensitzer Berge (1235 m S. H.) sind zahlreiche Torf- 

fáchen. Die gróssten mir bekannten sind bei Břumenau und Goldberg, die zu- 

sammen etwa 50 %a einnehmen kónnen; ebenso ist die westliche Umgebung des. 

grossen Zumaus (Chlum B.) 1188 m S. H. torfreich. Im Andreasberger Reviere ist 

das Griůnauer Moor bei Ogfolderhaid das grósste, wo stellenweise der Olschbach 
und Altenbach durch enge Strecken von Hochmooren, weniger von Wiesenmooren 

fliessen. © Wie man sich an den Torfstichen dieser Moore úberzeugen kann, ist die 

ursprůneliche Bildung derselben meist in Wáldern zu suchen, wofir die Analyse 

ihrer Schichten, die Baumstámme und Baumstocke in denselben, von Sphagnum- 

resten úberwuchert, sprechen. In einem Moore bei Andreasberg fand man sogar tief 

in den Schichten einen Waldstee und eine Stegbrůcke ganz vom Sphagnum ber- 

wuchert. Die oberste Schichte, wo sie durch die zur Torfeewinnung vorgenommene 
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 Entwásserung nicht ausgetrocknet und den Habitus der nackten Bunkerde nicht an- 
"genommen hat, beherbergt die Hochmoortlora, bei deren genauerem Studium manche 

"Seltenheit zu Tage treten wůrde. Als solche kenne ich auch aus dem Christians- 

berger Reviere die Pinus uncinata, und Betula nana. Die Schichten ruhen auf blauen 
Š unter welchem oft ein Gemisch von Sand, Kies und Thon, Verwitterungs- 

„producte des untergelagerten Gneises, vorzukommen pflegt. 
Torfwiesen und Alneta becleiten auch hie und da den Kalschinger Bach. 

"Auch auf dem Růcken und den Lehnen des im čstlichen Theile dieses Bezirkes 

-sich ausbreitenden bis 1084 72 hohen Blansker Waldes sind Hochmoorfláchen nicht 

"selten. Doch reichen diese schon mehr in den Krummauer Bezirk. 
; 208. Oberplan. 

Im Oberplaner Bezirke sind die Torfmoore stark verbreitet, namentlich sind 

es die breiten, weiten, flachen Ufer der Moldau, die sie sowohl als Alneta als auch 
als Wiesen- und Hochmoore neben den Torfwiesen beherbergen. Die grósste Torf- 

Hlůche důrfté davon jene sůdlich von Plan gegen Unter- Wuldau (Dolní Vltavice) 

Sein, wo sie an dem Hothen Bache fast úber 2 Am breit wird. Wiewohl gróssten- 
theils waldfrei, ist sie doch stellenweise, so bei Griesau, Stuben, Habichau, an der 

Todten Au und Sarau mit Kiefern und Fichten, seltener mit Pinus uncinata bestockt. 

Auch der Zufluss der Moldau, der Olschbach, rinnt durch eine torfreiche Gegend, 

-so besonders beim ZLangenbrucker Teiche, bei Neustift (in etwa 747 m S. H.), dann 
bei Langholz und Grafithau, wo auch einige grosse Torfstiche vorkommen. Es 

důrften diese Torfmoore, die vorwiegend einen Hochmoortypus aufweisen, zusammen 

eine Fláche von weit úber Hundert 2a einnehmen. 

Ausser diesen sind noch viele kleine Torffláchen fast durch den ganzen 

Bezirk zerstreut, z. B. am Plóckensteiner Růcken (1350 m S. H.) und seinen Lehnen 
-mit der den Bóhmerwaldfilzen eigenen Flora, mit: Luzula sudetica, Pinus uncinata, 

| Carex panciflora, Eriophorum alpinum, Betula pubescens, Empetrum nigrum. 

Kleine gewóhnliche Hochmoore kommen weiter „im Kessel“ am Seebache, 

-dann am WMoorderge, im Níscherbacherreviere, unter dem 1044 hohen Hochwalde 
an den Hirschbachguellen, weiter „im Bůrenloch- Walde bei Glóckelberg, dann sůdlich 

von dem ZLangen Berge bei Grůnau, dann bei Glashitten, nordlich von Ober- Plam 

-am Steinbache und Brundbache vor. Alle diese Moore sind entweder selbststándice 
Hochmoore oder es sind Hochmoore, die an Wiesenmooren oder an Alneten sich ge- 

bildet haben. Was speciell die Flora der niedriger gelegenen Torfmoore anbelangt, so 

| ist als die reichhaltigste hervorzuheben die der Torfmoore und Torfwiesen an der 

| Moldau bei Schónau und Salnau (hier unter anderen Sparganium minimum, Lycopodium 

Selago, Naumburcia, Betula pubescens, Salix repens), dann die von den Grafitbau- 

| torfmooren bei Schwarzbach (hier Carex pulicaris, Utricularia minor, neglecta, Pinus 
| uncimata, Calla palustris, Aspidium cristatum, Salix aurita, pentandra, Ledum, Peu- 
| čédanum palustre, Stellaria Frieseana, Aconitum napellus) und die von der Todten 
-Au bei Unter- Wuldau (hier Rhynchospora alba). 
| 209. Krummau. 
i p Torfmoore beherberet hier namentlich der fast 884 2 hohe, aus dem Kal- 

be Bezirke sich hereinziehende Blamsker Wald und stellenweise das Fuss- 
= der Moldau und ihrer Zuflůsse (des Hořitzer Baches). 
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Von den ersteren, die vorwiegend dem Hochmoortypus angehóren, ist zu. 

nennen das Moor auf der Blansker Wiese, bei Kokoťín und am Fusse des Blansker 

Waldes am Bory-Teiche. Hier, nahe an der Moldau, kommt ein Hochmoor auf einem. 

Wiesenmoor vor (u. a. mit Pinguicula und Stellaria Frieseana, Peucedanum palustre). 

Am sůdlichen Fusse des Blansker Waldes bei Weichselu liegt auch ein kleines flori- 

stisch interessantes Wiesenmoor (u. a. mit Tofieldia calyculata, Epipactis palustris). 

Von den anderen Torfmooren dieses Bezirkes wáre noch jenes bei Goldem- 

kron zu erwáhnen. Hier weisen nicht nur die Ufer der Moldau auf einen Moortypus 
hin, (hier Carex paradoxa, Juncus filiformis), sondern es breitet sich daselbst auch © 
ein ziemlich máchtiges, einige Aa grosses Torflager „Blata“ in der Richtung gegen 

Welleschin aus, dessen náhere Verháltnisse mir jedoch unbekannt sind. Der /Hořitzer 

Bach ist sammt seinen Zuflůssen, dem Geilbache und Můhlbache, stellenweise von 

Erlbrůchen mit Calla palustris, Soldanella montana, Carex ampullacea) als auch 

von Torfwiesen begleitet. Den Character der 'Torfwiesen nehmen auch hie und 

da viele Wiesen dieses Bezirkes an, wie z. B. schon die Torfwiesen in der náchsten 

Umgebung von Krummnau selbst (mit Gentiana verna, Naumburgia, Trifolium spa- 

diceum, Comarum, Viola palustris, Pinguicula). 
210. Hohenfurt. 

Torfmoore mit Hochmoortypus sind hauptsáchlich im sůdlichen Theile, sid- 

lich vom Friedbere verbreitet, bald auf kleineren, bald auf grósseren Fláchen, wo 

sie die meisten (Ouellen der hiesigen Báche náhren. Solche nur einige Aa grosse 

Hochmoore sind am Horschberge, bei den Waldhůusern und bei Presel unter dem 

927 m hohen Kuhberge, in der Hóhe von etwa 776 m" und 764 m. Grósser als 

diese sind die óstlich gelegenen Torfmoore „Tobaw“ bei Schónfelden und Kapellen, 

nahe der Oberósterreichischen Grenze. Sie liegen in der Hóhe von etwa 930 m 

und sind zusammen etwa 50 %a gross. Ihre Oberfláche ist wie bei den frůheren 

etwas geneigt und hie und da mit Pinus uncinata und verkrůppelten Fichten bestockt. 

Ein trockenerer Theil wird als Weide benůtzt. Der heutigen Flora nach sind es 

Hochmoore mit bis úber 2 » tiefen Schichten, die wenigstens oben ein Hochmoor- 

product sind. So weit es das Wasser bei der theilweisen Entwásserung erlaubt, 
wird der Torf gestochen. Die Sohle der Torfschichten bildet auch hier grober, mit 

Thon vermischter Sand. Die unterlagerte Gebirgsart ist Granit, dessen Blócke auf 
den umliecenden Anhčhen lagern und dessen unverwitterte schotterartice Theile © 

auch in der Sohle der hiesigen Torfmoore zu finden sind. 

Ausser diesen Torfmooren kommen auch noch kleinere bei Kaltenbrunn und 

Martelschlag und Gilowitz, nahe von Hohenfurt vor. 
Die 2 gróssten Torffláchen důrften aber jene sein, die sich an der Grenze 

des Oberplaner Bezirkes, bei Unter-Wuldau ausbreiten und bis in letzteren reichen. 

Es sind dies die den Gemeinden Se/mwedschlag und Wadetstift gehórende „Selimied- 
schlůger Au“ und „Wadetschlůger Au“. Erstere ist úber 100 Aa, letztere iiber 50 Aa 
gross, und theils mit Fichten und Kiefern (Abies picea, Pinus silvestris et uncinata) 

bestockt, theils einer saueren Wiese áhnlich. | 
Ihre heutige Flora ist eine Hochmoorflora, der Rand zeigt auch eine Wiesen- 

moorflora. Die 1—2 m máchtigen Schichten ruhen auf Lehmboden, der stellenweise © 
von Grafit und Humussubstanzen verunreinigt zu sein scheint. 
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211. Kaplitz. 
| Im ganzen Bezirke, besonders im sůdostlichen hůgeligen Theile, sind Torf- 

fláchen von ziemlich áhnlichem Gepráge verbreitet, deren Unterlage aus Granit be- 

steht. So bei der Gemeinde Pýlanzem in der S. H. von etwa 600 » und stellen- 
weise am Schwarzaubache, bei Lietschau, Uhretschlag und Meimetschlag, Sinetschlag 
und Zirnetschlag, bei Oppolz unter dem Oppolz- Berge, bei Trojern, bei Unterhatd 
(hier am Můhlteich und Holzteiche), und am Báren-Teiche. 

Die grósste Fláche nehmen aber die Torfmoore bei Buchers theils in, 

theils an den Grenzen der Bouguoischem Forste ein, wáhrend die ibrigen oben ge- 
nannten gewóhnlich nur einige 2a gross sind, und entweder durch Torfstiche aus- 

gebeutete oder noch intacte Schichte zeigen. In der Bildung der Schichten und in 
der Flora sind alle diese Torfmoore einander ziemlich áhnlich. Es sind dies Hoch- 

moore an Wiesenmooren oder auch an Erlbrůchen, seltener auch in den Schichten 

reine Hochmoore. Als Beispiel diene das 6 a grosse, flache, heute durch Gráben 
theilweise schon entwásserte Moor „Bonholz“ in der Katastralgemeinde „Pýlanzen“ 

bei Kaplitz. Das Moor liegt, von 607—774 m hohen Hůgeln umgeben, in der S. H. 

von etwa 580 » an anmoorigen Wiesen, und ist zum Theile von Schwarzbirken und 

Kiefern bewachsen, zum Theile waldfrei. An seinen entwásserten Stellen wird es 

-als Weide benitzt. Der grósste Theil ist noch ein reines Hochmoor, wáhrend der 

andere Theil des Moores bereits in eine Wiese meliorirt ist. Die bis 4 m tiefen 

Schichten sind der botan. Analyse nach zu unterst das Product eines Arundinetums 

mit erkennbaren Typha- und Juncusresten, wie auch das eines Arundineto-Carice- . 

tums, welches auf einen Ursprung dieses Moores aus einem Teiche hinweist. Das 

in den Schichten ruhende Lagerholz ist von Sphagnum umschlungen, das wie ge- 

wóohnlich in den unteren Schichten dunkelbraun gefárbt erscheint. Auf den Sphagnum- 

resten und dessen Begleitern ruht eine schwache Heideerde-Schichte. Die Sohle 

des Torfes ist tertiárer Thon oder Sand, stellenweise auch weisser Kies, dessen 

Unterlage Granit bildet. 
212. Schweinitz. 
Torfmoore sind in dem nordlichen Theile des Bezirkes auf dem Tertiár, 

-im sůdlichen Theile auf Granitunterlagen ziemlich verbreitet. In dem westlichen 
„Theile, wo Glimmerschiefer den Untergrund bildet, sind Torfmoore nur spárlich und 

| zwar nur dort vertreten, wo die tertiáren Thonschichten inselartie auf dem Glimmer- 

schiefer ruhen. 

Viele ha gross sind sie an den Elexnicer Teichen (nordóstlich) und an dem 
Strobntzer Bache in der S. H. von 450—460 m. So liegt sůdlich von Schweinitz 

| das etwa 10 %a grosse Hochmoor bei Chwalkov und sůdwestlich davon liegen die 

Torfmoore auf etwa 3 Orten um Bessenitz. Nordwestlich von Schweinitz begleiten 

-die Torfmoore den Schweinitzer Bach in engen, 1 Kilometer langen Štrecken, áhnlich 

denen im vorigen Bezirke. 
| 219. Gratzen. Die geologischen Verháltnisse sind hnlich denen des 
| vorigen Bezirkes. Der nordliche und norděstliche Theil hat zum Untergrunde ter- 
| | Hiáren Thone und Sand, der westliche Granit. 

| Wiewohl hier auf beiden Unterlagen Torfmoore sporadisch zerstreut sind, 

| sind sie doch bedeutend máchtiger auf dem Tertiár entwickelt. In der Nachbarschaft 
i 
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der im Wittingauer Bezirke beschriebenen Hrdlořezer Torfmoore breitet sich das 

gegen 200 Aa grosse Rothe Moos (etwa in 474 m S. H.) mit bedeutenden Torfstichen. 
aus. Neben dieser grossen Torffláche begleiten auch den Strobmitzer Bach enge 

Streifen von Torfmooren. Ebenfalls findet man sie an den Teichen, wie z. B. an dem 

ino: vom Bólumdorfer Teiche (Biňow) gelegenen Winauer und dem Vaux-Teiche 

r. Kleinere, einige ha gorosse Torffláchen kommen auch siůidwestwárts bei Gutten- 

h unn und Reichenau vor. 

Was die Flora und die Schichtenverháltnisse ohket so sind diese Torf- 

moore, so weit sie mir bekannt sind, jenen im Wittingauer Bezirke beschriebenen 

zlemlich hnlich, 

Die Torfmoore Bohmens im Vereleiche mit den Torfmooren 

eineer anderen Lánder, namentlich der Nachharlánder. 

Was die Verbreitune der Haupttypen der Hochmoore und Wiesenmoore 

anbelangt, so ist das Verháltniss derselben in den Nachbarlándern ein ziemlich 

ahnliches, und die Ursachen ihrer Entstehune fast eleich. 

So finden sich z. B. in Ungarn nach Prof. Pokorny's Berichten in Niede- 
rungen nur Wiesenmoore, wáhrend Hochmoore nur in den Karpathen vorkommen. 

In Nieder- und Oberósterreich als auch in Wěhren ist das Zahlverháltniss 

der Hochmoore gegenůber den Wiesenmooren jenem in Bobmen ziemlich gleich, nur 

dass dort die Verbreitung der Moore úberhaupt eine geringere ist. 

In Salzburg ist nach Lorenz der Typus der Hochmoore háufig verbreitet 

und dieselben haben oft eine Wiesenmoorunterlage. 

In Bayern nehmen nach Sendtner neben den Hochmooren auch die Wiesen- 

moore bedeutende Fláchen ein. 

Die Torfmoore Wůrtembergs und Badens sind auch zum Theil Hochmoore 
und zum Theil Wiesenmoore. Nach Schimpers Beobachtungen cibt es im oberen Rhein- © 

thale keine Hochmoore, wogegen sie auf den benachbarten Bergen verbreitet sind. 
In Sachsen und Schlesien scheint das Verháltnis der Hochmoore zu dem der 

Wiesenmoore dasselbe zu sein wie bei uns. In den Gebirgen findet man vorzugs- 

weise Hochmoore, wáhrend Wiesenmoore nur in geringer Ausdehnune vorkommen; 

in den Niederungen dagegen kommen neben den Wiesenmooren auch spárlich Hoch- 

moore vor. Beide Formen treten in Schlesien zahlreicher, als in Sachsen auf, wo aber- 

(im Erzgebirge) Hochmoore in ziemlich grosser Ausdehnung vorhanden sind. | 

In Norddeutschland und Holland sind Hochmoore (der heutigen Flora nach) 
bei weitem vorherrschend. Grisebach bespricht auch nur solche bei den Emsmooren. © 

Wie ich mich aber úberzeugt habe, sind hier auch Wiesenmoore (in Holland Lage- 

veenen und Moerasveenen genannt) verbreitet. Dies erhellt auch aus Štarings School- 
kart und Salfelds cseografischer Beschreibung der Moore des nordwestlichen Deutsch- 

lands und der Niederlande.*) 

*) Prof, Fleischers Mittheilungen úber die Arbeiten der Moorversuchsstation in Bremen. 
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In Sůdbašern, dessen Moore von allen Nachbarlándern, ausser Norddeutsch- 

land, am besten bekannt sind, betrágt nach Sendtner die Zahl aller Torfpflanzen 
332, von denen 75 auf Hochmooren, 157 auf Wiesenmooren und 100 auf beiden 
zugleich vorkommen. Von diesen 332 Arten sind 127 echte Moorpflanzen, wáhrend 
die úbrigen 178 anderen Bóden angehóren und den ersteren beigemengt sind. 

Von denjenigen Pflanzen, welche Sendtner als echte Torfpfianzen anfůhrt, 
fehlen unseren Torfmooren folgende: Betula humilis Ley M., Carex microglochin 

Wahl M., Carex Heleonastes Ehr. M. Alsine stricta Wahl Hm., Saxifraga hirculus 
Hm., Juncus stygius L. Hm., Senecio aguaticus Huds., Pedicularis sceptrum Caro- 

linum L. Hm., Statice purpurea Wm., Spiranthes aestivalis Rich. Wm., Allium sua- 

veolens Ja., Juncus triglumis L. Wm., Carex Gaudiniana Wm., capitata Wm., Carex 
grypus Wm. und Cinclidium stygium. 

Dafůr aber finden sich auf den Torffláchen Bohmens einige Pflanzen, welche 

wieder den Torfmooren Baierns fehlen, so z. B. Cineraria palustris, Ligularia sibi- 

rica, Ranunculus cassubicus, Štellaria Friseana, Cardamine Opizii u. a. 

Neben diesem Unterschiede zeigen unsere Torfmoore auch noch einen 

anderen ; es ist námlich das Verháltnis, in welchem die einzelnen Torf-Pflanzen auf- 

- treten, bei den Torfmooren der Nachbarlánder ein anderes, als bei den unsrigen. 
So nimmt Sendtner fůr die Wiesenmoore die Rhynchospora fusca und fůr 

Hochmoore die Rhynchospora alba als characteristisceh an. Dem entgegen habe ich 

mit Ausnahme einiger wenigen Fálle die Rhynchospora fusca fast nie allein, sondern 

immer in Gemeinschaft mit Rhynchospora alba gefunden, und letztere oft so zahlreich 

und nahe an ersterer, dass ich beim Ausreissen der einen Art umwillkůrlich einige 
Exemplare der anderen Art in der Hand hatte. Was also von dem Fundorte der 

einen Pflanze gilt, sollte auch nach meiner Ansicht von dem der anderen gelten. 

Die Fundorte derselben sind meist bestimmte Torfgebilde an der Grenze von Wiesen- 

und Hochmooren, oder an den Uebergansformen derselben, wie bei Hernsen, Damm- 

můhl und Hirschberg, wo die Torfmoore entweder eine Unterlage aus Sand oder 

Thon haben. 
Als bezeichnende Wiesenmoorpflanzen fůhrt ferner Sendtner (p. 628) noch 

Scirpus setaceus und acicularis an. Diese zwei Pflanzen finden sich auf den echten 
Wiesenmooren Bóhmens niemals vor, ich sah jedoch diese nicht selten in der 
Náhe derselben auf sandigen oder lehmigen, schlammartigen, durchnássten, nicht 

aber torfisen Uferstellen der Teiche und Tůmpel. 
Fůr die Hochmoore ist nach Sendtner (p. 628) Leerzia oryzoides characte- 

ristisch. In Bóhmen wáchst diese Pflanze nicht auf Hochmooren, sondern nur auf 
morastigen, nicht aber torfigen Ufern der Teiche, Flůsse und Tůmpel. 

-Das Sphagnum acutifolium Ehr. und compactum hált Sendtner (b. c. p. 631) 

fůr keine eigentlichen Hochmoorpflanzen. Nach meinen 14jáhrigen Beobachtungen 
der Torfmoore, speciell der bohmischen Torfmoore, muss ich diese, wie úberhaupt 

-jedes Sphagnum, fůr einen echten Hochmoorbildner ansehen, ganz gleich, ob sie auf 
einem Wiesenmoore oder auf dem Wald- oder Heidehumus, oder auch in noch 

torffreien, mit Regenwasser angefůllten Thongruben gefunden werden. Wenn sie sich 
auch nicht durch die von ihnen erzeugten Schichten als Hochmoorbildner bewáhrt 
haben, so sind sie hier doch als Vorboten einer Hochmoorbildune zu betrachten, 

13 
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welche auch sicher eintreten wůrde, wenn die Bedingung der weiteren Torfbildung 

(namentlich das nothige Wasser) stets vorhanden wáre; werden sie auf einem Wie- 

senmoore angetroffen, so zeigen sie hier die Zeit an, wann sich die Wiesenmoor- 

bildung in eine Hochmoorbildung umzubilden anfángt. Dies beweist nicht nur die 
heutige Flora der Torfmoore Bohmens, sondern auch die Schichten derselben. — 
Unter den Pflanzen, welche den Wiesen- und Hochmooren gemeinschaftlich sind, © 

erwáhnt Sendtner einige, welche ich ebenfalls fůr Hochmoorpflanzen halte. Es sind 
dies: Drosera rotundifolia, longifolia, Salix repens. Hochstwahrscheinlich brachten 

ihn zu dieser Angabe ihre Fundorte, an denen die Wiesenmoorflora schon langsam 
durch die Hochmoorflora verdránet wurde. Dass auch das Vorkommen obgenannter 
Planzen auf Wiesenmooren Sendtner úberraschte, erhellt daraus, dass er zu den 

Namen derselben ein Fragezeichen beifůgte. 

Es ist nicht leicht moglich, alle Pflanzen, wie z. B. die Torfmoose, nur 

deshalb, weil sich dieselben auf Wiesenmooren gezeigt, auch schon als Wiesenmoor- 

pflanzen zu betrachten. 
Fieck fůhrt in seiner Flora viele in Schlesten wachsende Pflanzen als Torf- 

přianzen an, welche bei uns fehlen. So: Stellaria crassifolia L., Alisma natans L., 

Carex microstachya, Aldrovandia vesiculosa, Salix livida, Carex rostrata, Siegertiana, 

Calamagrostis neglecta, Microstylis monophylla Lindb., Utricularia Bremii. Dafůr 

fehlen den Torfmooren Schlesiens z. B.: Cladium Mariscus, Schoenus ferrugineus 

und nigricans, Soldanella montana, Willemetia appareiodes, Cineraria sibirica u. a. 

Bemerkenswert ist in Schlesien das Vorkommen von Aspidium cristatum 
auf Schaukelsůmpfen, wáhrend in Bóhmen diese Pflanze nur auf Erlbrůchen und 
zwar in der Náhe der Dámme oder auf trockeneren Gráben und anderen Hochmoor- 

stellen wáchst. Durch Vergleichung der Torfflora Bohmens mit jener Můhrens findet 

man, dass sich daselbst auch folgende in Bóhmen fehlende Pílanzen an der Torfbil- 
dung betheiligen: Leucojum aestivum L., Iris spuria L., Carex hordeiformis Thuill, 

Salix hastata L., Malaxis monophyllos Sw., Aster Tripolium L., Senecio Doria L., 

Oenanthe silaifolia M. Bieb., Betula humilis Schrank. — 

Dagegen fehlen den máhrischen Torfmooren: Malaxis paludosa Sw., Rhyn- 

chospora fusca, Cladium mariscus, Salix myrtilloides L., Ligularia sibirica Cass., 

Utricularia brevicornis, Erica herbacea, Arctostaphyllos officinalis Wim., Ostericum 

pratense Hoffm., Rubus Chamaemorus. Auch mit den Torfmooren Ungarns stimmen 

die Torfmoore Bóohmens — nách der Beschreibung von Pokorny *) — nicht ganz 
úberein, und man sieht auch hier bedeutende Unterschiede. Da Hochmoore in Ungarn, 

ausgenommen in den Karpathen, nirgends sich vorfinden, so haben die Torfmoore 

Ungarns eine einfórmigere Flora als die unsrigen. Die Hauptpflanze der ungarischen 

Wiesenmoore ist nach Pokorny **) Hypnum Kneifii, zu welchem sich in kleineren 
Mengen bald Aulacomnium palustre, bald Phragmites, bald Carex stricta gesellt. 

Diese drei Planzen sind die Hauptpflanzen der drei Torftypen Ungarns. Der erste 

Typus „Láp“ genannt, entspricht unseren Wiesenmooren, u. z. der Art Hypnetum, 

*) Abhandlungen der k. k. Akad. der Wissenschaften in Wien. 
**) Verhandl. d. r. bot. Ges. in Wien I860, 286. 
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- der zweite „Sar retje“ der Art Arundinetum und der dritte „Zsombék“ ist der Art 
Caricetum am áhnlichsten. 

Nach den Arbeiten v. Kerner, v. Beck und v. Wettstein zu urtheilen, sind 

die floristischen Verháltnisse der benachbarten mederósterreichischen Torfmoore den 

*unseren am dhnlichsten. 

In Krain, wo sich das grósste Torfager Osterreichs „das Laibacher Moor“ 

befindet, sind die Torfverháltnisse auch nicht viel anders, wie bei uns. Pokorny fiihrt 
von dort einige Pflanzenarten an, welche bei uns entweder gar nicht, oder wenigstens 

nicht auf Erlbriůchen vorkommen. Es sind dies: Leucojum aestivum, Stellaria bul- 
bosa u.. Veratrum album. 

In Holland und Norddeutschland sind die Verháltnisse der dortigen Hoch- 
moorflora, zwischen dem Zuider-See und der Elbe in kurzen Zůgen meist folgende: 

Die Vegetation aller dieser Moore hat einen echten einfórmigen Hochmoor- 
character. Die Hauptpflanze derselben ist Calluna vulgaris, die weit und breit, stellen- 

weise schůtter, trockenere Moorstellen oft mit Empetrum nigrum bedeckt; auf mehr 

nassen Orten bildet sie Bůlten, mehr humose als moorige von ihr dicht bewachsene 

30—60 cm hohe Erhebungen, die oft von kleinen, fast vegetationsfreien schlamm- 

artigen, stellenweise mit Wasser bedeckten, pechschwarzen Bunkerdefláchen umgeben 

sind. Auf dieser schlammartigen Torfmasse kommt oft massenhaft die hier sehr ver- 

breitete, unseren Mooren aber fehlende graue Erica tetralix, und hie und da auch 

einzelne dichte Rasen von Eriophorum vaginatum vor. Auch Sphagnum erscheint 
in dieser Gesellschaft meist in der Species acutifolium. Mancherorts tritt zu diesen 

Moorbewohnern gruppenweise Scirpus caespitosus, seltener auch pauciflorus, und 

-Ahnlich wie bei unseren sůdbohmischen Hochmooren und noch mehr bei den 

Erzgebirgsmooren Betula pubescens, seltener Pinus silvestris hinzu. Oft herrscht 

-auf den nassen Mooren fast nur Erica tetralix oder auch das Sphagnum in 
in denselben Arten wie in Boóhmen vor. Darunter sieht man spárlich an manchen 

Orten Andromeda, hie und da gruppenweise Rhynchospora fusca, alba, Juncus 

Sguarrosus und andere. In den Moorgráben sind die geměinsten Pflanzen Phragmites 

- communis, Juncus communis, Cicuta, Carex ampullacea, Scirpus lacustris und 

Tabernaemontani, mitunter auch Typha latifolia, Potamogeton pusillus, seltener 
marinus, Sparganium simplex, Utricularia vulgaris und Zanichellia palustris; an den 

Rándern derselben wáchst massenhaft Molinia coerulea, an trockeneren Orten dieser 

Gráben mitunter auch auf mancher trockenen Stelle der Torfmoore selbst kommen 
mit Calamagrostis epigeios gruppenweise Stráucher von Myrica gale, Salix repens, 

aurita, stellenweise mit Ledum, Hydrocotyle und Naumburgia vor. Das bei uns auf 
solchen Orten háufige Vaccinium uliginosum sah ich hier fast gar nicht, und auch 
Oxycoccos ist hier viel seltener; ja es scheint, dass úberhaupt der Typus eines 

echten Vaccinietums, wie er vielen unseren Mooren eigen, den norddeutschen fremd 

ist. Ich fand es dort nirgends. 

Von den Pflanzen, die ich auf jenen Mooren gesehen habe, fehlen den un- 
seren, ausser den bereits erwáhnten, noch Narthecium ossifragum, Hypericum elodes, 

Alisma ranunculoides, natans, Carex extensa. 
Interessant ist auch das Vorkommen von Empetrum nigrum auf jenen 

Mooren in Niederungen, nachdem dasselbe bei uns nur auf den Hochmooren der 

13* 
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Gebirge zu sehen ist. Galium saxatile L., das in unseren Gebirgen an trockenen 
steinigen und grasreichen Plátzen wáchst, findet sich dort auf Torfmooren vor. 
Arctostaphylos, die bei uns auf Heiden zu finden ist, wáchst dort auch auf Hoch- 
mooren. — | 

Sonst sind diese Hochmoore unseren, namentlich aber jenen des Erzgebirges 

nicht unáhnlich, wie auch die Wiesenmoore und die Ubergánge derselben in Wiesen 
mit unseren ziemlich úbereinstimmen. 

Wiesenmoore kommen in Norddeutschland, als auch in Holland bei weitem 

nicht auf so grossen Fláchen vor, wie die Hochmoore. Šie heissen in Holland Lage- 

veenen und Moerasveenen. Solche sah ich z. B. nordóstlich an der Hunse am Schoone- 

becker Tief, bei Zuidbrock und anderorts. Abweichender von unserer Flora ist schon 

jene der sandigen Umgebung der Friesischen Moore mit ihren Lepigonum-, Ulex- 

und Halianthus-Arten, als die echte Torfflora der norddeutschen Moore. 

Viele der Moorfláchen Hollands, minder jene von Norddeutschland sind be- 
reits cultiviert, und viele zeigen noch Spuren der hier einst sehr verbreiteten Brand- 

cultur, welche dann meist mit einzelnen Callunapflánzchen und zahlreicher Spergula 

arvensis und Holcus mollis bewachsen sind. Auf dem cultivierten Moore kommen 

die beiden letzgenannten als háufiges Unkraut vor, und zu ihnen gesellt sich noch 
Galeopsis tetrahit, Polygonum persicaria, Šenecio vulgaris, silvaticus, Stellaria media, 

Agrostis vulgaris, Rumex acetosella u. a. 

Abgetorfte Fláchen sind selten wasserfrei, und wenn, dann anfangs vege- 

tationsfrei, erst spáter siedeln sich allmáhlich Calluna, Hypericum humifusum und 

andere oben erwáhnte Torfpflanzen an. 

Die ostpreusischen Hochmoore sollen den bestehenden Beschreibungen zu- 

folge meist noch aus reinem Sphagnum gebildet sein, und dieses bildet daselbst 
nach der freundlichen můndlichen Mittheilung des Herrn Prof. Dr. Grahl bis 12 m 

máchtige Moostorf- (Sphagnetum-) Schichten. 

Der Typus eines Callunetums soll dort nur noch spárlich verbreitet sein. 

Was nun die Torfmoore der úbrigen Lánder Europas anbelangt, so scheinen 

auch sie (besonders die Hochmoore) mit jenen in Bóhmen úbereinzustimmen, und sind 

ihre ersten und wichtigsten Hochmoorbildner* dieselben ; úberall ist das Sphagnum 

acutifolium, cymbifolium, variabile u. a. zu finden, ja sogar die nordamerikanischen 
und nordasiatischen Moore haben dieselben Sphagnumarten, die trotz der Verschie- 

denheit ihrer Lebensbedingungen nur sehr geringe Abweichungen in ihrer Structur 

aufweisen. Dass mitunter einige Formen nur auf einzelne Lánder beschránkt sind, 
ist durch die verschiedenen klimatischen und pedologischen Verháltnisse dieser 

Lánder leicht erklárlich. (Ich glaube auch nicht, dass diese Formen und Varietáten 

constant wáren.) Nur Sphagnum floridanum, dann Sphagnum cymbifolium Ludowi- 
cianum Rent. et Can., Sphagnum Tietzgeraldi Ren. scheinen ausschliesslich ameri- 

kanische*“) Specialitáten zu sein. 

Den něrdlichsten Gegenden Europas, Amerikas und Asiens gehórt das 

*) Cardot Jul. Revision des Sphaignes de VAmérigue du Nord. Extrait des Bulletins © 
de la Société royale de botanigue de Belgigue (Tome XXVI Premiěre partie Bruxelles 1887). 
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Sphagnum Angstrómii, riparium, Lindbergii an; das letztere kommt zwar auch in 

Bohmen, aber nur im Hochgebirge vor. 
Auch die úbrigen Pflanzenarten der Hochmoore der nordlichen Haemispháre 

sind nicht nur einander sehr áhnlich, sondern auch meist dieselben. 

Auch in der Flora Nordsibiriens (wie sie Scheutz in K. Swenska Vet. Akad. 

Handlinger B XXII Nro 10 beschreibt), besonders der des Jeniseithales, sind, mit 

wenigen Ausnahmen, fast dieselben Spěcies auf den Torfmooren, wie bei uns. 
Ja sogar in noch nordlicheren Gegenden wáchst, wie man sich z. B. aus 

den Beschreibungen der Vegetationsverháltnisse Grónlands (von Holm, Warming) 
úberzeugen kann, so manches, was an unsere Hochmoore erinnett. 

Deductionen, die aus der Analyse der bohmischen Torf- 
schichten folgen. 

Durch die Analyse dieser und zahlreicher anderer Torfarten gelange ich zu 

mehreren Folgerungen, die fůr die bohmischen Torfmoore allgemein giltig sein důrften. 

In den Toríschichten kónnen wir blos ein in den Hauptumrissen entwor- 

fenes, aber kein vollstándices Bild ihrer Flora der vergangenen Zeiten sehen. Denn 

die Pflanzen sind meist um so mehr und um 50 vollstándiger in die amorphe Torf- 

masse úbergangen, je álter der Torf ist, und es blieb von denselben blos das úbrig, 

was vor der schnellen Ulmification und Humification geschůtzt war; es sind dies, 

nach den aufgefundenen Pflanzentheilen zu schliessen, hauptsáchlich Pflanzengewebe, 

welche mit Kieselsáure incrustiert sind, Gewebe, deren Háute in Cutosa oder Lignin 

umgewandelt sind, und Gewebe, welche Harz, átherische Ole oder Wachs enthalten. 

- Ausser diesen ist auch das Gewebe der Moose im Stande, dem Vertorfen einen lán- 

geren Widerstand entgegenzusetzen. 

Die im Torfe aufgefundenen Pflanzenreste můssen zwar nicht alle von aus- 

schliesslich im Moore vorkommenden Pflanzen herrůhren, sondern sie kónnen auch 

Planzen angehóren, die sich zufállig zugesellten; immer aber finden wir unter 
ihnen solche Pflanzenreste, aus deren Gegenwart wir auf den Ursprung des Torfes 

schliessen konnen. 

Durch die Resultate der Analyse von Torf aus drei Hundert zwei und 
zwanzig bohmischen Moorgrůnden habe ich die Úberzeugung gewonnen, dass: 

1. Die Hochmoore in den Niederungen in den meisten Fállen auf Wiesen- 
moor aufliiegen. Dort, wo ihre Unterlage nicht durch Wiesenmoor gebildet wird, 

becannen sie sich auf dem nassen Humus der Waldbáume zu bilden. 

2. Die Mehrzahl der bohmischen Wiesenmoorschichten entstand dadurch, 

dass sich Wasserbehálter, Teiche und Tůmpel mit Torf ausfůllten. 
3. Die Reihenfolse der Torfschichten in der Mehrzahl der bohmischen 

Hochmoore, die auf Wiesenmoor ruhen, scheint wenigstens in einigen ihren Theilen 

von unten angefangen folgende zu sein: 

1. Arundinetum, 2. Arundineto-Caricetum, 3. Hypneto-Caricetum oder Hyp- 
netum, 4. Alnetum, 5. Eriophoreto-Sphagnetum, 6. Sphagnetum, 7. Vaccinieto-Cal- 

lunetum oder auch 1. Hypnetum, 2. Hypneto-Caricetum, 3. Caricetum, 4. Spha- 



182 

onetum, 5. Sphagneto-Vaccinietum, 6. Vaccinieto-Callunetum, oder auch 1. Hypneto- 
Cariceto-Eriophoretum, 2. Sphagneto-Eriophoretum, 3. Sphagnetum, 4. Callunetum. 

Diese Aufeinanderfolge ist auch noch in vielen Moorgrůnden aus der jetzigen 

Flora der náchsten Nachbarschaft ersichtlich. Etwas anders verhált sich diese. 

Reihenfolge in vielen Mooren der Niederungen (z. B. beim Schiessnicer Teiche 

náchst Bóohmisch-Leipa und beim Hammer-Teiche náchst Wartemberg), und noch 

deutlicher in unserem Hochgebirge, wo die nicht gepflegten Wiesen und Weiden 

stellenweise vermodern. Man sieht, wie sich auf solchen Orten zuerst die Moose 

(Hypna) und nachher die Páume und SŠtráucher ansiedeln, in deren Schatten dann 
Sphagna zu wuchern beginnen nnd die ganze Fláche nach und nach versumpfen. 

Fůr diesen Ursprung sprechen ganz deutlich die amorphen, fast humusartigen un- 

tersten Schichten vieler Moore unserer Grenzgebirge, welche reichliche Chitinreste 

verschiedener Insecten und Reste von Pflanzen, die sonst nie in einem Moore vor- 

kommen, enthalten. | 

Wenn auch die Aufeinanderfolge nicht in allen Theilen der Schichten nach 

obiger Schilderung entwickelt ist, so ist sie doch wenigstens an irgend einer Štelle 

der Schichten eines und desselben Hochmoores, das aus einem Wiesenmoor ent- 

standen, vertreten. 

4. Die Umwandlung des Wiesenmoores in ein Hochmoor geschieht und ge- 

schah zumeist an weniger nassen Štellen, insbesondere auf dem Humus der Báume. 
Der anorganische Theil des Bodens, wie man aus der Verschiedenheit der Unter- 

lace der bohmischen Hochmoore deutlich ersehen kann, scheint kein Haupturheber 

der Umwandlung der Wiesenmoore in Hochmoore zu sein, wie dies von vielen Bo- 

tanikern behauptet wurde, noch muss der Boden, auf dem sich Sphagna ansetzen, 

sowohl kiesel- als auch humusháltig sein, da ich mich genau ůúberzeust habe, dass 

sich die Torfmoose blos auf organischem humus- oder torfháltigem Boden und in 

reinem Regenwasser ansetzen. 

5. Das Wasser, welches dem Wachsthum der Torfmoore am gedeihlichsten 

ist, ist das reine atmosphárische Wasser. Wasser, das viel Kalk enthált, ist zum 

Ansetzen der Torfmoose nicht geignet, doch kann es dieselben ernáhren, wenn es 

zuvor durch eine máchtige Torfschichte filtriert wird. 

6. Einige Torfmoore des Riesengebirges und Erzgebirges, und hóchst wahr- 
scheinlich auch die anderer Gebirge Bohmens entstanden zu einer Zeit, als daselbst 

noch ein viel milderes Klima herrschte. Dies beweisen die máchtigen Báume, die sich 

in den Schichten an Stellen vorfinden, wo heute auf der Oberfláche in Gemeinschaft 

mit der verkrůppelten Fichte oder Sumpfkiefer nur noch das Knieholz wáchst, wie 

auch das Auffinden von Eichen, Rothbuchen, Haselnusstráuchern in Hóhen,“) wo 

heute diese Bůňume und Stráucher nicht mehr wachsen. Die Grenze des Baum- 

wuchses reichte damals viel hóher, als heutzutage. — 
Vergleichen wir num die Ergebmisse der Analyse der bólumischen Torfmoor- 

selachten mt jenen der amderen Lámnder Osterreichs und eimger anmderen Staaten 

*) So z. B. findet man Haselnůsse und Haselstrauchholz auf der Sohle der Torfschichten 

bei Gottesgab, Sebastiansberg und Pressnitz 1000 m u. 846—850 m hoch), wo gegenwártig im 

ganzen Hochgebirge keine Spur mehr von diesem Strauch zu sehen ist; blos in den viel tiefer 

gelegenen Vorbercen komimt er vor. 
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Europas vor allem mt denen von Norddeutschland und Holland. Der grósste Theil 

-der Hochmoore der norddeutschem, nur durch niedrige, 60—80 m hohe Geestanhóhen 
unterbrochenen Ebene zwischen der Elbe und dem Zuidersee ruht auf feinkórnigem, 

- alluvialem oder auch diluvialem Sande, stellenweise auch auf tertiáren Bilduncen. 

- Auf diesem Sande, der an der Contactstelle mit dem Torfe dunkelbraun gefárbt 
erscheint, ruht stellenweise eine schwarze Heidetorfschichte; auf das hin hat Grie- 

sebach den Ursprung aller norddeutschen Moore der Ericavegetation zugeschrieben. 

In der Mitte oder úberhaupt an jener Štelle, wo das Moor tiefer ist, pflest eine 
-ungleich máchtige Arundinetum- oder auch Arundineto-Caricetum-Schichte (soweit 

ich mich selbst davon an Ort und Štelle zu úberzeugen Gelegenheit hatte) zu 
ruhen. Es cibt hier auch Moore, wo (zuverlássigen Beobachtern zufolge) die un- 

terste Arundinetumschichte durch eine Schichte von Schlickboden unterbrochen ist. 
Auf der Arundinetumschichte ruht fast úberall in den dortigen Mooren eine Holztorf- 

schichte, die oft einem Alnetum, oft auch einem Pinetum oder Abietum ihren 
Ursprung verdankt, wie das darin liegende Lagerholz beweist. Nach dieser Schichte 

kommt meist eine dunkelbraune Sphagneto - Eriophoretum - Schichte (oft auch eine 

Eriophoreto-Scirpetum-Schichte), und hóher eine helle, oft viele Meter máchtige 
- Sphagnetumschichte „der sogenannte weisse Moostorf“, die aus hellem oft fast gar 

nicht zersetztem Sphagnum (meist reinem Sphagnum cymbifolium oder acutifolium 
und variabile) oder auch aus Polytrichum commune, so z. B. bei Gifhorn, gebildet 

wird. Nur in dem untersten Theile dieser Schichte ist das Sphagnum brauner, zer- 
setzter. Die oberste Schichte der norddeutschen Torflager ist eine bis "/,„ » hohe, 
dunkle, hie und da von Klumpen von zersetzten Eriophorum vaginatum filzige 

Bunkerdeschichte, die ihren Ursprung meist der heutigen, oben kurz beschriebenen 

Vecetation verdankt. 
Aus der Schichtenfolge dieser Moore ist ersichtlich, dass die Torfschichten 

Norddeutschlands sich von den unseren nur wenig unterscheiden. Man sieht, dass 
auch hier die Moore aus nassen Heiden, aber auch aus natůrlichen Šeen und 

Teichen entstanden sind. Doch hat auch hier diese Regel ihre Ausnahmen, wie am 

besten die Analysen vieler norddeutschen und hollándischen Torfe von Dr. Frůh 
und Dr. Caspary, und die genauen Untersuchungen der den Mooren unterlagerten, 

als Deckmaterial bei den Dammculturen angewendeten Sande von Prof. Dr. 

Orth zeigen. 
In Sehwedem sind den Beschreibungen von Post zufolge, die 10—12 m 

tiefen Torflager des mittleren Landes Ausfůllungen alter Seebecken; es kam hier 
nach Calla und Menyanthes eine Sphagnumvegetation, auf der sich spáter Calluna 
und Ledum sowie Fichten und Kiefern (und in den něrdlicheren Gegenden Schwe- 
dens Flechten) ansiedelten. 

Kerner nnd Pokorný berichten úber die ungarischen Torfmoore, die in den 
- Niederungen blos Wiesenmoore sind, dass ihre Grundlage ein Torf sei, der aus 
Schilfrohr entstanden wáre. Von dem Krainer „Laibacher Moraste“, der an seiner 

Oberfláche ein Hochmoor ist, behaupten sie, dass er auf Wiesenmoor aufliege. 
Ahnlich urtheilt Frůh úber die Schweizer Hochmoore, und Lorenz ůúber die 

> Salzburger Hochmoore, indem beide behaupten, dass die Grundlage der Mehrzahl 
derselben aus Wiesenmoorschichten gebildet werde. 



184 

Aus Baterm fůhrt Šendtner, der sich mit der Analyse der Schichten nicht 
befasste, gar kein Beispiel an; aber neueren Nachrichten zufolge, und wie ich aus 

dem zu Streu verarbeiteten Torfmaterial sehen konnte, ist auch dort die Unterlage. 
der meisten Hochmoore eine Wiesenmoorbildung. 

Die interessantesten Ergebnisse gewáhren aber Steenstrups Analysen der 

děmschem und der norwegischen Torfmoore, durch welche Analysen Blytt und Geikee 

den Wechsel des Klimas daselbst von der Gletscherperiode an beweisen. 

Vielleicht wird auch die weitere Analyse der álteren bohmischen Torfmoore, 

bis diese auf den Grund aufgeschlossen sein werden, zur Beleuchtung der klima- 

tischen Verháltnisse der vergangenen Zeiten etwas beitragen. 

Das Alter der bohmischen Torfmoore. 

Belece fůr das Alter der Torfmoore kónnen sein: 1. ihre heutige Flora, 

2. der Nachwuchs des Torfes an jenen Štellen, aus welchen derselbe ausgehoben 

wurde, 3. palaeontologische Funde, theils aus dem Pflanzenreiche, theils aus dem 

Thierreiche, 4. archaeologische Funde, und 5. der Grund, auf dem das Torfmoor ruht. 

1. Die heutige Flora des Moores, also jene, die seine Oberfláche bedeckt, 

kann uns einen Beleg fůr das Alter des Torfes abgeben, wenn auch blos fůr das 

relative Alter. 5 

Schon frůher (siehe Seite 37) wurde erwáhnt, dass auf vielen bohmischen 
Mooren zahlreiche arktische Pflanzen vertreten sind. Das Vorhandensein derselben 

weist auf eine Zeit hin, zu welcher das Klima in unseren Gegenden kálter war, als 

heute, es weist auf die lánest vergangene Zeit der Gletscherperiode hin, aus welcher 

diese Pflanzen sich auf unseren Mooren erhalten haben. 

2. Als einen unsicheren Beleg fůr das Alter des Moores kann man den 

Nachwuchs des Torfes an denjenigen Stellen betrachten, aus welchen der Torf aus- 

cehoben wurde. 

Nach Mittheilungen alter Arbeiter, die in den Borkowitzer Mooren beschát- 

tigt sind, verwachsen Stellen, aus denen man den Torf bis zu einer Tiefe von 2 » © 
ausgehoben hat, wáhrend eines Menschenalters, nach den Berichten anderer schon 

binnen 30 Jahren. 

(Ahnliches wird auch von anderen Seiten bestátigt; so erzáhlt Van Marum, 

dass sich ihm in einem Wasserbehálter im Laufe von 5 Jahren schon eine 4 mách- 

tige Schichte Torf gebildet habe. 
Nach de Luc verwachsen 2 » tiefe Gruben in den Mooren bei Bremen © 

binnen 50 Jahren, und nach Voigt bildete sich bei Arteren binnen 16 Jahren eine 

2 Ellen máchtige Torfschichte. 

Hoffmann berichtet, dass in dem Moore Altwarmbruch bei Hannover binnen 

50 Jahren schon zum zweiten Male Torf „gestochen“ wird, obwohl er zum ersten 

Male auf 8' Tiefe auseehoben worden war. 

Die Schwemmkanále, welche vor 100 Jahren in den Gegenden des nórd- © 
lichen Deutschlands an vielen Orten ausgegraben wurden, sind mit Torf verwachsen, 

und nur einzelne Schiffsgeráthe, die im Torfe hie und da gefunden werden, zeigen 

die Stellen jener ehemaligen Canále an.) 
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ř Nach diesen Angaben zu urtheilen, wáre das Alter der Torfschichten nicht 

| so gross, als es uns bei der Berůcksichtigung anderer Umstánde erscheinen wůrde; 

raber wenn auch alle diese Daten durchaus richtig wáren, so kann uns dieser Beleg 
Ě doch nicht als ein zuverlássiger Massstab dienen. 

há Ich habe selbst den Nachwuchs des Torfes im Borkowitzer Moore mit einer 

„Stange an einem Orte gemessen, wo sich neuer Torf bildete, und fand die Stange 

„nach 5 Jahren auf 2"/, dm Tiefe verwachsen. Aber was fůr ein Torf war das? Ein 
(schwammiges, unzersetztes, braunes Gewebe von Torfmoosen, durchflochten von 

| Radicellen von Eriophorum vaginatum und důnnen Stámmchen von Oxycoccos. Da- 
-neben aus der Nachbarschaft hieher verwehte Blattstůckchen und Kiefernadeln, und 
das alles nur sehr unbedeutend, stellenweise gar nicht ulmificiert. 

(M Der Torf, der sich hier im Laufe der Jahre gebildet hat, ist leicht, úberaus 

reich an Pflanzenresten, die entweder vollstándig unzersetzt oder blos zum geringen 

Theile zersetzt sind. Damit sich ein solcher Torf in den amorphen, bildsamen Torf 

umwandle, dazu wáren Jahrhunderte erforderlich. 

Úbrigens ist nicht einmal wáhrend der Bildung des Torfes das Wachsthum 

desselben in gleichen Zeiten eleich máchtig, nachdem die Feuchtigkeit auch nicht 

jmmer dieselbe ist. Wenn das Moor eine gewisse Hohe erreicht hat und nicht mehr 

-80 viel Feuchtigkeit besitzt, wie zur Zeit seines úppigsten Wachsthums, so muss es 

sein weiteres Wachsthum schon deswegen begrenzen, weil er allmáhlich auf der 

Oberfláche im Sommer vertrocknet. 
Es kann also eine Neubildung des Torfes kein allgemein eiltiges Zeit- 

(mass abgeben. 

9. Belege fůr das Alter von Torfschichten kónnen auch palaeontologische 

Funde sein. Die Pflamzenreste in den Torfschichten sind auch Gegenstand der Pa- 

laeontologie. Da sie aber Theile der recenten Flora sind, so gewáhren sie uns fůr 

das Alter des Torfes keinen anderen Beweis, als den, dass er sich in frůheren 
Zeiten aus anderen Pflanzen, oder dass er sich durch die ganze Zeit seines Be- 

stehens blos aus denselben Pflanzen gebildet hat. 

| Wenn aber die arktischen Pflanzen, die auf der Oberfiáche des Moores ge- 
funden werden, eine grosse Bedeutung fůr das Alter desselben haben, muss ihre 

Bedeutung um so grósser sein, wenn sie am Grunde der Torfschichten aufgefunden 

werden, und auf der Oberfláche des Moores nicht mehr wachsen. Belege hiefůr 

haben wir aber bis jetzt aus unseren Mooren keine und der Hauptgrund důrfte 

darin liegen, dass unsere Torfmoore selten bis auf den Grund abgetorit werden, 

wodurch die untersten Schichten und ihre Thonunterlage, in der die Pflanzen am 
erkennbarsten sind, (wie zum Beispiel in dem tertiáren Thon unter den Torfmooren 

des Budweiser Beckens) sich der náheren Untersuchung entziehen. Ausser Pfian- 
zenresten finden sich im Torfe auch noch Knochem vom Tmeren, und zwar nicht 

nur jetzt noch lebender Arten, sondern auch solche von bereits ausgestorbenen Arten. 

Natůrlich sind solche Funde ungemein wichtig. Bemerkenswert ist auch, dass in 
den Torfschichten nicht allein einzelne thierische Knochen, sondern auch vollstán- 

dige thierische, wie auch menschliche Kórper aufgefunden wurden. 
'Ž Die palaeontologischen Daten aus Bůhmen sind unbedeutend. In dem Torfe 

bei Košátka náchst Byšic, bei Mokrá in der Náhe von Opočno, dann bei Kostomlat 
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wurden Hirschgeweihe, bei Borkowitz Pferdezáhne gefunden, beides fůr - Alter 
dieser Torfschichten ohne Bedeutung. 

Bei Merkelsdorf aber, in den Vorlagerungen des Riesencebirges, wurden 

von dem Eigenthůmer eines Moores, dem Můller H. Havlíček, zwei Záhne gefunden, 

von denen ich den einen, seiner Angabe nach den kleineren, dort erhielt. Es ist 
dies ein Backenzahn aus dem Oberkiefer eines Riesenhirsches, Cervus megaceros, 

(siehe Taf. I., Fig. 8., 9., 10.) einer schon lángst ausgestorbenen Hirschart. Diese 

Záhne wurden auf dem Grunde des Torfes aufgefunden und sind sehr beschádigt, 

besonders die Wurzeln und der innere Theil derselben haben bedeutend gelitten, 

wahrscheinlich dadurch, dass sie nahe dem mineralischen Untergrunde durch sehr 
lange Zeit gelegen sind. Wenn auch die úbrigen Skelettheile dieses Thieres an 

jenem Orte gewesen wáren, můssten sie verfault sein. Dieser Fund beweist das 

grosse Alter der Torfschichten, er spricht dafůr, dass sie vielleicht in praehisto- 

rischer Zeit entstanden sind, da in der historischen Zeit dieses Thier hóchst wahr- 

scheinlich nicht mehr existierte. Hiemit ist freilich noch nicht gesagt, ob sie zu 

einer Zeit waren, in der es hier noch keinen Menschen gab, oder schon zu einer 

Zeit, wo er bereits lebte, nachdem in einem irlándischen Torfe ein Riesenhirsch 

gcefunden wurde, dessen eine Rippe wie von einem Pfeile durchschossen aussah, 

welche Verletzung ihm nur von einem Menschen beigebracht werden kónnte.*) 

Ebenso sind Záhne von Cervus euryceros Hart. auch im Sooser Moore 

bei Franzensbad cgefunden worden. Hier fand man auch Knochen und Záhne von 

Sus palustris Růtim (nach Prof. Dr. Laube) in einer Tiefe von 4 m. — Auch der 

Gemeindevorsteher von Hóflas berichtete mir von áhnlichen Funden in ihrem Ge- 

meindemoore. Bei Mokrá, unweit Opočno wurden ebenfalls grosse Záhne (?) ge- 

funden. Erstere hat Herr Mattoni káuflich erworben, die letzteren waren nicht zu 

eruiren. Unter den fast verkohlten Eichen in einer torfmooráhnlichen Bildung im 

alten Elbeflussbeete bei Klein-Kostomlat (in der Náhe von Nimburg) sind mensch- 
liche Knochen und sehr gut erhaltene Skelettheile, namentlich ein Schádel von Bos 

průmgenius gefunden worden, welchen das Museum in Nimburo káuflich erworben 
hat; andere daselbst gelegene Knochen sind leider von dem Finder gar nicht 

aufgehoben worden. 

(In anderen Lándern sind Beweise fůr das hohe Alter des Torfes durch 

verschiedene bedeutendere palaeontologische Funde celiefert worden. 
So in Baiern: Professor Zittel**) schreibt, dass er in dem Thale des Inn“ 

dicht unter einer Torfschichte das Gerippe eines Rhinoceros tichorhinus, 4 Bak- 

kenzáhne und zwei Hauer eines Mammuth und die Geweihe eines Rennthieres, im 

Torfe selbst Betula nana, Salix herbacea und Dryas octopetala gefunden habe. Er 

schliesst daraus mit Recht, dass diese Torfschichte aus dem Anfange der Gletscher- 

periode stamme. 

In den Torfmooren Nord - Amerikas, im Staate Indiania, sollen nach John 
Collet ungefáhr 30 Exemplare von Mastodonten aufgefunden worden sein. In Betreft 

*) Mehr hievon in den Schriften „Arbeiten der schles. Gesellschaft fůr vaterl. Cultur 

von 1828—30 $ 31, und „Mayer Paláologica 1832, 541.“ 

**) Sitzungsberichte der k. bayer. Akademie: 1874 7. Nov. p. 278, 
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1lieses Fundes muss man nothwendiger Weise die Ansicht Johns Collets theilen, 
llass diese Thiere in dem Moore versanken; dies ist ein Beweis von dem hohen 
Alter dieses Torfes, nachdem das Mastodon lánest in den praehistorischen Zeiten 

wusgestorben ist. 

: -© Bolches kann man wohl von unseren Torfschichten nicht erwarten, aber 
Ilass unsere Moore auch nicht minder wichtige Belege bieten werden, ist gewiss, 

nur muss man sich gedulden, bis sie auf eine rationellere Weise entwássert, und 

auf den Grund ausgehoben sein werden, was eben bei den tiefsten und áltesten 

IForfschichten bei uns bis heute noch nirgends geschehen ist, da im Torfe nur so 

weit gearbeitet wird, als das Wasser, das sich in die ausgehobenen Stellen zurůck- 

(nicht, das weitere Ausheben des Torfes gestattet. Nachdem ferner bei uns, nach 

inéinen eigenen Erfahrungen, bis jetzt die Entwásserung des abzutorfenden Moores 

sehr selten ordentlich durchgefůhrt wird, so bleiben die untersten Schichten und 
| hre Unterlage, die zu solchen Studien die geeignetsten und palaeontologisch die 

linteressantesten sind, ganz unberůhrt. 

4. Als Belege fůr das Alter der Torfschichten kónnen uns auch archaeo- 
Jogische Funde dienen. Nachdem aus den bohmischen Torfschichten blos sehr 
'wenige palaeontologische Belege bekannt sind, so kennt man ihrer noch viel we- 

niger aus dem Gebiete der Archaeologie. 

| Mir sind bis jetzt nur folgende bekannt: In der Kiefernheide, im Reviere 
rpus bei Pressnitz sind ófters kleine Hufeisen, auch eine Lanzenspitze gefunden 

orden, welche 1 m» tief im Moore lagen und aus der Zeit der Schwedenkriece 

errůhren. Darnach hátte sich auf dieser Stelle binnen 200 Jahren eine 1 % starke 

Torfschichte gebildet. Aus áhnlicher Zeit stammt das Růstzeug, wie Sábel, Sporen 
und Hufbeschláce von Pferden, die 1'/, m tief im Moore bei Elbogen gefunden 
(wurden. In torfmooráhnlichen Bildungen an verkohlten Eichen im alten Flussbette 
(der Elbe bei Klein-Kostomlat fand man neben den oberwáhnten palaeontologichen 

(Gegenstánden auch 2 steinerne Axte die von dem hohen Alter dieser torfmooráhn- 

(lichen Bildungen zeugen. 

Im Moore am Fusse des Gross Humau bei Andreasberg in Sůdbohmen 
jam man beim Torfstechen auf eine kleine Stegbrůcke. Aus Fleyh berichtet Herr 
Forstmeister G. Fritsch von vermuthlichen Pfahlbauten im dortigen Moore (Góhrner 

Heide). Bei Anlage von Entwásserungsoráben wurden nach seiner Angabe in der 

|sůdóstlichen Seite des Torflagers mehrere Pfahlbauten (?) in einer Tiefe von 1 m 
| aufgefunden. 

In einer tieferen Schichte von ca 2 m fand man einen gelochten Stein- 
ner und einen Topf, welcher letztere jedoch durch die Arbeiter zerschlagen 

wurde. Bei náherer Untersuchune wáhrend der theilweisen Abgrabung hat man 

wahrgenommen, dass mehrere Holzhůtten neben einander gestanden sein můssten. 

Der Fussboden war noch ganz deutlich zu erkennen. Die Pfáhle erscheinen beim 

(Herausziehen so frisch, als wenn sie erst vor einigen Tagen dort eingeschlagen 

worden wáren, an vielen derselben fand man noch die Rinde, aus welcher man 

schliessen kann, dass das hier zumeist in Verwendung gekommene Holz Laubholz, 
und zwar Espen- oder Vogelbaumholz war, welche Holzarten dort gegenwártig nicht 
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mehr gedeihen. Der Anthropologe Prof. Smolík, den ich von dieser Sache in Kennt- © 

nis eesetzt habe, studierte diese an Ort und Stelle und erklárt sie fůr recente j 

Bauten von bedeutend geringerem Alter, als die Pfahlbauten. 'Ř 

Spuren von Pfahlbauten, nebst einem gut erhaltenen, '/, Centimeter dick 

mit Schwefeleisen incrustirtem Broncekelt sind auch nach Dr. Čartellieri im o | | 

zensbader Moore gefunden worden. | 

Bei Zedlisch náchst Wartemberg, wie auch bei Klein Čermna (B. Nachod“ 

wurden mitten in den von ní n Hufeisen pon 9 : 8 

aus Baumstámmen gezimmert waren. 

Bei Solway wurde ein Pferd mit seinem Reiter in voller Růstung gefunden, 

der wahrscheinlich in der Schlacht im Jahre 1742 hier versunken war.“) Ě: 

In dem Torfe bei Haraldskioer in Jůtland wurde die Leiche einer Frau ge- 

funden, die an einen Pfahl befestigt war. Die Archaeologen halten sie fůr die Leiche 
Z- BAC 

der nordischen Kónigin Gunehild, von der man weiss, dass sie Harald Blaatand im 

Jahre 965 in das Moor versenken liess."*) 

In dem Torfmoore bei Linkolnshire wurde 1747 die Leiche einer Frau voll- 

kommen erhalten aufgefunden. Nach den Sandalen derselben konnte man schliessen, 

dass dieselbe mehrere Jahrhunderte dort gelegen habe. : 

An anderen Orten wurden Menschenleichen, in Thierfelle gekleidet, cefunden. | 

und bei ihnen lagen steinerne Waffen.) é 

Wenn wir nun auf alle bestehenden Umstánde, die von dem Alter dá 

bohmischen Torfmoore Zeugniss ablegen, Růcksicht nehmen, so kommen wir zu dem 

Schlusse, dass viele von ihnen ein sehr hohes Alter aufzuweisen haben, dass einige 

unter ihnen schon in der diluvialen Zeit entstanden sind, obwohl bei weitem die 

Mehrzahl derselben dem Alluvium angehórt, da sie auf dem Diluvium aufliegen; 

ja viele liegen auch auf den alluvialen Gesteinschichten. “ 

So wie aber in Bóhmen einige Torfschichten Tausende von Jahren alt sind, 

so gibt es auch ungemein viele, die sich erst in neuerer Zeit gebildet haben, und 

noch weiter bilden, oder auch erst zu bilden anfangen. 

Es ist -úbrigens die Bildung des Torfes schon eine sehr alte Erscheinung; 

denn weder die Stein-, noch die Braunkohle ist etwas anderes als Torf, dessen 

Pflanzen freilich meist von den Planzen der heutigen Moore sehr verschieden sind, 

und der sich auch durch Tausende und Tausende von Jahren hindurch unter dem 

Drucke verschiedener Gesteinschichten, ganz anders entwickeln musste als unser 

heutiger Torf. Und unvwillkůrlich kommen wir beim Studium dieser Planzenform 

auf den Gedanken, dass mit dem Entstehen einer úppigeren Pflanzenvegetation 

úberhaupt auch die Bildung von Torf entstehen konmte, ja vielleicht sogar ent- 

stehen musste. | | 

*) Observations ou picturesgue Beauty 1772. 

**+) Jahrb. 1838. 606. in Noggerraths Brochure „der Torf.“ 
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„  Díe physikalischen Eigenschaften der bohm. Torfe. 

| Cohárenz. 

Der innere Zusammenhang des Torfes, welcher sich durch den grósseren 
“d br geringeren Widerstand beim Theilen dssselbéu offenbart, hánet vor allem von 
|b. Igenden Momenten ab: a) von seinem Wassergehalte, d) von den den Torf bildenden 
Mlanzenarten, c) von dem Grade seiner Vertorfung, d) von dem Drucke, unter dem 
| erselbe in den Schichten stand, und von dem Mischungsverháltnisse der den Torf 
ildenden Pílanzenreste. Die gróssten Unterschiede in seiner Cohárenz zeist oft 
verselbe Torf im nassen (frisch gestochen) und im trockenen Zustande. 

ji Beim Austrocknen nimmt námlich die Dichte des Torfes zu, die Torfmasse 

(o htrahiert sich, die amorphen Massentheilchen kommen einander náher, wogegen 

„te bei dem nassen Torfe etwas auseinander stehen. Man sieht ja wie is entwás- 
| Torflager allmáhlich in den ersten Jahren nach der Entwásserung an Mách- 
“ okeit verlieren, weil sich ihre entwásserten Schichten setzen und zwar um so 
(nehr, je ulmificierter, je wasserreicher sie ursprůnglich waren. (Ein 2:3 m hohes 

orf-Profil ist in 3 jářnén auf 150 » zusammengeschrumpít und ein anderes fast 
"m ein Drittel kleiner geworden.) Im nassen Torfe ist die Cohásion um so geringer, 

: mehr Wasser im Torfe vorhanden ist. Die Contraction eines austrocknenden, 

/onst gleichen Torfes muss also selbstverstándlich um so grósser sein, je wasser- 
|bicher der Torf ist. 
n Dies gilt namentlich von den stark ulmificierten Torfsorten, so dass es 

[Is eine allgemeine Regel gelten kann, dass das Schwindmass eines austrocknenden 
lorfes um so grósser ist, je compacter, je ulmificierter er ist. Am kleinsten ist 
rer Unterschied zwischen der Cohaerenz des frischen nassen und trockenen 
| orfes bei den wenig ulmificierten Torfsorten, vor allem bei dem Moostorfe. Das 
iřolumen eines aus den obersten Schichten des Gottesgaber Torflagers von mir in 

jdeser Hinsicht untersuchten Moostorfes, der fast nur aus reinem Sphagnum cym- 

| iťolium gebildet war und nur wenige Holz- und Wurzelreste enthielt, gelbbraun 
vefárbt, leicht, locker, schwammartig und sehr wenig ulmificiert war, verminderte 
ch durch das Trocknen nicht ganz um die Hálfte. 

(6 Aehnlich verhielten sich auch Torfproben aus anderen bohmischen Orten, 
Lie vorwiegend aus sehr wenig ulmificiertem Sphagnum gebildet waren. 
! Dagegen schrumpfte der sogenannte Specktorf aus demselben Torflager 
(im stark ulmificiertes Hypneto-Caricetum) fast auf das Viertel seines ursprůng- 
(chen Volumens zusammen. Der fast dick fůssice Schlemmtorf aus einem Abzugs- 
aben des Borkowitzer Torflagers schrumpfte beim Austrocknen mehr als auf ein 
| 
ns 
| E: 

k 
ítel seines ursprůnelichen Volumens ein. 

: Bei trockenem Torfe ist in den meisten Fállen, und bei nassem dann, 
énn die den Torf bildenden Pflanzen noch nicht vollstándig ulmificiert sind, die 
| ohárenz nicht in allen Richtungen dieselbe. Das Minimum derselben bei diesen 
Vorfsorten šussert sich, wie es sich beim Zertheilen, Zerreissen, Zerschlagen oder 
(erspalten des Torfes zeigt, in der Richtung ihrer Schichtung. Auf dieselbe sind 
(Mn wesentlichem Einflusse in erster Linie der Dr uck, unter dem der Torf in den 
(čhichten gelegen, und ferner die Arten der torfbildenden Pflanzen. Unter den 



p 

190 

noch nicht vollstándie ulmificierten Torfsorten ist in Bóhmen am ausgeprástesten 

der Hypnetumtorf geschichtet, und zwar in tůmpelartigen, wasserreichen Vertie- 
fungen der tiefsten Torflager Bohmens, oft in Tiefen von 5 und úber 5 4 von fast 

amorphen, compacten Torfsorten úberlagert. Solch ein im UÚberfluss an Wasser 
unter dem Drucke des Hangenden sich bildender Torf hat eine vollkommene Schich- 

tung, so dass sich aus ihm, solange er nass ist, die ihn bildenden, wie gepressten 

Pfíanzen in sehr důnnen Bláttern von einander trennen lassen. (Ein Beispiel hiefůr 

liefert der Borkowitzer und Mirochauer Torf.) 

Von Torfsorten, deren Bildner vorwiegend zu der Gruppe der Phanero-. 

gamen gehóren, sind die von krautartigen Pflanzen gebildeten immer bedeutend 

mehr geschichtet als jene, welche von den Vaccinien, Calluna und den verwandten 

Arten und von holzartigen Gewáchsen gebildet sind. Die letzteren zerbrockeln ge- 

trocknet beim Zerschlagen, und man bekommt Stůcke mit regellosen Erhohungen 

und Vertiefungen, mit mehr oder weniger fein oder groberdigen Bruchfláchen nebst 

Radicellen mit erhaltenen Holz-, Rinden-, Frucht- oder auch Samenresten, wogegen 

die ersteren ihre schichtenfórmige Structur durch die beim Austrocknen entste- 

henden Spalten kund geben. | | 

An den Spaltfláchen eines solchen troikenéh aus krautartigen Pflanzen 

sebildeten Torfes sieht man in der mehr oder weniger dunkelbraunen, amorphen 

Torfmasse einzelne Streifen oder auch diinne Schichten derselben, oder auch ein- 
zelne gepresste bandartige Pflanzentheile in ihrer im frischen Zustande gewóhnlich | 

heller gefárbten Oberhaut ziemlich erhalten. So schauen z. B. oft die Cariceto- 

Arundineta und Cariceto-Typheta der sůdbohmischen Moore aus, und zwar na- 

mentlich dort, wo zartere, diese Moorsorten mitbildenden Wasserpflanzen vorwiegen. 

Bei denselben Torfsorten und dann auch bei jenen, an deren Bildung sich die 
Hypnummoore betheiligen, wird die Schichtung ein wenig durch die vielen, die 

Schichten senkrecht durchdringenden Rhizome und Wurzelfasern sowohl der Was- 

sermonocotylen, als auch des Eguisetums, seltener durch die Radicellen der Eri- 

cacaeen gestort. ! 

Allein diese schichtenfórmige Štructur des Torfes sieht man meist nur dort 

vollkommener ausgeprást, wo sich derselbe unter dem Drucke anderer Schichten 

befand. War dieser Druck gross, so wird auch der Holztorf ein wenig geschichtet, 

ja unter einem noch grósseren Drucke wird oft auch das Lagerholz plattgedrůckt. 

Unter einem geringen Drucke behált der Torf, solange die Ulmification 
seine Structur nicht verándert hat, mehr oder weniger sein ursprůngliches . Gefůge 

bei. So hat z. B. der noch wenig ulmificierte Arundinetumtorf und seine Combi- 
nationen mit anderen Torftypen ein mehr oder weniger verfilztes Aussehen, welches 
durch kiel- bis fingerdicke, hell gefárbte, guer durch die Schichten gehende Rhi- 
zome von Phragmites communis oder Glyceria spectabilis ausgezeichnet ist. Diese 

oft fast gelblich weiss gefárbten knotenreichen Rhizome bleiben in ihrem Habitus 
auch dann erhalten, wenn die úbrige Torfmasse durch Ulmification bereits ein dunkel-' 

braunes, fast schwarzes und erdiges Aussehen angenommen hat. | 

Der wenie ulmificierte ungedrůckte Caricetumtorf und seine Verbindungen 

mit Hypnetum oder Juncetum oder auch mit Eriphoretum (von Erioph. latifol. und. 
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'angustifolium) hat ein lockeres, verworrenes, filziges, wenig geschichtetes Aussehen. 

(Er ist meist unter dem Namen Fasertorf bekannt. 

Der noch nicht genůigend ulmificierte ungepresste Sphagnumtorf, namentlich 

jener von S. cymbifolium, ist mehr schwammartig, locker, bróckelig; jener vom 
Eriophoreto-Sphagnetum klumpenartig, zersetzt und braun gefárbt. 

Durch vorgeschrittenere Ulmification gleichen sich jedoch allmáhlich die 

grellsten Verschiedenheiten der Torfsorten aus. So sieht der Caricetumtorf und 
dessen Combinationen mit Hypnetum, dann das Eriophoreto - Hypnetum aus den 

unteren Schichten der meisten Hochmoore Bohmens wenig geschichtet, plastisch, 
ziemlich amorph und compact aus. Frisch gestochen ist er braun, an der Luft wird 

er schwarz, trocknend schwindet er auf ein Drittel bis ein Viertel seines ursprůna- 
lichen Volumens, wobei er steinhart wird. Auch der fast reine Hypnetumtorf wird 
allmáhlich durch die Ulmification homogener; ebenso wie der am lángsten von 

allen Torfsorten einer vollstándigen Ulmification widerstehende Sphagnetumtorf, wie 

man ihn in den dltesten Torflagern des Erzgebirges und des Bohmerwaldes, nicht 

selten auf der Grenze der Wiesen- und Hochmoorschichten, oder am humosen“: 
Grunde der Torfschichten finden kann. Das compacte, homogene, záhe Aussehen 

bei einer ziemlich grossen (bis 3 Grad) Hárte ist aber in Bohmen meist nur dén 
Wiesenmoortorfen eigen. 

Ihr Bruch ist oft fast muschelig, ihr Glanz auf der Schnittfláche stark 

(das sind die bohmischen sogenannten Pechtorf- und ŠSpecktorfarten.) Nur die 
ltesten vollstándie ulmificierten Hochmoorbildungen kónnen den alten Wiesen- 
mooren hnlich sein, und das sind noch am meisten jene, an deren Bildung sich 

Blátter. z. B. von Pinus, Abies u. a. reichlich betheiligt haben. 

Homogen kónnen auch alle Callunetum- und Vaccinietumtorfe sein.  Auch 
sie werden wie speckig, trocken braunschwarz, ziemlich compact, fast pechartig, 

nur dass sie gewóhnlich matter aussehen. 

Am homogensten schauen die Schlemmtorfe aus, wie man sie am Grunde 

alter Abzugseráben, in die sich die ausgewachsenen Ulminsubstanzen und der leich- 

tere Pflanzendetritus, aus dem die Torfschichten auslaugenden, ruhigen Torfwasser 

miedergesetzt haben, findet. 
Diese Torfe haben beim Austročknen ein sehr hohes Schwindmass, sie 

(schwinden mehr als auf ein Finftel ihres ursprůnglichen Volumens, wovon man 

"sich dort, wo sie gebaggert und getrocknet werden, úberzeugen kann. 

Solche Schlemmtorfe findet man fast in allen grossen sůdbohmischen Mooren, 
(So z. B. massenhaft in der „Blatná Stoka“ des Borkowitzer Moores. Dem Schlemm- 

-torf oft áhnlich ist der Torf in der Tiefe von vertorften Teichen und Tůmpeln. Auch 

er ist breiartig, fast flůssie. Oben pflegt die Torfmasse solcher Moorlager einen fe- 
steren Zusammenhalt zu haben, wogegen sie unten sehr locker ist. Solche Torfmassen 

|kommen spontan zum Vorschein, wenn oben auf dem Torflager eine Last (ein Bahn- 
Kůrper, eine Strasse) zu liegen kommt. Dann pflegt der nasse Torf auf beiden Seiten 
(der Last hervorzuguellen und diese senkt sich. So geschah es z. B. bei dem Bahn- 
| baue bei Byšic, an der Strasse bei Lišan u. a. 
| Indessen wechselt die Structur des Torfes oft schichtenweise, so dass wir 
| manchmal auch in einer Torfsode in einem mikroskopisch amorphen steinharten (2—3 
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Grad harten) Torfe mehr oder weniger schwammige, (z. B. Sphagnum) oder faserige, 

(z. B. Eriophorum vaginatum) oder bróckelige, (Holzreste) oder auch lose erdige 

Torfeinschlůsse finden kónnen. Dies hat erstens seinen Grund in der Verschieden- 

heit der den Torf bildenden Pfianzen, von denen einige leicht, andere schwer ulmi- 
ficieren und im letzt erwáhnten Falle auch darin, dass die Bedingungen der Ulmi- 
fication (Wassermence, Luftabschluss, Gehalt des Wassers an mineralischen Bestand- 

theilen) bei der Bildung dieser einzelnen Torfschichten verschieden sein konnten. 

Die Cohárenzzustánde einer Torfsorte werden lockerer, wenn die Ulmification des- 

selben Torfes keine vollstándige, sondern durch Bildung von Kohlensáure nnd Hu- 

minstoffen zeitweise gestórt war. Solche schwarze, mehr lose als compacte Torfe, 

Producte einer durch Humification mehr oder weniger gestórten Ulmification, findet 

man in den Schichten der seichteren Niederunesmoore und Moorwiesen Bohmens 

sehr oft. Noch loser ist der Torf von der Oberfláche der zu bedeutender Hohe auf- 

gewachsenen oder entwásserten Hochmoore. Man nennt ihn in Bohmen blos Torferde 

oder Moorerde (in Norddeutschland Bunkerde). $Schon diese Namen deuten darauf 
hin, dass diese Torfsorte sehr locker, krimmelig und ausgetrocknet fast staubig ist. 

Sie ist mehr oder weniger von Calluna- und Vacciniumwurzeln durchsetzt, nass 

pechschwarz, trocken dunkelbraun oder auch dunkelorauschvwarz. 

Dass aber die Cohárenz der Torferde, als auch ihre anderen physikalischen 

Eigenschaften, nicht nur nach dem Grade der Násse, bei der sie sich gebildet hat 
und nach den sie bildenden Pflanzenarten, sondern auch nach den mineralischen und 

thierischen Beimeingungen sehr verschieden sein kann, ist selbstverstándlich. Ich 

werde sie bei dem eigentlichen Moorboden als auch bei den sogenannten anm00- 

rigen Bóden im zweiten Theile dieser Arbeit beschreiben. 
Die Cohárenz des Torfes kann aber auch in den tiefsten Schichten bei allen 

der Vertorfune sonst gůnstigen Bedingungen durch andere Einfliisse verándert werden. 

So z. B. durch mineralische Beimengungen.  Abgesehen von Verunreinigungen des — 

Torfes durch Theile seiner Unterlage, von angeschwemmten Sande, Thon und Lehm, 

als auch von den durch GAuellenabsatz erzeugten Beimengungen, gilt dies vor allem 

von der Kieselguhr, dem Eisenoxyd, dem Vivianit und Schwefelkies. Durch die © 

ersteren wird die Cohaesion des Torfes lockerer. Durch den Schwefelkies, wenn er 
im Torfe fein zertheilt ist, zerfállt ein ziemlich compacter Torf, wenn er auch nur 

ein Jahr an der Luft gelegen ist, und wird durch die Verwitterung des Kieses 

staubig. 

Die Cohárenz des aus dem Lager herausgehobenen nassen Torfes kann sich 

ferner durch die Einwirkung des Frostes verándern. Der Torf wird námlich durch 

den Frost lockerer. Diese Eigenschaft besitzen aber die Torfsorten nicht in glei- 

chem Grade. 
Von einem wenig compacten Wiesenmoortorf von Lissa und Radnitz sind 

1 dm* grosse, gleich schwere, frische, daher noch vollstándig vom Wasser durch- 

setzte Torfstůcke, die durch einige Tage dem Froste ausgesetzt waren, nach dem 

Aufthauen fast vóllie zerfallen. 
Ein plastischer Hypnetocaricetumtorf aus den tiefsten Schichten des Seba- 

stiansberger Torflagers, der ebenfalls nass durch 5 Tage einem starken Froste © 
(— 119R.) ausgesetzt war, blieb zwar nach dem Aufthauen noch ziemlich compact, 
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-ist aber bedeutend poróser geworden, wie aus seinem kleineren Schwindmasse (etwa 

-ein Drittel seines ursprůnglichen Volumens beim Austrocknen im Vergleiche zu einem 
- anderen gleich grossen Stůcke, das der Wirkung des Frostes nicht ausgesetzt ge- 

- wesen und getrocknet fast auf "/; seines ursprůnglichen Volumens zusammenschrumpfte) 
-zu ersehen war. 

Von zwei frischen, nassen, stark ulmificierten Vaccinieto-Callunetumtorf- 

- stůcken aus Borkowitz, welche spárlich mit zersetztem Sphagnum durchsetzt waren, 
- habe ich eines derselben gefrieren lassen, beide hierauf getrocknet und gleich grosse 
(1 dm*) Stůcke davon abgewogen. Es ergab sich nun, dass das 1 dm* grosse 
- Stůck des nicht vor dem Trocknen dem Froste ausgesetzten Torfes fast doppelt 

-so schwer war (0:818 kg), als das gleich grosse Stůck des vorher gefrorenen Torfes 

(0420 kg), trotzdem beide von denselben Pflanzen gebildet und gleich stark ulmi- 
ficiert waren. 

Zwei gleiche, ebenfalls 1 dm* grosse Stůcke eines sehr wenig, fast noch 

gar nicht ulmificierten Sphagnetumtorfes aus dem Torflager Grosser Bruch im Riesen- 

gebirge zeigten gefroren und nicht gefroren getrocknet, eine nur sehr geringe, fast 
keine Volumenveránderune. 

Es ist daraus zu ersehen, dass der Frost um so mehr auf die Cohásion 

des Torfes wirkt, je mehr und je vollistándiger die ihn bildenden Pflanzen ulmi- 
ficiert sind, und je wasserreicher der Torf ist. 

| Die wasserreichen Humus- und Ulminstoffe des Torfes, welche frisch vom 

Wasser, das sie sehr schwer abgeben, aufgeguollen sind, verlieren durch das Er- 

frieren einen grossen Theil ihres Wassers.  Letzteres háuft sich nicht nur in den 

Poren des Torfes, sondern auch in den ganz dinnen Lamellen an, welche den Torf 

in verschiedenen Richtungen, vor allem aber in der Richtung seiner Schichten 

durchsetzen. Beim Erfrieren dehnt sich dann das in den Poren und Lamellen an- 

geháufte Wasser aus, und nach dem Aufthauen desselben lósen sich die von ein- 

ander durch Eiseinschlůsse getrennten Torftheile um so mehr, je zersetzter die den 
Torf bildenden Pflanzen sind. Wenn auch nicht immer der einmal gefrorene Torf 

beim Aufthauen zerfállt, so wird er dennoch lockerer, weil er durch das Éis poróser 
wird. Durch letzteres, wie auch dadurch, dass das von den Torfsubstanzen beim 

Erfrieren ausgeschiedene Wasser viel frůher verdunstet, erklárt es sich, dass die 
| durchfrorenen Torfstůcke friiher trocknen, als die nicht durchfrorenen. 

Der Wasserverlust und die nachherige Contraction des Torfes in den ent- 

| Wásserten Torflagern (also in der Schwindung der Torfschichten beim Austrocknen, 
die um so grósser ist, je ulmificierter und nasser dieselben sind) ist wohl auch 

| die Ursache, dass die entwásserten Torflager an ihren Rándern oft viele Meter lange 

| Risse bekommen. In Bóhmen sah ich solehe Risse selten, und wenn, dann nur 

| einige Meter lang. Friůh, Sendtner und Lasius berichten von viel lángeren, der 

| letztere sogar von 100—130 m weit in das Moorlager reichenden Rissen. — In 

| Folge ungleicher physikalischer Beschaffenheit einzelner Torfschichten und ihrer 
| Theile, vor allem durch ihre unsleiche Wassercapacitát und ungleichen Wassergehalt, 
| schieben sich die einzelnen Schichten úber einander, ja es kann auch ein grosser 

| Theil der Schichten eines auf einer schiefen Unterlage ruhenden Torflagers ab- 

14 
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rutschen.*“) Im grossen habe ich dies in Bóhmen nicht gesehen, wohl aber im klei- 

nen, namentlich dort sehr oft, wo auf mehr oder weniger máchtigen Wiesenmoor- 
schichten bedeutende Hochmoorschichten ruhen. 

Man kann besonders im Frůhjahre, wenn das Moorlager voll Wasser ist, 
beobachten, wie sich die Torfstichwánde, namentlich die wasserreiche Sphagnum- 
schichte auf geneigter Fláche in den Torfstich hervorschieben. Dies ist z. B. in 

den Moorlagern auf den Lehnen des Erzgebirges der Fall. In den sůdbohmischen 

Mooren dagegen, wo das Sphagnetum nirgends so máchtige Schichten bildet, wie 
in den Gebirgsmooren, sieht man wieder in den Torfstichen der ungenůgend ent- 

wásserten Moore, wie die untere breiartige Hypneto - Caricetum -Schichte in den 
Torfstich durch den Druck der consistenteren oberen Schichten heraus, ja auch 

emporgepresst wird, so dass dann im Torflager nahe der Torfstichwand zu dieser 
parallele Risse entstehen, und die Torfwand oft ganz einbricht. Deswegen lassen 
hier auch die erfahrenen Torfstecher diese unterste Schichte im Herbst und Winter 

unberůhrt und heben sie erst im náchstfolgenden Frůhjahr aus. 

Aus den eben geschilderten Verschiedenheiten der Cohárenz der verschie- 

denen Torfsorten ist es auch klar, dass sich dieselben auch in anderen, auf der 
Cohárenz beruhenden Eigenschaften, wie z. B. in der Hůrte und Hlasticitůt ver- 

schieden verhalten werden, wie dies auch bereits hie und da bei der Beschreibung 

der Cohárenz der einen oder der anderen Torfart angedeutet wurde. 

So lange der Torf frisch ist, ist er immer mehr oder weniger weich. Ein 

amorpher, gut ulmificierter, plastischer Torf ist sehr weich, manche Sorten aus 

den tiefsten Štellen vieler bohmischen Torflager (z. B. des Mirochauer in Sůd- 
bohmen, des Pressnitzer im Erzgebirge u. a.) sind schlammartig, ja fast flůssig. 

Minder weich sind die Holztorfsorten, obwohl auch das Lagerholz, namentlich das 

der Laubbáume, noch so weich ist, dass es sich mit dem Spaten beim Torfstechen 
leicht schneiden lásst. Etwas hárter ist schon das harzreiche Holz, insbesondere die 

Wurzeln der Coniferen. 

Im trockenen Zustande ist ein Torf um so hárter, je ulmificierter derselbe 
ist. Er kann oft so hart werden, dass seine Hárte den 2. bis 3. Hártesrad erreicht. 

Auf der Schnittfliche zeigen dann solche Torfe einen mehr oder weniger starken 

Glanz. So sind z. B. die trockenen Specktorfe (Hypneto-Cariceta, Hypneto-Ério- 
phoreta) der Hochmoore des Erzgebirges. Auch das in den Torfmooren vorkommende 

Holz wird trocken hart. 

Die unvollstándig vertorften Sorten sind mehr oder weniger záhe; am záhe- © 
sten sind die wie zersetzte Klumpen aussehenden Faserbůndel eines Eriophoretums. 
Sie lassen sich ziemlich ausdehnen, ohne dass ihr Zusammenhang gestórt wird. 

Blátter, Plattscheiden und Štengel von Eriophorum vaginatum haben im Moore ein 

solehes Rotten durchgemacht, dass es fast nicht einmal eines nachherigen Bottens, 
Brechens und Schwingens nothig ist, um dieselben zu verspinnen und zu verweben, 

*) Lesguereux erzáhlt, wie sich in Irland in Folge dieses hohen Wasseraufsaugungs- 
verměgens des Sphagnumtorfes ganze vom Wasser ůbersáttigte Moore auf geneigter Ebene in | 
nassen Jahreszeiten gletscherartig verschieben. 
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-wie dies auch thatsáchlich zu Verbandzwecken in einer durch Bérauds Patent ge- 
- schůtzten Industrie in Belgien und Norddeutschland (Meppen) geschieht. 

| Die faserigen Eriophoreta erweisen sich auch ziemlich elastisch, namentlich 

: gegen eine mássige Druckkraft, ebenso die unzersetzten Sphagneta, nicht minder die 
unzersetzten Arundineta, Arundineto-Cariceta und Hypneta. 

Die in dem am měisten porósen, wenig ulmificierten Sphagnetum einge- 

- gchlossene Luft erhoht die Elasticitát desselben, und durch das Pressen und somit 

"gleichzeitiges Austreiben der Luft lassen sich solche Sphagneta in důnne Platten 
bringen. 

Die amorphen vollstándig ulmificierten, compacten Torfsorten sind záher 

als jene amorphen Torfe, deren Ulmification durch Humification gestórt war. Auch 
"stark ulmificierte Torfe zeigen eine merkliche Elasticitát, besonders aber der Leber- 

- torf. Wo die Ulmification durch Bildung von Kohlensáure und Humusstoffen ge- 
stórt war, ist der Torf eher spróde, als elastisch. Ebenso leidet ein auch amorph 

compacter Torf durch Verwitterung an seiner Cohásion. Stark verwitterte Moorerde 

wird sogar staubig. 
Wie die Cohárenz, so ist auch das specifische Gewicht bei verschie- 

-denen getrockneten Torfsorten ein sehr verschiedenes. Je compacter ein Torf, je 
ulmificierter eine Torfsorte, desto comprimierter ist ihre Masse, und desto grósser 

ist auch ihr specifisches Gewicht. Letzteres hángt nicht so sehr von den den Torf 

bildenden Pflanzen, als von dem Grade und der Form ihrer Zersetzuneg, besonders 
aber von den mineralischen Beimengungen ab. Je aschenreicher ein Torf, desto 

grósser sein specifisches Gewicht. Durch die ungleiche Vertheilung der mineralischen 

Bestandtheile in einem Moore kann auch das specifische Gewicht des derselben 
Stelle des Moorlagers entnommenen Torfes ein verschiedenes sein. Das speciische 
Gewicht der von mir untersuchten bohmischen Moore schwankt zwischen 0-18—1:30, 

sehr verunreinigte Torfproben fand ich noch schwerer. Die Wiesenmoortorfe pflegen 

gewóohnlich in Folge der reichlicheren mineralischen Beimengungen ein grósseres 
Specifisches Gewicht zu haben, als die Hochmoortorfe. 

Das kleinste specifische Gewicht zeigen noch ganz unverwitterte, sehr wenig 

ulmificierte, mehr oder weniger hellbraun gefárbte Sphagnetum- und Eriophoreto- 
Sphacnetumtorfsorten (0:18—0:27). Etwas grósser ist dasselbe bei dem schwach 

ulmificiertem Hypnetum- und Caricetumtorfe (0:25—034); von mittlerem speci- 

fischen Gewichte (0:30—0:60) sind die braunen, schon stárker ulmificierten, von 
- mineralischen Beimengungen freien Torfe (so die meisten Hochmoortorfe; das grůsste 

specifische Gewicht, 0:90—1'50 haben die getrockneten, im frischen Zustande pla- 

stischen, trocken mehr oder weniger steinharten alten Wiesenmoortorfe und Hoch- 

moortorfe, die durch Beimengungen ihres mineralischen Untergrundes verunrei- 

„nigt sind). | 

Bis úber 2:0 schwer sind jene Wiesenmoorbildungen, die mit Wiesenmorast- 
erz vermengt sind, und zwar sind sie um so schwerer, je mehr sie von diesem 

(34—39 schweren) Erze enthalten. 
Als Beispiel des specifischen Gewichtes der bohmischen Torfe fiůhre ich, 

weil diese Eigenschaft oft bei einem und demselben Torfe variert, nur einige ve- 
nige vor: 

14* 
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Reiner Sphagnetumtorf der obersten Schichte vom Todten Berge im Rie- 

sengebirge hat ein specif. Gewicht von 0:18, aus der 1 m tiefen Schichte 0:30. 

Ganz unzersetzter Eriophoreto-Sphagnetumtorf der obersten Schichte des © 

Borkowitzer Moorlagers hat 0198, derselbe, ziemlich zersetzt, aus einer 1 m tiefen © 

Schichte 0:37. Hypnetumtorf (eine secundáre Bildung aus dem Gottesgaber Torfstiche) © 
unvollstándig zersetzt, aus einer "/, » tiefen Schichte 031; Hypnetocaricetumtorf 

aus der obersten Schichte von Dammmihle unzersetzt 0:27, aus der unteren 1 7 tiefen 

Schichte, stark ulmificiert, 0*8, 

Wie die mineralischen Beimengungen das specifische Gewicht ándern kónnen, 

ist aus folgendem zu ersehen: 

Juncetocaricetumtorf von Borkowitz, stark ulmificiert, aus einer Tiefe von 

1 m hat ein specifisches Gewicht von 05, derselbe, aus eoleichen Pflanzen zusam- 

mengesetzt, jedoch stark mit Thon und eisenschůssicgem Sande vermengt, ein Gewicht 

von 1'2. ; 

Zu practischen Zwecken genict gewóhnlich die Bestimmung des Volumen- 

gewichtes eines nassen und eines getrockneten Torfstůckes. 
So wieot zum Beispiel 1 m* lufttrockenen, noch wenig ulmificierten Torfes 

aus den Sphagneto-Eriophoretumschichten des Plattner Moorlagers 190 Ag, 1 m? 

Specktorf (ulmificierter Hypneto-Caricetumtorf) aus den tiefsten Schichten dieses 
Moores 840 Ag. . 

Weil mir ganze Cubikmeter verschiedener Torfsorten nicht zur Verfigung 

standen, so musste ich das Gewicht an kleinen Proben bestimmen. Ich fand, dass 
1 dm* von wenig ulmificiertem fast reinem Sphagnetum (Sph. cymbifolium) aus der 

obersten Schichte des Sebastiansberger Moorlagers entnommen, nass 0893 £g, trocken 

nur 0:125 Ag wog; 1 dm* von ebenfalls sehr wenig ulmificiertem Sphagneto-Polytri- 

chetum (Sphagnum variable und wenig Polytrichum commune) von Platz hatte in 
nassem Zustande ein Gewicht von 073 4g, trocken 0:18 £g. Callunetovaccinietum- 

torf, mit Sphagnum vermengt, wog nass 0:61 Ag, trocken 04 Ag. 

Capillaritát, Wassercapacitát und Wasserabsorptionsvermógen des Torfes. 

So lange der Torf sich im stagnierenden Wasser auf seinem ursprůnglichen 

unentwásserten Torflager befindet, ist er immer sehr wasserreich, ganz gleich ob er 

von diesen oder jenen Pflanzenarten gebildet wird; seine gróssere oder kleinere 

Capillaritát und seine Wassercapacitát gibt sich hier noch wenig kund. Seine Fa- 

higkeit, das Wasser capillar zu binden, ersieht man in einem Torflager erst dann, 

wenn der Torf dem umliegenden Wasserniveau entwachsen ist, oder wenn das 

Wasserniveau des Moores durch ein Entwássern gesenkt wurde. 

Ersteres zeiet in den hochsten Graden nur ein Sphagnumtorf. 
Je weniger ulmificiert die Sphagnetumschichten sind, um so capillarer sind 

sie, und um so grósser ist ihre Wassercapacitát und ihr Wasserabsorptionsvermě- 

gen. Dieses Verměgen nimmt bei den Bodenarten mit zunehmender Wárme ab. 
Es ist bereits frůher (pag. 20.) angegeben worden, wie die Sphagna ge- 

baut sind, und es ist besonders darauf hingewiesen worden, dass die auf der Ober- 

fláche eines nassen, noch lebhaft emporwachsenden Hochmoores vorkommenden 
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- Bphagnumstengel einen Riesencomplex von ungemein engen cylindrischen Róhrchen 

- darstellen, welche das Wasser in Folge ihrer ausgezeichneten Capillaritát empor- 

- heben kónnen. Diese Eigenschaft wird noch dadurch unterstůtzt, dass die Sphag- 
Ě numstengel durch ihre alljáhrige Verzweigung immer dichter werden, dass neben 

-den gleichmássig beblátterten Stengeln auch die kleinen, dicht beblátterten, oben 

- bůschelfórmie geháuften Ástchen mit ihren porenreichen Zellen das Spaenumpolster 
: © verdichten, das atmosphárische Wasser absorbieren und dieses in sich aufspeichern. 

| 

| 

É 
| 
| 

| 
E 
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- Nachdem aber das Wasser in einem aus ihm herausgezogenen důnnen Rohrchen 

doppelt so hoch stehen bleibt, als in einem eingetauchten, so muss auch aus diesem 
- Grunde das unbegrenzte Weiterwachsen der Sphagnumstengel das Steigen des Wassers 

in denselben allmáhlich verdoppeln. Weil ferner die Steighohe des Wassers bei ab- 
-nehmender Wárme grósser wird, so wird auch die Capillaritát der Sphagnummoore 

-durch das káltere Klima und durch die kalte Lage, in der sie vorkommen, in nicht 

zu unterschátzender Weise unterstůtzt. 

| Allein auch die lánost abgestorbenen Sphagna, selbst der ziemlich tiefen 
Schichten, besitzen, so lange sie nicht zu sehr ulmificiert sind, eine grosse Capilla- 

ritát. Ein solcher reiner Sphagnetumtorf ist ja nur aus den capillaren Stenceln u. 

-Bláttern des Sphagnums gebildet, da die zarten Wurzelfasern, die sie in ihrer Jugend 
besassen, ihnen lánest fehlen. Beim Sphagnumtorf kommt dann nicht so die Capil- 

„laritát der Sphagnumstengel zur Geltung, wie das Wasserabsorptionsvermogen ihrer 

Rinden, namentlich das der hyalinen Blátterzellen, in welche durch ihre zahlreichen 

 Poren das Wasser eindringen kann, um dort mit Hilfe der leistenfórmigen Fasern 

auf der Innenseite der Zellen festoehalten zu werden. Diese vom Spagnum aufce- 

saugte Wassermence kann mán schon auf einem PBůndel unvertorfter Sphagnum- 

moose erkennen; 1600—2100%/, Wasser saugt das unvertorfte Sphagnum auf (ja 
ein 634 Gramm schweres Bůschel von trockenem Sphagnum acutifolium wog nass 

13550 gr, also mehr als 21:3 mal so viel, als trocken). 

Wenn man ein Stůck eines dichten Moostorfes, der noch sehr wenig ulmi- 

ficiert ist, herausschneidet und es sofort wiegt, so muss man durch das Veroleichen seines 

E nichtes mit seinem Volumen auf den Gedanken kommen, dass in dem Torfsticke 

-mehr Wasser ist, als sein Volumen aufnehmen sollte, was nur dadurch zu erkláren 

Wwáre, dass das Wasser in dem Torf verdichtet wird. 

Diese grosse Capillaritát des Sphagnumtorfes und seine Wassercapacitát 
he die grossen Sphagnummoore, die in den Grenzgebirgen Bohmens (in Orten 

wo nach der hyetografischen Karte die hochsten jáhrlichen Niederschlagsmengen, 
1000—1500 mm, sind) am máchtiesten entwickelt sind, zu den Wasserstand unserer 
Flisse regulierenden Riesenschwámmen, welche das atmosphárische Wasser ansam- 

meln und es dann allmáhlich entlassen.“) 

* 

. 

*) In dieser grossen Fáhigkeit, das Wasser aufzusaugen, muss man auch eine der Ursa- 
chen suchen, weshalb die Hochmoore gewólbt sind, und weshalb sich die Moorfláchen spalten. 
(Wenn z. B. nach einer grossen Úberschwemmung das mit Wasser vollgesogne Hochmoor noch eine 

neue Wassermenge aufnimmt, so schwillt es úber die Massen an und da es das aufgenommene 
| Wasser nicht mehr eshalton kann, zerreisst es. In Gegenden, wo es viele nicht entwásserte 

Bmoor gibt, gehěren solche Erscheinungen nicht gerade zu den ungewohnlichen. 

So liegt z. B. im něrdlichen Theile von Irland ein grosses Moor, Faierloch genannt, das 
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Die Geschwindigkeit der Wasseraufsaugung ist grósser bei einem feuchten als 

bei einem trockenen Sphagnummoose, und zwar ist sie um So geringer, je trockener, je 
comprimierter dasselbe ist. Und ebenso verhált es sich mit unulmificiertem oder nur 

wenig ulmificiertem Sphagnumtorfe. Legt man ein Štůck von unzersetztem, trocke- 

nem, dichtem Sphagnumtorfe in ein seichtes Wasser, so sieht man, dass es lange 

im Wasser liegen kann, ohne dasselbe aufzusaugen, dass aber endlich doch das 

Wasser von seinen Štengel- und Blattzellen allmáhlich aufcenommen wird und zwar 

um so frůher, je feuchter, je frischer, je lockerer, je weniger dicht, je weniger ul- 

mificiert und je reiner der Sphagnumtorf ist. Man sieht sogar, wie das Wasser in 
dem Torfstůcke langsam emporsteigt, wenn man das Torfstůck frůher aus dem Wasser 

herauszieht, als es sich vollgesogen hat. Das geschieht aber nicht bei jedem Sphag- 

numtorfe in gleichem Masse. Ein etwa 1 dm*“ grosser, noch wenig nlmificierter, 

aber sehr dichter, trockener, harter Sphagnumtorf, aus einer 1 m tiefen Schichte des 

Moorlagers Grosser Bruch im Riesengebirce, lag wochenlang im Wasser, ohne durch- 

násst zu sein, wogegen ein lockerer, mehr geschichteter, trockener, ebenfalls wenig 

ulmificierter Torf aus einer */, m tiefen Schichte des Kikitzer Moores im Bohmerwalde 
binnen einigen Tagen vollstándig vom Wasser durchdrungen war. Ist aber in dem 

Torfe nur ein wenig ulmificierte Torferde, so wird dadurch sein Wasseraufsaugungsver- 

měgen geschwácht, und zwar um so mehr, je mehr amorphe Ulmificationsproducte 

darin enthalten sind. Die Wasseraufsaugunosgeschwindigkeit wird auch erheblich 
durch das Pressen des Sphagnumtorfes vermindert. Es kann zwar der Sphagnum- 

torf noch so stark gepresst sein, so saugt er doch so viel Wasser auf, dass er auf 

sein ursprůneliches Volumen anschwillt.*) 
Ich untersuchte die Wassercapacitát einiger bohmischer Sphagnumtorfe nicht 

nur von verschiedenen Orten, sondern auch aus verschiedenen Schichten und fand, 

1835 nach einem grossen Regen zerbarst, und als der Wasserinhalt sich aus demselben ergossen 

hatte, um 20' sank. (Hunter, im Jahrbuch 1887 u. 1839.) Eine noch kolossalere Ausdehnung 

erreichte eine áhnliche Erscheinung in Irland bei Fulamore im Jahre 1821. Am 25. Juni entstand 
dort in dem Moore eine Bewegung, welche bis auf eine Entfernung von 1 Meile bemerkbar war, 

zugleich wurde dabei ein Krachen cehort, áhnlich dem Rollen des entfernten Donners. In der 

Náhe von Kinnalady zerriss die oberste Schichte des Moores, und aus demselben kam ein unge- 
heuerer Wasserstrom hervor, der mit Moorschlamm vermischt war und von weitem einem gáhrenden 

Biere glich. Alles, was dem Strome im Wege stand, wurde umgerissen. Háuser, Wálder und Felder 

wurden durch den Wasserstrom, der stellenweise 50' tief war, verwůstet. Drei Tausend Menschen 
versuchten es, den furchtbaren Strom durch einen aufgeworfenen Damm aufzuhalten, allein ver- 
geblich. Der Damm wurde eingerissen und der Strom des moorigen, schlammigen Wassers úber- 

schwemmte einfach eine Fláche von 5 englischen Auadrat-Meilen. — (Miner. Taschenbuch. Jahr. 

XVI. 1821.) 
Aus Bohmen, wo es keine so grossen Hochmoore gibt (ausser im Gebirge, wo die Schichten 

wieder mehr seicht sind, und in Sůdbohmen, wo sie aber zum Theil entwássert sind), haben wir 
keine Belege fůr solche Erscheinungen. 

*) Dr. Gůmbel (Sitzungsb. der k. bayr. Akademie 1883, pag. 127) hat ein Stůck Sphag- 
numtorf von 100 cm Hóhe durch einem Druck von 6000 Atmosph. auf eine 17:7 cm, und ein glei- 
ches Stůck parallel seinen Schichten auf eine 13:9 cm dicke Platte zusammengedrůckt, und nach- 
dem der Torf angefeuchtet wurde, schwoll er fast genau auf seine ursprůngliche Dicke. Ja es thaten © 
dies dieselben Torfmassen auch dann, als sie in senkrechter und paralleler Richtung zur Lagerung 

mit 20.000 Atmosp. gedrůckt von 100 cm Hóhe auf 10'7 cm und 13 cm reduciert ins Wasser ge- 

lest wurden. 
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© dass 1 Theil der wenig ulmificierten bohmischen Sphagnumtorfe 12—18 Wasser- 
theile, vielleicht auch noch mehr aufsaugen kónne. Diese Aufsaugungskraft eines 

auch ganz reinen Sphagnetumtorfes kann, wie diese Zahlen beweisen, verschieden 

grOss sein, auch wenn die Sphagnumtorfe oleich viel ulmificiert, gleich dicht, und 

gleich trocken wáren, was dem, der den Polymorphismus der Sphagna kennt, nicht 

auffallend sein wird. Es kann der Sphagnumtorf von verschiedenen Sphagnumarten 

auch von verschiedenen Formen derselben gebildet werden, und die Sphagnumarten 
sind so formenreich, wie keine andere Pflanzenart. Es kann im Torf bald die eine, 
bald die andere Sphagnum-Form vertreten oder vorwaltend sein. Wir kennen fast 

von jeder Sphagnumart robustere und schwáchere, gróssere und kleinere Formen. 

- Hier sehen wir auf dem Moore die eine Art in dichten, dort dieselbe in lockeren 

Rasen (im Wasser in sehr lockerem Zustande), hier sieht der Sphagnumrasen hoch, 

dort niedrie aus. Wir finden, dass viele Merkmale derselben Sphagnumarten sehr 
"unstabil sind, so z. B. ist bei einer Form der Stengel lánger, bei der anderen 

kůrzer; bald sind die Astbůschel dichter, bald lockerer entwickelt; bald diese 

Ástchen lánger, bald kůrzer, bei der einen Form sind die hyalinen Zellen der Stencel 

| fasern- und porenreicher (wie auch die hyalinen Zellen der Perichaetialblátter), bei 
der anderen ármer an Poren und Fasern. Diese Poren sind bald kleiner, bald 

© grósser, auch ist oft die Rinde bald reicher an den sie bildenden Zellenlagen, bald 

-úrmer. Auch der sogenannte Holzcylinder erscheint nicht bei allen Formen, wenn 
-auch weniger als bei den verschiedenen Arten verschiedenartig verholzt zu sein. 

Durch alle diese Eigenschaften wird das Wasseraufsaugunesvermogen stark beeinflusst, 

dasselbe kann also weder bei den verschiedenen Sphagnumarten, noch bei den ver- 

Schiedenen Sphagnumformen einer und derselben Art ganz gleich sein, und des- 
halb wird auch ein ganz reiner Sphagnumtorf eine verschiedene Wassercapacitát 
besitzen, je nach der ihn bildenden, und unter seinen Bildnern vorwaltenden 

Sphagnumform. 

So zeigen also die scheinbar eleichfórmigen Sphagnumtorfe ein ganz ver- 
schiedenes Wasser-A ufsaugunosvermogen, und dass dieses bei anderen so maniefach 
aussehenden Torfen nicht gleich sein kann, ist klar. In so verschieden gebauten 

Pflanzen, die einen Torf bilden kónnen, kann auch die Molecularanziehung nicht die 

gleiche sein, sie kann um so mehr bei verschiedenen Torfsorten differieren, weil 

sich zu den unzersetzten Pflanzenresten ungleiche Mengen amorpher Ulmifications- 
oder auch Humificationsproducte gesellen, zu denen auch noch mehr oder weniger 
mineralische Beimengungen hinzutreten, deren Menge die Grósse der Resultate der 
Molecularanziehung der Torfmasse mehr oder minder stark beeinflusst. Es weisen 
bereits die wenig ulmificierten bohmischen Hypnetum-, Caricetum- und Arundine- 
tumtorfsorten, deren Wasseraufsaugungsvermógen 380 —560 Gewichtsprocente betrágt, 

ziemlich grosse Unterschiede in ihrer Wassercapacitát auf. So fand ich, dass ein 
- Theil des Hypnetumtorfes aus den oberen Schichten (25 em tief) des Thammůhler 
(Torflagers 8 Theile, ein Theil des Caricetumtorfes aus dem Jičíner Teiche 10 Theile 
Wasser aufgesogen hat. Die Wassercapacitát des Rokytnitzer Torfes betrůgt 5029/,, 
die des Platzer Cariceto-Hypnetumtorfes 425%/, (nach der Monographie des Grafen 
Franz Thun Hohenstein pag. 9). Das aufgesogene Wasser wird aber in diesen Torf- 

. sorten nicht so capillar gebunden, wie bei einem unzersetzten Sphagnumtorfe. Wenn 
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man dieselben eine Zeit lang im Wasser liegen lásst und dann herauszieht, so 

sickert das Porenwasser rasch heraus, und nur das darin capillar gebundene Wasser 

bleibt zurůck. Die Erklárung hiefůr liegt in der anatomischen Structur dieser Torf- 

sorten, es fehlen denselben nicht nur die capillaren Stengelzellen, sondern auch die 

porósen, leistenfaserigen, hyalinen Zellen, die das grosse Wasseraufsaugungsvermógen 
der Sphagnen bedingen. 

Ob schon das Wasseraufsaugungsvermógen einer wenig ulmificierten auch 

aus anderen Pflanzen als aus Sphagnum gebildeten Torfsorte gross oder klein ist, 
so besitzen doch alle wemig ulmificierten Torfsorten die Eigenschaft, dass sie im 

Wasser eingetaucht von demselben durchdrungen werden, und zwar um so rascher, 

je frischer, also je feuchter sie sind. 

Anders verhált es sich aber mit sťark ulmficterten Torfsorten. Der frisch 

gestochene, nasse, stark ulmificierte, mehr oder weniger amorphe Torf ist oft so 

wssserreich, dass er im Wasser in Folge der grossen Prosaphie binnen kurzer Zeit 

fast zerfliesst. Er hált das Wasser so fest, dass er aus seinem Lager herauscehoben, 

das capillar gebundene Wasser ebenso wie andere, auch weniger ulmificierte Torfe 

weder durch Pressen noch durch Trocknen bald abeibt. Schon Vogel*) bemerkt, dass 
aus dem Torfe, der auf 409/, entwássert ist, sich nur unter Anwendung einer grossen 
Kraft noch mehr Wasser herauspressen lásst. 

Wird aber ein stark ulmificierter Torf entwássert und getrocknet, so wird 

er kaum benetzt, wenn er mit Wasser begossen wird. Dann wird die Prosaphie 

(Adhásion) des Wassers zum Torfe weit geringer, ja bei den sehr stark ulmificierten 

reinen Torfen erscheint die Prosaphie der Synaphie (Cohásion des Wassers) fast 
oleich. Jeder amorphe, compacte, einmal getrocknete Torf ist im Wasser schwer 

lóslich. 

Davon kann man sich auf zu tief entwásserten Mooren iiberzeugen, wo die 

amorphen entwásserten Schichten, einmal ausgetrocknet, das Wasser nach oben 

nicht mehr steigen lassen. Sie saugen dasselbe nur wenig und sehr langsam auf, 

vóllig ausgetrocknet aber gar nicht. 

Man weiss auch von der lockeren, brockeligen bis staubartigen Torferde, 

die durch das Austrocknen ihre Hygroskopicitát einbiůsst, dass sie dann die atmo- 

sphárische Feuchtickeit nicht mehr so aufsaugt, weshalb auch die entwásserten Hoch- 

moore so leicht durch Trockenheit leiden. 

Daraus ist auch ersichtlich, wie schádlich die Entwásserung und die Aus- 

trocknung der grósseren Hochmoore im Hochgebirge auf die Wasserverháltnisse 

eines Landes wirken muss. Die unteren Hochmoorschichten nehmen ausgetrocknet 

kein Wasser auf, und die oberen Sphagnumschichten nicht so schnell, wie wenn sie 

unentwássert feucht sind, und sie lassen das bei starken Regengůssen herabgefallene 

Wasser ohne Aufenthalt davonfliessen. Das infolge dessen in nassen Jahren vor- 

kommende Austreten der daselbst entspringenden Flůsse, ihr Versiegen in trockenen 

Jahren sind die natůrlichen Folgen dieser Entwásserungen. Der amorphe trocken. 

steinharte Torf kann lange im Wasser liegen, ohne eine Spur von einem Weich- 

werden zu zeigen. Ich sah einen Landwirth, der aus getrockneten Torfziegeln Unter- 

*) Vogel: Der Torf, seine Natur und Bedeutung. 
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„drains auf seinem Felde herstelite. Dass der stark ulmificierte trockene Torf kein 
"Wasser aufsaugt, daran sind vor allem seine unlóslichen Ulmiate und Humate 

"schuld. Šchon Wiegmann*) wusste, dass die Humussáure einmal věllig getrocknet, 

nur sehr schwer im Wasser lóslich ist. (Lorenz schreibt die Bildung einer trockenen 

harten festen Rinde auf den trocknenden Torfziegeln einem Harzbeschlage zu.) 
Ebenso, wie die mineralischen Beimengungen des Torfes auf seine Cohárenz 

einen Einfluss haben, haben sie denselben auch auf sein Wasseraufsaugungsvermógen 
und seine Wassercapacitát. Vor allem gilt dies von den im Wasser lóslichen Salzen, 

wie auch von den in unseren Niederungsmooren háufigen Eisenvitriol und Epsomit, 
welche das Wasseraufsaugungsvermógen der lufttrockenen Torfe durch ihre Hygro- 
skopicitát heben. Letzteres kann auch durch mechanisches Zertheilen des Torfes ce- 
hoben werden, und es wird eine um so gróssere Capillaritát desselben erzielt, je 

feiner seine Theile sind. Es ist bekannt, dass durch Pulverisierung auch ein nur 

wenig capillarer Auarzboden eine gróssere Wassercapacitát bekommt. Enthált der 

Torf neben der amorphen Torfmasse noch unzersetzte Pflanzenreste, insbesondere viele 

ziemlich erhaltene Sphagnumblátter, so ist sein Wasseraufsaugungsvermógen im pul- 

verisierten Zustande um so grósser, je mehr Sphagnumblátter und Sphagnumrinde- 
zellen in ihm vorhanden, und je weniger dieselben ulmificiert sind, was aus dem 

oben geschilderten Bau der Sphagnummoore leicht begreiflich ist. 
Es ist bereits oben angedeutet worden, wie der Frost auf nassen Torf wirkt, 

und wie seine Cohárenz durch wiederholtes Durchfrieren dauernd geándert werden 

kann. Dass sich in Folge dessen auch seine Wassercapacitát ndert, ist begreiflich. 
Im Vergleiche mit trockenem amorphen Torfe wird seine Capillaritát und Wasser- 

capacitát durch den Frost um so mehr gehoben, je mehr er zerfállt; im Vereleiche 

mit nassem Torfe wird seine Wassercapacitát geringer werden, und zwar um S0 

mehr, je gróssere Zwischenráume in demselben durch den Frost entstanden sind, 

da der Torf eine um so gróssere Wassercapacitát hat, je capillarer, je feiner seine 

Poren (bis zu einer gewissen Grenze) sind. Je grósser seine Poren sind, desto mehr 

durchsickerndes Porenwasser und desto weniger capillar gebundenes Wasser hált er. 

| Man kann sich davon bei einem cgewóhnlichen unzersetzten Sphagnumtorí 

úberzeugen. Lásst man ihn durchfrieren, und brinet ihn hierauf in ein warmes 
Zimmer, so fliesst aus dem Torfstůck beim Aufthauen sehr viel Wasser heraus, 

welches vor dem Durchfrieren im Inneren festgehalten wurde. Es werden dabei 

„die Poren und Risse des Torfes durch das Eis bedeutend erweitert. 

Die grosse Capillaritát der meisten Torfsorten ist auch die Ursache von der 
grossen Dampf- und Gasabsorption derselben. Von der raschen Bewegung ihrer 
Molecůle unterstůtzt, dringen Důmpfe und Gase in den Torf in unglaublicher Menge 
ein und verdichten sich dort. Ein Torf, der anfangs vom Wasser kaum benetzt 

wird, wird in einer mit Dampf gesáttigten Luft bei einigem Temperaturwechsel all- 

máhlich feucht, was um so frůher geschieht, je poróser er ist, da sich der Wasser- 
| dampf in den engen Rissen und Poren des Torfes condensiert und zu Wasser wird. 
 Auffallender zeigt sich dies bei einem eisenoxydul- oder epsomithaltigen Torfe, weil 

| *) Wiegmann: Úber die Entstehung, Bildung u. d. Wesen des Torfes. Braunschweig 

| 1837, pag. 17. 
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diese Salze in den zu Wasser condensierten Dámpfen zerfliessen. Ahnlich wie mit 
den Wasserdámpfen, verhált es sich auch mit Gasen. 

Es ist schon lángst bekannt, dass durch Torfstreu und Torfmull Aborte 

geruchlos werden, weshalb man sie auch aus diesem Grunde als desodorisierende 

Mittel immer mehr anwendet. (Davon im zweiten Theile bei Torfstreu und Torfmull.) 
Diese Eigenschaft hat ein Torf um so mehr, je poróser er ist, er verdichtet die 
Gase nicht nur auf seiner Oberfláche, sondern auch in seinen Poren. Je mehr Poren 

er besitzt, je feiner diese sind, je niedricer die Temperatur ist, und je cočrcibler 
das Gas ist, desto mehr wird davon vom Torfe eingesogen. Dies gilt vor allem 

vom Ammoniak, der durch die Absorption einen tausendfach kleineren Raum ein- 

nehmen kann, weshalb er jedenfalls im Torfe flůssig werden muss. Dass dabei (ins- 

besondere bei noch feuchtem frischen Torfe) auch Humussáuren den Ammoniak., 
chemisch binden, ist selbstverstándlich. Das Bindunesvermógen einiger bohmischen 

Torfstreuarten fůr Ammoniak, wie ich es und wie es Prof. Dr. Ullik*“) bei seinen 
Untersuchungen. gefunden hat, werde ich im 2. Theile bei der Torfstreu mittheilen. 

Unter den verschiedenen Torfsorten wird aus den erwáhnten Grůnden die Gasabsorp- 

tion bei dem Sphagnumtorf am gróssten sein, sie wird ferner bei pulverisiertem 

Torfe grósser sein, als bei brockeligen oder ganzen, compacten Torfstůcken. Ebenso 

wie die Feinerde eines Schwemmbodens die wichtigste Trágerin der Absorption ist, 

so sind es auch die feinsten Theile des Torfes, die das Gros der Absorption aus- 
machen. Dass diese grósser sein wird, wenn in dem Torfstaube Blátter oder auch 

- nur Blatttheile der Sphagnummoore vorkommen werden, und dass sich dieselbe mit 

der Menge der letzteren steigern muss, ist aus dem oben erwáhnten ersichtlich. 
Ebenso wird es klar, dass dem Torf, speciell dem Moorboden, auch ein 

grosses Absorptionsverměgen fůr viele Salzlósungem eigen sein muss, dass er letzteré 

nicht nur aufnehmen, sondern auch festhalten und in sich aufspeichern kann. 
In der Fáhigkeit des Torfes Wasser aufzusaugen, in der Wassermenge, 

welche derselbe in den Torflagern enthált, liegen auch die Ursachen noch anderer 

physikalischer Erscheinungen. 
Die Moorfláchen pflegen kalt zu sein und zwar sind sie um so kálter, 

je nasser sie sind. Es verdunstet insbesonders auf dem nackten Moorboden das Wasser 

ungemein rasch, und mit dieser Wasserverdunstung, bei welcher viel Wárme ver- 

braucht wird, hángt auch das bedeutende Erkalten der Moorbóden zusammen. 
Durch die Verdunstung des Wassers wird eine grosse Wármemenge gebunden, welche 

den Moorschichten und der úber denselben gelagerten Luft entnommen wird und 
die die Abkůhlung der Moore selbst und der úber ihnen befindlichen Luft zufolge © 
hat. Zu der niedrigen Temperatur der Torflager trágt neben ihrer Násse auch die 

Mence der in ihnen angeháuften, zersetzten Pflanzenreste bei, und die máchtige Wasser- 

verdunstung auf der Oberfáche des Moores ist die Ursache, dass die Sonnenstrahlen 

das Torflager nicht durchwármen kónnen. 
Lesguereux gibt an, dass er im Juragebirge in einem Torfe von 10" die 

oleiche Temperatur von — 79 C im September wie im April gefunden habe. Ich 
selbst habe die Temperatur der Borkowitzer Torfschichten in einer Tiefe von W8%. 

*) Graf Fr. Thun Hohenstein: Úber die Torfstreu. Prag 1886. 
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gemessen, und fand ihre Temperatur am 30. April -— 4“ C und am 29. Juni des- 

selben Jahres —- 6“ C, es ist měglich, dass ich in der doppelten Tiefe (in der Les- 
guereux die Temperatur der Torfschichten bestimmt hat) die Temperatur des Bor- 

| kowitzer Moores jener im Juragebirge gleichgestellt hátte. 

| Die Kálte der Moore wird in Bóhmen auch dadurch vergróssert, dass die 

meisten von ihnen auf ungedeckten, den Nordwinden zugánelichen Lagen sich aus- 

breiten und meist nackt und baumfrei, dem Winde keinen Halt bieten. 
k. Wiewohl die nassen, mit wuchernden Sphagnumpolstern bedeckten Fláchen 

| die káltesten zu sein pílegen, so sind auch die nassen schwarzen Moore wenigstens 
(bei Nacht nicht viel wármer. Der schwarze Moorboden strahlt bei heller Nacht viel 

| Wárme aus, und kůhlt sich in Folge dessen bedeutend mehr ab, als jeder andere Boden. 

| Daher kommt es auch, dass auf den nassen Torfmooren der Schnee spáter 

thaut, als auf den benachbarten Mineralběden. 
p Aus denselben Grůnden kůhlen sich z. B. im Riesen-, Iser- und Erzgebirge 

feuchte, úber die Moore hinziehende Luftschichten rasch ab, und fallen in dichte- 

-rem Regen, als anderswo herab; oder aber sie wálzen sich als dichte Nebel ber 
-diesen grossen wůsten Fláchen hin und speisen die Torfmoose auch dann mit ihrer 
| Feuchtigkeit. Auch auf den sůdbohmischen Mooren kann man Abends und Nachts 

(insbesonders wenn die Nacht hell ist) dichte Nebel úber den Mooren sehen. 

Auf den nackten Mooren, háufiger auf den Hoch- als Wiesemooren, beobach- 

tet man háufig im Mai und Juni Spátfróste; bei einer Temperatur, wo auf anderen 

Bodenarten vom Frost nichts zu sehen ist, bedeckt sich hier der Moorboden oft 

Nachts mit Reif. 
Solche nackte, nur mit Cladonien oder spárlich mit Calluna bewachsene, 

trockene Hochmoorfláchen erwármen sich aber, in Folge ihrer schwarzen Farbe bei 

Tag bei directer Isolation viel mehr, als andere Bóden. 

| Weil diese Eigenschaft bei der staubigen Moorerde grósser ist, als bei der 
grobkornicen, bróckeligen, so důrfte die grossa Dampf- und Gasabsorption derselben 

hier mit im Spiele sein. Es ist bereits oben gesast worden, wie sehr sich Gase als 

auch Dámpfe (welche aus den tiefer liegenden nassen Schichten kommen und diese 
bei ihrem Entstehen abkůhlen) in der losen, oben liegenden, trockenen, staubigen 

Torferde verdichten. Bei einer solchen Verdichtung erhóht sich aber die Temperatur 
des die Dámpfe absorbierenden Kórpers. Infolge dessen muss auch die Temperatur 

eines solchen Torfbodens erhoht werden. 
Ausgetrocknet haben verschiedene Torfsorten auch ein verschiedenes Wárme- 

leitungsvermogen. Als die schlechtesten Wármeleiter bewáhren sich jene, welche die 

„meiste Luft enthalten, und dies sind vor allen die ausgetrockneten, unzersetzten 

Sphagneta. 

Von den optischen Eigenschaften 

ist bereits in dem Capitel ber die Cohárenz des Torfes einiges gesagt worden, 

woraus schon zu ersehen ist, dass auch diese bei verschiedenen Šorten verschieden 
sein kónnen. Bei den unzersetzten Torfen sind die optischen Eigenschaften durch die 

sie bildenden Pflanzearten massgebend : 
Die Sphagnumtorfe pflesen gelb, rothgelb, hellbraun zu sein (je nach 



204 

dem Grade ihrer Zersetzung), Hypneta dunkler, ebenso die Cariceta, auch wenn sie. 

noch wenig zersetzt sind. Ausgelaugte, wenig zersetzte Cariceto-Arundineta und 

Arundineta sehen oft wie gebleicht aus. Bei den stark zersetzten Torfen herrscht 

die dunkle schwarze Farbe vor. In der amorphen braunen oder schwarzen Grund- 

masse sehen die zum Theil erhaltenen Pflanzenreste fast immer heller, hellbraun 

oder auch weisslich, wie gebleicht aus. 

Die Torfe, bei deren Bildung die Ulmification durch Humification sgestórt 

war, Sind von mehr oder weniger humusartigem Aussehen, dunkelbraun, fast schwarz, 

sowohl frisch, als auch trocken; jene, die ihren Ursprung einer reinen Ulmification 

verdanken, sind frisch gestochen rothbraun, trocken schwarzbraun bis pechschwarz. 

Solche Torfe werden schon einige Minuten nach dem Herausstechen an der Luft in 
Folge der Sauerstoffeinwirkung dunkler, welche Farbveránderung auch mit der Zeit 

wáhrend des Trocknens in ihrem Innern so weit Platz greift, als die Luft eindringen 

kann. Ebenso werden auch viele erhaltene Pflanzenreste, wie auch das Lagerholz im 

alten Torfe an der Luft bald dunkler. 

Die meisten Torfe sind trocken matt, auf der Schnittfláche glánzend, viele 

(deren Bildung durch Humification gestórt war) haben sogar eine staubig erdige, 

fast wie berusste Oberfláche. 
Dass alle amorphen Torfsorten undurchsichtig sind, ist selbstverstándlich. 

Brennbarkeit des Torfes (natůrlich nur des trockenen Torfes). 
Dass der Torf brennbar ist, ist lánest bekannt. Sein hoher Kohlenstoffeehalt ist 

die Ursache hievon. Sehr leicht kann auch ein ganzes ausgetrocknetes Torflager in. 

Feuer gerathen. Dies musste in Bóhmen keine seltene Erscheinung gewesen sein, wie 

die Kohlenstůcke und die Asche, welche in den Torfiagern gsefunden werden, be- 

weisen. Noch in diesem Jahrhunderte gerieht ein Wittingauer Moorlager, wie mir 

Herr Forstmeister Heyrowsky mitgetheilt hat, in Brand, und nur durch Úberschwem- 

mung der ganzen Fláche wurde das Feuer gelóscht. Es kann ja leicht im Sommer 

ein ausgetrocknetes Moorlager (namentlich ein Hochmoor) zufállig durch Menschen- 

hand wie durch den Dlitz angeziindet werden.*) (Ob eine Selbstentzindung eines 

jeden entwásserten Torflagers móglich ist, bliebe zu beweisen, měglich ist sie bei 

den schwefelkieshaltigen Mooren, wo die bei der Verwitterung entstehende, freie 

Schwefelsáure mit Wasser eine so grosse Hitze liefern kann, dass die ausgetrock- 
nete Moorerde in Brand kommt, wenn die Schwefelsáure reichlich vorhanden ist. 

Manche Torfe glimmen nur, wáhrend andere mit einer grósseren oder klei- 

neren Flamme brennen (z. B. die sogenannten Leuchttorfe und Frůhs Fimmenit). 

Auf die Ursachen desselben, und auf die verschiedene Heizkraft der bohmischen 

Torfsorten werde ich im zweiten Theile meiner Arbeit zurůckkommen. 

Die meisten, stárker ulmificierten Torfe, namentlich die wasserreichen Wie- 

senmoorbildungen haben, frisch gestochen, einen mehr oder weniger auffallenden 

*) Dies sind in den Gegenden, wo sich solche Hochmoore ausbreiten, bekannte Erschei- 

nungen. In den Karpathen brannte schon einmal ein Hochmoor den ganzen Sommer hindurch, und 

im nordlichen Deutschland, seltener noch in Holland, werden zum Zwecke der Urbarmachung ganze 

Moorfláchen angezůndet. (Mehr darůber bei der „Brandkultur der Moore“ im zweiten Theil.) Auf 
einen Torfbrand beziehen sich auch ganz gewiss die Worte Tacitus in seinen Annalen (XIII, 57), 

wo er von einem grossen Erdbrande in der Gegeud des heutigen Kóln berichtet. 
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Geruch. Daran sind die im Torflager angeháuften Gase, wie Methan, Sumpífgas, 
Aethylen, Schwefelwasserstoff u. a. schuld. Dieser Geruch ist insbesondere bei einem 

massenhaften Ausheben des Torfes in der Umsebung des Torflagers kilometervweit 

zu verspůren. 

So war mir, als ich das erstemal im Mai von Wesselí nach Borkowitz gieng, 

dieser Geruch schon auffallend, als ich noch 2—3 Zm Weges von den Torfstichen 
entfernt war. Am reichlichsten pflegen diese Gase in tiefen, von máchtigen Hoch- 

-mooren úberlagerten Wiesenmoorlagern angeháuít zu sein. Hier tragen sie sicher 

zur Wólbung solcher Fláchen bei, und gewiss sind sie hier auch an den frůher 
erwihnten Eruptionen im Moore mit schuld. Mann kann diese Gase aber auch in den 

Torfschichten dort beobachten, wo sich der Torf von Neuem bildet; sie treten in Bláschen 

aus der flůssigen Torfmasse hervor, namentlich wenn man auf die Oberfláche eines sol- 
-chen schaukelnden Moores tritt.*) 

Frisch gestochener Torf hat keinen deutlichen, nur einen wenig sáuerlichen 

Geschmack. Bei dem Franzensbader Torfe wird ein tintenartig zusammenziehender 

Geschmack besonders erwáhnt. Dieser ist wohl meist dem Eisenvitriol, der in dem- 

selben zersetzt vorkommt, zuzuschreiben; denn ebenso zusammenziehend, sůsslich 

herb schmecken auch andere bohmische, eisenvitriolhaltige Torfe. Dass die Torfe mehr 

oder weniger sauer sind, lásst sich leicht mit Lakmuspapier beweisen; nicht nur 

die zersetzten, sondern auch die ganz unzersetzten reagieren oft stark, ja oft sehr 

stark sauer. Auch der Wasserextract aus jedem Torfe reagiert sauer, weil eben das 

Torfwasser immer verschiedene, wasserlósliche Torfsubstanzen enthált. 

Diesen Torfsáuren, wie auch dem Luftabschluss muss man vor allem die 
conservierende Eigenschaft des Torfes zuschreiben. Wie gross dieselbe ist, 
beweisen die in alten tiefen Torflagern gefundenen. daselbst viele Jahrhunderte lie- 

| genden, gut conservierten Leichen. (So in den Mooren Nordamerikas, Dánemarks, 
lands u. a.) Ihr Fleisch ist in Adipocire (Leichenwachs) verwandelt.**) 

Fleisch, auch im trockenen Torfe aufgehoben, fault nicht. Soyka hat 12 Wo- 
| chen lang Fleisch in trockenem Torfe aufbewahrt, ohne dass dasselbe verfault wáre. 

Auch die aseptische Eigenschaft des Torfes ist vor allem den Torfsáuren, 
| soweit sie bei demselben nachgewiesen wurde, zuzuschreiben. 
| Gaffky ***), Soyka (letzterer bei dem Neudecker Moore aus dem bóhm. Erz- 
| sebirge) $), NeuberSS), Prahl SSS), Nencki+), haben nachgewiesen, dass der Torf 

*) In wie grossen Mengen diese Gase manchmal im Moore vorkommen, darůber schreibt 
| Fugger (Torfoase im Unterberger Moore, Salzburg, 1879, pas. 76.): Ein im Moor bescháftigter 

| Arbeiter zůndete sich am 11. Mai 1879 bei der Arbeit seine Pfeife an, als er plótzlich von einer 
| 4—5 m hohen Flamme eingehůllt ward. Die Flamme entstand bei dem Anzůnden der Pfeife durch 
| znfállige Entzůndung der aus dem Moore aufsteigenden Gase. Fugger mass die Menge des aus dem 
| Moore aufsteigenden Gases und fand, dass in 1 Minute 5 L. dieses Gases aus einer in das Moor 
| eingetriebenen Róhre aufstiegen. 

| **) Mehr hierůber von Gregory und Wetherill im Journal praktischer Chemie 68, 26. 

**%*) Prager medizinische Wochenschrift, 1886. 
j S) Prager medicinische Wochenschrift, Jahre. 1886. 
i S$) ibidem. 

i $$$) Archiv fůr klinische Chirurgie 1882. 
+) Nencki: Ueber den Torf von Otwock als ein Desinfektions-, Desodorations- und Gase 

| Absorbierendes Mittel (Hoyers Denkschrift, Warschau 1885). 
| 

k 
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die Vermehrung der Bacterien bis zu einem gewissen Grade verzogert, behaupten 

aber, dass der Torf keine bacterientodtende Eigenschaft besitzt. Reinl *) fand, dass 

die Moorlauge (Wasser, in welchem stark ulmificierter Torf aus den untersten Schich- 

ten des Franzensbader Moores ausgelaugt wurde) die Gáhrung durch Milchsáureba- 
cillen vechindert hat; bei den Hefepilzen hat der Zusatz von Moorlauge ihre Wachs- 

thumenereie beschránkt, und ebenso bei den Kommabacillen wurde durch Zusatz 

einer stárkeren Moorlaugensubstanz (50"/,) ihre Weiterentwickelung ganz aufgehoben. 

Ich selbst habe mit pathogenen Bacterien keine Versuche angestellt, nur 

mit Bacterien, die ich auf Fleischaufouss gezogen habe, machte ich einen kleinen 

Versuch und fand, dass im trockenem Torfpulver aus den oberen Schichten des 

Platzer Moores ihre Weiterentwickelung gehemmt, aber nicht vóllig aufgehoben 

wurde, wogegen bei starkem Zusatz von nassem, frischen, amorphen Wiesenmoortorf 
aus tiefen Schichten des Borkowitzer Moores ihre Weiterentwickelung von mir nicht 

bemerkt werden konnte, so dass ich folgere, dass die Bacterien durch den Torf ge- 

todtet worden sind. Ich olaube, dass die Frage, in wie fern ein Torf den Bacterien 

schádlich ist, noch nicht gelóst ist, denn aus meinem kleinen Versuche erhellt, dass 

der trockene Torf anders auf sie einwirkt, als der frische nasse Torf. Ebenso ist 
es wahrscheinlich, dass auch unter den schon einmal ausgetrockneten Torfsorten 

Unterschiede in der antibacterischen Wirkung sein werden, dass námlich die mehr 

"ulmificierten gegen die wenig ulmificierten Torfe und unter den ersteren die freie 
Schwefelsáure enthaltenden, gegenůber den schwefelsáurefreien sich anders verhalten 

werden. Dass der frische Torf ein wesentlich starkes antibacterisches Mittel sein 

muss, das beweist schon der Umstand, dass im frischen Torfe zwar Schimmelpilze, 

aber niemals (mit Ausnahme der obersten Torferdeschichte) Spaltpilze vorkommen, 

obwohl sie in denselben ebenso gut wie erstere aus der Luft gelangen můssen. 

Chemische Analysen einiger bohmischen Torfe. 

Anbei folgen einige chemischen Analysen, die theils zum Zwecke dieser Pu- 

blication eigens durchgefůhrt, theils mir von einigen Herrn Analytikern zur Veróoffent- 
lichung gegeben wurden. Die ersteren hat freundlichst der hochgeehrte Herr Pro- 

fessor (damals Rector) des k. k. bohmischen Polytechnikums Karl Preis,**) im analy- 

tischen Laboratorium dieser Anstalt, mit den Herren Assistenten Klaudy, Kovář und 
Swoboda durchgefůhrt. Die letzteren verdanke ich der Gůte der hochgeehrten Herren 
Professoren A. Bělohoubek, Fr. Štolba, Dr. Wilh. Gintel, Dr. A. Bělohoubek und 

Dir. Farský. Die Analysen des Franzensbader Moores und des von Marienbad sind © 
bereits anderorts veroffentlicht worden. Die Resultate mehrerer anderen chemischen 

Untersuchungen der Torfe auf den Phosphorsáure-, Stickstoff-, Kalk-, Kali- und Schwe- 

felsáure-Gehalt zum Zwecke der land- oder forstwirthschaftlichen Cultur der Torf- 
flichen Bohmens, als auch zur technischen Ausnůtzung der bohmischen Moore und 
die Wichtigkeit der chemischen Torfanalysen úberhaupt, folgen im zweiten Theile 

| 

*) Zur Theorie der Heilwirkung des Franzensbader Moores. Prager med. Wochenschr. 
1885. Nro. 10. 

**) Dem ich fůr sein bereitwilliges Entgegenkommen, wie auch fůr seine Můhe an dieser | 
Stelle meinen besten Dank ausspreche. | 

| 
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dieser Arbeit. (Hoffentlich werde ich in diesem Theile die Analysen einiger sůd- 
bohmischer Moore von P. T. H. Prof. Dr. Breitenlohner veróffentlichen kónnen.) 

Chemische Analysen der pag. 77. beschriebenen Wiesenmoorbildungen 
von Bělohrad von Prof. Dr. W. Gintel. 

Im Torfe aus der Fasanerie in Bělohrad sind pro 1 kg enthalten: 
i... PDL5V0 zi). |- NatroR <.. -2 220 mgr 
"Trockensubstanz (bei 1109 Schwefelsáure . . .... PE T8 
eu) ....... 348.500 „ Phosphorsáure ©. ..... hk 

darin Mimeralstoffe - „ „ „ 52.900 „ EMP 3 alsa ee « ZO 
und zwar: Orgamsche Stoffe ©- . „. . 295.600 „ 
MEisenoxýd ..... 3.800 „ | und zwar: 

Mihonerde....... P8b 7- |- Humussáuren -4 4, 108.600 
M Kieselsáure . . ..... 6.330 „| in Aether lósliche Stoffe 2301 
em 13.880 „ im Alkohol lósliche Stofe © 3.390 |, 

lasnesia . <... « « = 3 E L JSA Pílanzengewebsreste ©. . 183.380 |, 

m0 1.140 
Von einem Kilogramm Torf Bind in kaltem Wasser 15.680. Milligramme 

Jóslich, davon: Mineralstoffe 14.140 mg und zwar: 

ad... PAM MESGNOBA: 32 < 8 bob. a 915 mgr 

ae... . o... . U. o ao la Des e 7 i43 

mare <... EO V SEE ee u 1eNÍSÍ 014 6 O3 

A 6 S DB | OONWOICIKAUFa; -4.4 « « « 8230 

Phosphorsáure: Spuren; Humussáuren 1499 mgr. 

Im Torfe von der Flur Jasan náchst Bělohrad und pro 1 kg enthalten: 
Wasser 843.000 mgr 

Trockensubstanz (bei 110" C) 137.000 mgr, darin 41.960 Mineralstoffe und zwar: 

ad... .... ROSEN E VERE apo a bal a 4 o 960 mgr 
| et <... E makro Es., 150: 

Mesebáure ....... 12020: behwelelsaure. . . + + - . 8.290 18 
—is.......... 6.970 „ | Phosphorsáure ........ 550 
©.. OOM boheoelt 1. - -4 310 
| und 115.020 mgr organische Stoffe 
| von. EMUSSANTOR |<" ja Je 6,606 10.120 mgr 

| im Alkohol lósliche Stoffe ©.. ...... . 2630 V; 

| „ Aether lósliche Stoffe . . . ..«...... 190 

| „ Planzengewebsreste . ......«... 101.980 
Von einem Kilogramm Torf sind in kaltem Wasser lóslich 9.090 mgr davon 

sind 8.300 Můlligramme Mineralstoffe und zwar: | 
| o... M ll < A o o 06 30 207 mgr 
a o. a oN okran. 45 1 .<,2 5/4 « « c* 50- 

| rare ........ ZZ Delhwelelsáure| „4 <.. 3746 „ 
l... 3.245 —„ | Phosphorsáure Spuren. 
| l ob 426 „ Humussůuren = 190 mgr. 

Chemische Analysen von Professor Karl Preis: 

k- 
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Schichte 
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obersten 
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Schichte 

Aus noch 
tieferer 
Schichte, 
úber 1 m 

Zusammensetzung, Aussehen des Torfes 

Sphagnetum, durchdrungen von den Radicellen der Heide- 
und anderer Hochmoorpflanzen, sehr wenig ulmificiert, hell- 

braun, sehr leicht. 

Hypnetum, sehr wenig ulmificiert, trocken, ziemlich brůchie, 
sehr leicht, dunkelbraun, von den glánzenden, schwarzen Rhi- 
zomen von Eguisetum und Eriophorum (latifol. oder angustifol.) 

senkrecht durch die Schichten durchdrungen. 

Torf derselben Bildung, aber stárker ulmificiert, so dass er 
makroskopisch amorph aussieht, dunkelbraun, ziemlich hart, 
auf der Schnittfláche glánzend. Von den Rhizomen des Egui- 
setums und Eriophorums sind meist nur Epidermisreste und 

hohle Róhrchen úbrig geblieben. 

Ein lockerer Torf gebildet aus verworrenem Gemenge von 
Sphagnum, Radicellen verschiedener Pflanzen und Eriophorum 
vaginatum, leicht, hellbraun gefárbt, sehr wenig ulmificiert. 

Botanisch vorigem ziemlich áhnlich, aber stárker ulmificiert, 
deswegen důnkler, amorpher. Stellenweise viele Holzreste. 

Stark zersetzt, amorph, humusartig, aber dennoch ziemlich 
hart, bróckelt leicht ab, mit makroskopisch erkennbaren Re- 
sten von Pinus, Betula und Rhizomen von Eguisetum. Mit 

: verwittertem Granit stellenweise vermenst. 

Lockerer u. sehr lockerer, weisslich hellbrauner, wenig ulmifi- 
ter Moostorf vom Sphagnum cuspidatum, Eriophorum vagi- 
natum weniger von Radicellen hoherer Pflanzen gebildet. 

Sehr wenig ulmificiert, fast weisslich, geschichtet, aus Sphag- 
num acutifolium, Eriophorum, Carex, Polytrichum und von 
Radicellen hóherer Pflanzen, namentlich von Vaccinium ge- 

bildet. 

Hypneto-Caricetum mit Resten der Wurzeln von Pinus, Betula, 
tiefer Alnus. Die Grundsubstanz ist ziemlich ulmificiert, zum 
Theil humificiert, amorph, an der Oberfláche erdig bis staubig, 

dunkelgraubraun, an der Schnittfláche kaum glánzend. 

Sphagnetum, ein wenig ulmificiert, hellbraun, mit Resten von 
Carex und Eriophorum; wo die letzteren vorwalten, ist der 
Torf feinfaserig und staubt ziemlich stark; wo die Moose vor- 
walten, ist er schwammig, locker, dunkelbraun, frei von Staub. 

Derselbe Torf, aber stárker ulmitficiert, deswegen auch důnkler 
gefárbt, darin Reste von Pinus- und Betula-Wurzeln und 

Stámmen. . 

Dunkelbraun, halb ulmificiert, mit mit blossem Auge unbe- 
stimmbaren Pflanzenresten, ausgenommen die zerfetzten Klum- 

pen von Eriophorum vaginatum. 

- 

, 
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Lufttrockener Torf E: Procentische Zusammensetzung der Asche Anmerkungen 
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Angabe der 
Schichte des 

No. Ortsangabe Pe Zusammensetzung, Aussehen des Torfes 

Torf entnom- 
men wurde 

Revier Hoch-. Aus der Der Torf stark ulmificiert, frisch gestochen rothbraun, pla- 
garth, Haar-| | tiefsten stisch, trocken dunkelbraun, hart; dort, wo er aus dem De- 

13| fach 26 im Schichte tritus der krautartigen Pflanzentheile gebildet wird, ist er 
Erzgebirge dieses vollstándig amorph, auf der Schnittfláche stark glánzend; dort, 

Torflagers wo die Holzreste vorwalten, bróckelic. 

Fast nur aus ulmificiertem Sphagnum gebildet. Der Torf sehr 
Hackelfil: leicht, hellbraun, fast gelblich weiss, aus dichtem Sphagne- 
Pee 0 Oberste tum, welches von Polytrichumstengeln durchdrungen ist, ge- 

14| im Bóhmer- | ohichte bildet, schwammartic. Stellenweise důnne, nur einige mm starke 
walde Schichten amorpher Heideerde, anderswo Klumpen von Erio- 

phorum vaginatum. 

Der Torf ist compacter, schwerer als der vorige, aber noch 
des ziemlich leicht, gedrungener, stellenweise auch mehr ulmi- 

> dto letek ficiert, dennoch aber noch hellbraun und nur stellenweise 
: : Schicht dunkelbraun. Gebildet wird der Torf aus Sphagnum cymbi- 

ne folium, Polytrichum commune, Eriophorum vaginatum und 
Holzresten von Pinus. 

Aus der Ziemlich schwerer harter Torf, compacter als der vorige, stark 
untersten ulmificiert, makroskopisch, aber noch nicht vollstándie amorph, 

16 dto. Schichte (aus| bei náherer Untersuchung aus ziemlich stark ulmificiertem 
etwa 144 m | Sphagnum und Radicellen verschiedener Pflanzen gebildet; 

Tiefe) ist dunkelbraun, auf der Schnittfláche schwach glánzend. 

Hochmoorproduct, ein ziemlich stark ulmificiertes Sphagnetum 
17 Neudorf bei mit beigemengten Scirpus- und Eriophorum-Resten. Dunkle, 

Gabel amorphe, důnne Streifen wechseln mit důnnen, lamellenartigen, 
“ helleren Schichten von weniger zersetztem Sphagnum. 

Arundineto-Caricetum, verunreinigt mit angeschwemmten 
cau: mineralischen Beimengungen. Arundinetumproduct ist vor- 

18| dem Jitnén| Unter der waltend (Phragmites, Glyceria, Eguisetum, Rhizome und Ra- 
Teiche | Oberfáche dicellen derselben in der amorphen, aus Pflanzendetritus ge- 
ln bildeten Grundsubstanz). Der Torf, stellenweise noch leicht, 

ist, wo er stark ulmificiert ist, ziemlich schwer. 

Tschiker hen Der Torf ziemlich gleichartig, fast nur aus Sphagnum cymbi- 
19 (Loch im Rie- S hiohte folium gebildet. Der wenig ulmificierte Torf ist gelbbraun, 

sengebirge caskonhé ziemlich gedrungen, nicht geschichtet, leicht. 

: Arundineto-Caricetum, ziemlich leicht, die Grundsubstanz ist 
20 En i ne amorph, brockelig bis staubig, darin hell gefárbte Reste von 

R osa rano Arundinetumpflanzen. 

Borkowitz A T74 Der Torf wenig ulmificiert, leicht, gebildet aus Eriophorum 
21 bei Tiefe vaginatum, weniger aus Sphagnum cuspidatum, Carex und 

Wesselí a. L. Radicellen anderer Pflanzen. 

Nehwarzer Teich bi Aus der Leicht, hell, ausgezeichnet geschichtet, von vielen Polytrichum- 
22 | Wartemberg und obersten stengeln durchdrungen, sonst fast nur mit Sphagnum varia- 

Oschitz Schichte bile und acutifolium gebildet, sehr wenig ulmificiert 

23 k Hypnetocaricetum, stark zersetzt, frisch gestochen rothbraun, 
V Háuselhouie č drei ver-| trocken schwarz und schwarzbraun, nicht sehr schwer, von 
24 |bei Pressnitz schiedenen | Vivianit stellenweise stark durchdrungen; wo dieser in Menge 
ZÁ im Orten etwa | vorkommt, wird der Torf blau. Makroskopisch schaut dieser 
25| Erzgebirge pe Torf amorph aus. Auf der Ae: ist er schwach glán- 

zend. 
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Procentische Zusammensetzung der Asche | 

E <© = Anmerkungen 
Sole = bk =! 
A s | 8 83 4 3|s| 5 
Ps | B | 4 | © A MA M 2 | a 

—— | n m | | | o n | m 

59*23| 3:31|16:33| 8'162:49 1*98|0-30|5'39| 320 10039 

50-97, 21:26. |10'27)2'800'87|021|0'59|13:04|100'01 

6729, 1594 7-87|1.29|1:30|0'67|0*55| 5:06, 99:97 

ŠENE 10:85/23-30 n 0 a 1'23|36-04 10048 

1.35 13136 | Spnren| 99:98 || Chlor 0739, 13:49|17-89|29-50|4-73|32-68|1'76 k ok 1:57 067 
lo o ———— l bnÍ 

n há 101) 0'82| 8m., 0:92 3399 firm, 99-99 | Chlor 0489, 
= C Ohlorápen © 18"21|19-34/40-34|4:3821-31|1'42| 305/6277) 0-78) 046, č once 3281 are 9997 (0 Aho Eisen in 

L S eO berechnet 

| 
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Analysen des Franzensbader Moores von Dr. Paul Cartellieri.*) (Siehe 
pas. 97.) | 

a) Des unwerwitterten frisch gestochenen 
Torfes aus den unteren Schichten: 

a) Im Wasser lóshch : 

Schwefelsaures Kalium. ....... 0:3692 

Schwefelsaures Natrium 8:6101 
Schwefelsaures Magnesium . . . 27961 

Schwefelsaure Thonerde 37069 
Schwefelsaurer Kalk 10372 

Schwefelsaures Eisenoxydul 37989 
Kiesokáure. 4 Sara 07405 

Ouellsáure ... Vxoskajk Las 205 a 130006 

Andere organische Substanzen —. 0'0311 

Halhydratwasser (651 bc- 01395 
pokre n LVÍ) PŘEJU KDO 01053 

353254 

B) Im Wasser meht lóslich : 

Phosphorsaures Eisenoxyd . . 26-9225 

Doppelt Schwefeleisen . . . . 1622449 
Freier Schwefel. . ...... -284797 
Kieselsarec: < . fe 07333 
Natriumoxyd, Thonerde, Kalk- 

und Bittererde .. . ..... 94037 
Humussáure und Humuskohle . 166:0000 

Wachs-und- Harze c 2 280000 

Unaufgeschlossene Bestandtheile — 5:8666 
Organische Ueberreste. . . . 54266006 

Verlust s, .x c dor1: 23s ní 03573 

1000-0000 

b) Des der Luftwirkung eime Zeit lang 
ausgsetaten „verwiterten“ Torfes von der 

Halde: 

Im Wasser lóslich: 

Schwefelsaures Kalium 01958 

Schwefelsaures Natrium . . . . 114600 
Schwefelsaures Magnesium 12411 

| Schwefelsaurer Kalk ...... 268954 

Schwefelsaure Thonerde. . . . 79358 

Schwefelsaures Eisenoxydul 977803 
: Manganoxydul 05693 

Schwefelsáure der Bisulfate . . 479590 

Kieselsáute: 24 5 ea 0:5894 

Ouellsáure: +0 "seně 2818063 

Andere Humusstoffe ........ 29-4407 

Halhydratwasser 4% 1-0 01859 
-2524390 

7 Zm Wasser micht lóslich : 

Phosphorsaures Eisenoxyd . .  1'8463 
Doppelt Schwefeleisen . . . . 28-4552 
Einfach Schwefeleisen . ... . 35499 

Natrimumoxvd c 8 0 T+1348 

Bittererde 5945 da skle 13743 

Thonerde: 45%5 4055 kity 60 28485 

Kalkerde 1: as 12239 
Strontianere. (< 4 ae 93956 

KiegelsáuTe, 46s 23036 

Humussáure 7-24 4210572 

Wachsartige Substanz . . . . 184166 

Moorharze 1:52 25-4999 

Unaufceschlossene Bestandtheile 79-7352 

Pílanzenůberreste . . ....... 153:7290 

10000000 

Die im pathochemischen Laboratorium des k. k. allgemeinen Krankenhauses 

in Wien ausgefiihrte Analyse des Torfes aus dem Soosmoore bei Franzensbad 
(Siehe pag. 96.) ergab von 100 Theilen der im Wasser lóslichen Bestandtheile des 

Soosmoores. **) 

*) Franzensbad in Bóhmen von Dr. Cartellieri Franzensbad Jul. Saemann 1887 pag. 60. © 
**) V, Bieber: Das Mineralmoor der Soos. Marburg 1887. 
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Natriumchlorid. ..... „1220 | vom H. Direktor Farský fůr H. Mattoni 
Micnesiumchlorid ......... «. 1:42 | gearbeitete Analyse: 

Mitriumsulphat. <... .. . . . 1764 Im Torfe, der 4 Tage an der Luft ge- 
Milciumsulphat ......... 15:30 | trocknet war 
Magnesiumsulphat . . . . . . . 1530 (bei 100—105" Wasser. . 41559, 

al 1.0.00 4525 Orcan. Stoffe 13:80 , 

iiomáure. ......... 0:67 | Miner.-Stoffe 4405 „ 

a. 0 1:68 | Mineralstoffe unlóslich . . . . 3030 , 
Organische Verbindungen . . . . 598 M Bosh A srv 1435 , 
u 100:00 | Darin Phosphorsáure . . ..... K104 

* Eisenoxyd, Thonerde, Eisenoxydul 
um Mancanoxyd -se 22 00:90 

- Von einem Torfe wahrscheinlich aus | Kalksulphat . . ............ 350 
demselben Torflager ist auch folgende | Daneben Magnesi-, Kali- und Natronsalze. 

Analysen des in Marienbad zu Badezwecken verwendeten Torfes aus 
der Umgebung von Marienbad.*) Untersucht wurden 2 Proben, eine von frisch 
gestochenem (I.), eine andere (II.) von an der Luft zersetztem Torfe. Erstere unter- 

suchte Ragsky, die zweite Lelmam. 

Feucht enthielt dieser Torf: I. II. 

Wasser und flůchtige Stoffe . 81'3769/,. . . ..... 261129, 

Erockensubstanz © 3,743 PSJ = 900 Pepo PAR OKO JIP 13887 , 

100 100 

In 100 Theilen Trockensubstanz waren enthalten : 

p II. 
1. im Wasser lósliche Stoffe 313394. .. ..... 458419, 
2. in d. Salzsáure , be o más ze m 5280 „ 

9. im Scheidewasser. . . . 270499/, 
4. unlósliche organ. Stoffe . 68514, . ... . ... 46-908 

bs unlosliche anorean. Stoffe 0645, .-... ... 1791 

| 100 99-820 
In den im Wasser lóslichen Bestandtheilen waren enthalten : 

I. II. 

E PR na Rk PVL © OE 0206 

| RAN I ken 69070 R M kal 16, W128 

| M- Mmumoniak cí See :s 40s PDIKOM Sete c. 1000 V218 
E: B k E00 m8... 4892 
E ODEM moje ae 6 a 9860 

E O o are a 8 oby 
i Eisenoxydul ..... M bo o 1351 

| M m r 00406 3 21296 
* a 0 0092: o. 0108 
| B ME eee drby 00000 o o 2144 

MIMeISensáuTe < -— — -.+ * ssp ZASE OR Osa 0428 

o *) MUDr. Lucca: Zur Orientierung in Marienbad. Gschihay. Marienbad 1883. 
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Andere organische Stoffe u.. 
Verlusté) T% 0ks 

Andere flůchtige Stoffe. .. . 

Im lóslichen Theile 

im Scheidewasser I. 

war enthalten: 

04319, 

in der Salzsáure II. 

Kalk -01.4 tea: OE E 1 — 
Magnesia 31" m „oh ao nooo — 

Thonerde; 357 Z adobe 0:184 

Eisenoxyd 5 P VB o) MVR nn o Pb 0 2041 
sen de dk: 1405054 39 AS — 

Schwefel: 22 10200: < ek: 3979 
Phosphorsáure ©0310 O 83.2: 4 o 0602 

Kieselsáure —. "5 3 DSL na 0097 
Organische Stoffe 521050 0613 

im IL. im II. 

Pilanzenreste "291 50980712" E KS 40-4227, 
Humusartige Substanzen . .. .... « . 49000 tě ke 4253 , 
Ma Cheoy e toroě  ae ahoj Pas aaa i hadr oblé 1034 , 

Harz s 40 OA: OA402 030 Soho 2452 , 

unlósliche Kieselsáure und andere Salze 0645, ....... i U 1 

Analyse der Asche des Torfes aus einem Torflager bei Benatek (Siehe 
pas. 64) vom Prof. Fr. Štolba. 

In der Salzsáure lóslich : 

CasO, 20-459, 
CaCO, A2 
CaO sk 22-40 , 
MO z ý 0:47, 

A1,0, und Fe,O, 13:35 , 
Gabe lé 0-74 , 

In der Salzsáure unlóslich : 

CAD oa aaa 0:84 

Mc0, 44 0:06 

AVO* und Fe,O, 3:62 

9.0 ME pa OA NÉ 19-79 

OIL und" 

Alkalien und Phosphorsáure waren nur in Spuren anwesend. 
Zwei Analysen der Torfe des Riesengebirges, welche von den Herren 

K. Fragner u. K. Wiechmann im Laboratorium des H. Prof. dr. A. Bělohoubek durch- 
gefůhrt wurden: 

Der erste Torf vom Kátzersteinfelsen bei Neuwelt (siehe pag. 138.) war 

ein helles Sphagnetum aus einer Tiefe von */, m, welches sehr wenig ulmificiert war 
und nicht viele Reste von Vaccinien enthielt. Beim Austrocknen an der Luft bei 

einer Temperatur von 120? ČC verlor derselbe 1206"/, Wasser, und beim Verbrennen 
hinterliess er 0:899/, Asche. In 100 Theilen Torf waren also an verbrennbaren orga- 
nischen Stoffen 87:05"/, enthalten. 

Durch die gualitative Analyse wurde im Torfe Kieselsáure, Eisen, Thon, 
Kalk, Magnesium, Kalium, Natrium, Salzsáure und Phosphorsáure, dann feste fette 

Sáuren und Ameisensáure gefunden. Der zweite Torf aus dem Grossen Bruch im 

Riesengebirce war hellbraun, ebenfalls ein Sphagnetum mit Resten von Pinus, Vac- © 

Cinien und Šcirpus. 
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An der Luft getrocknet verlor er bei 1209 C 11:75%/, Wasser und hinter- 
© Jiess bei der Verbrennung 152“/, Asche. In 100 Theilen enthált er also 11'75“/, 
Wasser, 86:73, verbrennbare organische Štoffe und 1:52"/, Asche. Die gualitative 
Analyse zeigte hier Kieselsáure, Eisen, Thon, Kalk, Magnesium, Kalium, Natrium, 

- Salzsáure, Phosphorsáure, Ameisensáure und fette Sáuren. — 

Von den Lebensbedingungen der Culturpflanzen auf den Torfmooren 

wird im 2ten Theile die Rede sein. 

Die Mineralien der bohmischen Torfmoore. 

Abgesehen von den zufállig vorkommenden mineralischen Beimengungen, 

welche aus dem Untergrunde oder aus der Umgebung in den Torf gelangten und 

deren Vorhandensein am besten die verháltnissmássig grosse Mencge Asche beim 
Torfe zeigt, werden in den bohmischen Torfen noch folgende Mineralien gefunden: 

Das interessanteste von allen Mineralien, welche in den bohmischen Torfen 

vertreten sind, ist der ausserhalb der Schweizer und Krainer Moore derzeit ziemlich 

seltene Doppleriť, ein Mineral desselben Ursprungs, wie seine Muttergesteinsart, 

der Torf. — Seine Entstehungsart kann demnach verschieden sein. In den mir aus 
Bělohrad zugekommenen Proben fand ich ein Wurzelstůck von Pinus silvestris, 

welches in einer Wiesenmoorbildung so doppleritáhnlich verándert ist, dass ich lange 

nicht entschieden war, ob dies noch eine Torf- oder bereits eine Doppleritbildung 

ist. Den Dopplerit fand ich bei Borkowic. 

Der Borkowicer Dopplerit ist fast so gross wie ein Taubenei und ist in 
einem beinahe knetbaren Torfe aus den tiefsten Schichten gefunden worden.*) 

Der frische Dopplerit ist ein sehr elastisches Mineral, einigermassen gallert- 
artig, von schwarzer Farbe, mit muschligem, wie geblimtem Bruche, so dass er 

durch Glanz und Farbe einigermassen dem Schusterpech oder der harzigen Kohle 
- dhnelt. Wenn er trocken ist, ist er sehr sprode und dem Pech auffallend hnlich. 

| 

| 
| 
| 
| 

Unter dem Mikroskope ist er in důnner Schichte durchscheinend; hell- 
braune Pfanzenreste fand ich in demselben keine. 

Nach Frůh ist der Dopplerit ein durch sehr langsames und vollkommenes 
Vertorfen entstandenes Gemenge organischer und mineralischer Verbindungen, dem 
ausserdem noch verschiedene anorganische Štoffe beigemenet zu sein pflegen. 

Die mineralischen Basen sind hier theils mit mineralischen Sáuren (zumeist 

*) Dieses Mineral hatte ich, obwohl ich einige Male auf diesem Moore gewesen, um 
die Flora und die Schichten desselben zu studiren, vorher niemals gesehen; daher ist es klar, 

dass es hier selten ist, und sich auch wohl um so weniger in dem ausgehobenen Torfe zeigt, 

| wefl derselbe nicht bis zum Grunde ausgehoben wird. Einige der daselbst arbeitenden Taglóhner 

meinten etwas ihnliches ganz unten am Grunde des Torfes auf dem Gerólle gesehen zu haben, 
das hier beim Dorfe Borkowic auf dem Lehm aufliegt und die Unterlage des Torfes bildet. Ebenso 
berichtet der Gemeindevorsteher aus Zálší von pechartigen Nestern am Grunde desselben Torf- 

lagers. — Auch vom Bůrgermeisteramte von Schěnfeld bei Falkenau wird von pecháhnlichen 

| Nestern in dem dortigen Gemeindemoore berichtet. 
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mit Schwefel- und Phosphorsáure), hauptsáchlich aber mit organischen Bestand- 

theilen (Ulminsáure und vielleicht auch Ulmin) verbunden. 

Der Dopplerit ist sehr stark hygroskopisch, wenn er aber gefriert, so scheidet 

er das Wasser wieder orósstentheils aus, wonach er sich in kleine Stůckchen 

zerbrockelt. | : 

Er lásst sich nur sehr schwer anzůnden und beim Verbrennen oliiht er 

nur, wobei er 3—149, Asche gibt. 

Ein anderes, ebenso nur in den álteren Torfschichten vorkommendes Mineral 

ist der Viviamiť, Blauerde, phosphorsaures Eisenoxydul. Er kommt in Bóhmen 

auf einigen Orten im Torfe vor, so im Franzensbader, Sooser, Bělohrader, Šeba- 

stiansberger und in dem Spitzberger Moorlager. Meinen bisherigen Erfahrungen 

zufolge findet er sich in Bohmen nur in den von Hochmooren úberlagerten Wiesen- 

mooren vor, meist nur staubartieg in die Torfmasse eingesprengt, oder staubige 

Úberzůge auf den Torfprofilen bildend, seltener in ganzen Lagern als erdige Masse. 

In letzterem Zustande sieht man ihn in dem Torflager bei Spitzberg, in der so- 
genannten Háuselheide, wo er O5 » weit von der Torfsohle im Hypnetocaricetum- 

torfe in einer Tiefe von 3m einen ganzen von Ost nach West streichenden Gang 

bildet. Auch im Sooser Torflager, wo Vivianit úber dem Raseneisenerz vorkommt, 

bildet er nach Bieber bis 0*5 » máchtige Lager. 

Sehr verbreitet in den Torfschichten Bóhmens ist ferner der Hisenkies, 

sowohl Pyrit, als auch Markastt. 

Die meisten Niederungsmoore Bohmens fůhren das Schwefeleisen in ihren 

von der Luftwirkung abgeschlossenen Schichten, so z. B. die von Franzensbad, 

Hóflas, Libišan, Rtyně, Letin, Šeelau, Světlá, Diwischau, Lischan, Radnitz, Bělohrad, 

Kalna, Neudorf, Mokrá bei Opočno (hier sehr viel unter der Mercelůberschlickung). 

Manche sind stellenweise, meist in den untersten Schichten oder in ihrer 

Unterlage, andere durchwegs eisenkieshaltig. Oft findet man das Schwefeleisen in 

Holzresten, namentlich in den Wurzeln in den tiefsten Schichten dieser Moore an- 

ceháuft. Am reichlichsten ist der Eisenkies in den Wiesenmoorbildungen West- 

běhmens, namentlich in den des Žbaner Plateaus enthalten. Alle von mir unter- 

suchten Wiesenmoor-Torfproben aus dieser Gegend haben entweder Eisenkies, oder in 
den der Oxydation ausgesetzten Schichten dessen Verwitterungsproducte, das schwefel- 
saure Eisenoxydul und freie Schwefelsáure enthalten. (FeS, —— O, — H,O — FeS0, 
— 80,H,). Wiewohl ich diese Mineralien in verschiedenen Wiesenmoorbildungen 
angetroffen habe, so fand ich sie dennoch am háufigsten in den von der Natur 
úberschlickten Wiesenmooren und vegetationsarmen, neben dem Hypnum noch am 

meisten mit Eguisetum palustre bewachsenen Hypnetummooren (namentlich dort, 

wo mineralisches Grund- oder Auellwasser in den Torfschichten stagniert). In reinen 
Hochmorbildungen fand ich sie nie, in den Gebirgsmooren sehr selten. 

Den Eisenkies konnte ich bis jetzt niemals mit blossem Auge in den Torf- 
schichten erkennen, da er meist fast mikroskopisch klein, fein vertheilt und braun 

angelaufen ist. Eher lásst er sich noch in der Torfunterlage, oder in den Pflanzen, 
namentlich in den Wurzelresten in ihrer Vererzung erkennen. Dagegen berichtet 

Bieber (1. c. 30), dass im Sooser Torflager der Markasit in grósseren grobzelligen 
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r- Klumpen und starken umfangreichen Platten, Pyýrit in důnnen glánzenden Bláttchen 
-oder losen Kórnern vorkommt. 

Das schwefelsaure Eisenoxydul gibt sich schon makroskopisch in dem Torfe 

"kund, und zwar durch Efflorescenzen auf dessen Oberfláche, wenn dieser eine Zeit 

lang an der Luft liegt. Man sieht, wie sich sowohl auf der amorphen Torfmasse, 

-als auch auf den im Torfe ruhenden Pflanzenresten bald ein orau weisser, staubar- 
-tiger Beschlag bildet, der oft so stark wird, dass man schon makroskopisch die 

| dicht beisammen stehenden, pelluciden, haarfórmie gekrůmmten, kurzen Nadeln, aus 

denen er gebildet ist, erkennen kann. (Dies ist z. B. ausgezeichnet auf dem Žero- 

tiner Torfe von Laun zu sehen). Amorphe Torfstůcke, welche sehr viel von fein 

vertheiltem Schwefeleisen enthalten, verrathen die Anwesenheit dieses Erzes auch 
dadurch, dass sie schon nach einem oder zwei Jahren zu einem schwarzen Pulver 

zerfallen. 
Das schwefelsaure Eisenoxydul wird im Torfe fast immer von freier 

"Schwefelsiure begleitet. Vom ihrer und des Eisenvitriols schádlichen Wirkung 
auf die Culturpflanzen der Moorculturen, auf die Prof. Dr. Maerker, Prof. Dr. 
Fleischer *) und Oswald **) aufmerksam gemacht haben, wie auch von der Ver- 

wendung solcher Torfe wird im zweiten Theile die Rede sein. 
In den eisenkieshaltigen Torflagern findet man auf Gráben oft ganze hell- 

bis ocker-gelbe, bis "/, cm dicke, krustenartice Úberzůge von Hisenoxydsulphat, das 
an der Luft aus dem Eisenoxydulsulphat entstanden ist. So z. B. auffallend viel in 
-dem kleinen Moore bei Pochwalov, welches von einem an Schwefelkies reichen, aus 

aufgelassenen Kohlengruben kommenden Wasser, das eisensulphatháltie ist, durch- 

flossen wird.. © 
Seltener wird in den Torfschichten durch die reducierend wirkenden Torf- 

substanzen das  Eisenvitriol bei Luftabschluss unter Wasser in Schwefeleisen 

úberfůhrt. 

Sehr háufig entsteht im Torfe aus dem schwefelsauren Eisenoxydul bei 
Anwesenheit von kohlensaurem Kalk (2FeSO, — 20a0C0O, + 3H,O —+ 0 = Fe,0,H, 
=+ 20a80, — 2C0,) der in bohmischen Mooren ungemein verbreitete Braunetsenstein. 

Noch viel háufiger hat er aber in den běhm. Moorlagern seine Entstehung der 

physiologischen Wirkung der hier oft das Auellen- und Grundwasser bewohnenden 

Leptothrix- und Crenothrixcolonien zu verdanken. 
Er kommt meistens mit organischen und auch mineralischen, namentlich 

Thonbestandtheilen verunreinigt, in verschiedenen Formen vor. 

Am verbreitetsten ist der erdige, ockerige, hell ocker gelb bis rothbraun 
gefárbte Brauneisenstein, der namentlich an den uellen, aber auch im stagnie- 

„renden Grundwasser Nester, Adern, als auch ganze, viele cm, ja bis einige dm 
máchtige Schichten bildet. So z. B. in den meisten Torflagern Bohmens, die Ge- 

birgsmoore nicht ausgenommen, wiewohl er in letzteren nur seltener hie und da. 

an Auellen, nur mássig angeháuft, vorzukommen pflegt. 

*) Prof. Dr. Fleischers Mittheilungen ber die Arbeiten der Moorversuchstation in 
Bremen, Berlin 1888. 

**) Oswald: Ueber die Bildung freier Schwefelsáure und lóslicher Eisenoxydulverbin- 
dungen in der Moorsubstanz. Land. Jahrbůcher 1827. VI. 391. 
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In den tiefsten Schichten bohmischer Moorlager weniger verbreitet ist der 
dichte, braune, meist lócherige phosphorsaures Eisenoxydul enthaltende Raseneisen- 

stein (Sumpferz, Morasterz). Am bekanntesten ist dieses Eisenoxyd vom Sooser Torf- 

laser (Bieber 1. c. pag. 29.), wo es neben phosphorsaurem Eisenoxydul auch Mangan- 

oxyd, Wasser, Kieselsáure als Silicat und kleine Mengen von GAuellsáure enthált. 
Nebstdem kommt es in den Mooren bei Hóflas, bei Franzensbad, bei Mokrá, bei 

Opočno, bei Žerotin in der Náhe von Laun, an der Škwarovka bei Kónigerátz u. 
S. W. VOY. 

Aus dem Franzensbader Moore fůhren Nóggerath und Reuss das soge- 

nannte Modereisen an. Es besteht nach Mohs aus humussaurem Eisenoxyd, Wasser, 
etwas Eisenoxyd und Magnesiasulphat. Dieses Modereisen ist eine beim Trocknen 

erhárternde, schwarze, undurchsichtige, pechartig glánzende Substanz von musche- 

ligem Bruch und geringeren Hártegrade, die sich in den Abzugseráben bildet. — Der 
Anwesenheit der freien Schwefelsáure und des Eisenvitriols im Torfe verdanken 

ihren Ursprung viele dieselben (meist als Anflug auf dem Torfe) begleitenden Mi- 
neralien, so vor allem der Gyps (SO,H, — CaCO, — Ca8S0, —- CO, — H,O). Er ist 
fast in allen kalkreichen, Eisenkies enthaltenden Torfmooren als ein von kleinen 

Krystallen gebildeter Anflug auf austrocknenden Torfstichwánden und Torfziegeln 

zu finden. 
Durch die Wirkung der Schwefelsáure auf kieselsaure Magnesia entsteht 

im Torfe Bůtersalz, durch die Wirkung derselben auf eine thonige und thonschie- 
ferige Unterlage bildet sich in den untersten Schichten schwefelsawre Thonerde. 

In eisenkies- und Kochsalzhaltigen Mooren (wie z. B. in jenen bei Franzens- 
bad, Seestadtl, Oužic, Poděbrad) entsteht im Torfe Glaubersalz. 

Seltener wurde in den bohmischen Mooren als gelblich weisser Anflug 

Se/nwefel beobachtet, wie z. B. in den Franzensbader Mooren, doch ist er ófters in 
bohm. Mooren durch chemische Analysen sichergestellt worden. 

Aus dem Harze der vertorften oder im Torfe lagernden Coniferen, namentlich 

aus dem der Pinusstocke hat sich in den alten Torfschichten Pichtelit gebildet. Man 
findet ihn an Klůften der Rinde, wie auch zwischen den Jahresringen als diůnnen, 

weisslichen Úberzug, oder als kleine, glinzende, fast durchsichtige Bláttchen, seltener 

als Nadeln. Bis jetzt ist er mir nur aus dem Borkowitzer und den Franzensbader 

Mooren bekannt; wird aber sicher viel verbreiteter sein. 

In den Torfschichten selbst oder in enger Berůhrung mit denselben finden 
sich auch in Bóohmen hie und da zahlreiche Schichten von Diatomaceenerde (Kie- 
selguhr). TIndem ich dieselbe mehr als Gesteinsart, als ihrem Pflanzenursprung nach 

berůcksichtige, fůhre ich sie mit an. Die Diatomaceen sind in den meisten bóh- 

mischen Torfen, die in und an Teichen und Tůmpeln mit reiner Thonunterlage ent- 
standen sind, reichlich enthalten. Solche Torfe pflegen eine mehr oder weniger 

oraue Farbe zu haben, trocknen bald aus, und sind leicht zerreiblich. 

Stellenweise ist aber diese Diatomaceenerde mit dem Torfe nicht vermischt 
und kommt bald auf einer grósseren, bald kleineren Fláche in einer bis 50 cm 

tiefen Schichte (z. B. bei So00s) oder auch nur in nesterartigen, kopfgrossen oder 
auch kleineren Anháufungen (z. B. bei Wražna bei Chotovin, bei Borkowitz, bei 

Čermna) meist direct auf der thonigen Unterlage am Rande der Moore, oder in 
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' Háufchen an der Oberfláche des Moores, oder in dessen Nachbarschaft auf erhohten 
| grasreichen Stellen, oder in důnneren und dickeren Adern im Moore selbst (wie z. B. 
4 dem Franzensbader Moore) vor. 
| Am bekanntesten ist diese weissgraue, speckige, getrocknet in das feinste 

| Pulver zerfallende Kieselguhr von den Franzensbader Moore und von der 9008, 
-wo sie eine */„ m měchtige, zum Theil aufgedeckte, weisse, aller Vegetation 

bare Schichte bildet. In der Franzensbader Kieselguhr herrschen nach Palliardi 
(dem Entdecker derselben) vor: Navicula viridis, gibba, fulva, striatula, viridula, 

| Gomphonema truncatum, clavatum, Eunotia granulata, Cocconema cymbiforme, Coc- 
coneis clypeus, Gallionella distans. An dem Aufbau der Sooser Kieselguhr betheilict 
sich vor allem Campylodiscus clypeus, zu dem sich noch Navicula fulva, viridis, 
phoenicentron, Gallionella distans, Gomphonema clavatum, truncatum, Surirella 

3 striatula, Pinnularia viridis u. a. gesellen. 

Kleine Beitráge zur Erkenntniss der Fauna der 

Torfmoore Bohmens. 

Gerade so wie die einzelnen Torfmoore durch ihre Flora so eigen sind, 
ebenso sind sie es auch in ihrer Fauna, namentlich was die niederen Organismen 

anbelangt. Das gilt insbesondere von den Hochmooren. 

Von den Wirbelthieren wáre vor allem die Kreuzotter zu erwáhnen, welche 

sehr gerne austrocknende, also entwásserte Hochmoore bewohnt. Wann immer ich 

im Sommer zum Beispiel das Torfmoor bei Borkowitz betrat, so fand ich fast 
immer, ohne sie gesucht zu haben, einige Kreuzottern. Fálle, dass Menschen von 

denselben gebissen werden, ereignen sich hier sehr háufig.*) Auch an anderen 
hoher gelegenen Hochmooren sind die Kreuzottern keine Seltenheit z. B. auf der 

Mooswiese (1190 z hoch) auf dem Schwarzen Berge bei Johannisbad u. s. w. Die 
Ursache hievon ist nach meiner Ansicht darin zu suchen, dass die vollstándig aus- 

getrocknete, schwarze Torferde sich leicht erwármt. In Teichen hat der Torf, ob er 

sich nur am Grunde oder an den Ufern bildet, auf die Fische keinen Einfluss. In 
den Tůmpeln und Lachen der bohmischen Hochmoore fehlen die Fische jedoch 

vollstándig. Von anderen Vertebraten sah ich in einem Hochmoortůmpel auf dem 

Schneeberg bei Tetschen den Alpenmolch. 
Dem sumpfigen Character der Moorlandschaften ist auch der Umstand 

zuzuschreiben, dass sich auf den Torffláchen so mancher Sumpfvocel, wie namentlich 

Schnepfen und Stórche zeigen. Auf den mit Kiefern bewachsenen Hochmooren 

nisten Birkhůhner sehr háufig. Im Allgemeinen sind aber auf den Hochmooren die 
Vertebraten als auch die niederen Thiere seltener als anderswo zu finden. Von 
den letzteren cehůren aber manche nur den Torfmooren an. So behauptet Dr. Al. 

Slavík in seiner Abhandlung úber die Mollusken Bóhmens, dass 2 Mollusken-Arten 

nur in den Torfmooren sich vorfinden. Von niederen Thieren fand ich in den 

*) Prof. Dr. Frič erwáhnt schon im Archive fůr naturw. Landesdurchforschung von 
Bohmen 1873 diese Torfmoore als Fundorte der Kreuzotter. 
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Hochmoortůmpeln bei Hirschberg eine Art von Wůrmern massenhaft auf Sphagnum 
cavifolium Warn. var. contortum, welche Prof. Dr. Vejdovský als eine neue Species, 
Pachydrilus sphacnetorum Vejd. beschrieb.“) Anderorts fand ich sie nur sehr selten. 

Andere Wůrmer sind ebenso, wie die Insecten, in den Hochmooren viel seltener als 

anderorts. 

Beim mikroskopischen Bestimmen der Moore, namentlich der Sphagneen 
und Algen solcher Tůmpel, Gráben und Štellen, aus denen der Torf schon ausge- 

stochen worden war, fand ich oft und ziemlich viele Infusorien, namentlich aber 

háufie verschiedene Rhizopoden. 

Dr. Taránek,“*) fůhrt in seiner Monographe der Nebeliden Bohmens 11 Arten 

dieser Familie an, von denen alle mit Ausnahme der zwei unten zuletzt angefůhrten 

Species in torffreien, sowohl fliessenden als auch stehenden Gewássern zu finden sind. 
Es sind dies: Nebella collaris L., flabellula L., bursella V., bohemica T., americana T., 

carinata L., hippocrepis L., Corythion dubium T., Heleopera petricolla L., Ouad- 

rula symmetrica Sch., Lesguereuxia spiralis B. Es sind hier aber auch die úbrigen 

Familien der Rhizopoden namentlich die Difflugien und Hyalosphenien zahlreich 
vertreten. 

*) Dr. F. Vejdovský: Beitráge zur vergleichenden Morphologie der Anneliden I. Mono- 
graphie der Enchytreiden. Prag 1879, pag. 52—53, Tab. XIII. Fig. 1—6. 

**) Dr. K. Taránek: Monographie der Nebeliden Boehmens, Prag 1882. 

, 
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Erkláruno der Abbildungen. 

„ Einige Zellen aus dem (uerschnitte des Pericarp einer Hasel- 
nuss (aus dem Moore bei Stěpanic aus einer Tiefe von 1'/, m) 

sehr stark vergrossert. 

. Ein Stůck des Guerschnittes eines Stámmchens von Andromeda 

poliifolia (aus dem Borkovicer Moore aus einer Tiefe von '/, m) 

(stark vergróssert). 

„ Ein Fragment aus der Oberhaut von Scirpus (lacustris ?) aus 

dem Moore bei Dammiůhle aus einer Tiefe von 1 m (stark vergr.) 

„ Ein Stůckchen der Oberhaut von Eriophorum vaginatum (aus 

dem Borkovicer Moore aus einer Tiefe von 1 m). 
„ Ein Bruchstůck der Oberhaut von Carex spec. (aus dem Borko- 

vicer Moore aus einer Tiefe von 2 m) (stark vergr.) 

„ Ein Blatt mit einem Theile des Stengels von dem Moose Hypnum 

Scorpioides (schwach vergr.) 
„ Ein Štůck des Guerschnittes des Holzes von Pinus silvestris (aus 

dem Borkovicer Moore aus einer Tiefe von 1'/, 7) (40 mal 

vergróssert). k 
Ein Zahn aus dem Oberkiefer eines Riesenhirsches von růckwárts 

(natůrl. Grosse). 
Derselbe Zahn von vorn, und 

Fig. 10. derselbe Zahn von oben. 

Ideale Profile der Moore: 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

Fig, 

1 

2. 

3. 
. Ideales Profil des Borkovicer Moores a) Wiesenmoorschichten, 

bei Dammmůhle a) Hochmoor, d) Erlbruch, c) Wiesenmoor Hyp- 

neto-Caricetum. 
auf der „Knížecí Ruda“ bei Weselí an der Lužnic. 
beim „Heideteich“ zwischen Hůhnerwasser und Hirschberg. 

db) Erlenstámme, c) Úberreste von Pinus silvestris, d) Holzbruch- 

stůcke von Pinus uliginosa, e) Hochmoorschichten. 
„ Ideales Profil des Hochmoores beim „Grossen Teich“ náchst 

Hirschbere (a, a, a Tůmpel im Moore). 

„ Ideales Profil des Hochmoores bei Borkovic (von Norden nach 

Sůden) (a Mažic). 
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Corrigenda et addenda: 

Pag. XIII. Unter der Aufzáhlung der die Torflager Bohmens berůhrenden Literatur ist noch „dče 

Pac. 6. 

Pag. 30. 

Pag. 40. 

Pag. 55. 

Pag. 97. 

Pag. 129. 

Pag. 136. 

Geologische  Uebersichtskarte nach den Aufnalimen der k. k. geologischen Reichsanstalt vom 

Prof. Dr. Hauer“, weiter „die Geologie des Erzgebirges vom Prof. Dr. Laube“, „das Mineral- 

moor der Soos vom Bieber“, das Franzensbad von Dr. Cartellieri“, „Zur Orientierung tn 

Marienbad von Dr. Lucca“ zu erwáhnen. 

In der achten Zeile von unten ist zu den Wortfen: „Mergel und Plánerkalk bildet sel- 

tener die Unterlage der bohm. Moore, beizufůgen: „am metsten noch tm mittleren Elbethale“. 
— Auf der 

gehórt das letzte Wort in der elften Zeile „ečne“ in die náchst folgende Zeile vor das 

Wort „andere“. 

In der vorletzten Zeile soll statt Ulmificatien Ulmification stehen. 
In dem Absatze die geografische Verbreitung der Torfmoore in Bóhmen soll in der 

zehnten Zeile statt 30000 ha 50000 ha stehen. 
In der sechsten Zeile von unten soll stehen statt: „seit einigen Jahren entwássert“ „seit 

vielen Jahreu (1804) entwássert“. 

Soll in der neunten Zeile statt: „Hofrath Dr. R. v. Kořistka in seiner Torfstatistik“ 

stehen „Porststatistik“, 

In der Mitte der Seite am Rande soll statt: „fimgriatum“ „fimdriatum“ stehen. 

Pag. 217. soll das letzte Wort in der 22. Zeile „aus“ in derselben Zejle vor den Worten „an 
Schwefelkies reichen“ stehen. 
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II. Theil enthált: 

Bořický; Petrographische Studien an den Basaltgesteinen Bohmens 
Preis z PPR PPP l. 350 
s s der ganzen obtop Hálfte des zweiten Bandes (I. und II. Abtheilung zusammen) geb. A. 100— 

ZW EIVEE BAND. 

Zweiter Theil, 

MI. Botanische Abtheilung. Dieselbe enthált: 

odromus der Flora von Bohmen von Prof. Dr. Ladislav Čelakovský (II. Theil) 
| Preis m ll. 6.. .............. A. 2:60 

IV. Zoologische Abtheilune. Dieselbe enthált: 

a) Prof. Dr. Ant. Frič: Die Wirbelthiere Bohmens. 
o. E „» o Die Flussfischerei in Bohmen. 

oh nád Die Krustenthiere Bohmens. Preis. ...... i. 3— 

k V. Chemische Abtheilung, 

. Dr. Em. Bořický: Úber die Verbreitung des Kali und der Phosphorsáure 
a Gesteincn Bobmens. Preis -............2.... . + „ 60 kr. 

de: ganzen zweiten Hálfte des zweiten Bandes (III., IV. u. V. Abth. zusammen) geb. A. 5— 

Ji E DRITTER BAND. 

I. Topographische Abtheilung. 

rz rzeichniss der in den J. 1877—1879 vom k. k. mil.-geogr. Institut trigonometrisch 
| bestimmten Hóhen von Bohmen herausgegeben von Prof Dr. Karl Kořistka und 
MěMajor R. Daublebsky von Sterneck , ............. DE 25b šjah la fl. 1:80 

(IN. Geologische Abtheilung. 

Heft. Petrographische Studien an den Phonolithgesteinen Bohmens von 
3 n Borický Pre- . - - <. < -< ee... l. 1— 
Heft. Petrographische Studien an den Melaphyrgesteinen Bóhmens von 
l L. E Čorický. Eros .................... 1. 1— 
 Heřt „Die Geologie des bóhmischen Erzgebirges (I. Theil) von Prof. Dr. 
P 1. 2— 

Ď II. Botanische Abtheilung. 

odromus der Flora von Bohmen von Prof. Dr. Ladislav Čelakovský. (III. Theil 
řehinss.) Preis. ... --.2. -22.2.00 A. 240 

n. Zoologische Abtheilung. 

Die Myriopoden Bohmens von F. V. Rosický. Preis. .. ...... 60 kr. 
Die Cladoceren Bohmens von Bohuslav Hellich. Preis. ..... fl. 1:60 

: A jl [. Heft 

Hoft 

F: V. Chemisch-petrologische Abtheilung, 
: 98 “ 

Bnte einer neuen chemisch- E "S uscken Mineral-und aka 
M on B l l. O. .............. 1:40 

a- VIERTER BAND. 

R im Gebiete der „bohmischen Kreideformation. Die m 

láuterungen zur geologischen Karte der Umgebungen von Prag von 
i c. -.............-. A. 450 
'odromus der Flora von Bohmen von Prof. Dr. Ladislav Čelakovský. 
V. Theil.) Nachtráge bis 1880. Verzeichniss und Register... . + « +.. l. 2-40 
brologische Studien an den Porphyrgesteinen Bohmens von Prof. Dr. 
2 —>———ěvvůýýůůyvyvky fl. 1:80 

lora des 1 ohkýn der Cidlina und Mrdlina von Prof. Ed. zbo a la 



No. 1. Erláuterungen zur geolocgischen Karte des Eisengebirges (Železné ho: | 

No. 

No. 

Ota © DO 

. Die mittelbohm. Steinkohlenablageruna von Carl Feistmantel . ..i. 120 

. Orographisch-geotektonische Ubersicht des silurischen Gebietes 

. Úber die Torfmoore Bohmens in naturwissenschaftlicher und national- 

. Die Sůsswasserbryozoen Bóhmens. Von Josef Kafka ....... A. 12 
. Grundzůge einer Hyčtographie des Kónigreiches Bohmen. Von Dr. F.J. 

. Geologie des bohmischen Erzgebirges. II. Theil. Von Dr. Gustav C. Luuikí 
fl. 

. Untersuchungen úber die Fauna der Gewásser Bohmens von Fr. Klapálek 

„ Prodromus der Algenflora von Bohmen. I. Th. Forts. Von Prof. Dr. Anton 

. Die Flechten der Umgebung von Deutschbrod von Josef Novák. .fl. 1— 

. Die tertiáren Land- und Sůsswasser-Conchylien des nordw. Boóhmen von 

. Die boh mischen Myxomyceten von Dr. Lad. Čelakovský (Sohn). . .1. —*- 

. Geologische Karte von Bohmen. Section VI. Entworfen von Prof. Joh. Krej: 

. Úbersicht der Thátigkeit der naturw. Landesdurchforschung v. J. 1804 
fl. 

. Untersuchung der Fauna d. bohm. Gewásser. I. Fauna d. bóhm. Teichí 
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SECHSTER BAND. af 

okonomischer Beziehung mit Berůcksichtigung der Moore der Nachbar- 
lánder, Von Dr. Fr. Sitenský. I. Abth. Naturwissenschaftlicher Theil. . . .l. —-> 

Stadnička 16 +521, Pe R 0 SA . „, 150 

250 

fi. 12 

Hansgirg -2 < 40 katy "s a M Mae konge, M0) le (000 Ma Me NN 1. 3- 
. 

« x R 

'] 

j Ě 

i 

pět tá 

Kk a ce ea a Ns dy dě rne 12 dabakd (kPa ohe G O 1. — 
“ i 

Mit Erláutérune von Prof. Dr. A, Brič,“ Přes, 0 0 -A i. 2-20 

ACETEE BAND. 

bis' 1890,von Prof. Dr. K. Kořistka -5.4 T312 8 ela há 

von Jos. Kafka -"5.;5 "419243094 o Bea l. — 

| 

Druck von Dr. Ed. Grégr in Prag 1891. — Selbstverlag ; k: | 

k “ SV 



„0 

Hlinois. State 
LABORATORY. OP NATURAL HISTORY, 

CHAMPAIGN, ILLINOIS. 

S 
těh zk 

| n Ma 

2 „0 U 

DIE 

S SUSSWASSERBRYOZOEN 
BOHMENS. 

"l -Ř 
= 

kán £ roka k Báb dě 

i O0 : 

2“ 

JOSEF KAFKA, 
ASSISTENT DER ZOOL, ABTHEILUNG AM MUSEUM DES KONIGR. BOHMEN IN PRAG. 

MIT 91 ABBIIDUNGEN IM TEXTE. 
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In Commission bei FR. ŘIVNÁČ. 
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DÁS ARCHIV 
fůr die 

naturwissenschaftliche Landesdurchforschune von Bóhmen 
unter Redaktion von 

Prof. Dr. K. Kořistka und Prof. J. Krejčí 

onthált folgende Arbeiten : 

EBRBRSTEE BAND. 

I. Die Arbeiten der topographischen Abtheilung (Terrain und Hohenverháltnisse). 
Dieselbe enthált: 

a) Das Terrain und die Hóhenverháltnisse des Mittelgebirges und des 
Sandsteingebirges im nordlichen Boóhmen von Prof. Dr. Karl Kořistka. 
139 Seiten Text, 2 chromolith. Ansichten, 1 Profiltafel und 11 Holzschnitte. 

b) Erste Serie gemessener Hohenpunkte in Bohmen (Sect.-Blatt II.) von Prof. 
Dr. Kořistka. 128 Seiten Text. 

c) Hohenschichtenkarte, Section II., von Prof. Dr. Kořistka. Diese Karte enthált 
die in dem Text a) beschriebene Situation. Sie ist 58 Centimeter lang, 41 Centimeter hoch, 
im Massstabe von 1:200.000 gezeichnet, und es sind die allgemeinen Hohenverháltnisse 
durch Schichtenlinien von 25 zu 25 Meter und durch verschiedene Farben ausgedrůckt. 
Preis i. 4>— Preis der -Karte App. ee syn aa na P R he or od 2. i. 1:60 

Il. Die Arbeiten der geologischen Abtheilung. Dieselbe enthált: 

a) Vorbemerkungen oder allgemeine geolocgische Verháltnisse des nórd- 
lichen Bohmen von Prof. Johann Krejčí. 37 Seiten Text, 7 Holzschnitte. 

b) Studien im Gebiete der bohm. Kreideformation von Prof. J. Krejčí. 
142 Seiten Text, 1 chromolith. Ansicht, 39 Holzschnitte. 

c) Paláontologische Untersuchungen der einzelnen Schichten der bóohnm. 
Kreideformation sowie einiger Fundorte in anderen Formationen von 
Dr. Anton Frič. 103 Seiten Text, 4 chromolith. Tafeln, 9 Holzschnitte. 

d) DieSteinkohlenbecken von Radnic, vom Hůttenmeister Karl Feistmantel. 
120 Seiten Text, 40 Holzschnitte, 2 Karten der Steinkohlenbecken von Radnic und Břas. 
PrejB, ae m mea ve há ale Da lan a ena HR daly, eb. SONA EJ E l. 450 

III. Die Arbeiten der botanischen Abtheilung. Dieselbe enthált: 

Prodromus der Flora von Bohmen von Dr. Ladislav Čelakovský. (I. Theil.) 
104. Seiten Text. < Preis. 23. sku lead (Ad ss ss se sE 0 EN i. 1— 

IV. Zoolosische Abtheilung. Dieselbe enthált: 

a) Verzeichniss der Káfer Bohmens vom Conservator Em. Lokaj. 78 Seiten Text. 
b) Monographie der Land- und Sůsswassermollusken Bohmens vom Assi- 

stenten Alfred Slavík. 54 Seiten Text und 5 chromolith. Tafeln. 
c) Verzeichniss der Spinnen des něordlichen Bohmen vom Real-Lehrer 

Emanuel. Barta. 105 Beiten+ ext. < Přes 0.7.3932 de 1. 2— 

V. Chemische Abtheiluns. Dieselbe enthált: 

Analytische Untersuchungen von Prof. Dr. Hoffmann. 16 S. Text. Preis 25 kr. 
Preis des ranzen T: Baňdes (Abth. Lbis -V 186-099 zí ij so ee 1.9 

WV. E: IE EB A MDM- 

Erster Theil. 

I. Die Arbeiten der topographischen Abtheilung (Terrain- und Hóhenverháltnisse) 
Dieselbe enthált: 

a) Das Terrain und die Hóhenverháltnisse des Iser- und des Riesen- 
gebirges und seiner sůdlichen und čstlichen Vorlagen von Prof Dr. Karl 
Kořistka. 128 Seiten Text, 2 chromolith. Ansicht., 1 Profiltafel und 10 Holzschnitte. 
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Die vorliegende Arbeit, die als ein bescheidener Beitrag zur Kennt- 

niss der heimatlichen Fauna betrachtet sein můge, behandelt die bohmischen 

Sůsswasserbryozoen, also im Allgemeinen eine Thiergruppe, von der fast 

ein jedes klares Wasser irgend einen Repraesantanten beherbergt. Obzwar 

-die Siůsswasserbryozoen eine an und fůr sich háufige Erscheinung sind, so 

mangelt es doch, namentlich in den weiteren Kreisen der Naturfreunde, 

-an Kenntnissen von ihrem eigenthůmlichen Organismus und ihrer sonder- 

baren Entwickelung. Bietet ja doch die richtige Bestimmung mancher Arten 

selbst dem wissenschaftlichen Forscher Schwierigkeiten, wie dies bei der 

noch nicht genigend geordneten Systematik derselben gar nicht anders 

-sein kann. 

In Anbetracht der Aufeabe, welche dem Archive fůr die wissen- 

schaftliche Durchforschung Bóohmens zugewiesen ist, bemiůhte ich mich, in 

dieser Arbeit ein zufriedenstellendes Bild dieser Thiergruppe mit Be- 

nůtzune aller mir zugánelichen Literatur und auf Grund meiner eigenen 

Beobachtungen zusammenzustellen. Die Grundlage zu diesem Werkchen 

bildete zuerst das von den Herren Prof. Dr. Frič und Dr. B. Hellich ge- 

sammelte und in den Museumssammlungen deponirte Material, spáter meine 

eigenen Forschungsreisen durch Mittelbohmen, das Elbegebiet, die Chlumetzer 

und Jičiner Gegend, die Umgebung von Bakofen und Weisswasser, die 

Wittingauer, Neuhauser, Zbirover und Berauner Gegend. Bezůglich der 

Fundorte erhielt ich einige Daten von den Herren Klapálek und Šandera. 

Obzwar in diese Untersuchungen nicht ganz Bóhmen einbezogen wurde, so 

ist doch schon ein so bedeutender Theil bohmischer Gewásser durchforscht, 

„dass das Gesammtbild dieser Thiergruppe durch weiteres Forschen kaum 

schon wesentliche Ergánzungen erhalten důrfte. 
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Die Práparationen und die mikroskopischen Arbeiten verrichtete ich 

theils im Museum, theils im zoologischen Institute des Herrn Prof. Dr. Frič an 

der bohmischen Universitát. Die Spirituspráparate und die mikroskopischen 

Práparate sind in den Museumssammlungen deponirt. 

Die Zeichnungen, welche ich im Texte benůtzte, sind theils Originale, 

theils Kopien nach einigen Auktoren; bei Benůtzung der letzteren unter- 

liess ich es jedoch nicht, mich durch eigene Beobachtung von ihrer Richtie- 

keit, Uebereinstimmung und Korrektheit zu úberzeugen. Fůr den Druck 

wurden sie fotozinkographisch nach meinen Zeichnungen  reproduzirt, 

durch welche Methode diese Schrift sich wohlfeiler stellt, als es bei 

einer anderen Reproduktion der Fall wáre, somit also in Uebereinstim- 

mung mit den massgebenden Prinzipien des Komitéts fůr die wissen- 

schaftliche Durchforschung Bohmens, dieselbe auch weiteren Kreisen zu- 

gánelich wird. 

Mich auf die mir zugángliche Fachliteratur und meine eigenen Beob- 

achtungen, welche hie und da bekannte Thatsachen ergánzen oder aufkláren, 

stůtzend, bemůhte ich mich in dem allgemeinen textlichen Theile, soweit 

měslich, ein Gesammtbild von dem Organismus und der Entwickelung der Sůss- 

wasserbryozoen zu bieten. Im systematischen Theile beschrieb ich die hei- 

mischen Arten dieser Thiergruppe mit Růcksicht darauf, dass ein jeder die- 

selben leicht selbst bestimmen kónne. | 

Die Hauptstůtze bei dieser Arbeit fand ich an Herrn Prof. Dr. Frič, 

welchem ich zu um so grósserem Danke mich verpflichtet fůhle, als er zu dieser 

Arbeit die Anregung gab und mich bei derselben durch Rath und That 

aufs freundlichste unterstůtzte. 

Zu den Forschungsreisen wurde mir die Unterstůtzung der lóbl. 

naturhistorischen Section des Museums und des Komités fůr wissenschaftliche 

Durchforschung Bóhmens zu Theil. 

Bei den Forschungen selbst war mir Herr Apotheker J. Hellich, 

Bůrgermeister in Poděbrad, besonders behilflich und viele andere Herren 

haben mir durch Mittheilung mancher Daten wesentliche Dienste geleistet. 

Allen diesen Herren sei hier mein bester Dank ausgesprochen. 

PRAG, im Juli 1887. 

Der Verfasser. 



I. Historischer Theil. 

- Die Bryozoen gehóren zu den interessantesten Geschopfen unserer Gewásser. 
Ihre anziehende áussere Gestalt, sowie ihre merkwůrdige innere Organisation be- 

scháftigten schon eine grosse Reihe Forscher, welche sich mit mehr oder weniger 
Glňek versuchten, in das Eigenthiůimliche dhhram Organisation, fůr welche im ůúbrigen 

- Thierreiche kaum eine Analogie zu finden ist, einzudringen. 

z | Das Erkennen der ersten Arten dieser Thiergruppe fállt in die Hálíte des 

p een Jahrhundertes, wo Trembley und bald nach ihm Baker eine Bryozoenart, 

jetzt unter dem Namen Lophopus Trembleyi bekannt, entdeckten. Ersterer benannte 

a ieselbe Polype 4 pamache, Letzterer belle flower animal. Etwas spáter beschrieb 
-> Schájfer unter dem Namen Kammpolyp die Art Plumatella repens und Růsel ver- 

- anschaulichte ziemlich gut zwei neue Arten, von welchen er die erste „Pederbusch- 

3 M (Plumatella), die andere „der kleinere Federbuschpolyp“ (Cristatella) benannte. 
Linné bezeichnete zu jener Zeit in seiner „Systema naturae“ zum erstenmale die 

2 isswasserbryozoen mit ihren Gattungs- und Speciesnamen (Tubípora repens). Zu 

ře. den Entdeckungen lieferte Baeck in den Abhandlungen der kónigl. Akademie der 
: Wissenschaften in Stockholm im Jahre 1746 eine Beschreibung einer Bryozoe, 

zweifelsohne der „Aleyonella“, welche spáter (im J. 1766) Fallas als Tubularia 

A ungosa beschrieb. 
| o Im Jahre 1774 beschrieb Blumenbach in seiner Abhandlung ůúber die Bry- 

- ozoen aus der Umeoebung von Gůttingen eine Art, welche sich als Predericella 
sultana erwies. In eben diese Zeit fállt die erste Beobachtung der, im Wasser 

E rei umherschwimmenden Larve von Aleyonella, welche O. F. Miller als ein Infu- 

k sorium betrachtete und Leucophra heteroclita benannte. Zu dieser Zeit begegnen 

9 ir den Bryozoen schon in allen gleichzeitigen, naturwissenschaftlichen Werken, 

welche eben orósstentheils nur neue Beweise fůr deren geographische Verbreitung 

é bic bn, wie Bruguiěre (Umgegend von Paris), Lčchtensteín (Kopenhagen), Echhorn 
©; anzig) u. a. m. Ein systematisches Ordnen dieser Hauptgattungen der Sůss- 

Wasserbryozoen versuchte zuerst Cuvier im J. 1798, spáter im J. 1816 Lamarck. 

o Cuvier reihte die Gattung Tubularia (Plumatella, Fredericella) unter die 
n Róhrchen aus hornartiger Masse eingehůllten Zoophyten und die Orčstatella in 
lie zweite Gruppe, zu welcher er die Actinten und Wasserpolypen záhlte. 



Lamarck theilte seine „Polypide“ in drei Gruppen: 

1. frei sehwimmende, zu welchen er die Cristatella und die schon frůher 

erwáhnte Leucophra unter dem Namen Děfflugia einreihte; 
2. festhaltende an Gegenstůnden im Wasser, zu welchen er die Alcyonella 

(auch Spongilla frtabilis genannt), reihte, und 
3. rohren- oder schevdenfórmige (vaginiformes), zu welchen die Gattung 

Plumatella (Syn. Tubularia, Naisa) und Lophopus (Pl. cristata) gerechnet 

wurde. 

Zu dieser Zeit wurde namentlich die Aleyonella mit der Spongilla ver- 

wechselt, was seinen Grund hauptsáchlich in den oberfláchlichen Beobachtungen 

alter, ausgestorbener Kolonien hatte, welche nicht selten mit kleinen Algen besetzt 

waren, so dass sie in ihrer Erscheinung der Spongilla einigermassen áhnelten. 

Raspml begann zuerst. die innere Organisation detaillirter zu zereliedern, 

namentlich aber Meyen, welcher den Irrthum MiilZer's verbesserte und einige ziem- 
lich gute Beobachtungen der Organisation und des Lebens der Aleyonella kundmachte. 

Bis in das Jahr 1856 erschien eine ganze Reihe von Werken, welche so- 

wohl die einzelnen Arten als auch die Bryozoen-Localfauna behandelten, wobei eine 
ganze Reihe neuer Arten und Gattungen beschrieben wurde. Am wichtigsten fiir 

die europáische Fauna dieser Art ist das Auffinden der Paludicella, welche in den 

dreissiger Jahren zuerst Ehrenberg fand und als Aleyonella articulata beschrieb. 
Spáter im J. 1837 fand ebendieselbe Gervais in der Umgebung von Paris und 

beschrieb sie als eine neue Gattung Paludicella. Viele dieser Schriftsteller trugen. 

mit Erfolg zur Vermehrung der anatomischen Kenntnisse der Bryozoen bei, so 

Gervais, Dalyell, Turpin, Hancock, Van Beneden, Dumortier, Leidy u. a. m. Eine © 

besondere Erwáhnung unter diesen Werken verdienen jedoch hauptsáchlich die 

Publikationen Van Beneden's und Dumortier's, insbesondere was die Sůsswasser- 

bryozoen anbelangt, Van Beneden's Monographie der belgischen Bryozoen. Gleich- 
zeitig erschien auch in Amerika Leidy's erste Arbeit úber Sůsswasserbryozoen. Die 

amerikanische Fauna ist nicht nur um einige, in Europa unbekannte Bryozoenarten 
reicher, sondern weist auch zwei neue Gattungen, die Pectinatella und Urnatella 

auf. Die Pectinatella, neuerer Zeit auch in Hamburg entdeckt, beschrieb Leidy aus 

der Umgebung Philadelphias im J. 1851 als eine Art Cristacella magn?fica, die 
Urnatella ebendort als Ur. gracilis. 

Das Jahr 1850 ist sozusagen eine Grenzscheide der álteren und neueren 

Zeit in diesem Studium; damals gab Allman seine Monographie heraus, welche 
zum Ausgangspunkte und zur Basis der neueren Arbeiten wurde. Allman sammelte 

alle seine, in verschiedenen Fachschriften zerstreuten Abhandlungen und ergánzte 

dieselben, indem er die Systematik auch gehórie ordnete, in ein einheitliches 

Ganzes. Fůr die damaligce Zeit behandelte Allman am vollkommensten den gesamm- 

ten Organismus der Sůsswasserbryozoen, ihre Entwickelung und Knospung, sowohl 

als auch ihre Stellune im Systeme, indem er ihre Organisation mit den homo- 
logen Gebilden der Ascidien verglich. Er lieferte auch bis zu seiner Zeit er- 

schópfend die Geschichte dieses Studiums, behandelte die geographische Verbrei- 

tung der Siůsswasserbryozoen und indem er in sein Werk die gesammten bekannten 
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welche bis in die letzte Zeit ihre Geltung behielt, und zu welcher wir noch zurůck- 

„blicken werden. 
Nach dem Erscheinen dieses Werkes entstand auf die Dauer eines Jahr- 

. ein Stillstand in diesem Studium; hie und wieder erscheinende Arbeiten 

waren ausschliesslich faunistischer Richtung. Erst im Jahre 1868 veroffentlichte 
- Hyatt ein grósseres Werk úber Siůsswasserbryozoen und zugleich trat Nitsche mit 

seiner ausgezeichneten, den Gegenstand aber nicht vollstándig erschopfenden Mono- 

| graphie der Aleyonella auf, worin namentlich grůndlich auf die anatomischen, haupt- 
sáchlich die histologischen und embryologischen Verháltnisse dieser Bryozoen Růck- 

sicht genommen wurde. Das Werk Něřsche's bietet detaillirte Beschreibungen úber 
den Bau der Leibeswand, die Muskulatur, die Entwickelung der Statoblasten u. S. w., 

welche durch die Beobachtungen neuerer Forscher an andern Bryozoenarten Be- 

státigung finden. Ebenso sind auch die anderen, spáter erschienenen Werke 

Nitsche's werthvolle Beitráge zum Erkennen des inneren Organismus und der Ent- 
© wickelung dieser Geschópfe. Durch diese Werke wurde ein lebhaftes Interesse fiir 
- dieses Studium geweckt, um so mehr als theils unaufgelóste Fragen, namentlich 

die des Knospungprocesses, der embryonalen Entwickelung, theils die unentschiedene 

Frage, welche Stellung die Bryozoen im Thierreiche ůúberhaupt einnehmen, streb- 

same Geister zu forschenden Arbeiten anspornten. Auf diesem Felde vereinigt 

-sich das Studium der Sisswasserbryozoen eng mit dem Studium der Seebryozoen, 

welches neben jenem frůher nur abgesondert gepfleest wurde. Namentlich ursáchlich 

des Einordnens ins System entstand eine lange wissenschaftliche Discussion, welche 
bis zum heutigen Tage zu keinem endeiltigen Resultate gediehen ist. Auf diesen 

Gegenstand beziehen sich die Werke Claparéď's, Schneider's, ja selbst derer, welche 
sich mit der embryonalen Entwickelungsgeschichte oder dem Knospungsprocesse be- 

fassten, wie Nitsche's, Salenský' s, Hatscheck's, Vigelius, Repiachoff's, Barrois, Jolheťs, 

Mečníkov's, Reinhardťs u. a. Im Jahre 1879 sammelte Allman die Errungenschaften 

-dieses Studiums von der Zeit der Herausgabe seiner Monographie in eine Abhand- 

lung zusammen und veroffentlichte selbe im Journale der Linné'schen Gesellschaft 

in London. 

| | 

Arten mit einbezog, schlug er fůr dieselben eine systematische Eintheilung vor, 

| 

Eine besondere Erwáhnung verdienen die neuesten Arbeiten Reinhardts 

(in Charkov), welche wir bis jetzt bei uns nur hie und da aus kurzen, vorláufigen 
Berichten kennen, da alle Bemiihungen, sich selbe auf dem Wege des Buchhandels 

oder direkt vom Verfasser zu verschaffen, nicht zum Ziele fůhrten.*) 

Was die Systématik der Sůsswasserbryozoen anbelangt, durchbrach Jullen's 
Monographie (1885) den neuen Ansichten die Bahn, durch welche er das alte 

System Dumortičrés ergánzend, die Gattungen Aleyonella und Fredericella mit der 

Gattung Plumatella in Eins zusammenfasste, wodurch er aus allen Arten Allman's 

bloss zwei Arten bildete. Dadurch wurde jedoch Leidy's Plumatella vesteularis 

*) Erst kurz vor dem Erscheinen dieser Arbeit kam mir Reinhardts Werk „Oumepks crpo- 

CHHÍA A Pa3BNTIA NPBCHOBOZH:IXP MmaHokKs“ in die Hand. (Skizze des Baues und der 
Entwickelung der Sůsswasserbryozoen.) Abhandlungen der naturhistorischen Gesellschaft 

in Charkov 1882 auf ganz kurze Zeit zu Gesicht. 
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in eine neue Gattung Zyalinella gestellt..  Inwiefern die Ansichten Jullien's be- 
rechtigt sind, werden wir im Ssystematischen Abschnitt sehen. Hier will ich nur 
erwáhnen, dass man ihm in vieler Hinsicht beipflichten kann, und dass ich Betreffs 

der Terminologie der Gattungen und Arten, welche im allgemeinen Theile an- 

gefůhrt erscheinen, so viel als nothwendig, schon jene Benennungen anwende, 

welche ich theils durch /ullčen's, theils durch meine Ansichten fůr berechtigt hielt 

und welche weiter unten im systematischen Theile begrůndet sind. 

Im Šinne der Anschauungen Jullten's arbeitete auch schon Schmidt, welcher 

vor kurzer Zeit die Sůsswasserbryozoen von Livonien beschrieb, welche fiůr uns das 
Interesse bieten, dass die amerikanische, schon frůher erwáhnte Gattung Hyalinella 

in Livonien und auch bei uns vorkommt. Neuerdines besprach auf der 59. Ver- 
sammlung deutscher Naturforscher und Aerzte die Jullien'schen Ansichten Dr. Krae- 

pelin, der die Selbstándigkeit der Gattung Fredericella immer noch aufrecht erhalten 
will und sie als eine Ueberganesform zwischen den phylactolaemen und ctenosto- 
men Bryozoen anfůhrt. Dagegen will Dr. Kraepelin die Selbstándigkeit der Gattung 
Hyalinella, welche mir besser als bei Predericella bewiesen scheint, nicht anerkennen. 

Zu den Errungenschaften dieser Werke werden wir noch soweit als nothig 

im beschreibenden Theile zurůckkommen. Hier folet zur Ergánzung dieses geschicht- 

lichen Theiles, welchen ich mit Růcksicht auf die erschopfende Schilderung Allman's 
nur in Kůrze bot, eine Uebersicht der wichtigsten Literatur, welche von den Sůss- 

wasserbryozoen handelt. 

1744. A. Trembley. Mémoires pour servir a Vhistoire dun genre des polypes deau 

douce. Leide. 

1746. Baeck. Beráttelse om Watter Polypen in anledning of dem som ro fundne 
omkring-Stockholm. Acta d. kónigl. Akad. d. Wissensch. in Stockholm 1746. 

1753. Baker. Employment for the microscope. London. 
1754. Schějffer J. Ch. Die Armpolypen in den sissen Wássern um Regensburg. 
1744—1755. Růsel. Insekten-Belustigungen Nůrenbere. 

1758. Lčnné. Systema Naturae. 

1766. Pallas P. S. Elenchus zoophytorum. 
1766—67. Pallas P. S. Tubularia fungosa. (Novi commentarii acad. scient. imp. 

Petropolitanae. Tom. XII. p. 565.) 
1773. Miller O. F. Vermium terrestrium et fuviatilium. Leipzig. 

1774. Blumenbach. Von den Federbuschpolypen. Góttingen. 
1776. Kichhorn. Beitráge zur Naturgeschichte der kleinsten Wasserthiere in den 

Gewássern von Danzig. 

1786. Miller O. F. Animaleula terrestrium et fuviatilium. Leipzig. 

1789. Brugutěre. Encyclopédie méthodigue. 
1797. Lichtenstein. Shrivter of naturhistoria Selkabet. Kopenhagen. 

1798. Cuvier G. Tableau élémentaire de Vhistoire naturelle des animaux. Paris. 

1804. Vaucher. Observation sur le Tubulaires. Bull. soc. Phil. 

1804, Bose, Histoire naturelle de Vers. 
1816. Lamarck. Histoire des animaux sans vertébres. Tom. II. Histoire des Polypes. 

1816. Lamouroux. Histoire des Polypiers coralligěnes flexibles. Caen. 
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1828. 

1828. 
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Raspail. Histoire naturelle de VAlcyonelle fluviatile et des genres voisins. 

Mém. de la Soc. dhist. nat. de Paris. 
Fleming. An History of british Animals, exhibiting their descriptive charak- 

ters. Edinburgh. 
ké 
1828. Meyen F. J. F. dr. Naturgeschichte der Polypen. Oken's Isis 1828. 

1846. 
1846. 

A - 1828—1831. Ehrenberg. Symbolae Physicae seu icones et descriptiones animalium. 
Berlin. 

„ Meyen F. J. F. dr. Nachtrágliche Bemerkunsen zur Naturgeschichte der 
Polypen. Isis 1830. 

„ Leclerc. Sur la Difflugia proteiformis, nouveau genre de polype amorphe. 
Mém. du Museum. 

, Beitráge zur Zoologie, gesammelt auf einer Reise um die Erde. Nova Acta 

Nat. Cur. 1834. 

„ Dalyell. On the propagation of certain scot. zoophytes. Ref. Brit. Assoc. 1834. 

„ De Blařnville. Manuel d'Actinologie et de Zoophytologie. Paris. 

„ M. Dumortier. Recherches sur Vanatomie et la physiologie des Polypiers 

composé's deau douce. Bull. Acad. Bruxelle 18535. 

„ Turpin. Etude microscopigue de la Cristatelle. Ann. Se. Nat. 2. ser. Paris. 

„ Turpin. Analyse ou etude microscopigue des differents corps organise's et 
autres corps de nature diverse, gui peuveut accidentellement se trouve envé- 

loppés dans la páte translucide de Silex. Acad. Sc. Paris 1837. 

„ Gervats. Recherches sur les Polypes deau douce des genres Plumatella, 

Cristatella et Paludicella. Ann. Sc. Nat. 2. sér. 1837. 

„ Teale. On Aleyonella stagnorum. Trans. Phil. Soc. of Leeds. 
„ Johnston. History of the british Zoophytes. Edinburgh. 

Van Beneden. AOuelgues observationes sur les Polypes deau douce. Bull. 

Acad. Brux. 1839. 

„ Gervais. Observations sur les Polypes deau douce. Ann. francaises et etran- 

gires d Anatomie 1839. 
„ Čoste. Propositions sur Vorganisation des Polypes fluviatiles. Comptes Ren- 

dus 1841. 

„ Coste. Observation relative a Tubulaire sultane. 
„ Dumortier et Van Benedemn. Histoire naturelle des polypes composés deau 

douce ou Bryozoaires. Bruxelles Acad. 18453. 
„ Allman. On the muscular system of Paludicella and other Ascidian zoophytes 

of fresh-water. Proc. Roy. Irish Acad. 1843. 
„ Allman. On Plumatella repens. Reports. of Brit. Assoc. 

Allman. Synopsis of the genera and species of Zoophytes inhabiting the 

fresh-waters of Ireland. Rep. of Brit. Assoc. 1843. Ann. and Mag. of Nat. 

History May. 1844. 

Allman. On the Larva state of Plumatella. Proc. R. I. Acad. 1846. 
Allman. On the structure of Cristatella mucedo. Rep. of Brit. Assoc. 1846. 

| - 1847—48. Dalyell. Rare and remarkable Animals of Scotland, represented from 
living subjects. London. 



Van Beneden. Recherches sur les Bryozoaires fuviatiles de Belgigue. Acad. © 

royale de Belg. 1848. še 
„ Allman. On Lophopus crystallinus, Ref, of Brit. Assoc. 1849. 

„ Allman. On the nervous System and certain other points in the Anatomy 
of the Bryozoa. Ref. of Brit. Assoc. 1849. 

„ Allman. "The natural history of the genus Alcyonella. Proc. of Roy. Irish 

Acad. 1850. 

„ Hamcock. On the Anatomy of the fresh-water Polyzoa. Ann. and Mag. nat. 
Hist. March. 1850. 

„ Allman. Report on the present state of our knowledge of the fresh-water 

Polyzoa. Rep. of Brit. Assoc. 1850. 
„ Leidy. Wresh-water Polyzoa of Pensylvania. Proc. of the Acad. of nat. Sc. 

of Philadelphia 1851. 

„ Allman. Om the Homology of the organs of the Tunicata and the Polyzoa 
Trans. of the Roy. Irish. Acad. 1852. 

„ Ledy. Fresh-water Polyzoa of Pensylvania. Proc. of the Acad. of Se. of 
Philadelphia 1854. 

„ Allman. A monograph of the fresh-water Polyzoa. London 1856. Roy. Soc. 
„ Farfitt Ed. On two new Species of Freshwater Polyzoa. Ann. and Mag. 

of nat. hist. Ser. III. Vol. 18. p. 171. Additions to the Zoophytes of De- 

wonshire p. 426. 
„ Honghton W. Om the Occurence of Paludicella Ehrenbergi in Storopshire. 

Ann. a. Mag. of nat. hist. Ser. HMI. Vol. 17. p. 231. 

„ Hyatt Alph. Observations on Polyzoa, suborder Phylactolaemata. Proceed. of 

the Essex. Institute (United States.) 1808. 
„ Nůtsche Th. Beitráge zur Anatomie und Entwicklungsgeschichte der phyla- 

ctolaemen Sůsswasserbryozoen, insbesondere von Alcyonella fungosa Pall. sp. 

Archiv fůr Anat. und Physiol. 1868. 
„ Schneider A. Zur Entwickelungsgeschichte und systematischen Stellung der 

Bryozoen und Gephyreen. Archiv fůr mikrosk. Anatomie. V. Bd. 1869. 

„ B. Nůtsche. Beitráge zur Kenntniss der Bryozoen. Zeitschrift f. wissensch. 

Zool. Bd. XX. 
„ Mečníkoff El. Beitráge zur Entwickelungsgeschichte einiger niederen Thiere. 

Vorl. Mitth. (Alcyonella). Bull. de 'Acad. imp. des Sciences de St. Peters- 

boure. 1871 1p.502 

„ L Nůsche. Beitráge zur Kenntniss der Bryozoen. Zeitschrift fiůr wissensch. 

Zoologie Bd. XXI. 

„ A. Smitt. Bemerkungen zu Dr. H. Nitsche's Beitrágen zur Kenntniss der 
Bryozoen. Zeitschrift f. wissensch. Zool. Bd. XXII 

„ JH. Nitsche. Betrachtungen ber die Entwickelungsgeschichte und Morfologie 

der Bryozoen. Zeitschrift £. wissensch. Zool. Bd. XXII. 
„ E. Nitsche. Untersuchungen úber die Knospung der Šiisswasserbryozoen, 

insbesondere der Alcyonella. Sitzunosb. d. naturf. Gesellsch. zu Leipzig. 1874. 
„ AL Nětsche. Beitráge zur Kenntniss der Bryozoen. Zeitschrift fůr wissensch. 

Z00l. Suplbd. zum XXV. Bd. 1875. 
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1884. 

1886. 
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„ Jul. Barrois. Mémoire sur Vembryologie des Bryozoaires. Lille. Impr. et 
Libr. de Six-Horemans. 1878. 

„ Allman. Recent Progress in our Knowledge of the Structure and Develo- 

pement of the Phyllactolaematous Polyzoa. The journ. of the Linneau So- 

ciety. London 1879. XIV. Nro. 77. p. 489. 

„ Zeidy. On Cristatella Idae. Proc. of the Acad. of nat. Se. of Philadelphia. 
W. Reinhardt. Zur Kenntniss der Sůsswasserbryozoen. Zool. Anzeig. III. 1880. 
W. Reinhardt. Zur Kenntniss der Sůsswasserbryozoen. Zool. Anzeiger. 1881. 

„ J. Kafka. Revision der Sůsswasserbryozoen Bóhmens. Sitzungsberichte der 

kónigl. bohmischen Gesellschaft der Wissenschaften. 1881. 

„ J. Kafka. O českých mechovkách sladkovodních. (Ueber die Siisswasser- 
bryozoen Bohmens.) Vesmír. Jahrgang X. 

„ Jul. Barrois. Embryogénie des Bryozoaires. Journ. de VAnat. et de la Phys. 

1882. 
„ H. Allen. Vitality of fresh-water Polyp. Proc. of the Acad. of nat. Sciences 

of Philadelphia 1882. p. 223. 

W. Reinhardt. OMepRE CTPOEHHIA H Ppa3BATIA NIPĚCHOBOTHNXG MmaHoxm. 

(Náčrtek ústrojí a vývoje sladkovodních bryozoí.) Abhandlungen der natur- 

hist. Gesellschaft in Charkov. 1882. 

© 1882—1883. Dr. W. J. Vigelius. Zur Entstehung und Entwicklung der Geschlechts- 

1884. 

1884. 
1884. 

1884. 
1885. 

1885. 

(1885. 

1885. 

18806. 

produkte bei chilostomen Bryozoen. Biol. Centralblatt. IT. Bd. f. 435. 

Leidy. Urnatella gracilis, a fresh-water Polyzoan. Journ. of the Acad. of nat. 

Se. of Philadelphia. 
Kraepelin. Zur Biologie u. Fauna der Sůsswasserbryozoen. Zo0l. Anz. Nr. 169. 

J. Kafka. Beitráge zur Kenntniss der Sisswasserbryozoen Běhmens. Mit 

L. Tafel. Sitzungsberichte der kónigl. Gesellschaft der Wissenschaften. 

Ed. Potts. On a supposed species of Cristatella. Proc. Acad. nat. Se. of Phila- 

delphia. 

Ed. Potts. On Paludicella erecta. Proc. Acad. nat. Se. of Philadelphia. 

W. Reinhardt. Zur Frage úber die Entwicklung der Samenkůrper. Zool. Anz. 

1884. Nro. 204. 
J. Kafka. O českých mechovkách sladkovodních. (Ueber die Sůsswasser- 
bryozoen Bohmens.) Vesmír. Jahrgang XIV. 
Jullien J. Dr. Monographie des Bryozoaires deau douce. Bull. de la Société 

zool. de France 1885. 2. et 3. parties p. 91—207. 

Schmidt Ferd. Die Sůsswasserbryozoen Livlands. Šitzungsberichte der Na- 

turf. Gesell. b. d. Univ. Dorpat. VII. Bd. 2 Hf. 1885. p. 350—359. 

Ostroumojff A. Einiges úber die Metamorphose der Sůsswasserbryozoen. Zool. 

Anz. 1886 Nro. 232. 
Kraepelin Dr. Ueber die Phyllogenie und Onthogenie der Sůsswasserbryo- 

zoen. Biol. Centralblatt. VI. Bd. Nro. 19. 

Nebst dieser Literatur wáre noch eine ziemlich grosse Reihe anderer 

| Schriften anzufiihren, welche zwar nicht direkt von den Sůsswasser-. sondern von 

„den Seebryozoen E nlelie jedoch nicht selten die vorgefundenen Verháltnisse mit 
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jenen der Sůsswasserbryozoen zu vergleichen trachten. Es sind dies hauptsáchlich 
Arbeiten der schon oben erwáhnten Auktoren, welche in verschiedenen Fachschriften, 
wie Zeitschrift fiir wissenschaftliche Zoologie, Biologisches Centralblatt, Zool. Anzei- 
ger u. a. zerstreut sind. Von geringerer Wichtigkeit fůr uns sind endlich zahl- 
reiche kleinere Arbeiten, oft nur faunistische Notizen oder Abhandlungen von den 

Sůsswasserbryozoen Chinas und Indiens, zu welchen man andere eigenthůmliche, 
unserer Paludicella verwandte Gattungen, Norodonta und Hřslopia rechnet. 

In Bóohmen fand die erste Bryozoe im Jahre 1858 Dr. A. Frič auf einem 
Steine in der Moldau an der Hetzinsel. Dieses Exemplar (Plumatella repens) ist 
in den Sammlungen des Museums aufbewahrt. Spáter wurde er auf seinen For- 

schungsreisen im J. 1874 durch den Arzt H. Dr. Juren in Saar auf eine schwamm- 

artige Erscheinung im dortigen Klosterteiche aufmerksam gemacht, welche.sich als 

Aleyonella fungosa erwies. Špáter im J. 1868 entdeckte Herr Dr. Bohuslav Hellch, 
der damalige Assistent des Museums den denkwůrdigsten Fundort unserer Bryozoen, 

indem er zuerst aus Skupice bei Podiebrad eine Menge Cristatellen, spáter einen 

bedeutenden Vorrath von verschiedenen Arten der Plumatella in die Museums- 

Sammlungen brachte. Im J. 1877 stellte Herr Dr. Fr. Vejdovský in den Vorráthen 
aus derselben Fundstelle die Form Fredericella sultana fest. Bei der Revision des 
gesammten Materials der Museums-Sammlungen im J. 1881 konstatirte ich nebst 

den schon hier genannten Arten noch eine Form Plumatella stricta aus Skupice 

und einige unsichere Formen. Bis in das J. 1884 vermehrte sich die Zahl der 

heimischen Bryozoen von diesen fiinf auf dreizehn und wurde nebstdem eine Menge 
neuner Fundorte entdeckt; jetzt záhlt die Museums-Sammlung 5 Gattungen in 

T Arten und 5 Varietáten, oder 10 Formen montirter Siůsswasserbryozoen, im 

Ganzen in 39 Exemplaren von verschiedenen Fundorten. 



II. Beschreibender Theil. 

1. Von dem Leben der Bryozoen in unseren Gewássern. 

Im Laufe der Jahre, wáhrend welcher ich mich mit der Erforschune der 

- bohmischen Bryozoen befasse, durchsuchte ich eine grosse Reihe bohmischer Ge- 

wásser, ohne jedoch behaupten zu kónnen, dass das ganze Land in dieser Hinsicht 
durchforscht wáre und dass in dieser Richtung nichts mehr zu thun ůbrig bliebe. 

Nichtsdestoweniger kann man sich von der Verbreitung der Bryozoen in unseren 

Gewássern ein ziemlich zufriedenstellendes Bild schaffen. Auch wurde, was das 
Ě eben derselben anbelangt, eine bedeutende Menge von Daten gesammelt. 
ne Die Bryozoen leben in reinen, stehenden und fliessenden Wássern und man 

k ann sagen, dass sie in denselben bei uns allenthalben verbreitet sind; nur in Ge- 

bi jireswássern finden sie sich nicht, wo ihnen offenbar die durchschnitilich se 
- Jahrestemperatur des Wassers nicht zusagt. In fliessenden Gewássern, d. i. in 
= chen und Fliissen am meisten verbreitet ist die Přumatella (namentlich Pl. z ;), 
eee ziemlich háufig: F7. fungosa, mancherorts aber schon seltener die 

FY. lucifuga und die Falludicella. Die Přumatella repens oder die Pl. fungosa 

| a in diesen Gewássern gewóhnlich die seitigen oder freien unteren Stein- 
M chen, Holztheile, seltener auch Pflanzen und Wurzeln. Die Letzteren fand ich 

A Ji nur verzweigt zwischen dem Wurzelwerk der Erlen und anderer Uferpflanzen. 
č In stehenden Wássern, d. h. in Teichen und Tůmpeln begegnen wir allen 

- Arten unserer Bryozoen, ihre Verbreitung ist jedoch ziemlich ungleich. Die zahl- 

bichste ist die Plum. repens, obzwar man unměoglich sagen kann, dass sie úberall 

re; in solchen Wássern kommt sie selten an Steinen vor, sondern regelmássig 

der unteren Fláche der Nymphea-, Nuphar- und Laichkraut-Blátter, an den 

hilfstengeln, am Wurzelstocke des Kalmus und anderer Wasserpflanzen; andere 
rten dieser Familie sind im Ganzen ziemlich selten; entweder kommen sie unter 

ahnlichen Verháltnissen vor, oder wir finden dieselben in den Spongillen einge- 
W achsen. Was die osecns anbelangt, reiht sich an diese die Fl. fungosa, 

P lche in vielen Tůmpeln und Teichen in geradezu erstaunlicher Menge vorkommt. 

-Am liebsten setzt sie sich in diesen Wůássern, an den sich ins Wasser nei- 

PT den und in's Wasser gefallenen Zweigen der Weide an; an manchen Orten 
der bedeckt sie in grossen Kolonien die ganze Unterfláche der Nymphea- und 
pharblátter und bildet selbst auf ihren Stengeln fórmliche Kolonienkránze. Ander- 

findet man sie wieder an Teichmuscheln festgesetzt. 

i — 
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Fig. I. Das Leben der Bryozoen in unseren Gewássern. 

1. Plumatella fungosa unten an einer Teichmuschel, nach rechts und oben an einem ins Wasser ge- 

fallenen Zweige mit einer Spongilla (8) und ganz oben an den Stengeln der Seerose festgesetzt. 2. Plu- 

matella repens am (Gestein festgewachsen. 3. Paludicella Ehrenbergi zwischen den Wurzeln zarte 
Gestráuche bildend, zusammen mit der weniger sichtbaren Art Plumatella lucifuga (7). 4. PL 

fungosa als eine jingere Kolonie an einer Schilfstoppel angewachsen. 5. An den Schilfstengeln 

kriechende Cristatella ophiodoidea und einige Kolonien derselben an eben solchen mit einem Ende 

festeesetzt und vom Wasser hin- und hergetrieben. 6. Plumatellen an Schilfstengeln und 9. an 

einem Seerosenblatte, dessen Unterfláche der Wind umgestůlpt hat, festgesetzt. 
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5 Die Cristatella kommt meiner Erfahrung nach in den Gewássern der wármeren 

Lagen, an besser geschůtzten Orten vor; in verunreinigten oder durch Schmutz- 

wasser aus Fabriken vergifteten Wássern fehlt sie absolut, selbst wenn auch an 

-solchen Orten nach Jahren wieder andere Arten von Bryozoen vorkommen. 
i Ihre Kolonien schleichen am háufigsten an der Unterfláche der Blátter der 
- Seerose und der Nixblume und an ihren Stengeln und anderen festeren Wasserpflanzen 
hin. In Ermangelung einer anderen Unterlage fand ich sie auch, aber nur spárlich 

an Steinen, an den Schósslingen des Knóterich und anderorts. 
| Die Pl. lucifuga ist uns von mehreren Fundorten bekannt. Ihre ausge- 
- sprochenste Form erscheint in Gestalt frei stehender Stráucher zwischen den Pflanzen- 

- wurzeln, stellenweise wáchst sie jedoch auch in den Sůsswasserschwamm hinein oder 

"Jest sich in Gestalt důnner, schůtter verzweigter Aestchen an den Bláttern der 
Seerose, den Schilfstengeln, den Wurzelstócken des Kalmus, manchmal auch an 

Steinen und anderen Gegenstánden an. 

Die PFaludicella ist bei uns nur aus wenig Teichen bekannt, wo ich sie auf Stei- 

-men ausgebreitet fand. Ihr ergiebigster Fundort ist der kleine Tiimpel zwischen Ostroměř 

und Sobšic, wo ihre Kolonien ein dichtes Flechtwerk zwischen den ins Wasser ge- 

fallenen Zweigen bilden. In der Elbebucht Skupice erscheint sie zwischen den Wurzeln 

-der Weiden und Erlen und unter áhnlichen Umstánden im Můhlbach von Kej. 

Im Frůhling, wenn das Wasser schon ziemlich warm geworden ist, beginnt 

© das Brůten der Bryozoen aus den Statoblasten, d. i. aus den Knospen, welche den 
Winter úber durch eine feste Chitinhůlle geschůtzt waren; durch das Zerstóren der 

alten, vorjáhrigen Kolonien wurden diese Statoblasten frei und mittelst ihrer zellen- 

artigen mit Luft auseefůllten Schwimmringe gelaneten sie ins freie Wasser u. da 

hángen sie sich an die Unterfláche der im Wasser schwimmenden Blátter, oder 
- anderswo an. Wo jedoch die alten Kolonien nicht gánzlich zerstort wurden, blieben 

| mehrere Statoblasten beisammen befestiet. Im Innern der Statoblasten bildet sich 

© derEmbryo eines neuen Zoariums, welches durch sein Wachsthum die feste Statoblasten- 

hiůlle offnet und ein selbstándiges Leben beginnt. In der Regel pflest in einer 

solchen jungen Kolonie beim Ausbriten noch kein Polypid ganz ausgebildet zu 

sein; seine Entwickelung endigt mit der Befreiung aus der Hůlle und es entwickelt 

"sich dann durch das Knospungprocess die ganze Kolonie. Im Juni und Juli reifen 
-die Individuen geschlechtlich — eigentlich in der ganzen Kolonie bilden sich bei 
jedem, wenngleich erst knospenden Individuum an der Leibeswand die Eier 

-und an den sogenannten Funikulus die Spermatozoen. Das befruchtete Ei pílegt 

m einem eigenen Muttersacke (očcium), aus welchem es als fertige Larve mit 

| emigen Polypiden also wieder als ein junges Zoarium hervortritt, eingeschlossen zu 

| sein. Nach Beendicung der geschlechtlichen Thátigkeit becinnt bald die Ent- 

wickelung der Statoblasten, welche im August ihren Gipfelpunkt erreicht und im 
k September endigt. Nach dieser Zeit beginnen die Kolonien abzusterben. 

Die Bryozoen sind mithin eine bei uns úberhaupt ziemlich verbreitete 

| tereruppe, so dass wir in jedem nur halbwegs gůnstigen Wasser irgend welche 
antreffen. Es ist daher umsomehr angezeigt, sich mit ihrem Organismus und Eigenwesen 
bekannt zu machen, da diese Geschopfe selbst von Standpunkte der Wissenschaft 

sehr interessant und dankbar sind. 
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2. Beschreibung des Organismus. 

a) Zoarium. 

Es ist begreiflich, dass wenn wir in der Natur dieses oder jenes Moos- 

thierchen erblicken, wir dasselbe fůr eine Kolonie halten, welche aus einer grósseren 

oder kleineren Menge zarter mehr oder weniger in ein Ganzes zusammenfliessenden 

winzigen Thierchen, gebildet ist und derer einzelne Glieder wir mit blossem Auge selten 
oleich unterscheiden kónnen. 

So eine Kolonte oder Zoartum ist in seiner reinsten Bildung ein Ganzes, 
das wir eine Familie nennen kónnten, welche ihren Ursprung durch den Knospung- 

process aus einem einzigen Ei oder aus einem einzigen Statoblast genommen hat. 

Freilich geschieht es ofter, dass viele solcher einzelnen Familien in ein Ganzes 

verwachsen, dessen ursprůngliche Elemente wir nur durch Beobachten u. Verfolgen 
seiner Entwickelung u. seines Wachsthums unterscheiden kónnen. Es ist daher 

begreiflich, dass in einer solchen zusammengesetzten Kolonie das Beobachten der 

Gesetze des Wachsthums der Kolonien, welche in mancher Hinsicht intressant 
u. wichtig sind, schwierig ist. 

In der Entwickelung der Kolonien und in der Art der Verzweigung der 
knospenden Einzelnindividuen beruht das intressante Merkmal fůr die Klassifikation, 

welchés namentlich fůr das habituelle Unterscheiden der Arten oft von Wichtigkeit 

ist und zu welchem wir im systematischen Theile náher zurůckkommen. Auch von der 
Entwickelung der Kolonien werden wir spáter berichten. An dieser Stelle wollen wir 

die Kolonie einstweilen als fertiges Ganze betrachten, und deren Elemente unterscheiden 

Wie schon gesagt, ist eine Kolonie, eine so zu sagen fest zusammenhaltende. 

Familie. Ausser diesem Zusammenhalten jedoch haben die Einzelnindividuen der 

Kolonie wenig anderer gemeinsamen Intressen. Die grósste Gegenseitigkeit áussert 

sich in der Kolonie der Cristatella, wo die gemeinsame Thátigkeit in der Bewegung 

des ganzen Zoarium besteht, welche mit einem besonderen Muskelsystem ausge- 

stattet u. mit einer eigenthůmlichen Organisation zu diesem Zwecke versehen, sich 

von Ort und Stelle bewegen kann. Eine áhnliche organische Thátigkeit kónnen wir 

uns jedoch ohne Hilfe des Nerven und Ernáhrungssystems nicht vorstellen. Es besteht 
freilich fůr die ganze Kolonie kein Nervenzentrum, soviel muss man jedoch voraus- 

setzen, dass das Nervensystem der Einzelnindividuen, bis zu einem gewissen Grade 

zusammenhánst, um eine solche gemeinsame Thátigkeit des ganzen Zoarium móglich 

zu machen. Andererseits áussert sich die Empfindsamkeit der Einzelnindividuen den 

áusseren Eindrůcken gegenůber uneleich, je nach dem"das oder jenes Einzelnindividuum 

dem Einwirken dieses oder jenes Eindrucks nahe ist. So z. B. ziehen sich durch 
die Wirkung eines Stromes oder irgend eines anderen in der Náhe der Kolonie er- 

scheinenden Gegenstandes die Polypiden schnell in ihre Zellen zurůck, aber nicht 

immer auf einmal alle, oder an der Oberfláche der ganzen Kolonie gleichzeitig, 

sondern hie und da je nach dem sie der Einwirkung náher oder entfernter sind. 

Eine Kolonie ist daher im ganzen Grossen ein Haufen von Einzelnindividuen, 

welche zwar durch gleichen Ursprung mit einander verbunden sind, im Gange der 

Entwickelung sich jedoch theilweise von einander absondern und eine selbstándige 

Thátigkeit betreiben, 
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Die einfachen Zoarien sind galertartige Streifen, rohrchenfórmige Uber- 

-zůge, oder strauch- und schwammartige Bildungen. Die zusammengesetzen Kolonien 

„pflegen sich entweder dadurch zu bilden, dass aus vielen an einander sich reihenden 

 Embryonen Kolonien entstehen, welche in einander sich gegenseitig verflechten, 
„wodurch sich moosartige und schwammartige Bildungen entwickeln, oder dass auf 
der alten Kolonie, welche durch den Winter nicht gánzlich zerstort wurde, sich 
eine Menge neuer Embryonen festsetzt, welche sich aus den in der alten Kolonie 
enthaltenen Statoblasten entwickelten. Dadurch entsteht auf der alten Kolonie ein 
Úberzug von einer Menge neuer, junger Kolonien und auf diese Art durch weiteres 

Wachsthum riesige schwammartige Bildungen, welche namentlich bei der Aleyonella 

(Plumatella fungosa) bekannt sind. 

In der Weise, wie die Einzelnindividuen des einfachen Zoarium von einander 

abgesondert sind, beruht ein fiůr die Bryozoen úberhaupt besonders wichtiges 
Moment. Jedes Einzelnindividuum fůr sich erscheint uns aus zwei Haupttheilen 
zusammengesetzt: aus dem Čystiď oder der Hůlle, und aus dem Polypid, oder den 
Eingeweiden. Beide diese Theile verrichten bei verschiedenartigen Bryozoen un- 
oleich ihre Funktionen. So fállt z. B. dem Polypid, der die Ernáhrung besoregt, 

zuweilen die Aufeabe der geschlechtlichen Vermehrung, wie z. B. bei der Fedi- 

cellina, zu, ein anderesmal, wie bei den Sůsswasser-Bryozoen, verrichtet dieses Gescháft 

der Cystid. Die einfachste Form des Cystids ist das sog. Zočetum, wie wir es bei 
unseren Sůsswasser-Bryozoen erblicken. 

Im Larvenstadium unserer Bryozoen sehen wir zuweilen, dass ein einziger 

Cystid oder ein einziges Zočečum mehrere Polypiden enthált; erst durch das fort- 
schreitende Wachsthum bildet der Cystid mehr oder weniger Scheidewánde, welche 

die einzelnen Zoěcten von einander abtheilen. Wir finden sodann eine ganze Reihe 

Úbergánge von der Orčstatella und dem Lophopus, wo sich solche Scheidewánde 

gar nicht entwickeln, bis zur Paludicella, wo die Absonderung der einzelnen Zoěcien 

vollkommen durchcgefůhrt ist. Es erscheint uns daher das Zoarium der Crčstatella 

als ein grosser, rohrenfórmiger Cystid mit vielen Polypiden, das Zoarium der Gattung 

Lophopus als ein lobartiger, zuweilen auch verzweigter Cystid mit zahlreichen, 

nicht abgesonderten Polypiden, das Zoarium der Přumatella als ein Complex unvoll- 

kommen abgesonderter und die Kolonie der Paludicella als eine Reihe verbundener, 

durch Scheidewánde vollstándig abgesonderten Zočcien. 

b) Einzelnindividuum. 

Jedes Einzelnindividuum des Bryozoen - Zoariums erscheint uns als ein, 
aller Lebensverrichtungen, ohne Růcksicht auf die úbrigen Mitglieder der Kolonie, 
fáhiges Thier. Dieses Einzelnindividuum, welches aus zwei Theilen, d. i. dem 

Cystid und dem Polypid besteht, nimmt in dem Zoarium seinen mehr oder weniger 

 abgesonderten Raum ein, welchen wir Zočeum nennen. Der Cystid bildet die 

áussere Hůlle, in deren Raum der Polypid d. i. die Verdauungsróhre mit den 
Tentakeln, oč gesammte Organismus, wie z. B. das Nerven- und Muskelsystem, 

die E chlechisorgane, der Ernáhrungssaft und der Funiculus eincelagert ist, in 

2 



18 

welchem Raume sich auch die Geschlechtskeime, die Sommer- und Winterknospen 
entwickeln. Eine sehr schóne Beschreibung dieses Organismus lieferte uns ZZ- 

Nitsche in seiner Monografie der Aleyonella. Im Wesentlichen lásst sich da nicht 

viel neues zuthun, nur mit Růcksicht auf andere Bryozoenarten moglicherweise 

ergánzen. Aus dem Grunde benůtze ich als Grundlage meiner kurzgefassten Be- 
schreibung das Werk Nitsche's. Mit eben diesem Studium befasste sich in den 
letzten Jahren sehr fleissig W. Reinhardt in Charkov. 

A. Der Cystid. 

Das Zočcium bildet in seiner einfachsten Form einen abgeschlossenen Sack 

— den Cystid, dessen Wandungen aus mehrschichtigem Gewebe, welches auch die 

Muskelschichte in sich schliesst, zusammengesetzt sind. Die Muskelschichte zieht 

den Raum des Zočciums zusammen oder auseinander, die áussere Fláche des Ge- 

webes seiner Wandung sondert dann die Cuticula ab, welche in verschiedener Form 

auftretend, die áussere Umhůllune des Zočciums bildet. Bald ist es eine sehr feine, 

kaum sichtbare Membrane, wie bei der Cristatella, oder hat sie die Form einer 

festeren galertartigen Masse, wie bei dem Lophopus oder endlich ist es die mehr 

oder weniger durchsichtige Chitinmasse ohne besondere Struktur wie bei den úbrigen 

Sůsswasserbryozoen. Diese ganze Wandung des Zočeiums kónnen wir die Leibes- 
wand nennen; den usseren, cuticularen Theil benannte Allmam Ectocyst, den 

inneren Endocyst. 

Der Bau der Leibeswand. 

Allman unterschied in dieser Wand die beiden oben angefůhrten abge- 

sonderten Schichten (Ectocyst und Endocyst). Nitsche befasste sich besonders bis 

in's Detail mit dem Bau der Endocyste, welche aus drei, durch ihre Bedeutung 

keinesfalls untergeordneten Schichten besteht. 

Die Eetocyste und die Endocyste (Fig. 2. Ec nud En) bilden in ihrer voll- 
kommensten Form wie bei der Hyalinella, den Plumatellen und der Paludicella 

zwei in einander gesteckte Rohren, welche mit ihren Wandungen nur an der vor- 

deren Seite in der Gegend der s. g. Duplikatur (Fig. 2. D) zusammenhángen. Bei 

der Gattung Lophopus ist diese allgemeine Form in etwas darin verándert, dass 

die Endocyste einen abgesonderten Sack nicht blos fůr ein Polypid und seine 
Knospen, sondern einen lobigen Beutel von mannigfaltiger Gestalt fiir eine ganze 
Reihe Polypiden bildet, welchen die Ectocyste umhůllt, und mit der Endocyste 
an so vielen Stellen, als es Offnungen fůr die Polypiden gibt, zusammenhánst. 

Ahnlich ist es bei der Cristatella, nur besteht hier die Ectocyste aus einer feinen, 
kaum sichtbaren Membrane, so dass sie dem Blicke schwindet, wohingegen die 

Endocyste wie bei dem Zophopus einen gemeinsamen Sack fůr alle Polypiden des 

Zoariums bildet. | 
Der Charakter der Ectocyste pflegt, was ihren Bau anbelangt, wie schon 

oben bemerkt wurde, verschieden zu sein. Háufig ist sie mit einer Menge Diatomaceen 
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und a. fremder Kórper beklebt, in der Regel aber pflegt sie, wenn sie chitinartig 
ist, nur durchscheinig, seltener ganz durchsichtig zu sein. Bei den Plumatellen 

erscheint háufig in derselben eine einfache oder gabelfórmig getheilte, lángs des 

Zočcium sich hinziehende lichte Leiste (Crčte anale). 

Fig. 3. Durchschnitt durch die Endocyste. 

e inneres Epithel, m m' tunica muscularvis 
(m Lángsmuskel, m' Ouermuskel), v c 

áussere Zellenschichte (c cylindrische 

Zellen, v eifórmige Zellen). 
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lon Niidiptý, J | Y By Fig. 2. Schematischer Durchschnitt durch 

-das Zoecium von der Plumatella fun- 
E- gosa nach Nitsche. c 
-© Be Ectocyst, En Endocyst, TTentakel- 

-© bůschel, P Tentakelscheide, D Dupli- 

-© catur, e Klappe, oes Rachen, Schlund, 
o Magen, rect Dickdarm, 9 Ganglion, 
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Fig. 4. Ansicht der inneren Fláche der Endocyste. 
m Lůngsmuskel, m' YGuermuskel, v ovale Zellen, 

c cylindrische Zellen. 

„S Die Endocyste sondert sich (Fig. 2. Em), wie schon erwáhnt, von der 
- Ectocyste am vorderen Ende des Zočcium ab, wo sie mit ihr eine bestándige durch 

die guer auseestreckten Scheidemuskeln (Fig. 2. p' p"") erhaltene Duplicatur (Fig. 2. D) 

bildet. Sie bildet die eigentliche Leibeswandung und ihren umstůlpbaren Theil, 

welcher Tentakelscheide benannt wird (Fig. 2. P), weil sich in ihr, in eingezogenem 

Zustande (Fig. 2. F) die Tentakelkrone (Lophopbor) birgt. 

1 2" 
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Der Bau der Endocyste ist ziemlich komplizirt.  Nitsche unterschied in 

derselben drei Schichten: 
1. das innere Epithel, 

2. die Muskelschichte (tunica muscularis), 

3. die ussere Zellenschichte, welche den Úberzug der Ectocyste absorií 
Die innere Epithelschichte schwindet uns bei den Práparaten in der Regel, 

und nur an lebenden Thieren, namentlich bei jungen Kolonien verráth sie sich. 

durch ihre wimpernde Thátigkeit, welche die Bewegung der inneren Leibesflůssigkeit 

und der Ernáhrunegsmasse úberhaupt erleichtern. Namentlich deutlich erkennbar ist 

dies bei den jungen Kolonien der Cristatella, wo die Leibeshohlune mit einer. 

kornigen, dunkel gefárbten Ernáhrunesmasse auseefůllt zu sein pflegt, welche je 

nach diesen wimpernden Bewegungen in der Leibeshohle cirkulirt. Am deutlichsten 

zeiet sich diese Schichte an den Guerdurchschnitten. Am máchtigsten ist dieselbe 

am vorderen Theile der eigentlichen Endocyste, d. i. unter der Duplicatur. ent- 

wickelt, wohingegen sie in der Tentakelscheide důnner ist und gegen růckwárts hin 

allmálich schwindet. In dem oben angedeuteten vorderen Theile der Endocyste 

spielt selbe eine sehr wichtige Rolle, indem sie sich an den Vorgángen der ge- 

schlechtlichen Erzeugune und des Knospens betheiligt. Die eigentliche Zusammen- 

stellung dieser Epithelschichte ist schwer zu erkláren. Es erscheinen in ihr grobe 

Kórner und es ist nicht gut moglich, wie Nitsche schon bemerkt, zu unterscheiden, 

ob diese den abgesonderten Zellen angehóren oder nicht. Meine Ansicht ist, dass 

dieses Epithel in Wirklichkeit aus abgesonderten Zellen besteht, aus welchen sich 

dann die Wandung des Očcium bildet, wie ich Gelegenheit hatte dies bei Hyalinella 

zu betrachten. 

Die Muskelschtchte (tumica muscularis) bildet die Mitte der ganzen Endocyst- 
wand. Ihre Grundlage ist eine homogene Membrane, an welche sich die zwei 

Muskelschichten: die Awermuskelschichte (Fig. 3. und 4. m") und die Lángsmuskel- 
schichte (Fig. 3. und 4. m) anschmiegen.  Erstere hánet mit der Membran immer 

fester zusammen, die zweite, máchtigere und bedeutendere, lóst sich leicht ab. 

Diese Schichten bestehen aus mehr oder weniger dicht zusammengelegten, 

in der Regel spindelfórmigen Fasern (Fig. 4. m, m), in deren breiterem Theile ein 

deutlich sichtbares Kórnchen sich befindet, wie dies namentlich an der Scheide 

der Cristatella deutlich sichtbar ist.  Mitunter kann man an ihnen auch sehr feine 

Ouerstreifen bemerken — schief gegen die Lángenachse der Faser — oft auch, wie 

dies Nitsche abgebildet hat, in zwei gegenseitigen Richtungen an einer einzigen 

Faser, was besonders am Schlunde und am Blindsack des Magens vorkommt. Ich 
selbst habe áhnliche Streifen nicht bemerkt, und ist auch ihr eigentliches Wesen 

und ihr Ursprung nicht aufgeklárt. 
Die čussere AOuermuskelschichte besteht aus der Lůánsge spindelformigen, 

nach gestreiften Fasern, deren Enden seitwárts aneinander liegen und mitsammt sich 

verbinden; die Fasern kreuzen sich sehr oft und bilden so ein sehr dichtes Netz. 

Am dichtesten sind diese Fasern in der Gegend der Duplicatur angeháuft; bei der 
Cristatella aber in dem wallartigen basalen Theil der Kolonie. Al/man beschrieb 

eine dichte Gruppe dieser Duplicatur- Muskeln als Sphineter.  Nětsche bemerkte 

keine áhnliche Muskelgruppe an der Duplicatur bei der Aleyonella; auch ist sie in 
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„Wirklichkeit dort nicht in dem Masse entwickelt, wie bei anderen Přumatelliden, 
-wo sie sehr deutlich horvortritt.  Dieselbe bilde ich bei der Art Hyalinella vitrea 
(Fig. 6.) ab. Bei der Aleyonella tritt diese Auermuskelschichte, wie Nitsche 

-© bemerkt, nicht in die Tentakelscheidewand ber; bei der Cristatella jedoch, wo auch 
-die verháltnissmássie oroben Kórner der Muskelzellen sehr zahlreich und duetlich 

"erkennbar und die Fasern sehr kurz sind, konnte ich sie sehr gut unterscheiden. 

-Sehr deutlich treten die Auermuskeln auch an dem blinden Ende des Magensacks 

hervor, wovon noch spáter die Rede sein wird. 

: Die Lčingemuskelschichte ist in der ganzen Leibeswandung stark verbreitet, 

aber auch sie bildet in dem vorderen Theile des Cystids in der Gegend der Dupli- 
catur das dichteste Geflecht, indem sie da Allman's Sphineter ergánzt. Soweit man 

-die Verbindung der Fasern dieser Schichte beobachten kann, so verhált es sich mit 

cihr so, wie mit den Fasern der Ouerschichte. Die spindelfórmige Gestalt der Faser, 
wie sie in dem vorderen Theile des Cystids erscheint, verlángert sich nach růck- 

© wárts zu immer mehr und mehr, wo sie endlich eine zwirnartige Form annimmt. 

Der eigentliche Unterschied zwischen den Muskelfasern 
-der Auer- und Lángenschichte beruht darin, dass jene 

-den Eindruck flacher Muskeln macht, wohingegen diese 

- eher runden Strángen áhnlich ist (Fig. 4.). 
É Zu der Lánesmuskelschichte můssen auch jene 

-© Lángsmuskelelemente gezáhlt werden, welche Allman als 
- hintere Scheidemuskeln bezeichnet hat. Diese Muskeln 
treten aus der Endocyste (Fig. 5. zp) hervor und sind 
-an dem hinteren Rande der Duplicatur, welche sie so 

£ mit den vorderen Scheidemuskeln (Fig. 5. pp) in stán- 
- diger Lage erhalten und ihre Umstůlpung verhindern, 
- befestigt. Aber die hinteren Scheidemuskeln sind jedoch BLS. Spnoma der Duplloatur 
keine so einfachen Elemente, wie die iibrigen Muskeln (Nitsche), um den Charakter 

-im Innern des Leibes, sondern bestehen nach Nířsche © der hinteren Scheidemuskeln 
-aus drei Theilen: 1. aus einer walzenfórmigen Achse, (zp) zu zeigen. pp vordere 

-welche die Fortsetzung der homogenen Membran der cheidemuskeln, r Grenzschei- 
- Muskelschichte ist, 2. aus Muskelfasern, welche mit PACHOD ERD R0A by SO ÁLÁKY 
je : : sche Zellen der Endocyste, ec 
(dieser Membran verbunden sind und welche die Biůndeln Ectocyste, P die Tentakel- 

: j aus der Leibeswand hervortretenden Lingsfasern scheide. 
sind und 3. aus dem Epithel. 

3 Kurz, es ist eine Fortsetzune der Lángsmuskelschichte, welche auf diesem 
als dinne Miskolschichté auf die Tentakelscheide úbertritt, wie es auf beigefůgter 

| E řig. 5. sichtbar ist. Wirklich enden auch nicht alle Muskelfasern in diesem Binde- 

? - mittel der Duplicatur, sondern zertheilen sich an der Grenzscheide der Duplicatur 

ře -und der Tentakelscheide (Fig. 5. 7) so, dass ihr kleinerer Theil in die Scheide- 
A W rand úbergeht, wohingegen der gróssere Theil sich auf dieser Grenzscheide beendigt. 

Dieses ganze Muskelband ist von Epithel umgeben. 
p Zur Lángsmuskelschichte gehórt auch ein bedeutender Theil der Muskeln 

3 bei der Cristatella. Dort sind die einzelnen Polypiden nicht durch so komplizirte 

B Scheidewinde abgesondert wie bei anderen Sůsswasserbryozoen; als Ersatz hiefůr 
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finden wir blos Fortsetzungen der Lánesmuskelschichte in Gestalt von Auermuskeln 

des Zoariums, was wir im systematischen Theile bei dieser Bryozoe náher be- 
trachten wollen. 

Die ussere Zellenschichte oder die letzte Schichte der Endocyste besteht 
aus Zellen, unter denen Nitsche bei der Alcyonella zwei verschiedene Formen unter- 
schied: gróssere, kantige Zellen und zwischen diesen eingelegte klečnere, ovale Zellen, 

Die kantigen Zellen haben einen kórnigen Inhalt mit grossem Nucleus und 
deutlichen Nucleolen und scharf ausgeprásgte Zellenwand; der Kern liegt in der 

Regel an der inneren Seite in der Richtune zur Muskelschichte. (Fig. 3. c v.) 

Diese Zellen pfiegen an dem vorderen Theile der Endocyste am lángsten 

und deutlichsten zu sein, bei den Cristatellen namentlich an den Enden der Kolonie- 

Gegen das Ende der Endocyste zu verflachen sich diese Zellen nach und nach; 

bei dem Úbertritt auf die Tentakelscheide wiederholt sich dieselbe Erscheinune. 

Bei der Cristatella jedoch pflegen diese Endocystzellen úberhaupt sehr gedehnt zu 

sein und nicht selten bietet sich die Erscheinune, welche auch Nífsche bei der 
Aleyonella beschrieben hat, dass námlich diese Zellen mit der Muskelschichte durch 

eine Art Stengel verbunden sind, nur dass ihr oberer Theil nicht, wie es Nitsche 

bei Aleyonella abgebildet, scheibenfórmie, sondern knittelfórmig ist. 

Die eifórmigen Zellen sind zwischen die prismatischen eingelegt, haben 
scharfe Konturen, aber nur einen kleinen, undeutlichen Kern; ihr Inhalt ist im 

lebendigen Zustande durchsichtig, an den Práparaten fárbt er sich einfórmig und macht 

so nicht den Eindruck einer kórnigen Flůssigkeit, sondern eher, wie Niítsche auch 

anfůhrt, eines dicken, eiweissartigen Stoffes. Diese Zellen sind am zahlreichsten 

bei der Aleyonella im vorderen Theile der Endocyste, bei der Cristatella im unteren 

wallfórmicen basalen Theile des Zoariums, wo sie zugleich auch sehr gross sind. 

Gross und ziemlich gleichmássig vertheilt sind sie bei der schon erwáhnten Hyali- 

nella. Von ihrer Bedeutung ist nichts Bestimmtes bekannt. Nětsche bemerkte in 

ihrem Inneren Vacuolen und es schien ihm auch, als ob sie durch ein enges 

Kanálchen nach aussen hin mindeten. Dazu kann ich nur soviel beifůgen, dass 

diese Zellen bei der Cristatella manchmal wirklich eine gezogene Form annehmen 
und nicht selten fand ich etwas Ahnliches wie Nětsche, beobachtend nahe der Můndung 

irgend einen nach aussen entleerten Inhalt. Bisher konnte ich jedoch diese Um- 

stinde nicht so detaillirt sicherstellen, um daraus měglicherweise Conelusionen 

zu ziehen. 

E53. Das Polypid. 

Das Polypid besteht aus zwei Haupttheilen: der Verdauungsróhre und der 

Tentakelkrone. An diese schliesst sich als Bindemittel mit dem Cystid die Tentakel- 

scheide und an die Verdauungsróhre das Muskelsystem an. Von den ůúbrigen Organen 
gehórt in den Kreis des Polypids das Nervensystem; der Funiculus mit dem Ent- 
wickelungskeim der Spermatozoen und Statoblasten, wo hingecen die Eierstócke 

in das Reich des Cystids gehóren. Mit diesen einzelnen Theilen wollen wir uns 

nun der Reihe nach bescháftigen. 
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Die Verdauungsrohre. 

Die Verdauungsróhre hángt in einer durch die Leibeswandung gebildeten 

Hčhle in Gestalt eines umgebogenen Sackes, welcher mit der Leibeswand nur bei 

(der Munděfinune und dem After direkt zusammenhángt. Das hintere oder auch 
| untere Ende asik čontě trágt ein S RREN Po dc ou. 

= Poharakter wir spáter kennen ohdén lernen, befestigt. 

P Schon an dem Ausseren der Róhre kann man 
- bemerken, dass sie aus drei Hauptabtheilungen besteht: 
-dem Schlunde (oesophagus), Magen und dem Enddarm 

- (rectum). (Fig. 6.) 
oa An der Oberfláche zeigt der Schlund (Fig. 6. 
- 0es) eine scharfe zellige Structur und bei der Durch- 

- scheinigkeit dieser Organe ist ersichtlich, dass er als 

ein trichterfórmiger Ausláufer in den Magen hineinreicht. 

- Der Magen (Fig. 6. v) zeigt an der Oberfláche ebenfalls 

-eine zellige, nur weniger scharfe Structur mit einigen 
© dunkeln, braunen Streifen, was von dem Inhalte der 
: Zellen, welche das Innere der Magenhóhle, von welcher 

- weiter unten die Rede sein wird, auskleiden, herrůhrt. 

i. Das hintere, blinde Ende des Magens pfiegt — Fig.6. Das Polypid (Hyalinella 

© verengt, manchmal selbst zusammengezogen zu sein und vítrea Hyat.) 
-ist an demselben das Ouermuskelsystem deutlich sichtbar. */* Betocyste, end Endocyste, 
i Der Enddarm (Fig. 6. 7) ist von dem Magen VAS STRA R 3 

; eingezogene Ten- 
 pureh einen kleinen, ausdehnbaren Raum bei der áusseren takeln, oes der Schlund, © der 

- Seite, getrennt. Dieser enge Raum entsteht dadurch, Magen, r der Enddarm, F Fu- 

A - dass die Theile der Magen- und Enddarmwánde sich an | niculus, S die Bewegungsmus- 
- einander so anlegen, dass sie durch ihre Verbindung kel des Polypid. 
© eine Art Scheidewand zwischen dem Enddarm und dem 

- Magen bilden. Seine Wandungen sind důnner und man kann in demselben besonders 
- deutlich Excremente, bestehend aus Diatomaceen, Rhizopoden und a. festeren 

© Bestandtheilen mikroskopischer Wasserthiere und Pflanzen unterscheiden. 

k Die Mundoffnung befindet sich in der Mitte der beiden Arme des Lopho- 

© phors, sie ist ziemlich gross, zieht sich nicht zusammen, sondern schliesst sich durch 
no oberhalb derselben angebrachte Klappe und ihr innerer Rand ist mit zahl- 

| řelchen Wimpern versehen. 

a Der After befindet sich unter dem Lophophor in der Seite der Leibeswand 
© nahe der Munděffnung; seine Offnung zieht sich sternfórmie zusammen und Llásst 

ž -die Excremente partieweise in Gestalt kleiner Klumpen, welche áltere Forscher als 

Bier ansahen, durch. 
E Der Bau der Verdauungsróhre, welche Nitsche ebenfalls detaillirt unter- 
 suchte, ist úhnlich dem der Leibeswand. Ihre Wand ist ebenfalls aus drei Schichten 
] 
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zusammencesetzt: zwei Epithelschichten, die šussere und die innere, zwischen velchejl | 
die dritte, die Muskelschichte (tunica muscularis), liegt. 1 

Freilich unterscheidet sich der Charakter dieser einzelnen Schichten von- 

dem Charakter jener Schichten in der Leibeswand. Auch in den einzelnen Theilen © 
der Verdauungsróhre zeigen sich wesentliche Unterschiede in denselben. | 

Die obere Epithelschichte (Fig.. 7. ep) bildet an der Oberfláche der ganzen © 

Verdauungsróhre einen durchsichtigen. Úberzug, welcher erst am Ouerdurchschnitt © 
deutlich hervortritt. Dieser Úberzug ist nicht aus abgesonderten, scharf abgegrenzten © 

Zellen zusammengesetzt, sondern besteht aus einer feinkórnigen Masse, in welcher © 

ovale Kórner mit deutlich sichtbarem Kórnchen vertheilt sind. (Gelingt es uns an. 

dem Lángendurchschnitte diese Schichte fůr sich allein zu betrachten, so finden 

wir, dass diese kórnige Masse um den Kern spindelfórmige Gruppen bildet. Diese 

Epithelschichte ist am hinteren, blinden Ende des Magensackes am stárksten, wo 

sie auch in den Funiculus úbergeht. An der Stelle, © 
wo die frůher erwáhnte Scheidewand zwischen dem 

Magen und dem Enddarm gebildet ist, reicht die 

Epithelschichte nicht an die Wánde dieser Scheide- © 

wand, sondern geht direkt in das áussere Epithel 

des Enddarms úber. 

Die Muskelschichte (Fig. T. 7) besteht aus 
einer homogenen, durchsichtigen Membran und aus 
gueren, in den Kreis um die Speiserohbre herum 

liegenden Muskelfasern. Der Charakter dieser Fa- 

sern ist áhnlich den in der Leibeswand; es sind. 

Fig. 7. Durchschnitt des Magentheiles — dies spindelfórmige Štreifen mit deutlichen Kernen, 
der Verdauungsrohre. welche zuweilen, wie Nitsche beobachtete, neben 

ep úusseres Epithel, / Muskelschichte, © Je feinen Lánesstructur auch dunklere schief der 
l Falten des inneren Epithels, s seine k . : 
Hobteh hrorěkén HMEHEÍ © seno done Ouere nach laufende schůtter vertheilte Streifchen 

nigen dunklen Theile mit dem Kern. Zeigen, welche mitunter in zwei entgegengesetzten 

Richtungen in jeder Hálfte der Faser verlaufen. 

Die Vertheilune der Muskelfasern in der Wand der Speiseróhre ist nicht 

úberall eleich. Der Schlund weist sie ziemlich dicht auf, in den vorderen Magentheilen 

sind sie wenicger, am wenigsten am Dickdarme, vertheilt, in grósster Mence jedoch befinden 

sie sich am blinden Magensack, wo sie so dicht zusammencedránet sind, dass bei dem 

Anblicke von oben die Seitenkanten zu sehen sind, obzwar sie sonst úberall flach liegen, 
Die imnere Epithelschichte (Fig. T. 7) ist in der Speiseróhre durch máchtige 

Zellen gebildet, deren polygonale Profile der Oberfláche der Speiseróhre das sin 

frůher erwáhnte zellenartige Aussehen verleihen. 

Diese Schichte ist jedoch nicht úberall eleich. 

Im Schlunde (Fig. 8.) bildet sie eine fast úberall oleich breite Lage, 
und lásst in der Mitte eine láneliche Lůcke; die Zellen sind ziemlich an einander 

gedrinet, in Folge dessen ihre polygonalen Profile an der Oberfláche des Schlundes 

am deutlichsten hervortreten. Ungefáhr in der Mitte dieser Zellen liegt der Nucleus 
mit dem Nucleolus; der Theil der Zelle, welcher zwischen dem Kerne und dem 

Ende bei der Muskelschichte liest, hat einen hellen Inhalt und scheint fast leer 
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' Durchschnitte bietet und das Bild eines wabenartigen Netzes gibt. Die inneren, 

- důnneren Zellenenden erscheinen in Gestalt etwas hellerer Beutelchen, welche eine 

besondere Schichte zu bilden scheinen. Diese Verháltnisse ándern sich an dem vor- 

"deren Ende des Schlundes. Wie schon frůher bedeutet wurde, reicht der Schlund 

mit seinem trichterformigen Ende in den Magen. Die innere Fláche dieses Trichters 
ist áhnlich ausgelegt, wie die úbrige Schlundhohle. 

Fig. 8. a Durchschnitt durch den Schlund, ? Theil desselben. 
ep dusseres Epithel, t Muskelschichte, vv' inneres Epithel, v sein usserer 

leerer Raum, v' innerer Raum, z abgesondertes kappenfórmiges Zellenende. 

A Im Magen (Fig. %. 7) bildet dieses Epithel einice Lánewůlste; die Zellen 

„dieser Wůlste sind bei der Muskelwand enger, gegen die Spitze der Wulst zu er- 
weitern sie sich, dazu ist auch ihr Inhalt an der Basis dichter und mit einem 

„Kern versehen, bei dem breiteren Ende jedoch schůtterer und heller. Diese Verhált- 

- misse gaben Allman Veranlassung zu dem Irrthum, dass er an der Speiseróhre gróssere 

Leberzellen mit kreisfórmigen Umrissen zu sehen vermeinte, in welchen kleinere 

„polygonale Pigmentzellen eingebettet sind. In Wirklichkeit sind diese zweieriei 

- Zellen nichts anderes als zweierlei optische Profile des inneren Epithels; das Profil 
bei der Basis gibt die polygonalen Formen mit dichtem Inhalt, das Profil bei dem 

breiteren Ende gibt gróssere freiere Formen mit schůtterem, durchsichtigem Inhalt. 

Im Enddarm wird die Structur des inneren Epithels ziemlich undeutlich, 
obzwar auch hier seine polygonalen Profile an der Oberfláche genigsam ersichtlich 

sind. Im Innern pflegen die Beobachtungen wegen der hier angeháuften Excremente, 

© mit deren Entfernung die Epithelschichte leicht verletzt wůrde, erschwert zu Sein. 

-An den Durchschnitten ist ersichtlich, dass das Epithel hier die Hóhle mit einer 
 úberal] gleich breiten Schichte auskleidet, áhnlich wie in dem Schlunde, jedoch 

hier viel enger und aus ganz einfachen Zellen, welche mit einer kórnigen Masse 

ganz ausgefůllt sind, 

„ M: 
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Bei der Art Lophopus Trembleyi sollen in dieser Schichte nahe der Muskel- 

schichte gewisse Vacuolen liegen, was úbrigens weder von Nitsche noch durch. 

Jemanden anderen wegen Mangels an Beobachtungsmateriale sichergestellt erscheint. 

In Betreff der Bedeutune der einzelnen Theile der Verdauunesrohre, wie. 

sie hier zereliedert wurden, kann man Al/man beistimmen. Der Schlund betheiligt 

sich auf keinen Fall beim Verdauungsgescháft, denn die durch ihn verschluckten: 

Bissen verlassen denselben sehr schnell; der Magen, namentlich sein Blindsack, 

welcher sich ebenfalls durch peristaltische Bewegungen auszeichnet, ist das Haupt- 

verdauungsorgan. Es scheint jedoch nicht, dass die einzelnen Bestandtheile des. 

Magens eine verschiedene physiologische Bedeutung hátten, wie Allman anfůhrt, 

indem er den Pylortheil von dem Cardialtheil unterscheidet, was schon Nitsche. 
wegen der gleichen Štructur beider Theile als eine etwas gewagte Behauptung. 

erklárte. — Bei der Speiseróhre ist es auch angezeigt, von einem wichtigen Organe. 

zu sprechen, welches mit derselben enge zusammenhángt und welches Funiculus heisst. 

Der Funiculus ist jener lange Strang, welcher aus dem hinteren Theile des. 

Blindsackes des Magens ausláuft, sich in den úbrigen Theil der Leibeshoóhle nach 

růckwárts zieht, und das Polypid an die Leibeswand bindet. Seine Wichtigkeit 

beruht darin, dass aus seinen Zellen sich das Sperma und die Knospen bilden, 

welche man Statoblasten nennt. Die Grundlage des Funiculus ist eine walzenartige 

Achse, welche eine Fortsetzung der homogenen Membran der Muskelschichte der 

Speiserohre ist. Auf dieser Membran sind Lánesfasern angebracht, welche eine grosse 

Ahnlichkeit mit den Muskelfasern der Endocyste haben, und měglicherweise ist 

ihre physiologische Bedeutung dieselbe. Das Ganze ist sodann mit Epithel umgeben, 

welches die Fortsetzung des usseren Epithels der Speiseróohre ist. An der Stelle, 
wo sich der Funiculus an die Leibeswand lehnt, úbergeht dieses Epithel in dle 

Schichte des innern Epithels der Leibeswand. Dass auch sein Inneres, namentlich 

die Muskelschichte úhnlich in die Leibeswand úbergehen wůrde, wurde bisher nicht 

bemerkt. Dieses Organ hat schon Trembleyi gekannt und auch fůr einen Muskel 

gehalten. 

Die Tentakelkrone und die Tentakel. 

Bei der Mehrzahl der Sůsswasserbryozoen liegt die Mundóffnung, wie schon 

bemerkt, in der Mitte eines hufeisenfórmigen Lophophors (Tentakeltráger), an dessen 

beiden Seiten eine Reihe mit gekráuselten Wimpern versehener, hohler Tentakeln 

sitzt. Dieser hufeisenfórmigce Tentakeltráger (Lophophor, siehe Durchschnitt Fig. 9.) 

ist eine hohle Róhre, welche sich von der Mitte ab, wo die Munděffnune liest, 

gegen die beiden Enden zu verengt; ihr Ouerdurchschnitt ist halbkreisfórmig und 

mit ihrer Hóhlune hángen auch die Hóhlen der einzelnen Tentakeln zusammen; © 
die Hóhle des Lophophors selbst ist mit der ůbrigen Leibeshóhle durch zwei 
Offnungen verbunden, welche an den beiden Seiten des stumpfen Endes, dessen 

hufeisenfórmiger Form liegen oder besser gesast, dort, wo der Lophophor mit der 

Leibeswand zusammenhánst, und wo sich ihm auch die Muskeln, welche mit dem 

ganzen Tentakelbůschel bewegen, anfůgen. | 
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p Die Zahl der Tentakel, welche am Lophophor sich befinden, ist ungleich, 

sowohl bei den Arten wie Gattungen und Einzelnindividuen. Die wenigsten fndbn 

wir bei der Fredericella und bei der Paludicella, die meisten bei der Cristatella, 

grósseren Theil von E ae btrticů 

charakteristisch u. z. in mehr oder weniger 
vollikommener und deutlicher Entwickelung, 

so dass man selbe in der Form eines ver- 

č Hufeisens und auch in allen 

bereangsformen bis zur Ovalform, letztere 

čich noch nicht abgeschlossen, wahr- 

nehmen kann. Bei der Paludicella aber ist 

der Lophophor schon kreisfórmig, die 

"Munděffnune liegt in dessen Mitte, so dass 
die ganze Tentakelkrone die Gestalt eines 

reselrechten Trichters hat. Die Klappe, Fig. 9. Durchschnitt durch den Lophophor von 
„welche bei der ersten Gruppe gewohnlich Plum.fungosa (Nitsche).o Mundoffnung, 7durch- 

'entwickelt zu sein pflegt, ist ein kurzes, SChnittene Tentakeln, 9 Gehirnganglion, v die 
m lhauchi bocenfármicés Ten: Aste der Gehirnganglien in dem Lophophor, ep 
E ; ST PRA 5 Deckel, » Nerven zu den Tentakeln verlaufend, 

takelchen, das úber der Mundoffnung her- ihre verzweigten Enden an der Zwischen- 
vorrast, und am innern Winkel des Lo- Tentakelmembrane b. 

phophor sitzt. 

i Auch die Wandungen des Lophophors und der Tentakeln bestehen aus 

„drei Schichten, wie die der Leibeswand, doch sind diese Schichten hier etwas ver- 

ándert. Den Grund bildet eine homogene Membran, eine offenbare Fortsetzung 

der Membran der Muskelschichte. Diese Membran legt die Hóhluncen des Lopho- 

phors und der Tentakeln aus und ist Innen und Aussen mit einer Epithelschichte 

versehen. Auch hier lehnen sich auf die Membran die Muskelfasern, welche 

aber mit ihr nicht so eng zusammenhángen, wie in der Leibeswand. Zwischen den 

Tentakeln spannt sich ein zelliges Háutchen, dessen Basis sleichfalls die er- 

wáhnte homogene Membran bildet, die auch die Basis der Verbindung oder der 

Brůcke ist, welche die Hohlung des Lophophors von der Leibeshoóhle trennt. 

8 Die einzelnen Tentakeln haben die Gestalt hohler, am Ende geschlossener 

Rěhren, deren Durchschnitt an der Basis, wo sie aus 1 Hohle des Tentakel- 

trágers hervortreten, dreiseitig, je náher dem Ende jedoch mehr oval ist. Den ersteren 

Durchschnitt sehen wir an dem Durchschnitte des Lophophors (Fig. 9. T), wo es 

ersichtlich ist, dass die Tentakeln mit der flachen Seite nach aussen gekehrt sind, 

mit der stumpfen jedoch nach innen. Mit dieser eigenthůmlichen Form hángt auch 
die eigenthůmliche Eintheilung des áusseren Epithels, welches aus zwei Theilen 

besteht, welche von einander durch die zwischen den Tentakeln befindliche Membrane 

abgesondert sind, zusammen. Diese entspringt aus der Lamelle, durch welche die 
membranósen Róhren, welche die Basis der einzelnen Tentakeln bilden, verbunden 

sd; ist bei der Basis derselben am stárksten, je weiter jedoch, desto schwácher; 
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endigt bei verschiedenen Formen in ungleicher Hóhe zwischen den Tentakeln, zieht 
sich dann aber in Gestalt eines schmalen Bándehen noch bis zum Ende derselben. 
Diese Membran und dieses Bándchen (Fig. 9. b, 10. d) theilen also die Ober- 
fláche des Tentakels und sein Epithel in zwei Theile: 

Fig. 10. Durchschnitt durch ein Tentakel 
in der Náhe seines freien Endes (nach 
Nitsche). m homogene Membrane, s die 
Tentakelmuskeln, c Epithel-Wálle, d 

Durchschnitt durch das Ende der inter- 

tentakularen Membran, 8, 5', g das hin- 

tere (innere) Epithel der Tentakelober- 
fláche, b die kleinen bewimperten Zellen 

der inneren Seite, b' die kleinen unbe- 
wimperten Zellen, g die grossen vier- 

eckigen Zellen mit den Wimpernbůscheln, 
a vorderes (áusseres) Epithel der Ten- 

1. den hinteren (inneren) (Fig. 10. p 

welcher die Fortsetzune des bewimperten Epithels 

der Mundhóhle ist; dieser kleidet das ganze In- 

nere des Lophophors, die unteren Theile der 

Tentakeln und den Raum zwischen den Ten- 
takeln aus; zieht sich sodann an der hinteren. 

Kante der Tentakeln bis zur Špitze empor, 

wohingegen die Seitenfláchen des Tentakels zwi- 

schen diesem Epithel und dem intertentakularen 
Membranebándchen (d) mit vier Reihen grosser 

Zellen umgeben sind (Fig. 10. 9). Die Kórner 

dieser Zellen fárben sich bei der Práparation 
sehr stark, und pflegen deshalb an den Prápa- 
raten besonders deutlich ersichtlich zu sein. 

Diese Zellen sind mit grossen Haar-Bůscheln be- 

wimpert, welche immer zwischen ihren Reihen 
liegen. Wenn wir das Gekráusel dieser Wimpermn 
betrachten, so scheint es uns, als ob dies Ge- 

kráusel an der einen Seite des Tentakels die 

Richtung von unten gegen die Spitze zu, an der 

takelobertláche. anderen Seite jedoch von der Spitze nach unten 
hin nehmen wůrde. In Wirklichkeit aber, wie 

Nůtsche sagt, kráuseln diese Wimpern in einer horizontalen Ebene gegen die Lángs- 

achse des Tentakels zu, freilich nicht alle in eleichem Takte, so dass Wellen entstehen, 

deren Richtung mit der frůher erwáhnten Beobachtune úbereinstimmt. Něžsche be- 

obachtete an der inneren Seite des Tentakels, noch an jeder Seite zwischen dem 

bewimperten Epithel und den grossen Zellen eine Reihe kleiner unbewimperter 

Zellen (Fig. 10 0'), welche hie und da einzelne, regelmássieg vertheilte Borst- 

chen tragen. 

2. das vordere (áussere) Epithel (Fig. 10 a) der Tentakeloberfláche besteht 
aus Zellen, welche aus der Oberfláche der Tentakelscheide unmittelbar hieher úber- 

gehen, indem sie die áussere Fláche des Lophophors, der Tentakel und der inter- 

tentakularen Membran bedecken. In der That kann man auch in diesem Epithel 

beide Formen der Zellen der oberen Endocystschichte, d. h. die prismatischen und 

die zwischen denselben eingebetteten Ovalzellen unterscheiden. Dieses Epithel ist 

nicht bewimpert und die ganze innere Seite der Tentakel trágt nur in der Mitte- 
linie ziemlich regelmássig von einander gestellte Gruppen aus zwei bis drei steifen 

Borstchen. 

Das Innere des Tentakels ebenso wie das Innere des Lophophors ist mit 

irgend einem, wie es scheint, kráuselndem Epithel ausgekleidet, dessen Charakter 

nicht náher bekannt ist.  Nětsche betrachtet beide Wělle, deren Durchschnitt auf 
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Fig. 10. c erscheint, als Gebilde dieses Epithels. Van Beneden betrachtete dieselben 

s Muskel, welcher Ansicht schon Alďman widersprach. Die wirklichen Muskel- 

mkte bei dem inneren Umkreis der homogenen Membran (Fig. 10. s). Es sind 
dies deutliche Durchschnitte einzelner, feiner Muskelfasern, welche hier nicht eine 

by 
o 

istatella sogar bilden sie in der Spitze des Tentakels selbst einice Hóhlen. 

nteressant ist die Bemerkuna Nůsche's, dass in die Tentakelhohle machmal selbst 
hermatozoen eindringen. 

* Das Operculum (das Munddeckel (Fig. 9. ep) ist nur ein umgestaltetes 
Tentakel, pflest auch manchmal beim lebenden Thiere selbst durch das Tentakel- 

ischel sichtbar zu sein, am deutlichsten jedoch von oben. Seine Form pfleot ver- 
heden zu sein; bei den verschiedenen Přumatellen ist es eher einer verkůrzten 

ntakel áhnlich, bei der Cristatella hat es eine bogenfórmige Form. Was seinen Bau 

belangt, stimmt derselbe mit der der Tentakeln iiberein. Seine Basis bildet wie 
ei den Tentakeln die bekannte homogene Membran, auf welcher die Fortsetzung 

Ps bewimperten Mundepithels basirt, welches gegen die Spitze zu und an der 

jeren Seite des Deckels eine immer důnnere Schichte bildet. Die Bewegune des 

reulum, welches in Heben und Senken desselben besteht, vermittelt ein kleiner 

kelfasernstrang, welcher innerhalb seiner Spitze befestiet ist, und sich durch 
ine Hohle nach unten zur entgegenliegenden Wand zieht. 

Das Nervensystem. 

Dem Beobachter bietet sich selten Gelegenheit, sich ein deutliches Bild 

on dem Nervensystem unserer Bryozoen zu schaffen. An dem lebenden Thiere 

hr selten, ist es móglich dieselbe an jungen Thieren zu bemerken. Šie liegt in 
er Hóhle des Lophophors bei der áusseren Schlundwand, welche gegen die Dick- 

darmseite gekehrt ist, hat eine nierenfórmige Gestalt und theilt sich in zwei Comis- 

B, welche in beide Arme des Lophophor sich ziehen und in eine ganze Menge 

nerer Ástchen auslaufen. Selbst an todten, gut conservirten Thieren gelingt es 

elten, diese Verháltnisse zu verfolgen, solange es nicht gelinet, einen Durchschmitt 

urch das ausgestůlpte Thier zu machen. Sonst bleiben diese Verháltnisse immer 

erdeckt. Sehr schon gelang dies Néřsche und an Fig. 9. erblicken wir eine von 
emselben gebotene Veranschaulichune dieser Verháltnisse. 

: Seinen Beobachtungsen nach besteht das Nervennetz aus einer festen Hůlle, 

che der homogenen Membran der Muskelschichte áhnelt 0. wohl gar mit der- 
jen identisch ist, und aus dem kórnigen Inhalt. Durch diese Membrane ist 
Ganglion (Fig. 9. a) an den Schlund und an die Armwánde des Lophophor 

$stigt. Der feinkórnige Inhalt weist viele runde oder ovale Kórner auf, welche 
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die kórnige Masse. Die Schlundcomissuren scheinen eine sehr feine faserige Štructur 

zu haben, womit sich auch die periferischen Nerven auszeichnen, welche aus den 

Zweigen im Lophophor zu den einzelnen Tentakeln verlaufen. Diese periferischen 

Nerven (Fig. 9. ») laufen aus dem Rande des Nervenarmes aus und legt sich 
immer je einer zwischen zwei Tentakeln, indem sie sich auf diese Weise auf der 
intertentakularen Membran verzweigen (Fig. 9. b). In die Tentakeln selbst dringen. 

diese Nerven nicht. Die Wahrnehmung desselben Forschers, als ob ein eigenes 

Nervenástehen in das Operculum dringen wiirde, ist nicht sichergestellt. Allman 

bemerkte, dass aus dem Nervenganglion in den Lophophor zwei Áste auslaufen, 

welche in seinen Špitzen sich umbiegen und zurůckkehren, offenbar sind diese Áste. 

Allman's blosse Conturen der im Lophophor eingelagerten Nervenarme. 

Das Muskelsystem. 

Das Muskelsystem besteht zunáchst aus dem Muskelnetz der Leibeswand 

und der Wand der Verdauungsrohre, was wir schon Gelegenheit hatten zu bemerken. 

An dieses Muskelnetz reihen sich ihrem Charakter und Ursprunge nach jene Muskel, 
welche Allman als hintere Schečdemuskel beschreibt, und von welchen ebenfalls schon 

gehandelt wurde. Desselben Charakters sind die Bewegemuskelm der Kolonie der 
Cristatellazoarien. Diese Muskeln sind die Fortsetzune der Lángemuskeln der 

Leibeswand. Zwischen den einzelnen Polypiden verlaufen die Muskelfasern der 

Leibeswand nach innen, starke Muskelstránge bildend. Endlich erscheint noch eine 
Reihe freier Muskeln, welche in der Leibeshóhle ausgespannt sind und verschie- 

denen Zwecken dienen. Den Úbergang von den frůher genannten zu diesen Muskeln 

sind die Tentakelmuskelm, úber welche wir bei dem Lophophor gehandelt haben. Im 

Larvenstadium pflegen die freien Muskeln noch die Gestalt von spindelfórmigen Fasern 

mit deutlichem Kern zu haben. Im ausgewachsenen Thiere sind es entweder ver- 

einzelte walzenfórmige Fasern, oder aus vielen áhnlichen Fasern, welche jedoch 

nicht eng verbunden sind, zusammengesetzte Muskelstrčnge, die an einer gemein- 

sammen Stelle des Polypids und der Leibeswand. befestigt sind. 

Zu diesen freien Muskeln gehóren: 

1. Der Hebemuskel des Opereulum, der schon bei dem Lophophor be- 

schrieben wurde; 

2. die vorderen Scheidemuskelm ; 

3. die Bewegungsmuskelm des Polypids, welche Allman Retractoren (Einzieher), 
und Rotatoren (Wendemuskeln) des Polypids genannt hat. 

Die vorderen Scheidemuskelm sind einfache und ovale Muskelfáden, welche 

zwischen dem vorderen Theile der Endocyste und der Duplikatur ausgespannt sind. 

Sie legen sich an beide Wánde, welche sie durch eine kleine Erweiterung ver- 

binden an, manchmal sind sie bei diesen Wánden gewissermassen auch verzweigt. 

Nicht selten kann man an denselben, besonders an den Larven, wie obenerwáhnt 

wurde, kleine Anschwellungen bemerken, welche einen Zellenkern enthalten und so 

den wahren Ursprung und Charakter dieser Fasern kennzeichnen. Ihre Aufgabe ist 
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die, die Offnung, durch welche das Polypid sich ausstůlpt, zu erweitern oder zu 
| verengen. 

Im Larvenstadium sind áhnliche Muskeln, vor der Ausstůlpung der Polypid- 

olocke zur Erhaltung und Verbindune derselben mit der Larvenwand, ausgebildet. 
Bei si der Ausstůlpung der Glocke verschwinden diese Muskeln. 
k ; Die Bewegungsmuskelm des Polypid bestehen aus starken Fasern, welche 
lose zu Strángen verbunden und zwischen der ŠSpeiseróhre und der Leibeswand 

“ sgespannt sind. Die einzelnen Fasern pflegen von gelblicher Farbe und stark licht- 

P b rechend zu sein und erweisen sich durch ihre Štructur als wirkliche Muskel- 
oebilde. Sie bestehen aus einer elastischen Muskelachse und der Hiůlle (sarcolemma), 
u wischen welchen Elementen, ungefáhr in der Mitte der Faserlánge deutliche Kerne 

mit einem Kernchen liegen. Die Auerstreifen dieser Fasern, wie selbe Allman be- 

schrieb, fand INětsche nicht, ebenso wenig gelang es mir dieselben irgendwo zu be- 
obachten. Ebenso konnte ich niemals wahrnehmen, dass diese Fasern manchmal in 

 scheibenartige Stůckchen zerfielen. Die Einrichtung der Muskelstránge ist einiger- 
massen eine andere, als sie Allman beschrieb. Wie Nitsche dieselbe bei der Alcyonella 

veranschaulichte, ebenso fand ich sie in der schónsten Entwickelung. bei der Art 

Plumatella hyalina und Hyalinella vitrea. Auch bei den ůúbrigen Plumatellen tritt 
ler gleiche Charakter dieses Systems ziemlich deutlich hervor, bei der Cristatella 
hingegen ist nur ein Theil dieses Muskelgeflechtes entwickelt, 

k: Die Einrichtune der Muskelstránge ist bilateral 

 symmetrisch. Auf dem vordersten Theile des Rachens 

-und der benachbarten Tentakelscheide (Fig. 11. M und 
W) sind zwei Muskelstránge befestigt, welche guer in 

schiefer Richtung zur Leibeswand angespannt sind. Die 
„Fasern dleser Muskeln sind besonders bei der Plum. 

oh tyalina sehr stark. Interessant ist es auch, dass bei 

Jd leser Thierart diese Muskelstránge zur Leibeswand 

nicht in der Reihenfolge hinter einander befestigt sind, 

4 Fe sie in dem Polypid entspringen, sondern guer úber- 
-einander laufen. Der oben befestigte Strange, den Allman 

als Rotator des Lophophors (Fig. 11. MW) bezeichnete, 

-ist an der Leibeswand tiefer befestigt, als zwei einander 
| gegeniiber gestellte Stránge (Fig. 11. MW), welche aus 

(dem Ende der Tentakelscheide selbst entspringen und 

gegen die Leibeswand zu strahlenartie auseinander laufen. 

| Diese Muskelkategorie ist bei der Čr istatella in Gestalt JE Boweakinsmuskonédo> 
| důnner und lángerer Bůndelchen, welche sich von der Polypids bei Plum. hyalina. 

| Tentakelscheide weit nach hinten parallel mit den frůher © Pdie Tentakelscheide mit ein- 

 beschriebenen Bewegungsmuskeln des Zoariums ziehen, © gezogenen Tentakeln, oe der 
ea entwickelt und am růckwártigen Theile der Zoariums- | »ehlund, v der Magen, M, W 

die Bewegungsmuskeln des Lo- 
W and befestigt. 

phophors, S die Einziehungs- 
Die zweite Reihe der Muskelstránge (Fig. 11.9)  mnskeln des Polypids, s die 

(entsprinet an der Speiserohre selbst. Die Fasern dieser Parietalmuskeln, 

„Zwei Stránge, welche einander in einem Theile des 

s 
j 

k 
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Rachens und dem benachbarten Theile des Magens gegenůber liegen, laufen von 

den Wánden der Speiseróhre strahlenfórmig zu den gegenůberliegenden Theilen © 
der Leibeswand zusammen. 

Ihre Inserirung am Schlunde und dem Magentheil liegt an beiden Seiten 

in einer Linie, welche von der Zentralachse einigermassen gegen die Nervenseite 

abweicht. Tiefer unter ihnen in derselben Linie entspringen noch zwei dichtere 

Bůndelchen, welche zusammenlaufend ihre Richtung zu derselben Štelle der Leibes- 

wand nehmen. 

Beide diese Muskelceflechte, welche viel feiner als das oben beschriebene. | 

sind, stellt jene Muskelelemente vor, welche Al/man mit dem Namen der Zuriick- 

zieher des Polypids bezeichnete. 

Im Ganzen aber, wenn wir das sich ausstůlpende und einziehende Polypid 

beobachten, finden wir, dass auch das Muskelgeflecht der ersten Reihe bei dieser 

Thátigkeit sich betheiligt. 

Die zweite Reihe der Muskelstránge ist jedoch bei der Cristatella nicht | 
entwickelt, und das Einziehen des Polypids kommt nur den langen Muskelbůndem © 

der ersten Reihe zu. Diese Biůindel sind úberhaupt die sichtbarsten und in der 

Seitenansicht bieten sie ein Bild, welches mit der Abbildune Allmans ber- 

einstimmft. 

Exkretionsorgane. 

Bei einigen Seebryozoen (Loxosoma, Pedicellina) wurden in letzter Zeit 

Exkretionsorgane, áhnlich jenen mancher Wiůrmer, beobachtet. Es pflegen dies paar- 

weise Kanálchen zu sein, welche nahe an dem Nervenganglion in der Leibeshóhle, 

einander gegenůber liegen. Bei den Sůsswasserbryozoen ist etwas Ahmliches nicht 

bekannt. Es lásst sich nur vermuthen, dass die Aufeabe der Exkretionsorgane viel- 

leicht jene Ovalzellen verrichten, welche in dem cylindrischen Epithel der Endocyste 

eingelagert sind. 

Das Athmen und der Blutumlauf. 

Bei den Bryozoen ist kein eigentliches Kreislaufsystem vorhanden. Wie bei 

vlelen niedereren Geschópfen drinet die Verdauunesmasse mittelst Endosmose in 

die Leibeshohle, wo sie der durchsichtigen Blutflůssigkeit, welche alle Ráume des 

Leibes umschliesst und durch zwei schon frůher beschriebene Offnungen selbst in 

den Lophophor und die Tentakeln eindrinet, den nothigen Ersatz liefert. 

Die Leibesmuskeln, welche die Bewegung einiger Theile des Leibes ver- 

mitteln, ermóglichen auch die freilich uuregelmássice Bewegung dieser Flůssigkeit 

in die Tentakeln und zurůck, von welchen man vermuthet, dass ihre physiologische © 

Aufgabe nicht nur im Krůuseln und Zufůhren der Nahrune besteht, sondern auch 

in der Vermittlung des Blutoxydation oder Athmens. 



Die Korperbewegungen. 

Die Mehrzahl der Sůsswasserbryozonen ist an einen festen Standpunkt an- 

| gewiesen. Aus diesem Grunde beschránken sich die Bewegungen der Leibesmuskeln 
nur auf eine zweifache Thátigkeit. Das Muskelnetz, welches die Muskelschichte in 

der Leibeswand bildet, bewirkt das Einziehen und Ausdehnen dieser Wand, wodurch 
E der Umlauf der Ernáhrungsfůssigkeit im Leibe erměglicht wird. Ahmlich bewirkt 

© das Muskelgeflecht in der Wand der Speiseróhre, mit seiner nicht besonders deut- 
-lichen Thátigkeit das Vordringen der Nahrung. Dass die grósste Kraft dazu im 

© blinden Ende des Magensacks nothwendig ist, ist leicht begreiflich; aus dem Grunde 
(ist auch in dieser Gegend, wie frůher beschrieben wurde, das Ouermuskelnetz am 
© vollkommensten ausgebildet. 
E Die Thátigkeit der selbstándigen Muskeln bewirkt, dass das Polypid sich 

| nach aussen ausstůlpen und wieder in seine Zelle einziehen kann. Bei dem Aus- 
; 

E 
| 

„stůlpen tritt nach aussen die Tentakelscheide hervor und aus derselben hebt sich 
der Lophophor, dessen Tentakeln, indem sie sich entfalten, zu wimpern beginnen. 
Die an seiner Basis befestigten Muskeln ermoglichen das Umwenden des Lophophors 

bis ungefáhr im Halbkreise. Aber auch die Tentakeln bewegen sich, indem sie sich, 

wenn auch ziemlich behábig, einziehen uud ausdehnen, wozu die sehr zarten 

"Muskeln ihrer Wandung dienen. Nur die Cristatella zeichnet sich nebst diesen 

M oohtunem noch durch eine andere Bewegung aus, námlich durch die, sich 

-von Stelle zu Stelle zu bewegen kónnen. Die Urheber dieser Bewegung sind theils 

das verstárkte Muskelnetz der unteren Leibeswand und das Ouermuskelnetz, welches - 

ich als Bewegemuskel des Zoariums bezeichnete, theils die von Reinhardt beschrie- 
- benen Saugkappen, welche an der unteren Fláche des Zoariums in Reihen zusammen- 

gestellt sind. 

Die Nahrung. 

Zur Nahrung dienen den Sůsswasserbryozoen kleine Thierchen und Pflanzen, 

soweit sie dieselben durch die Bewegung ihrer bewimperten Tentakeln erreichen 

kónnen. So finden wir in der Speiseróhre ein buntes Durcheinander von Diatoma- 

ceen, einzelligen Algen, Rhizopoden, winziger Eierchen u. s. w., verdaute Infusorien 

und andere weiche Kleinthiere verschwinden freilich unserem Blicke. Die Exkre- 

mente treten aus dem Endarme in Gestalt kugelfórmiger oder ovaler Klůmpfchen, 

welche in der ersten Beobachtungsperiode der Bryozoen als Eierchen betrachtet 
wurden, hervor. 

Die Geschlechtsorsane. 

Eigentliche Geschlechtsorgane gibt es bei den Sůsswasserbryozoen nicht. 
Die Eierchen und die Spermatozoen bilden sich zu einer gewissen Zeit in der 
Leibeshohle an zwei verschiedenen Stellen, so dass die Bryozoen Hermaphroditen 

sind. Das Sperma bildet sich sehr frůh am Funieulus. $Schon ziemlich junge 
Knospenstadien pflegen an ihrem Funčeulus im Juni und Juli eine lange Reihe der 

3 
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verschiedensten Spermatozoenstadien zu entwickeln. Zur Zeit der ůúppigsten ge- 

schlechtlichen Entwicklung pflegen die Zoarien mit geschlechtlichen Erzeugnissen 

úberfůllt, insbesondere der Funiculus mit den Spermatozoen so umhůllt zu sein, 
wie spáter mit den Statoblasten (Fig. 12.). | 

Die Eierstócke bilden sich an der Leibeswand an der Enddarmseite. Sie 

besitzen einige Schichten von Eierchen, welche in ihrem Entwickelungsgrade sich 
wenig unterscheiden. 

Den Vorgang der Spermatozoenentwickelung verfolete 

schon Allman, im ganzen Grossen, jedoch nicht besonders ein- 

gehend; in neuerer Zeit befasste sich auch Reinhardt damit. 
Die von Reinhardt in seinem vorláufigen Bericht (Zool. Anz. 
1880) geschilderte Bildung und Entwickelung der Sperma- 

tozoen bei Aleyonella, beobachtete ich auch bei Cristatella 
und kann daher in dieser Hinsicht seine Beobachtungen in 

vollem Masse bestátigen. 

Das reife Sperma besteht aus einem, kaum "/, seiner 

ganzen Lánge bildenden, stark lichtbrechenden vorderen Theile 

(Fig. 13. 3. d und 4.), welcher von dem ůbrigen, důnkleren 
Theile durch eine stark lichtbrechende Scheidewand abgeson- 

dert wird. Dieses vordere Ende trágt ein kleines zugespitztes 

Káppchen und hánet oft noch (3 d.) in dem Háutehen der 

Fig. I2. Spermatozoen- 
entwickelung am Funicu- 
lus von Plum. fungosa. 
P das blinde Ende des 
Verdauungsschlauches, 

Fig. [3. Spermatozoenentwickelung 1—53 nach der Natur, (bei Cristatella) F Funiculus, s die jiing- 
4—6 (nach Reinhardt bei Plum. fungosa). 1. Gruppe von Spermato- sten Spermatozoen- 
zoenzellchen, 2. freie Gruppe, in deren Zellchen sich bereits Sperma- stadien, s', s*, s* fort- 

tozoenfáden bilden, 2 ein vergróssertes Zellchen, 8a Spermatozoen- schreitende © Entwicke- 

gruppe, 9d ein solches vergróssert mit dem Zellenháutchen, 4. reifes lungsstadien, s'' freie 
Sperma ohne Háutchen, 5—6 Veránderung des Kórperchens bei der Spermatozoen. 

Befruchtung. 45mal vergr. 

ursprůnglichen Zelle, aus welcher sich das Sperma gebildet hat. 

Der důnklere Theil des Spermatozoefadens besteht aus dem inneren, stark 
lichtbrechenden Theile und aus der áusseren hellen Hůlle. 
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Die Spermatozoen entwickeln sich am Funiculus aus den Zellengruppen 
- (Fig. 13. 1.), welche ursprůnglich durch die Furchung grósserer Zellen entstanden 

und mit einer gemeinsamen Hůille umgeben sind. In diesen Zellchen entwickelt 

sich die Spermatozoefaser aus dem Protoplasma und keinesfalls wie Allman an- 

nahm, aus dem Kerne; selbst das Zellenháutchen nimmt keinen Antheil an seinem 

Entstehen. Beweise dessen sind die Štadien, in welchen das reife Sperma sammt 

den Háutchen vorkommt, ja manchmal sogar noch selbst mit dem Kern und dem 
Kernchen der ursprůnglichen Spermatozoezelle. Das befruchtende Sperma zieht sich 

nach Reinhardt (Fig. 3., 5., 6.) zu einem Kůgelchen zusammen und bestrebt sich 

mit der Spitze in die Micropyle einzudringen. 

Der Vorgang bei der Eierentwicklung wurde nicht griůndlich verfolet. Ihre 

Gruppe erscheint bei der Leibeswand in der Gegend des Enddarmes und pílegen 
fast alle auf gleicher Stufe der Reife zu stehen. Wir bemerken in denselben nebst 

einem deutlichen, immer nach einer Seite verschobenen Kern mit Kernchen, ein 

korniges Protoplasma mit einem Kreise von Fettkorperchen. Aus diesen Eiern ent- 
wickelt sich nach der Meinung zahlreicher Autoren immer nur ein Individuum, fůr 

welche Ansicht auch meiner Erfahrung nach der Umstand spricht, dass wir in einem und 

demselben Zočcium immer nur eine Larve finden. — Das ausgebildete Ei (Fig. 13., 6.) 
- trennt sich vom Eierstocke ab und wird in der Leibeshohle befruchtet; macht in einem 

Muttersacke (Očcium) seine Furchung und weitere Entwickelung durch. Es entsteht 
nun eine Frage úber den Ursprung und die Bildung des Očciums. Nach den An- 

gaben Nitschés und Mečnikov's ist das Očeium eine veránderte Polypidknospe, in 

d0.. 

Fig. I5. Muttersack (Oécium) von Hyalinella 

vitrea mit dem gefurchten Ei (nach der Natur 

: 180mal vergróssert), c cylindrisches Epithel 
Fig. I4. Muttersack (Očcium) von Pluma- der Endocyste, m, m' die Tunica muscu- 

tella mit dem Nachbarpolypide. laris, e inneres Epithel, e' áusseres Epithel 

(Schema nach Nitsche). des Očcium, o das gefurchte Ei. 

© deren Inneres das Ei hineintritt; nach den neueren Ansichten Rhečnharďs und Krae- 

- pelůďs bildet sich das Ei selbst diese Mutterhůlle. Ich fand jedoch bei Hyalinella 
-ein wirkliches, durchsichtiges Očetum (Fig. 15.) mit einem Ei, welches sich in einem 

© der ersten Furchungsstadien befindet und wo also alle Móglichkeit der letztgenannten 
Bildungsweise des Očečum ausgeschlossen ist. Auch bei Přumatella fungosa kommen 
in der Náhe des Eierstockes eigenthůmliche Knospen vor, welche von den eigent- 

8* 
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lichen Polypidknospen durch ihre Lánge, schmale Gestalt und angeschwollenes 
Unterende leicht zu unterscheiden sind und welche ich deswegen immer als junge, 
knospende Očcien angesehen habe. Es gelang mir leider bis jetzt noch nicht auf 
den Auerschnitten irgend einen Beweis dafůr zu finden. 

Die Entwickelung des Embryo. 

Die Entwickelung der Larve aus dem Ei kennen wir zwar jetzt in seinen, 

ursprůnglich schon von Allman angedeuteten, spáter durch Mečnikov erweiterten 

und durch Nětsche bestátigten Hauptumrissen, im Ganzen genommen jedoch nicht 

viel eingehend. Selbst die Furchung ist unbekannt. Nur einmal fand ich ein 

unzweifelhaftes, gefurchtes Ei und zwar in dem schon erwáhnten Očcium von 

Hyalinella (Fig. 15.), wo wir das Ei vollstándig gefurcht sehen. Doch auch 
hier wurde bisher keine weitere Entwickelung beobachtet, was vielleicht spáter 

gelingen wird. 

Weiter ist nur bekannt, dass sich aus dem Ei ein sackartiges Gastrulastaďium 

oder ein Primůr-Cystid ausbildet, in dessen Innerem durch den Knospunesprocess, 

erst das eigentliche Cystid und die Zooiden oder Polypide entstehen. Die Zahl der 
ursprůnglich gleichzeitig knospenden Polypide pflegt nicht gleich zu sein; bei den 
Plumatellen bilden sich zwei oder eins, (nach Allman beč Pl. lucifuga) bei der 

Cristatella vier. 

Fig. 16. Eine Larve von Plumačella (nach | Fig.17. Brauner Kórper — Fig.18. Das erste Umwandlungs- 

der Natur 30mal vergróssert), welche | (nach Nitsche). a die © stadium der Plumatellenlarve. 

bereits das Očcium verlassen hat, c der | Tentakelscheide, d der © (Nach der Natur 30mal vergr.). 
glockenfórmige Sack oder eigentliches — Magen, c der Enddarm, 

Cystid, c' das Larvencystid, p Polypide, © d, é Reste von Sperma- 
f der Funiculus, 7 die Tentakeln, s die © tozoen u. Statoblasten 

Muskeln, ect das ectoderm. Epithel. auf dem Funiculus /. 

pdie Knospen. 

Die úbrigen Erklárungen wie 
vorhin. 

Zwischen den Larven der Plumatella und der Cristatella, sowie in dem 
Vorgange der Metamorphose, durch welche sich beide in junge Zoarien umwandeln, 

zeigen sich deutliche Unterschiede. | | 

Das Larven- oder Primárcystid erscheint uns als eifórmiges Sáckchen, in 
dessen Inneres ein glockenfórmiges Gebilde, das eigentliche Cystid, eingestůlpt ist, 
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- aus dessen Wandungen die Polypide knospen. Bei der Plumatellenlarve (Fig. 16.) 
„reicht dieser glockenfórmige Sack (c) bis zur Mitte des Larvencystids, und ist an 
seine Wandung durch Muskelfaser (s) befestigt. Bei der Cristatella (Fig. 20.) ist 
dieses glockenfórmige Sáckchen auf den obersten Theil des Larvencystids beschránkt, 

- indem es von demselben durch eine scharfe, doppelte Falte getrennt ist. In demselben 
| entstehen bei den Plumatellen in der Regel zwei, bei der Cristatella vier Polypide 
durch den Knospungsprocess, von welchem spáter die Rede sein wird. 

Zur Charakteristik des Larvencystides ist nachzutragen, dass seine Wandung 
aus dem grossen, usseren, bewimperten Epithel, welches an seinem hinteren 
basalen Ende offenbar hóher ist, weiter aus einer feinen Muskelschichte auf der 
homogenen, mit Farbstoff sich stark fárbenden, Membrane und endlich aus dem 

„inneren bewimperten Epithel besteht. Wo bei der Přumatella die Polypide mit ihren 
Muskeln und ihrem Funiculus (f) an den glockenfórmigen eingestůlpten wahren 
Cystid gebunden sind, laufen in der Cristatellenlarve důnne, kaum sichtbare Muskel- 
fasern von jungen Polypiden direkt zur Leibeswand des Larvencystids. 

Schreiten wir nun zur Schilderung der Metamorphose der Larve. 

Fig. 9. Ein junges Plumatella-Zoarium Fig. 20. Eine Cristatella-Larve. 
mit zwei noch nicht abgesonderten Zočě- (Nach der Natur 20mal vergróssert.) 

cien. (Nach der Natur 30mal vergróssert.) c Larvencystid, P Polypide, p' Knos- 
P Polypiden, p' Knospen, c das eigentli- penstadien. 

che Cystid, c' Larvencystid. 

Die in dem Očečum sich befindliche Larve verursacht durch ihr Wachs- 
thum nicht selten eine Degeneration des benachbarten Polypids, welches sich in 

Folge dessen in den sogenannten „braunen Kórper“ (Fig. 17.) umwandelt. Die 

Verdauungsróhre zieht sich zu zwei kleinen Sáckchen (b, c) zusammen, aus den 

Tentakeln bildet sich eine Gruppe brauner Kórperchen («), nur der Funiculus mit 
den Resten von den Statoblasten und Spermatozoen (d, e) erhált den ganzen Rest 
in der Cystidhohlung fest. Dieses Gebilde des braunen Kórpers erfáhrt nicht selten 
dadurch eine Veránderung, dass namentlich der mit einer Menge fester Exkremente 

angefůllte Dickdarm in demselben zum Nachtheile der úbrigen degenerirten Theile 
den gróssten Raum einnimmt. In dieser Gestalt treten die braunen Kórper sehr 

oft bei den Plumatellen auf, wohingegen ich dieselben bei den Cristatellen niemals 
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bemerkte. Die reife Larve verlásst durch die Očcium-Offnung die Mutterkolonie 

und schwebt, mit der ganzen Oberfláche wimpernd, eine Zeit lang frei im Wasser 

umher.  Endlich hórt das Epithel auf zu wimpern und die Larve sinkt zu 

ireend einem festen Gegenstand, um sich an demselben niederzulassen und zu 
verwandeln. 

Ihre Umwandlung geht bei der Plumatella auf folgende Weise vor sich: 

1. (Fig. 18.) Zuerst bewecgen sich die Polypide, welche die innere Glockenwand 

vor sich herausdrángen, nach vorwárts, wohingegen die Wand des Larvencystids 

sich zurůckstůlpt. Schon daraus ist ersichtlich, dass das glockenfórmice Gebilde 

im Innern des Larvencystids durch diesen Vorgang sich in ein eigenes Cystid (c), 

dessen Wand deutlich den Bau eines reifen Cystid zeigt, umwandelt; und bald 
fehlen weder die feine, durchsichtige Cuticula noch die jungen Knospen an seiner 

inneren Wand. 

2. Das Fortschreiten des angedeuteten Vorganges zeiet sich dadurch, dass 

das Larvencystid (Fig. 19. c') sich gánzlich zurůck gestůlpt hat, und in demselben 

sich bereits der Beginn des Degenerationsprocesses zeigt, wohingegen das eigentliche 

Cystid sich nach vorne erweitert und beide Polypide in divergirender Richtung 

sich ausstůlpen und durch das Knospen und Wachsen ihrer Tentakeln ihre Ent- 

wickelung beenden. 

3. Die Beendigung der ganzen Metamorphose besteht in dem Resorbiren 

des Larvencystids. In dem vorher bezeichneten Stadium plazirt sich derselbe an 

dem basalen Ende des jungen Zoariums in Form einer Gruppe von degenerirenden 

Zellen und indem er sich nach innen des reifen Cystids einstůlpt, resorbirt er sich 

in demselben durch die Leibesflůssigkeit als Ernáhrunessubstanz, wodurch der Grund 

fůr die junge Kolonie gelegt erscheint. 

Andere Verháltnisse herrschen bei der Larve der Cristatella (Fig. 20.). 
Diese, fast zweimal so gross, wie jene der Plumatella, hált zur Zeit, wenn sie die 

Mutterkolonie verlásst, vier, schon reifende Polypide in sich und ebenso viele 

deutliche Knospenstadien zwischen denselben. Die weitere Entwickelune besteht 

jedoch nicht in einer áhnlichen Metamorphose wie bei der Plumatella. Hier sinkt 

die Larve einfach zu einem festen Gegenstande hinab, ein kleiner elockenfórmiger 

Sack stůlpt sich zur Gánze heraus, das Larvencystid degenerirt sich jedoch nicht, 

sondern erhált sich, und aus seiner Wandung entfalten sich neue Knospen, wodurch 

sich nach und nach ein ganzer Kreis von Polypiden bildet, welche von unten herauf 

in alternirenden Reihen entstehend, sich anfangs kreisfórmig anháufen, so dass die 

Kolonie die Form eines Laibes zeist, die erst durch die weitere Entwickelung sich 

zu einem erhabenen Bándchen herausbildet. 

Die Statoblasten. 

Die Statoblasten sind bei den Bryozoen ein wichtiger Erhaltungs- und 

Vermehrunesfactor. Sie enthalten die Keim- und Náhrsubstanz, welche, umschlossen 

von der festen Chótinhiille, den Winter úber vor allen zerstórenden Einflůssen 
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ganzen Einrichtung zu begreifen, welche im 
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des Frostes und der Trockenheit geschitzt bleibt. Die Statoblasten entwickeln sich 

am Funiculus wie das Sperma, jedoch erst spáter. 

Die Gestalt und bildung der Statoblasten ist hochinteressant und ihre 

Einrichtung sehr denkwůrdig. Alle Sůsswasserbryozoen sind mit denselben versehen, 
die Paludicella*) vielleicht ausgenommen, welche als Ersatz Winterknospen hat, die 

-mit einer festen Chitinhůlle umgeben sind. Die Statoblasten gleichen runden, ovalen 

- oder nierenfórmigen Linsen, deren beide Hálften ungleich erhaben zu sein pflegen 
und deren Periferie (ausgenommen die Statoblasten einiger Plumatellenarten), mit 

bedeutend bei den Gattungen, Arten und 

einem Schwimmring umgeben ist, dessen sechskantige Chitinzellen mit Luft an- 
sefůllt sind. Bei manchen zeigen sich noch nebstdem (Cristatella, Pectinatella) 

| Háckchen und Ankerchen, an welchen eine Membrane ausgespannt zu sein pflegt, 
-im welcher jeder Statoblast zu Zeit seiner Entwickelung eingeschlossen ist. 

Es ist nicht schwer, den Zweck dieser 

Principe mit der Einrichtung der Ephipien 

der Cladoceren oder mit den Gemulen der 

Spongillen**) úbereinstimmt. 
Die Gestalt der Statoblasten wechselt 

Einzelnindividuen und ist selten fůr die Arten 

genůgend bezeichnend. Sie besteht aus zwe; 

Theilen. Die Linse (discus), . welcher die Fig, 21. A ein Statoblast mit Schwimmring 
Bildungsmasse eingeschlossen ist, hat starke © (70mal vergróssert). B die Seulptur der 

Chitinwánde von dunkelbrauner Farbe und Linsenoberfláche (360mal vergróssert). 
an der Oberfláche eine sechswinkelige Seulptur 

(Fig. 21. B) mit erhóhten Punkten oder stumpfen, mikroskopischen Stacheln in der 

Mitte eines jeden Sechseckes, so dass bei schwacher Vergrósserung die Oberfláche 
kórnig erscheint. Die Wand selbst ist aus parallel laufenden Schichten zusammen- 
gesetzt, was am Auerdurchschnitt ersichtlich ist. 

| Der Schwimmring umgibt die Linse an ihrem scharfen Rand, indem er mit 
ihr fest und zwar so verbunden ist, dass sich an die Umrisskante der Linse rings- 
herum eine Chitinscheibe anlest, welche durch die Basis zweier Schichten, langer, 
sechswinkeliger, dicht zusammencedrángter, hermetisch verschlossener und mit Luft 
ausgefůllter Chitinzellen gebildet wird. Die Unterseiten dieser Zellen sind bei dem 
Rande der Scheibe sehr eng verbunden, wohingegen sie im Innern von einander 

abstehen und so éine Furche bilden, in welche die Linse mit ihrem scharfen Rande 

einfállt. Nach aussen sind sie durch eine mássig erhabene Klappe uncefáhr so wie 

die Waben der Bienen, abgeschlossen. (Fig. 23.) 

Die Entwickelune der Statoblasten studirte eingehend bei der Aleyonella 
Nitsche,***) bei der Cristatella Reinhardt in Charkov. Letztere Arbeit ist mir bisher 

*) Parfitt soll Statoblasten bei der Paludicella gefunden haben. Ann. and Mag. of nat Hist. 
V. XVII. 1886. 

**) Zur Identitát dieser Einrichtungen wies Carter schon im J. 1859 (Ann. and Mag. 
o nat. Hist.) 

***) Archiv fůr Anat. u. Mikr. 1868, 
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bloss nach einem vorláufigen Bericht bekannt. Die Beobachtungen Nůtsche's ver- 
dienen fast in ihrem vollen Wortlaute meine Bestátigung. Durch zahlreiche Schnitte 
an Plumatella, Hyalinella und Cristatella úberzeugte ich mich von der Korrektheit 
dieser Beobachtungen, welche ich hiemit mit Růcksicht auf die grůndliche Arbeit 

Nůtschés nur in Kůrze biete und nur einige meiner eigenen Beobachtungen beifůge. 

Auf dem Funiculus zeigt sich bald unter dem oberén Epithel ein spiralisch 

sich windender Strang, welcher aus runden, stark lichtbrechenden Kórperchen mit 

deutlichen Kernchen besteht, zwischen denen man spárliche Úberreste von Proto- 

plasma bemerken kann. Auf diesem Strange bilden sich aus den erwáhnten Kórperchen 

Fig. 22. Erste Entwickelungsstadien der Statoblasten von Plum. fungosa (nach Nitsche). 
1. Der Funiculus mit der Spirale der Statoblastháufchen s unter der Epithelschichte einge- 

schlossen v. 2. Eins dieser Klůmpfchen im Funiculus-Beutelchen (v) eingebettet, deutlich in 

zwei Theile getheilt. 3. Dasselbe in dem Stadium, wo sich in dem cystogenen Theile c die 

Hóhle d bildet und in der Bildungsmasse die Kórner sich zusammenreihen. 

kleine, runde Klůmpchen (Fig. 22. 1. s), welche das Epithel des Funiculus heben 

und bald ber der Oberfláche des Funiculus durch deutliche Konturen erkenntlich 

sind. Je náher dem Blindsacke des Magens, desto entwickelter treffen wir die 

Stadien dieser Klimpchen an. Bald bemerken wir, dass jedes Klůmpchen sich in 

zwei Partien theilt, deren Scheidewand zwar ganz deutlich ist, von der aber anfangs 

sich schwer unterscheiden lásst, woraus sie besteht. (Gleichzeitig vereróssern sich 

diese Klůmpchen und durch diesen Vorgang hebt sich das Sáckchen (Fig. 22. v). 

worin dieses Klůmpchen eingeschlossen ist und wo es sich weiter entwickelt und 

in den Statoblast umwandelt, bedeutend aus seiner ursprůnglichen Einbettung am 
Funiculus. 

Der obere Theil des Klimpchens, d. i. jener, welcher an der dem Funiculus 

abgewendeten Seite liegt, gibt den Ursprung der Chitinhůlle des Statoblasten. 

Zuerst bildet sich in demselben die Schichte der Randzellen, welche eine innere 

Hóhle umschliessen. Spáter schwindet diese Hohlung, indem die Randzellen in die- 
selbe eine Chitinschichte, den Anfang der Linsenwand (discus) absondern. Durch 
das fortschreitende Erweitern dieses Théiles vergróssert und verstárkt sich die 
Chitinschichte und umfasst nach und nach ganz den anderen, d. h. unteren Theil des 
ursprůnglichen Klůmpchens, welchen sie gánzlich in sich verschliesst. Der obere, 

von Nitsche „cystogene“ bezeichnete Theil bildet endlich auch den Schwimmgůrtel 

auf die Weise, dass seine sich vermehrenden und in die Lůnge wachsenden Zellen 

an den scharfen Rándern der Linse einander gegeniůber sich gruppiren und in 

die Interzellularráume Chitin absondern. Die Ausbildune dieser Chitinhůlle beendigt 
das obere chitinbildende Epithel durch die Absonderung einer Chitinschichté an der 
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ganzen Oberfláche des Statoblasten, an welchem dann diese Zellen Spuren ihrer 

"Konturen in Gestalt der frůher beschriebenen Seulptur hinterlassen. 

' Weit weniger ist uns von der Metamorphose der inneren, in der Chitin- 

' hůlle eingeschlossenen Substanz, welche Nitsche einfach Bildungsmasse nennt, be- 
-kannt. Nach Niřsche verschwindet in dieser Substanz die untere Zellenschichte des 
i cystogenen Theiles. 

| Der Meinung Reinhards nach soll aber diese Zellenschichte gar nicht 

| 

| 
| 
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verschwinden und eine Zellenhůlle der inneren kórnigen Masse (Nitsche's Bildungs- 
masse) bilden. Es ist jedoch sicher, dass sie zur Zeit des Entwickelns des Stato- 

blastes undeutlich wird und nur hie und da sich als eine zusammenhángende 

Schichte praesentirt; dass aber wirklich eine vollstándige Zellenhůlle der kórnigen 
Masse entsteht, ob unmittelbar oder auf irgend einem andern Wege aus der 

: 

unteren cystogenen Zellenschichte ist mir bis jetzt nicht klar geworden. 

: Diese Zellenhille bildet dann die áussere Epithelschichte der Cystidwand, 

-an welche sich bald auch die Muskelschichte (Tunica muscularis) und die inmere 
Epithelschichte anlegt. Es ist mir jedoch nicht bekannt, auf welche Weise und aus 

welchen Elementen diese Gebilde entstanden sind. 

Fig. 23. Durchschnitt von einem entwickelten Statoblast, welcher 
sich noch in dem funicularen Sáckchen (v) befindet. © das ober- 

fláchliche den chitinosen Úberzug des ganzen Statoblasten bildende 

Epithel, m, m' Chitinwand des Discus, m'' der Schwimmring, 

Z Bildungsmasse. 

Die úbrie gebliebene kórnige Masse verándert sich unterdessen nicht, und 

wir treffen diese háufig auch dann noch in ihrer ursprůnelichen Form an, wenn 
aus der Wand des Cystids durch den Knospungprocess ein Polypid entstanden ist. 

Kurz, die ursprůnsliche Bildungsmasse theilt sich in die Knospen- oder Cystidsub- 
stanz und in die Náhrsubstanz, von deren Bedeutung noch weiter unten die Rede 

sein wird. 

Damit ist die eigentliche Entwickelung des Statoblastes (Fig. 23.) beendet 

Die Epithelhůlle, welche denselben an den Funiculus bindet, zerreisst sich frůher oder 

spáter und zerfállt. Ahnlich zerfallen auch die oberfláchlichen chitinbildenden Zellen 
und der fertige Statoblast haftet in der Leibeshoóhle so lange, bis das zu Grunde ge- 

gangene Polypid oder das zerfallene Cystid demselben den Weg nach aussen frei macht. 

" 
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Auf diese Weise entwickeln sich alle Statoblaste, deren Grundschema mit 

der Figur 23. úbereinstimmt und welche aus zwei Theilen, d. i. dem Discus und 

dem Schwimmringe, bestehen. 

Von diesem Entwickelunestypus weichen sowohl die Statoblasten der Cristatella 
durch ihre Ankerchen ab als auch jene, welche keinen Schwimmring besitzen und die 
neben den regelmássigen bei einzelnen Plumatellen vorkommen und zum Unterschiede von 

diesen, den sogenannten freischwimmenden, die festsitzendem genannt werden (Fig. 24.). 

Die Entwickelune der Ankerchen, soweit ich selbe bei den Statoblasten 

der Crřstatella untersucht habe, ist ungefáihr folgende: an der Grenzscheide des © 

Schwimmringes und des Discus verstárken die cystogenen 

Zellen die Chitinschichte durch einen Chitinring, nachdem 

sie sich hier zahlreicher vermehrt hatten; auf einzelnen 

Stellen vermehren sie sich noch weiter und bilden dann 
kleine Ausláufer, welche an der Basis, aus zahlreichen 

kleinen Zellen bestehen. Diese Ausláufer verlángern sich, 

wobei sich die Zahl der sie bildenden Zellen gegen die 

Spitze vermindert, welche selbst aus nur einer Zellen- 
Fig. 24. Statoblast ohne. reihe besteht und sich verschiedenartig verzweigt. Diese 

Schwimmring (Pl. lucifuga). © Zellchen sondern dann an allen Seiten aus ihren Wan- 

dungen Chitin ab, wie die' Zellen im Schwimmringe. 
Deshaib haben die Ankerchen dieser Statoblaste eine zellige Structur und eine 

oleich áhnliche hat auch der Chitinring, aus welchem sie hervorragen. 

Es bleibt uns nur noch auf die verschiedenartige Form der Statoblaste 

hinzuweisen. Unter den Statoblasten unserer Bryozoen kann man einige Formtypen 

unterscheiden: 

1. Statoblasten mit einem Schwimmring. 

2. Statoblasten ohne Schwimmring. 
ad 1. Zu den ersten gehóren die Statoblasten der Cristatella, des Lophopus 

und die allgemein bekannten Statoblasten der Přumatellen. Unter diesen kann man. 

ihrer Form nach unterscheiden : 
a) kreisfórmice Statoblasten (Cristatella) mit Ankerchen und Hákchen, 
b) ovale Statoblasten (Lophopus, einige Plumatellen, Hyalinella u. a.) 

ad 2. Zu diesen gehóren die Statoblasten, soweit sie ausnahmsweise oder 

regelmássie bei einigen Přumatellen vorkommen. 

Die Form und der Charakter der Statoblasten ist nur fůr einige Gattungen 

und Arten ein ziemlich charakteristisches Merkmal, welches jedoch seine Wichtigkeit 

bei den einander sehr ihnlichen und veránderlichen Statoblasten der verschiedenartigen 

Plumatellen einbůsst. 

Die Entwickelung der Zoarien aus den Statoblasten. 

Von der Entwickelung der Zoarien aus den Statoblasten ist bisher nicht 

viel Bestimmtes bekannt. Die Statoblasten fůllen zu Ende des Sommers die Bryozoen- 

róhrchen in dem Masse an, dass sie iiberhaupt eine auffallende Erscheinung sind. 
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Wenn dann die Polypide zu Grunde gehen, pfleet das sie umgebende Wasser von 

denselben voll zu sein. Erst im Frůhling des folgenden Jahres, zu Ende April oder 
[Anfanes Mai beginnen sie sichzu óffnen. Solange die Eierchen und die Som- 
(merlarven nicht bekannt waren, wurden deshalb die Statoblasten als Eier betrachtet, 
(wogecen sie in Wirklichkeit nur freie und in eine feste Kapsel eingeschlossene 

Knospen sind. 
Sobald der Statoblast sich óffnet, haben wir in der Regel schon ein reifes 

Thier oder wohl gar schon ein junges, wohl ausgebildetes Zoarium vor den Augen, 

so dass man da schon keine Entwickelung aus der ursprůnelichen Bildungsmasse 

(verfolgen kann. 
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(Fig. 25. Ein junges Zoarium von 
(Čristatella, wie es bereits 

(aus dem Statoblast herausge- : Fig. 27. Schema einiger 
| schlůpft ist. P das Polypid, z Fig. 26. Ein etwas álteres Zoarium Tentakel eines jungen Po- 
| Náhrsubstanz, z' dieselbe, sich von Cristatella mit einigen Poly- lypids der Cristatella, mit 
cin der bei der Seite angedeute- © piden in der Zeit, wo die Náhr- der sich im Innern bewe- 
-© ten Richtung bewegend. substanz schon verzehrt ist. genden Náhrsubstanz. 

| Solange sich die Statoblasten nicht gánzlich entwickelt haben, kann man be- 

'obachten, dass in der sog. Embryonmasse eine áussere Zellenhůlle, und unter der- 
„selben noch hie und da ziemlich deutliche Faserschichte, bnlich der Muskel- 

(schichte (tunica muscularis) entstanden sind. Diesen Umstand beobachtete auch 
Reinhardt bei der Cristatella, welcher die Meinung aussprach, dass die úbrige, in 

(dem Statoblaste zuriůckgebliebene Masse ein Ernáhrunesstoff ist. Diese Meinung 

"findet durch die Beobachtung junger Cristatellen-Zoarien, welche ich gleich nach 

„dem Entfalten der Statoblaste mikroskopisch beobachten konnte, ihre Bestátigung. 

| Ein solches junges Zoarium (Fig. 25.) hat die Gestalt eines zelligen Sáck- 

chens, in welchem man nur einen dunkeln, unregelmássigen Klumpen einer kórnigen 

| Masse unterscheiden kann. Spáter zeigte sich, dass in diesem Klumpen schon 
(zwei Polypidindividuen, durch diinne Muskel zur Wand des Sáckchens befestigt 
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verborgen sind. Diese dunkle, kórnige Masse zerstreut sich nach und nach, wobei 
man bemerken kann, wie dieselbe innerhalb des Sáckchens in verschiedenen Rich- 

tungen, durch das wimpernde innere Epithel getrieben, zirkulirt. Wenn sie sich 

noch mehr zerstreut hat und die jungen, kaum einige Arme auf dem Lophophor 

tragenden Polypide anfangen sich auszustůlpen, ist deutlich zu sehen, dass nicht 

nur das Innere des Sáckchens, sondern auch das Innere der Polypiden selbst mit 

jener kórnigen Masse auseefůllt ist, wie es auf (Fig. 27.), wo die kórnige Masse 

in den Tentakeln zu sehen ist, abgebildet ist. Nach und nach, je nachdem das 

Polypid wáchst, was namentlich durch Verlángerung und Vermehrung seiner Ten- 

takeln sich zeigt, resorbirt sich diese Masse, worauf erst das Polypid seine Nahrung 

von aussen zu empfangen beginnt. (Fig. 26.) 
Bemerkenswerth ist, dass sich diese Erscheinung bei der Plumatella (Pl. 

fungosa) nicht zeigte. Aus dem Statoblast entsteht da ein Sáckchen mit nur einem 

Polypide (Fig. 28.), welches sich sehr frůh ausstůlpt und Nahrung zu empfangen 

beginnt. Demnach wůrde die Ernáhrungsmasse aufeezehrt werden wáhrend der 

Entwickelunesdauer im ŠStatoblast. Es scheint daher folgender Entwickelungs- 

process sehr wahrscheinlich: 

: 1. Die Statoblasten bilden sich aus den Knospen 

am Funiculus; die ursprůnelich kórnige Masse, welche 
zu ihrer Bildung bestimmt ist, zertheilt sich in den 

cystogenen Theil, welcher zur Ausbildung der Chitin- 

hůlle, und in den embryobildenden Theil (Bildungs- 

masse), welche zur Ausbildung des jungen Zoari- 

ums dient. 

2. Die Bildungsmasse theilt sich in zwei Partien: 

den knospenden Theil und die Náhrsubstanz. Der 

knospende Theil bildet das Cystid, aus welchem die 

Polypidknospen entstehen, zu deren Ernáhrung, bis zu 

ihrer Ausstůlpung, die Náhrsubstanz dient. 

Der Knospunesprocess ist hier offenbar derselbe 

wie in einem ausgewachsenen Zoarium. 

Bei allen Plumatellen entsteht auf diese Art 

nur ein einziges Polypid, bei der Cristatella zwei; wenn 

dann die junge Kolonie selbststándig zu existiren be- 

ginnt, entstehen durch die weiter fortschreitende Knos- 

pung rasch nach einander neue Polypide, so dass man 

Fig. 28. Ein juhges Zoarium Z- P. in einer jungen Cristatellenkolonie schon bald nach 

von Plumatella fungosa aus- © dem Ausstůlpen der ersten Polypide 10—15 Knospen 

gebriitet aus dem Statoblast, © záhlen kann. 

dessen beide Hálften noch an Mit diesem Entwickelungsprocesse hángt auch 

ihm haften. Nach d. N.50fach < wejtere Wachsthum der Kolonie zusammen. Bei der 

s Cristatella entstehen die Knospen an dem ganzen Um- 

fange der sackartigen Larvenform, welche, nachdem sie sich niedergelassen hat, 

anfangs eine laibartige Form annimmt, welche sich spáter durch das Wachsthum 

in ein lángliches, laibartig erhabenes Band von derselben sackartigen Gestalt úndert. 
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M Die Knospung. 

Ž Eine wichtige Rolle in der Entwickelung der Siisswasserbryozoen spielt der 

K ospungsprocess. Durch diesen Process entwickeln sich aus einem oder zwei 
Řinrelnindividnen ganze Riesenkolonien, durch diesen Process bildet sich das Po- 

Jypid in dem Cystid aus, nachdem dieses auf geschlechtlichem Wege erzeugt worden 
und durch eben denselben Process entsteht das Polypid in dem Statoblast. 

Die einzelnen Stadien der knospenden Polypide in den Zoarien beobachteten, 

und veranschaulichten ihren Hauptumrissen nach schon áltere Forscher, namentlich 

Allman, Van- Beneden und Dumortier, eingehendere Studien in dieser Hinsicht machten 

namentlich Claparčde, Nitsche, Hatschek und andere. Hauptsáchlich befassten sich 
die letzteren Forscher mit den Seebryozoen, bei welchen jedoch eingehendere Be- 

obachtungen oft wegen der Winzigkeit der Knospen auf sehr bedeutende Hinder- 
nisse stiessen. Auf die Knospung der Sisswasserbryozoen richteten besonders ihr 
Augenmerk Mečntkoff und Nitsché und in letzterer Zeit auch Reinhardt. 

Die zahlreichsten Knospunesstadien finden wir in den Cristatellencolonien 

und besonders dankbare Beobachtungsobjekte dieser Art sind ihre, aus Statoblasten 

entstandene, junge Zoarien. Ein Verstándnis fůr diesen Knospungsprocess finden wir 
jedoch nur in zahlreichen Durchschnitten, von welchen eine Reihe auf der Ab- 
bildung Nro. 29. schematisch veranschaulicht wird. Der Knospunesvoreane ist 

nach der Schilderung Niřsche's ohngefáhr folgender: 

1. Das erste Stadium (Fig. 29. 1.) weist eine sackartige Einstůlpung der 

Leibeswand auf. Einige Forscher wollen diesen Vorgang nicht durch eine Einstůlpung, 
sondern durch eine Verdickune der Leibeswand erkláren. Die Wand dieses Sáckchens 

ist aus zwei Zellschichten zusammengesetzt, woraus ersichtlich ist, dass die Muskel- 

schichte der Leibeswand bei seiner Bildung nicht betheiligt ist. Die innere Schichte 

úbergeht in die áussere Zellschichte der Leibeswand, wogegen die Oberfláche des 

Sáckchens aus Zellen gebildet wird, welche ihren Ursprung aus dem inneren Epithel 

der Leibeswand genommen haben. Nach Mečnikoff bestehen die Wandungen des 
jungen Cystids einfach aus zwei Schichten, deren innere dem Ectoderm, und deren 

dussere dem Entoderm des erwachsenen Zočcium entspringt, wohingegen das Me- 

soderm (tunica muscularis) bei seiner Ausbildung nicht betheiliet ist. Diese Er- 

„scheinung lásst sich, wie Nitsche bedeutet, theils dadurch erkláren, dass bei jedem 

Gewebe die Bildungskraft desto mehr abnimmt, je entfernter seine Elemente von 

dem ursprůngelichen Zellstadium sind, theils dadurch, dass sich die Muskelschichte 

-an der Stelle, wo die Knospe sich bildet, resorbirt. 

2. Das zweite Stadium (Fig. 29. 2.) zejet uns dasselbe Sáckchen in etwas 
deutlicherer Form. Die innere Zellschichte hat sich von der Leibeswand gánzlich 

abgelóst und bildet ein Kůgelchen mit einer kleinen Hóhlung, und liegt eng ver- 

| bunden in dem, durch die áussere Schichte gebildeten, mit der Leibeswand zusam- 

menhángenden Sáckchen. 

9. Die weitere Veránderung besteht vorerst in dem Wachsthum der Knospe 
durch Theilung ihrer Zellen; womit die Erweiterung ihrer inneren Hóhlung zusam- 

menhángt (Fig. 29. 9.). Dabei erbreitet sich die Knospe einigermassen, so dass sie 

eine ovale Gestalt annimmt; die Achse des Ovals verláuft parallel mit der Leibes- 
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wand. Zu gleicher Zeit entstehen auch die ersten Muskeln, welche die Knospe mit. 
der Leibeswand des můtterlichen Zoěcium verbinden. Diese Muskeln bilden sich. 
zuerst aus den oberen Zellen der Entodermalschichte der Knospe in der Náhe der. 
Leibeswand, etwas weniger spáter beginnen dieselben auch an den Polen der lángeren 
Achse des Knospenovals (M.) sich zu bilden, | 

Fig. 29. Schematische Darstellung des Knospungsprocesses bei der Plum. fungosa. 

1. Die eingestůlpte Knospe. 2. Die fertige Knospe mit der inneren Hóhle. 3. Vergrósserte, in die 

Breite sich erweiternde Knospe. 4. Der Absonderungsvorgang der Verdauungsróhre. 5. Derselbe 
Vorgang schon beendet. 6—7. Der Einstůlpungsvorgang der beiden Lophophorarme. 8. Die Bilduns 

der Verbindungs-Lamelle (Z'") des Lophophors. 9. Bildung der Tentakel an der áusseren Seite, 

10. an der inneren Seite beider Lophophorarme. Erklárungen: ect Ectoderm, end Entoderm, 
s Muskelschichte, d Knospenhóohle, M Muskeln, 7 Verdauungsróhre, F Funiculus, P Tentakel- 

scheide, d' die Hóhlung der Verdauungsróhre, d'' die Hóhle der Tentakelscheide, 0, o' Offnungen, 

durch welche die Lophophorhohle mit der Leibeshóhle zusammenhánst, Z, L' beide Lophophor- 
arme, sp Anfánge der Spermatozoen, st Anfánge der Statoblasten, L'' die Verbindungslamelle des © 

Lophophors, 7 die sich bereits bildenden Tentakeln. 

4. Hat die Knospe das angedeutete Stadium erreicht, so beginnt in derselben 
der innere Differenzirungsprozess. Die innere Zellschichte hat nun eine nierenfórmige 

Gestalt mit einer deutlichen Hóhlung. Zuerst beginnt ein Theil der Knospenwand © 
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"sich an zwei Stellen der unteren Seite nach innen einzustůlpen; dieser Vorgang ist 

Van dem Durchschnitte (Fig 29. 4. und 5.) angedeutet. 
M Dadurch entstehen in der Knospe zwei Hauptabtheilungen: der obere Theil, 

| „welcher die Basis der Tentakelscheide mit dem Lophophor und der Scheidenhohlung 

.(d") und der untere Theil, welcher die Basis der Verdauungsróhre bildet. Den 
| Durchschnitt der Verdauuneshohle sehen wir auf der Fig. 29. 5. und ď. In diesem 

Stadium bildet die Verdauungsróhre eine bogenfórmige Róhre, welche an beiden 

| gegenůberliegenden Enden mit der Scheidenhohlune zusammenhánet. 

) 5. (Fig. 29. 6. 7.) Wenn das Absondern der Verdauungsróhre beendet ist, 

| 'entsteht in der oberen Scheidenpartie eine neue Einstůlpung, an der sich ebenfalls 

beide Knospenschichten betheiligen. Die eingestůlpten Partien bilden die Basis des 

( Lophophors und haben Anfangs die Gestalt zweier, hohler Kegel (Fig. 29. 5 bis 
Wo. L L). 

Daraus ist klar, dass das Innere des Lophophors mit der áusseren Knospen- 

u schichte oder dem Entoderm ausgekleidet ist, wogegen seine Oberfláche aus Ectoderm- 

| zellen besteht; dem gegeniber steht das bemerkenswerte Factum, dass das Innere 

© der Verdauungsróbre mit einer Ectodermschichte ausgekleidet ist, wogegen ihre Ober- 

| flůche aus Zellen des ursprůnglichen Entoderms besteht. 
| 6. (Fig. 29. 7.) Der angedeutete Vorgang schreitet weiter auf die Weise 

| vor, dass die eingestůlpten Partien weiter nach innen wachsen, wogegen der hintere 

„ Theil, d. i. die Basis der Verdauunesróhre sich nach růckwárts verlángert. Zu 

( gleicher Zeit zeigt sich am hinteren Ende ein helles Band des Funiculus, ohne 

I dass es móglich wáre, wahrzunehmen wie und woraus dasselbe entstanden ist. Von 

| | der Seitenansicht wůrden wir in diesem Stadium das Profil beider Lophophorkegel 
und die bogenfórmige, nach růckwárts gezogene Róhre sehen, welche durch zwei 
| Offmungen mit der ursprůnglichen Knospenhohle zusammenhánset. 

| T. (Fig. 29. 8.) Hierauf folet eine Verbindung beider Lophophorkegeln 

| durch die Auerwand (Fig. 29. 8. L") neben der Mundoftnung, welche sich durch 

! 
+ 

eine kleine Umstůlpunge der Knospenwand bildet. 
Um diese Zeit beginnt auch das Nervensystem, d. i. das Gehirnganglion 

| sich zu entwickeln. Zwischen den basalen Enden beider Lophophorarme entsteht 

nach Nitsche eine seichte Einstůlpung beider Knospenschichten, welche durch ihre 

kleine Hohle mit der Hóhle der Tentakelscheide, die die Reste der Knospenwand 

bilden, komunizirt. Die Richtung dieser Einstůlpung ist entgegengesetzt zu der bisher 
beobachteten Richtung der Einstilpungen. Wo diese ihre Richtung vom hinteren 

| Ende der Knospe zu dem vorderen, oder von unten nach aufwárts nahmen, nimmt 

/ jene ihre Richtung von oben nach bin: Ihre Ránder vergróssern sich und ver- 
) wWachsen, und so lóst sich vom Mundrande ein Bláschen ab, dessen Inneres aus der 
Jinneren Knospenschichte oder dem Ectoderm besteht, wogegen die áussere Kapsel 

(aus dem Entoderm ihren Ursprung nimmt. Dieses Bláschen bildet die Basis 
(des Ganglions. 

1 Die weitere Knospenausbildung besteht in der Differenzirung der Tentakel 
| und der Abtheilungen der Verdauungsróhre (Fig. 29. 9—10.). Zuerst entstehen an 
der áusseren Seite der hohlen, hufeisenfórmigen Róhre, zu welcher sich die ursprůng- 

lichen zwei hohlen Kegel verbunden haben und so den Lophophor bilden, kleine 

č 
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Einstůlpungen, wodurch die Tentakel entstehen; dabei wachsen beide Arme noch 

nach vorne aus. Bald beginnt dieser Process auch an der inneren Seite des Lopho- 
phors, welchen man auf diese Weise (Fig. 29. 10) beim Anblick von oben ganz gut 
mit einem Kranz, dessen schmálere Enden nicht geschlossen sind, vereleichen kann. 

Zu dieser Zeit sondern sich auch die einzelnen Theile der Verdauungsróhre von 
einander ab; den Štufengang dieses Zertheilens gelang mir bisher nicht eingehender 

zu verfolgen; ebenso ist die histologische Entwickelung der einzelnen Partien des 

Polypids bisher in Dunkel gehůllt. Namentlich das Entstehen der Muskelschichte, 
welche man erst ziemlich spát beobachten kann, ist nicht gut měglich, zu er- 

kláren. Es hat den Schein, als náhme sie ihren Ursprung aus der oberen Ento- 

dermschichte, welche auch der Ursprune des oberen Muskelnetzes ist und welche 

durch das Fortschreiten der Entwickelung an Kraft und ihrem ursprůngelichen zel- 
ligen Charakter verliert. 

9. Damit ist die Entwickelung des Polypides noch nicht beendet, obzwar 

nicht selten schon am Funiculus die ersten Spermatozoen — oder selbst Stato- 

blastenstadien sich zeigen. eine Entwickelung endigt erst mit der Ausstůlpung 

nach aussen. 

An der Stelle, wo das Polypid mit der Leibeswand zusammenhánet, kann 

man bald eine weitere Einstůlpung bemerken. Diese verlángert sich jedoch 

erst  spáter nach innen und pflegt zur Zeit wenn die Knospenentwickelung 

endigt, die Gestalt eines einzelligen, nach aussen offenen Beutelchens zu haben, 

welches sich nach růckwárts verlángert und mit der Tentakelscheide verbindet; an 

dieser Verbindungsstelle entsteht eine Offnung, durch welche sich das Polypid, 

wenn es sich entfaltet hat, ausstůlpt.  Nachdem sich dasselbe ausgestůlpt, wachsen 

seine Tentakeln in die Lánge und es knospen auch am Ende des Lophophors 

neue Tentakeln, womit die Entwickelung des Polypids aus der Knospe abschliesst- 

In diesem Vorgange sind zwei Dinge besonders auffallend : 

1. dass die Zellschichten des Cystids in der Polypidknospe eine vollstůn- 

dige Umstůrzune erfahren d. h. dass die Aussere Cystidschichte in die innere der 

Verdauungsróhre und in die áussere der Tentakel úbergeht; 
2. dass das Nervenzentrum aus derselben Zellschichte entsprinst, wie das © 

Epithel der Verdauungsróhre. 

Aus dieser Schilderune ceht klar hervor, dass obzwar der Hauptstufengang 

bei der Knospung bedeutend aufgeklárt ist, doch noch viel in seinen Einzelnheiten © 

zu verfolgen und zu beobachten bleibt. Um das, was ich hiemit biete, gelegentlich 

erláutern zu kónnen, nahm ich Zuflucht zu einigen schematischen Abbildungen, 

welche, da wo keine Modelle zur Hand sind, diesen Vorgang noch am mas | 

verstándlich machen werden. 



II. Systematischer Theil. 

Es ist oka ZSV ba entschieden, in welches Typus je P POrEetCHOP 

| NN ntim und Hlůsiciteřiné in: diese Frage einiges Licht Rod wird, er- 

"fůllte sich nicht, ja die neuen Entdeckungen hatten vielmehr nur zur Folge, dass 
"die Veroleichung der Bryozoen mit den Wůrmern, oder den Weichthieren, oder 

(auch anderen Gruppen systematisch nur noch schwieriger geworden ist. 

Fůr ihre Organisation ist schwer eine Analogie zu finden. 'Trotz manchen 

!divergirenden Ansichten, nach denen die Bryozoen bald den Wůrmern, haupt- 
sáchlich den Gephyreen, bald den Brachiopoden oder Mollusken einzureihen wáren, 

behált Úberhand die Ansicht der Mehrheit der Systematiker, dass die Bryozoen 
| sammt den Brachiopoden (nach manchen auch sammt den Tunicaten) in eine eigene 
"Gruppe unter dem Namen Molluscočdea zusammengefasst werden sollen. 

Hinsichtlich der Systematik der Bryozoen selbst, folete man bisher haupt- 

sáchlich dem System Allman's. Die Hauptgruppirung Allman's basirte auf der 

; Form des Lophophors und auf dem Merkmale, ob die Mundoffnung mit einem 
 Epistom versehen ist oder nicht. Die Form des Lophophors ist wohl ein entschei- 

J dendes Merkmal, das zweite jedoch, d. h. das Epistom, nach dem sich Allman haupt- 
| sáchlich richtete, ist blos ein untergeordnetes Kennzeichen. Selbst derLopho- 

( phor ist nur in der Haupteintheilung ein genůgend charakteristisches Merkmal. 

Auch die Zahl, sowie die Anordnung der Tentakel, die intertentakulare Membrane, 
' eventuell die eigenthiimliche Form des hufeisenfórmigen Lophophors (Fredericella), 

| sind ganz unbedeutende, zur Unterscheidung der Arten und Gattungen durchaus 

| unzulángliche Kennzeichen, indem sie derart váriiren, dass sie nicht selten bei 
-den Einzelnindividuen einer und derselben Kolonie in den verschiedenartigsten 

| Entwickelungsstufen vorkommen. 

Bei einzelnen Formen und Arten suchen wir vergebens nach der charakteri- 

| stischen Mundklappe, welche am deutlichsten bei den Lophopusidem entwickelt ist 

„und bei den Plumatellidem sich schon mehr und mehr ihrer ursprůnelichen Form, 

dh. dem Tentakel náhert und stellenweise auch gůnzlich verschwindet. Aber auch 

| andere Merkmale, auf welchen die weitere Detail-Eintheilung auf Gattungen und 
| Arten basirte, zeigen sich, bei Beachtung der neueren Untersuchungen als gánzlich 

4 
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unzulánelich zur Unterscheidune der von Allman bestimmten Formen. Diese Merk- | 

male; so namentlich die habituelle Gestaltung der Zoěcien, die Form der Statoblaste 

und Ahnliches verándern sich bei den einzelnen Arten so bedeutend, dass dies nicht 
selten selbst zur Unterscheidung von Gattungen und Arten auf einer und derselben 
Kolonie fůhren můsste. 

Jullien machte den ersten Schritt zur radikalen Anderung der bisherigen, | 

von Allman eingefiihrten und allgemein anerkannten Ansichten, indem er in seiner : 

Monographie der Sůsswasser-Bryozoen zu dem lteren System Dumortier's zurůck= 
kehrte und es auf Grund seiner vergleichenden Beobachtungen vervollkommnete. Als- 

Basis fůr die neue Eintheilung behielt er die Form des Lophophors, wáhrend die 

detaillirte Eintheilung sich nach weniger veránderlichen Merkmalen richtet, speziell © 

nach der gesammten Organisation der Kolonien und der Zočcien. Auf diese Weise. 

vereinigte Jullien drei bei Allman als selbstándie angefůhrte Gattungen, námlich 

Aleyonella, Plumatella und Fredericella in eine Gattung, zu welcher alle be- 

kannten Spezien Allman's theilweise auch Van Beneden's und Hancock's nur in zwei 

Arten zusammengezogen eingereiht erscheinen. Nicht umhin muss man konsta- 

tiren, dass die Gattungsmerkmale, welche bei dieser Vereinigung als unzulánelich 

erkannt wurden, anderwárts doch gelten, so beispielsweise bei der Unterscheidung 

der neuen Arten von Cristatellen, so dass auf der einen Seite durch jene Ver- 
einigung eine ganze Reihe von Arten verschwand, wáhrend auf der anderen 

Seite dagegcen Arten entstanden, von deren eiltigen Existenz jedoch derzeit wegen 

Unzukommlichkeit des Vereleichunes-Materiales nicht entschieden werden kann, 

obschon beispielsweise Jullien selbst gar oft geneigt ist, sie in demselben Sinne 

fůr Formen zu halten, die wechselseitig verwandt und gar oft auch identisch 

sein mógen. 

Soweit es die Vereinigung jener drei obgenannten Gattungen anbelangt, 

befinde ich mich mit Jullčem in vollstándiger Úbereinstimmune; es lassen sich hier 

faktisch keine giltigen, generischen Merkmale fixiren, so namentlich zwischen 

Aleyonella und Přumatella, so dass die Vereinigung jener mit dieser nothwendig 

erscheint. Aus triftigen  Grůnden, die ich noch spáter anfihren werde, kann ich 

damit jedoch nicht úbereinstimmen, dass die Alcyonella fungosa als Varietát zur 
Art Plum. repens angereiht werde, sondern ich trete fůr die Selbstándigkeit der 
Art Plumatella fungosa ein. Die Fredericella lehnt sich náher an die Art P7. luci- 
fuga Vauch. an, und doch halte ich es fůr nothwendig, jene als eine besondere 
Varietát von dieser, wenn gerade nicht als eine selbstándice Art anzusehen. 

Ich halte schliesslich dafiir, es sei nicht ohne Bedeutung fůr die Systematik 

unserer Bryozoen, dem in dieser Beziehung noch wenig berůcksichtigten Charakter 

der Geschlechtslarven, sowie den sich aus den ŠStatoblasten entwickelten jungen 

Zoarien mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Freilich mangelt es in dieser Bezie- 

hung noch an genůgender Beobachtung. Schon die Stufe der geschlechtlichen Ent- 

wickelung selbst zeigt zur Genůge charakteristische Eigenschaften der wirklichen 

Arten den Varietáten gegeniber, welche zumeist nur unvollkommen entwickelte und 

da noch gar oft geschlechtlich unreife Formen sind. Das von JZullien festgestellte 

System der Bryozoen gestaltet sich wie folgt: 
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Svwysterm der Eryozoen nach Jullienm. 

1. Unterklasse. Bryozoa Lophopoda Dumortier. 

1. Ordnung Br. loph. caduca Jullien. 

Familie Pedicellinidae Hinecks. 

Gattungen: Pedicellina Sars., Barentsia Hineks., Pedicellinopsts Hincks. — 
(Meeresformen.) | 
Urnatella Leidy. — Im Sůsswasser. 

Ur. gracilis Leidy. Verein. Štaaten. Bekannt bisher aus 

dem Flusse Schuylkill bei Filadelfia, wo selbe im J. 1854 

Leidy entdeckte, und in jůngster Zeit neuerdines (1884) 
umfassend beschrieb. 

Familie Loxosomidae Hincks. 

Gattung: Loxosoma Keferstein. Im Meere. 

2.  Ordnung Br. loph. perstita Jullien. 

Familie Plumatellidae Jullien. 

Gattung: Plumatella Lamarck: 

fungosa Pallas. Europa und Asien. 
repens Linné. Europa und Asien. 

lucifuga Vaucher. Europa. 
arethusa Hyath. Verein. Staaten. 

diffusa Leidy. Verein. Staaten. 
Apléniůi Mac. Gillivray. Australien. 
hyalna Kafka. Bóhmen. 

Gattung: Hyalinella Jullien: 
vesicularis Leidy. Verein. Staaten. 
2 vitrea Hyatt. Verein. Staaten, Livonien und Bóhmen. 

Familie Lophopusidae Jullien: 

Gattung: Lophopus Dumortier. 
Trembleyt Jullien. Europa. 
Lendenfeldi Ridley Australien. 

Gattung: Pectinatella Leidy. 
magnifica Leidy. Verein. Staaten, Hamburg. 

Carteri Hyatt. Indien. 

Gattung: Cristatella Cuvier: 
maucedo Čuvier. Europa. 

Idae Leidy. Verein. Staaten. 
ophidiočdea Hyatt. Verein. Štaaten, Europa. 
2 lacustris Potts. Verein. Staaten. 

4%* 
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3.. Familie Rhabdopleuridae Hincks. 

Gattung: Rhabdopleura Allman. — Im Meere. 

2.. Unterklasse Br. infundibulata Gervais. 

1. Familie Palludicellidae Allman. 

Gattung: Paludicella Gervais. 

Ehrenbergii Van Beneden. Europa und Nordamerika. 
erecta Potts. Nordamerika. 

2. Familie Hislopidae Jullien. 

Gattung: Norodonia Julien und Eislopia Carter sind indochinesische 
Sůsswasser-Bryozoen. 

In diesem System ist gegenůber Jullien nur um die Arten Plumatella fun- 

gosa, welche von Jullien als Varietát zu Plum. repens miteinbezogen wird, Plum. 

hyalina und Lophopus Lendenfeldi mehr. Bei einigen Arten wie Hyalinella vitrea, 

Pectinatella magnifica, Cristatella ophidioidea sind blos die Angaben bezůglich deren 

geografischer Verbreitung verándert. Die 1. Ordnung schliesst in sich bekannte 
Abtheilungen Endoprocta, die 2. Ordnung, sowie die 2. Unterklasse, die Abtheilung 

der Ectoprocta, welche man jedoch hier besser in Familien theilt, zwischen denen 
sich nicht so jáhe Úbereánge zeigen: Hyalinella bildet den Úbergang von den 

Plumatellen zu den Lophopustden und Rhabdopleura von den lophopoden zu den 

infundibulaten Bryozoen, an welche sich die úbrigen, hier nicht angefůhrten Familien 

der Meeres-Bryozoen anreihen. 

Úbersicht der Sisswasser-Bryozoen Bůhmens. 

I. Unterklasse. Armwirbler.  Bryozoa lophopoda. 
Dumortier 18935. 

Bryozoen, deren Lophophor eine doppelte Tentakel-Reihe trágt und die 

Gestalt eines mehr oder weniger regelmássigen Hufeisens hat, oder oval und mit 

zwei sich berůhrenden Endetentakeln versehen ist. 

Diese Unterklasse umfasst die Allman'sche Bryozoen-Gruppe mit gedeckter 
Mundoffnung (Polyzoa phylactolaemata 1856). 

Ordnune.  Bryozoa lophopoda perstita Jullien. 

Bryozoen, deren Zočcien den Tod der Polypiden *) úberdauern. Die Tentakel- 

krone kónnen sie vollstándie einziehen. Die Tentakel sind durch feine interten- 

takulare Membrane verbunden. 

*) Dieses Merkmal ist so zu verstehen, dass die Zoěcien nicht zerfallen, sobald die Polypide 

abgestorben sind, sondern so lange existiren, bis nicht áussere Einflůsse auf deren Zerfall ein- 
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1. Familie Plumatellidae Jullien. Die Federbuschwirbler. 

Die Zočcien hornartig oder weich, fleischig, rohrenfórmig, verástelte, strauch- 

artige, herabhángende oder kriechende oder auch moos- oder schwammartige Zoarien 
bildend. Einzelne Zočcien sind mit einander verbunden, ófter aber frei. Gegen Ende 

-des Sommers pflegen sie mit schwimmenden oder festhaftenden Statoblasten angefůllt 

zu sein; ersteres háufiger. (Die schwimmenden Statoblasten haben einen Schwimm- 
gůrtel, die festhaftenden entbehren desselben.) 

Hieher gehóren die Gattungen Plumatella und Hyalinella. 

Gattung: Plumatella. Lamarcek. 

Die Zočcien in der Jugend gewóhnlich, spáter selten durchsichtie, die 

álteren gewóhnlich gelb- bis schwarzbraun, rohrenfórmig mit hornartiger Ectocyste, 

frei oder verbunden, kletternde, strauch- oder moos- oder auch schwammartice, 

um fremde Gegenstánde sich gruppirende Zoarien bildend. In der Ectocyste pflegt 

ein, hier mehr, dort weniger deutlicher, lichter, gewóhnlich durchsichtiger, die 

Kante des Zočciums bildender Štreifen (créte anale) zu sein. Der Lophophor huf- 

eisenfórmig, manchmal oval, die Statoblaste freischwimmend auch festhaftend, fast 

immer zahlreich. Die Geschlechtslarve mit einem (?) oder zwei Polypiden. Das aus 

dem Statoblast ausgebrůtete Zoarium mit einem Polypid. 

1. Plumatella fungosa Pallas. Schwammartiger Federbuschpolyp. 

Die wichtigsten Synonyma dieser Art: 

Alcyonella fungosa Pallas. — Alcyonella flabellum Van Benedem. 

Die Zočcien schon frůhzeitig rothbraun, sich bald verbindend, gering ver- 

zweigend und wallartie, spáter schwammartig sich gruppirend; Créte anale selten 

erkenntlich. Statoblasten freischwimmend, auch festhaftend; diese in der Regel 

nur in grossen Kolonien, bei Zočcien, welche an der Unterfláche gedránet sind. 

Diese Art ist eine so ausgesprochene und regelmássig vorkommende Form, 

dass man dieselbe nicht gut als blosse Varietát der Art Plum. repens betrachten 

kann, wie es Jullien thut. 

Auch Plumatella repens pflegt háufig áhnliche Kolonien zu bilden, aber 
diese Kolonien haben eine moosartige Gestalt und wachsen nie bis zu der Hóhe 
heran, wie die Kolonien von Př. fungosa. | 

Die jungen Kolonien (Fig. 34—1.) gleichen zweien, durch ein mehr 

oder weniger langes Róhrchen verbundenen Fácherchen, wie es Allman bei den 

Arten der Ale. fJabellum und Přumatella jugals beschrieb. Das an und fůr sich 
wáre nicht genigend charakteristisch, wie Jullten bemerkt, welcher dasselbe auch 

bei anderen Plumatellen beobachtete. Diese Form der jungen Kolonie liegt schon 

wirken; so werden diese Zoěcien nicht selten zur Basis neuer Kolonien, wenn deren Embryone 
in denselben sich festsetzen. (Siehe Plumatella fungosa und Pl. repens.) 
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in der Gestaltune der Larve, welche zwei Polypide oder ein Polypid und eine Knospe, 

die in entgegengesetzter Richtune sich weiter entwickeln, enthált. Die jungen Kolonien 

jedoch, welche sich auch schon durch die rothbraune Farbe der Zočcien auúszeichnen, 

wachsen auf solche Weise, dass sie, indem sie ihre Fláche erweitern, ihren ursprůng- 
lichen Mittelpunkt wallfórmig umgeben (Fig. 30. 2. u. 3.) und so besonders charak- 

teristische Kolonien bilden, welche in dieser Grósse auf einer gleich breiten Unterlage, 

wie das Blatt der Wasserrose ist, keine der anderen Plumatellen bildet. 

j 
iy 
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Figur 30. Plumatella fungosa Pallas.  Sehwammartiger Federbusehpolyp. 1—3. Entwickelungsreihe 

eines Zoariums auf dem Blatte einer Wasserrose (eine frůher Ale. jflabellum genannte Form), 
4—6. Statoblasten: 4—5. freie, 4. gewóhnliche Form, 90fach veregróssert. 5. kleinere nierenartige 

Form. 6. festhaftende Form, nach der Natur 50fach vergróssert. 

Die weitere Entwicklune dieser Kolonien besteht darin, dass aus diesem 

wallfórmicen Anfang nach allen Seiten hin die Zočcien strahlenfórmig auslaufen 

und immer wieder neue Wálle bildend, schwammartig an einander wachsen. So 

entstehen auch auf den Bláttern der Sumpfrose máchtige Kolonien dieser Art, deren 

habitueller Charakter gánzlich mit jenem ibereinstimmt, welcher uns bei derselben 
Art auf einer anderen Unterlage, beispielsweise an Weidenzweigen, Stámmen und 

ahnlichem (Fig. 31.) auffállt, wo die Oberfláche des Zoariums selten vereinigt, 

gewóhnlich aber verschieden verbogen, lócherig zu sein pflegt. : 
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E Die Entwickelung und das Wachsthum dieser Kolonien ist von jenen nicht 
„wesentlich verschieden, es ist hier nur der Unterschied, dass sie bedeutend frůher 
wallfórmig und schwammartig werden, weil sie hiezu die enge Fláche ihrer Unter- 
age zwingt. So gestaltet sich ihre Form auch unregelmássie, birnenfórmig und ist 
manchmal an die Unterlage nur mit einem Štengel befestigt. 

Nicht selten sind im Anfange des Frůhlings Zoarien von verháltnissmássie 
| riesigen Dimensionen anzutreffen, von welchen wir beim ersten Anblick úberzeugt 
„sind, dass sie sich nicht in demselben Jahre entwickelt haben konnten. Und that- 
sáchlich sind diese Kolonien nur die Úberreste von alten, nicht zerstórten vor- 
jáhrigen Kolonien, in welchen zwar úber den Winter alle Polypide abgestorben sind, 

(in welchen sich jedoch eine bedeutende Menge von Štatoblasten erhalten hat, welche 
im Frůhjahre frei werden und zum gróssten Theile selbst auf der Peripherie der 
Mutterkolonie sich offnen. Den jungen Zoarien 
„bildet der alte Rest eine willkommene Unter- 
lage, auf welcher sie ihre neue Existenz grůnden 

und die sie mit ihren Róhrchen bald an der 
ganzen Oberfláche bedecken. Auf diese Art kann 

man sich leicht das Vorkommen von riesigen 

Kolonien frůhzeitig im Frůhlinge erkláren. Eine 
irige Ansicht wáre es, den grossen Kolonien im 

- Spátsommer denselben Ursprung zu imputiren. 
Ich habe mich genau úberzeuet, dass das An- 
wachsen von Kolonien dieser Art sowohl in die 

Hohe als auch in die Breite erstaunlich rasch 
vor sich geht, und dass dort, wo Anfanes Juli 

mur geringe Anfánge wahrgenommen wurden, in 

zwei bis drei Wochen viel grosse Kolonien 
massenhaft zufinden waren. 

Bei ungůnstigen Verháltnissen, wenn 
aus den im Innern einer solchen Romi er- 

„haltenen Statoblasten die Polypide sich nicht 
entwickeln kónnen, oder wenn schon alle Stato- Fig. 31. PI. fungosa. 

blasten frei geworden und fortgeschwemmt sind, © Fin erwachsenes Zoarium auf einem 
geschieht es, dass der Rest einer solchen Ko- Weidenzweicge in natůrl. Grósse. Nach 

lonie noch eine bedeutend lange Zeit aushált P P oa 
und mit Algen bedeckt wird. Schon im histo- 

rischen Theile wurde erwáhnt, dass diese Erscheinung dazu gefihrt hat, dass 

manche áltere Autoren solche Kolonien als Spongillen beschrieben haben. 

Diese Art gelanet bei uns im Juni und Juli geschlechtlich zur Reife. In 

dieser Zeit verlassen bestándig die neuen frei schwimmenden Larven, welche zwei 

Polypide enthalten, die Mutterzoarien (siehe Fig. 16.). Wenn wir eine Kolonie zer- 

(reissen, kónnen wir in Menge in den Očcien dieselben finden. Diese Larven pflegen 

regelmássig eine ovale Form zu haben, deren Entwicklung der Umstand befórdert, 
dass sich das Zoěcium nach vorne bedeutend erweitert um der Entfaltung des 
Očcinms genug Raum zu bieten. Deswegen kommen hier nicht viele braune Kórper 
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vor und die Polypide pflegen in allen ihren Theilen vollstándig entwickelt zu sein; 

sie sind von einer mittleren Grósse, haben 45—-50, manchmai etwas mehr oder. 

weniger Tentakel und sowohl die Eier als auch das Sperma und die Statoblasten 
entwickeln sich in grosser Menge. Diese Art liefert úberhaupt von den Verhált- 

nissen dieser Organe das beste Bild. 

Die Statoblasten sind entweder freischwimmende, d. h. mit Schwimm- 

ring versehene oder festsitzende, d. h. ohne Schwimmring. Jene der ersteren Art 
sind in der Regel oval (Fig. 50. 4.); gewóhnlich bedeutend lánger als breit, wenn- 

oleich sie sich in diesen Dimensionen sehr ándern, so dass man sie von den regel- 
mássigen Statoblasten anderer Plumatellen (repens) nicht zu unterscheiden vermag. 

In jingeren Kolonien fand ich neben diesen Štatoblasten auch andere (Fig. 34. 5.) 

von mehr nierenartiger Gestalt, mit schmalem und ůúberall gleich breitem Schwimm- 

ringe, welche ich frůher als eigene Statoblaste der Art Aleyon. flabellum betrach- 

tete.  Spáter fand ich in den Kolonien derselben Art Statoblaste gewohnlichen 

Charakters. 

Die festsitzenden Statoblasten (Fig. 30. 6.) sind in grósseren Kolonien, bei 

den Zoěcien, die an der Unterseite der Kolonie plazirt sind, eine regelmássige Er- 

scheinung, oder sie entwickeln sich spát im Sommer, wenn die Lebenskraft der Indi- 

viduen nach und nach abnimmt. Nach dem Abtrennen der Kolonien bleiben diese Stato- 

blaste mit einem Theile der braunrothen Ectocystwand und dem Funiculus an der 

Unterlage haften, was auf den ersten Blick den Eindruck macht, als ob selbe 

mittels irgend eines Cements befestiet wáren, wie man auch frůher meinte. Alle 

Umstánde, welche ich diesbezůglich erwog, sprechen dafůr, dass diese Statoblaste 

insgesammt Produkte unvollkommen entwickelter, oder in ihrer Entwickelung be- 

engter und Hindernisse vorfindender Thiere sind. Diese Beobachtuug spricht fůr 

die Ansicht Julhen's, dass einige frůhere Plumatellenarten, sowie auch die Gattung 

Fredericella, welche sich durch áhnliche Statoblasten kennzeichnen, nur unvoll- 

kommene Formen anderer vollkommenen Arten selen. 

Die Larven, welche sich aus regelmássigen (freischwimmenden) Sta- 

toblasten entwickeln, haben nur ein Polypid, wenngleich sich frůhzeitig neue 

Polypide theils in der Richtung der ersten, theils in entgegengesetzter Richtung 

entwickeln, wornach sich der Charakter der jungen Zoarien richtet. 

Fundorte: In der alten Elbe bei Neratovitz (an Anodonten) zahlreich, 
spárlicher bei Rositz (Pardubitz), in den Moldautůmpeln bei Dyoretz und Bráník. 

Háufiger auf Weidenzweigen und auf dem ins Wasser gefallenen Holze in der Skupice 

bei Poděbrad, dem Komárower Teiche bei Rožďalowitz, in Dirná bei Soběslau (Prof. 
Fr. Nekut), im Klosterteiche bei Saar (Prof. Dr. A. Frič), auf den Bláttern der 
Sumpfrose, ihren Stengeln, und anderen Wasserpflanzen im Komárower, Bučicer © 

Teiche bei Rožďalovic, im St. Jakobsteiche bei Dymokur, im Košířteiche bei © 

Leitomischl (Fr. Klapálek), im Teiche bei Merklín (C. Ritt. Purkyně), im Kamplovec- 

teiche bei Neuhaus, auf Steinen in der Moldau bei Kralup u. a. | 
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2. Plumatella repens. Linné. Kriechender Federbuschpolyp. 

Die wichtigsten Synonymen: 

Tubularia repens (Můller, Gmelin, Tuchon). 

Plumatella campanulata (Van Beneden, Lamarck, Blainville, Gervais, Schweigger, Risso). 
Plumatella repens (Lamarck, Blainville, Dumortier, Johnston, Flemming, Gervais, Allman, 

Thompson, Dalyell). 
Plumatella coralloides (Allman). 

Plumatella emarginata (Allman). 

Plumatella Dumortieri (Allman). 

Plumatella jugalis (Allman). 

Die Zoěcien rohrenfórmig, manchmal spatelfórmig mit gelb- auch schwarz- 

brauner, in der Jugend durchsichtiger, spáter nur durchscheinender oder undurchsich- 

Fig. 32. Plumatella repens, Linné. Kriechender Federbuschpolyp. A4 Einfache Kolonie auf einem Steine 

in natůrl. Grósse. B Moosartige Kolonie auf einem Badebalken in natůrl. Grósse. C Zoěcium mit 
- einem einfachen créte anale. D Statoblast der typischen Form von Př. repens. E Statoblast von 

- einer strauchartigen Form (P7. coralloides Allm.). F Statoblast (« Ansicht von oben, von unten, 

-© von der Seite) von der Form Pl. repens var. emarginata. (Durchgehends 50fach vergróssert.) 

k 

-tiger Ectocyste, mit lichtem, einfachem oder verzweigtem „Créte anale“ oder ohne 
desselben. Die einzelnen Zoěcien pflegen durch Septen abgesondert zu sein und bilden 
entweder mannigfach verzweigte, auf der Unterlage festhaftende, moosartig anwach- 

sende und hinschlángelnde oder strauchartige und herabhángende oder in Spongillen 
eingewachsene Zoarien. Die Polypide in der Regel kleiner, zwischen denselben 
úfters braune Kórper. Die Geschlechtslarve mit zwei, die Statoblastlarve mit einem 
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Individuum. Die ŠStatoblasten freischwimmend, auch festhaftend, háufiger jedoch 
freischwimmend:; selbe sind oval und ziemlich breit. 

Bei uns kommt diese Art in zwei Formen vor: 

1. Plum. repens var. 1. (typtea). 
2. Plum. repens var. 2. (Plum. emarginata). 

Plumatella repens var. 1. (typica). 

Sie bildet auf Steinen, den Nympheen-, Nuphar- und Laichkrautbláttern, Schilf- 

stengeln u. a. Unterlagen Zoarien einfacheren Charakters (Fig. 32. 4.), die in der 

Regel vom Mittelpunkte aus nach verschiedenen Richtungen sich verzweigen und wenn 

auch noch so dicht, doch nur in einer ziemlich niedrigen Schichte sich ausbreiten, so 

dass jedes einzelne Zoěcium zu unterscheiden ist. Wenn an einer Stelle mehrere 

Zoarien entstehen, bilden sie moosartige in Eins verschmolzene Úberzůge. Dies 

geschieht dort, wo die Kolonien úber den Winter sich konservirten, so dass zum 

Frůhjahre eine gróssere Anzahl von Statoblasten sich beisammen erhált; aus diesen 

entstehen dann an derselben Štelle oleichzeitig mehrere, sich gegenseitig ber- 

wuchernde Zoarien. 

Dies geschieht unter natůrlichen Verháltnissen nur selten; am háufigsten 

kommt es vor an dem Holze von Badebauten (Fig. 32. B.), welches úber den Winter © 

im Trockenen aufbewahrt gewesen und mit Statoblasten, welche in den zusamnen- 

getrockneten Rohrchen befestigt sind, ganz wie úbersáet ist. 

Die Zočeien dieser Art haben in der Recel eine gelbbraune oder fast durch- 

sichtige, nur selten mit „Créte anale“ versehene Ectocyste; selbst im Falle der gróssten 

Durchsichtigkeit ist selbe nie so hell und gleichmássic hyalin, wie bei der Art Plum. 
hyalina, welche weiter unten angefůihrt erscheint. 

Die Polypide haben keine besonders hervortretenden Eigenschaften. Sie 

haben 44—583, am háufigsten 50 Tentakel; in erósseren Kolonien reifen einzelne 

Individuen geschlechtlich, nie jedoch in solcher Anzahl, wie bei der vorhin ange- 

fůhrten Art; ihr weit grósserer Theil degenerirt sich bei der Dehnung der Roóhrchen 

zu braunen Kórpern, welche dann einzeln in der Endocyste eingeschlossen sind 

Die Geschlechtslarven sind jenen der vorigen Art hnlich, sind 

jedoch schmal, gedehnt, welche Form sie nicht nur in dem engen Zočcien-Raum 

beibehalten, sondern selbst dann, wenn sie die Mutterkolonie verlassen haben. 

Die Statoblaste n (Fig. 32. D.) sind in der Regel freischwimmend, oval, 
nur in ihren Dimensionen, oder in der Breite des Schwimmgůrtels veránderlich. 

Die aus denselben ausgebrůteten Larven haben je ein Polypid, wie bei der vorher 

beschriebenen Art. Die Allman'sche Art Plum. coralloides ist mit der typischen 

Art der P. repens vollstándie identisch und erklárt sich ihre Aufstellung nur durch 

die blosse Veránderlichkeit des Statoblastes (Fig. 32. Z.) und der Ectocyste der Zoěcien. 

Dafůr kann man die frůher bestandene Art Pl. emarginata Allman ohneweiters als © 
eine nicht selten vorkommende und in der Regel gut charakterisirte Abart bezeichnen. 

Mit derselben ist vielleicht auch die Form Aleyonella Benedeni All. identisch. 
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Plumatella repens var. 2. (PI. emarginata Allm.). 

Diese bildet schůtter verzweigte Kolonien, welche aus engen, rohrchenfór- 

(migen Zočeien, mit schwarzbrauner Ectocyste, die in der Regel ein helles „Crěte 
l hat, zusammengesetzt sind. 

Die Statoblasten sind freischwimmend oder festhaftend. Erstere kommen 

Iseltener, hauptsáchlich in einer stumpfovalen (Fig. 32. /.), eleichfalls jedoch ver- 

'nderlicher Form vor. Dafiir finden wir die letzteren mit grosser Regelmássickeit 

in derselben Gestalt wie bei P7. fungosa (Fig. 30. 6.). 
Die Polypide sind kleiner, haben in der Regel eine geringere Anzahl 

Tentakel (durchschnittlich 45) und reifen wohl kaum geschlechtlich.  Wenigstens 
fand ich bei ihnen weder Sperma und entwickelte Eierstócke, noch Larven. 

B Ich halte daher diese Abart fiir eine ungeschlechtliche Form der Plum. 

repens; dafir sprechen die Unvollkommenheiten, welche mit den an anderer Stelle 

(Seite 50.) angefiihrten Umstánden iibereinstimmen, sowie die zahlreichen, fest- 
haftenden Statoblasten und die geringere Entwickelung der Zoarien. Diese Form 

scheint habituell ebenso als durch ihre Organisation den Úbergang zu der folgenden 

Art, Plumatella lucifuga Vaucher zu bilden. 
Fundorte. Die typische Form (Pl. repens var. 1.) gehórt zu unseren 

verbreitetsten Bryozoen und kommt am háufigsten im fliessenden Wasser vor; in 

stehendem Gewisser entwickelt sich dieselbe zahlreicher und vollkommener nur in 

der Recel an solchen Stellen, wo das Wasser wenigstens irgend welche Bewegune 

erfáhrt, wie ich es namentlich in Teichen bemerken konnte, welche ein Bach 

durchfliesst. Als Unterlage pfiegen ihr die verschiedenartigsten Gegenstánde zu 

dienen: Steine, deren Seiten- oder Unterfláche sie beleet, die Blátter der Sumpf- 

rose, der Nixenblume und des Laichkrauts, die Kalmusrhizome, die Stengel des 

Schilfes und anderer Pflanzen, Zweige und Wurzeln von Uferstráuchern und Ufer- 

báumen, oder das Holz von Badebauten. Je nach dem Charakter der Unterlage 

pflest habituell die Erscheinung der Art eine verschiedenartice zu sein; aber selbst 

auf der schmalsten Unterlage, welche der Kolonie-Entwicklung in die Breite die 

geringste Freiheit gewáhrt, bildet sie keine solchen schwammartigen Gruppen wie 

Plum. fumgosa, sondern hochstens moosartice Gebilde mit mehr oder weniger 

freien Zočcien. Folgende bekannte Fundorte sind namentlich anzufihren: die Moldau 

(auf dem Holze von Badebauten in Prag, an Steinen zerstreut, namentlich auf 

seichten Stellen bei der Hetzinsel [Dr. Frič], Kralup, u. a.), die Elbe (unter áhn- 
lichen Verháltnissen bei Pardubitz, Poděbrad, Lobositz u. a.), im Suchomaster Bache 

bei Beraun sehr zahlreich an Steinen, in dem Kačakbache bei St. Ivan, bei Schůtten- 

hofen und Leitomyschel (Frt. Klapálek), in den Teichen bei Bělá, Bakov, Pečic, im 

Komárower und St. Jakobsteiche bei Dymokur, seltener in den sůdbohmischen Teichen 
in der Umgebung von Wittingau (St. Veit), Frauenbere, Soběslau und Neuhaus und 

in den Teichen der Zbirower Gegend. Sehr zahlreich in Skupice bei Poděbrad (Dr. 

Hellich), u. in anderen Tůmpeln der alten Elbe (Neratovitz, Pardubitz, Čelakovitz u. a.) 

und der Moldau (Kaiserwiese, Dvorec), im Tiimpel zwischen Sobčic und Wostroměř 

(©. Šandera). — Die zweite Abart kommt hauptsáchlich auf Steinen der Cekower 
St. Stefan- und des Holoubkauer Teiches bei Zbirow und in der Skupice bei Poděbrad 

an Sumpfrosebláttern vor. 
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3. Plumatella lucifuga. Vaucher. Glockiger Federbuschpolyp. 

Die wichtigsten Synonymen: 

Tubularia lucifuga Vaucher. — Plumatella stricta Alman. — Plumatella fruticosa Allman. 
— Tubularia sultana Blumenbach. — Fredericella sultana Gervais, van Beneden, Thompson, Allman, - 

Johnston, Dumortier et van Beneden, Hancock. 

Die Zočcien rohrchenfórmig, sich nach und nach in der Richtung gegen das — 

vordere Ende verbreitend, gewohnlich mit dreieckigem oder halbkreisfórmigem, nie 

kreisfórmigem Auerdurchschnitt, in der Regel mit „Créte anale.“ Gegen das Ende — 

zu sind sie gewóhnlich durchsichticer und mehr oder weniger angeschwollen. Die 

von ihnen gebildeten Zoarien sind entweder kriechend, oder strauchartig, hán- 

gend, oder in Spongillen eingewachsen. Diese beiden Hauptformen der Kolonien © 

unterliegen wieder verschiedenartigen Veránderungen, von welchen ich bei uns 

diese Haupttypen beobachtete: 1. die kriechenden Kolonien bestehen aus ziemlich 

breiten, dichter verzweigten, nur mit einem geringen Theile auf der Unterlace be- 

festisten, mit dem grósseren, schlankeren Theile jedoch ganz freien Zočcien; 2. die 

kriechenden Kolonien sind aus einigen wenigen, schůtter verzweisten und nur 

unbedeutend auf der Unterlage befestigten Zočcien zusammencesetzt; 3. die krie- 

chenden, vom Mittelpunkte aus ziemlich dicht verzweigten, mit der ganzen Unter- 

fláche auf der Unterlage befestigten Kolonien; 4. die strauchartigen, dem ersten 

Typus der kriechenden Kolonien áhnlichen, jedoch herabhángenden, nur mit dem 

Anfange befestigten, oft in Spongillen eingeschlossenen Kolonien; 5. die strauch- 

artigen Kolonien, aus breiteren Zočeien, als die kriechenden Zoarien des 2. Typus, 

jedoch schmáleren, als jene des ersten, in der Regel zwischen den Wurzeln von 

Wasserpflanzen emporragend, seltener in Spongillen eingewachsen. 

Die Statoblasten sind entweder freischwimmend oder festhaftend. Jene haben 

eine schmalovale, diese eine nierenartige Form. Die Geschlechtslarve beherberet 

nach Allman ein Polypid; Jullien ist angesichts einer jungen Kolonie, die er bei 

der Hand hatte, der Ansicht, dass auch diese aus einem Embryo zu zwei Poly- 

piden entstand. 
Nach diesen verschiedenen, habituellen Merkmalen der Kolonien, aber auch 

nach dem Charakter der Zočěcien, Polypide und Statoblasten kann man auch bei 

dieser Art zwei regelmássie auftretende und deutlich erkenntliche Formen unter- 

scheiden. 

a) Plumatella lucifuga var. 1. (typica). 

Von unseren friůiher bekannten Bryozoenarten entfallen auf diese Form: 
Plum. fruticosa Allman und 

Plum. stricta Allman. 

Diese Form hat im Allgemeinen breitere, gelbbraune, in der Regel nur 

durchleuchtende Zočcien, welche kriechende oder strauchartige Kolonien, von den 

oben unter 1., 3. und 4. angefiihrten Typen bilden. 

Die Polypide haben 42—54, eher weniger als mehr Tentakel, nach 

Beobachtungen Jullien's zeigt sich am háufiesten die Zahl 44 und 42, wogegen 
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die úbrigen Zahlen dieser Reihe seltener vorkommen. Der Lophophor ist in seiner 
Lánge und Erscheinung sehr veránderlich. 
br 4 

: Diese Form gelangt geschlechtlich zur Reife; von der Entwickelung und 

dem Charakter der Geschlechtslarven ist jedoch wenic oka Allman veranschau- 

lichte eine Larve mit einem Polypide, Jullien meint, dass auch hier eine Larve 

mit zwei Polypiden existirt. Ich selbst habe eine solche Larve nie gesehen. 

Ě Die Statoblasten sind freischwimmend oder festhaftend. Die freischwim- 

menden (Fig. 33. Ab) sind oval, sehr schmal, mit an den Fláchen der Lángenachse 

bedeutend breiterem Schwimmring. Ihre Dimensionen ándern sich bedeutend, nie 

kommen jedoch freie Statoblasten von so breiter, ovaler Form vor, wie bei 

Fig. 33. Plumatella lucifuga. Vaucher. A. PZ. Zuc. var. 1. (typica). a Ein Zoarium in natůrl. Grósse 
an einem Stůckchen des Laichkrautblattes hángend, d Statoblast 5Ofach vergróssert. — B Plum. 

due. var. 1. (typica). Eine, auf dem Blatte der Sumpfrose festgesetzte Kolonie. — C. Pl. lucifuga 

(var. 2. (Fredericella sultana Blmb.) Zoarium in nat. Grósse aus einer Spongille emporwachsend. 

D Ein Statoblast derselben Form 50fach vergróssert. 

(unseren, anderen Přumatellen. Die festhaftenden Statoblasten kommen gewóhnlich 

zu gleicher Zeit, mit den freischwimmenden vor, jedoch in geringer Anzahl; 

(sie sind breit- al stumpfoval, manchmal auch an Ihre Oberfáche 

| zelet jedoch keine so deutliche, kórnige Struktur wie bei Pl. fungosa. 

: Fundorte. Diese Art ist uns bekannt bis jetzt aus Skupice bei der Poděbrad, 

(wo selbe am háufigsten in Spongillen eingewachsen, seltener lose auf den Bláttern 
he Sumpfrose und der Nixenblume befestigt vorkommt, aus einigen siidbohmischen 
Teichen (St. Veit bei Wittingau, Nový bei Soběslau, Kamplovec bei Neuhaus), wo 
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hauptsáchlich die strauchartigen Kolonien an den Laichkrauts- und Sumpfrosen- 
bláttern angehángt zu sein pflegen), aus dem Suchomaster Bache (an Steinen be- 

festigte Kolonien), und aus dem Počernicer Teiche bei Prag (an Schilfstengeln). 

b) Plumatella lucifuga var. 2. (Fredericella sultana Blumb.) 

m dieser Form unterscheide ich von der eigentlichen Plum. lucifuga die 
frůhere Gattung Predericella mit der Art Fr. sultana, welche Jullien in die Art 

PI. lucifuga unmittelbar mit einbezieht. Es lásst sich die grosse Verwandtschaft 

dieser Arten nicht absprechen, ihr selbstándiges, typisches und regelmássices Vor- 

kommen jedoch něthigt uns, dieselben zu unterscheiden. Pl. repens var. 2. 

bildet einen guten Úbersang zu dieser Art, welche ich eher fůr eine selbstándice 

Art der Plumatella zu betrachten geneiet bin, als fůr eine eigene Gattung, fir 

deren Selbstándigkeit mir weniger Grůnde zu bestehen scheinen, als bei der Gattung 
Hyalinella. 

Die Zočelen sind eng, besonders bei dem unteren Ende bedeutend enger 

als bei dem oberen, mit gewóhnlich dunkel- bis selbst sehwarzbrauner Ectocyste, 

Sie bilden entweder kriechende, schůtter verzweiete und lose nur mit einzelnen 

Theilen, oder nur am Anfange befestigte, oder strauchartige, einigermassen dichter. 

verzweiste, zwischen den Wurzeln von Wasserpflanzen hervorragende, oder seltener 

auch in Spongillen eingewachsene Kolonien, der 'Typen 2 und 5 (siehe die Seite 60). 

Die Polypide sind klein, haben in der Regel weniger Tentakel, deren 

Zahl gewóhnlich auf 20—24 sinkt, variirt jedoch zwischen diesen Zahlen auch bis- 

40, oder pflegt auch manchmal noch kleiner zu sein, ja es sind selbst Fálle be- 

kannt, wo blos 15 Tentakel gezáhlt wurden. Der Lophophor pflegt seine Arme 

bedeutend verkůrzt und gegen einander geneiet zu haben, was den Eindruck einer 

ovalen Form macht, so dass die Tentakel bei ausgestůlpten Polypiden einen hn- 

lichen Trichter zu bilden scheinen, wie bei den Bryozoen mit kreisfórmigem Lo- 

phophor. Die Mundoffnuneg ist mit einer kleinen Klappe versehen. Meiner Erfahrung 

gemáss gelangen die Polypide geschlechtlich nicht zur Reife, wenigstens fand ich 

bei denselben bisher weder genigend entwickelte Geschlechtsprodukte, noch Larven 
diesen Ursprunes. 

Die Statoblasten sind immer „festsitzende“, eigentlich ohne Schwimmring, © 

welche jedoch in Wirklichkeit niemals festsitzend sind, sondern im Wasser gut | 

schwimmen. Ihre Gestalt, obzwar gewóhnlich nierenfórmig, verándert sich jedoch 

betrefis der Kontur und der Dimensionen sehr bedeutend. 

Sie pflegt unregelmássie oval, manchmal bedeutend breit, bis fast viereckig 

zu sein. Ihre Chitinhůlle ist lichtbraun und ihre Struktur feinkórnig. Junge, aus den 

Statoblasten ausgebrůtete Kolonien habe ich nicht gesehen, obzwar ich dafůr halte, 

dass sich solche Formen wie diese nur auf diesem Wege erhalten und entwickeln 

kónnen. Die Statoblasten mit Schwimmring habe ich bei dieser Form nie beobachtet. 

Selbst dort, wo beide Formen der Art Pl. lucifuga nahe einander vor- 
kommen, ist ihre Verschiedenheit unzweifelhaft und selbst schon habituell ersichtlich. 

Ich beobachtete nicht, dass man ihre Kolonien manchmal nicht unterscheiden kónnte, © 
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wenn nicht Statoblasten bei der Hand sind, oder wir die Zahl der Tentakel nicht 

wissen, wie Jullien sagt. | 
“ Fundorte. Der erste bei uns bekannte Fundort dieser Art ist die Skupice 

-bei Poděbrad (B. Hellich), wo sie in beiden Formen regelmássie vorkommt, entweder 

-an der Unterfláche der Blátter der Sumpfrose und der Nixenblume (schůtter ver- 

zweicte Kolonien) oder als strauchartige Zoarien auf den Schilfstengeln in Spongillen 

eingewachsen. Sehr zahlreich ist dieselbe im Suchomaster Bache zwischen den 

Wurzeln der Erlen, spárlicher und in kriechender Form an Steinen; eine gewóhn- 

-liche Erscheinung ist sie in den Teichen von Počernic und Kej bei Prag, dann in 

-dem Karezer, Cekover und Holoubkauer Teiche bei Zbirow, seltener in dem Wiesen- 

tůmpel bei Sobčic (Wostroměř. ©. Šandera) und im Teiche Košíř bei Leitomyschl 

(Fr. Klapálek). 

4. Plumatella hyalina Kafka. Durchsichtiger Federbuschpolyp. 
J. Kafka, Beitráge zur Kennt. d. Sůsswasserbr. p. 10. T. I. F. 7. A. B. 

A Die chitinosen Zoěcien rohrchenfórmig, farblos, durchsichtig, dichotomisirend 

„und mit der ganzen Unterfláche auf der Unterlage befestist. Die Polypide gross, 

„der Blindsack des Magens endigt mit einer bedeutend grossen Anschwellung. Die 

- Bewegungsmuskeln des Polypids sehr stark, die Bewegungsmuskeln des Lophophors 

- kreuzen sich, 
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| Fig. 34. Plumatella hyalina Kf. A Eine Kolonie auf einem Sumpfrosenblatte aus der 

ší Skupice in natůrl. Grósse. — B Zoěcium, stark vergróssert, um die charakteristische 
ke Muskel des Polypids ersichtlich zu machen. (Die Erklárung wie auf der Seite 31.) 

Die Selbstándiekeit dieser Art scheint mir genůgend begrůndet, nicht so 

Sehr durch die habituelle Erscheinung der Zočcien, als durch die Organisation der 

| Polypide, weshalb ich der Ansicht Schmidt's (die Sůsswasserbryozoen Liwland's 
© pag. 354), als wáre diese Art eine Varietát von Plum. repens, nicht beipflichten kann. 

R Die Statoblasten sind oval und unterscheiden sich nicht von den typi- 
schen Statoblasten der Flumatella repens. 

—— m 0 L 
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Larven habe ich bei dieser Art nicht beobachtet, dafůr aber sind in der 

Ectocyste háufiger die braunen Kórper eingeschlossen. | 

Fundorte. Skupice bei Poděbrad spárlich. Das gefundene Exemplar stammt 

aus den durch H. B. Hellich fůr das Museum gewonnenen Vorráthen. | 

Gattung FXyalinella. Jullien. 

Diese Gattung unterscheidet sich von der Plumatella durch ihre Ectocyste, 
welche nicht chitinoós, sondern gelatinós und gewohnlich durchsichtig ist.  Ebenso 

fliessen die einzelnen Zoěcien untereinander mehr in ein Ganzes zusammen, als bei 

den Plumatellen. So bildet diese Gattung den Úbergang von den Plumatellen zum 
Lophophus. 

Die ursprůneliche Form dieser Gattung beschrieb Hancock als Plum. punctata 

und Leidy als Plum. vesicularis (jetzt HH. vesieulavis). Eine andere Art beschrieb 

im Jahre 1868 Hyatt aus der Umgegend von Cambridge in Massachussets als 
Plum. vitrea. Dieselbe Art beschrieb ich aus der Skupice in Folge der Unzugánelich- 

keit der betreffenden Literatur im Jahre 1884 als Plum. lophopoidea. Im Jahre 

1885 schuťf Jullien aus diesen Arten eine neue Gattung und dessen Monographie 
ermoglichte mir die Untersuchung dieser interessanten Form, auf dessen eigenthům- 

liche Ectocyste, welche hier ein Hauptmerkmal ist, ich ůúbrigens schon in meiner 

damaligen Arbeit ebenfalls aufmerksam machte, indem ich auf diese Form als auf 

eine Úbergangsform von den Plumatellen zu Lophopus hinwies*). Es scheint jedoch, © 

und auch Jullien ist geneigt es zu cglauben, dass beide jetzt bekannten Arten dieser 

Gattung sich nicht náher stehen, wie verschiedene, vorher aufgezáhlte Arten der Plu- 

matellen. 

5. Hyalinella vitrea Hyatt. Kriechender Kammpolyp. 

Plumatella punctata Hancock. Plumatella vitrea Hyatt. Observ. on Polyzoa Comun. Essex Institute 1868. 

Plumatella lophopotdea Kafka. Beitráge zur Kennt. der Sůsswasserbr. p. 11. T. 1. F. 8. A. B. C. D. 

Die Zočcien gelatinos, breit und durchsichtie, unregelmássig verzweigte oder 

auch schwammartige (áhnlich der Plum. fungosa) Zoarien bildend (Fig. 35. A). 

Die verzweigten Zoarien bestehen aus bald geraden, bald bogenfórmig, anderswo 

wieder parallel laufenden, stellenweise auch dichotomisch verzweigten Róhrchen, 

welche bei den schwammartigen Zoarien (die Form Plum. punctata Hancock) in 

eigenthůmliches Ganze verschmelzen. 

; Die Polypide sind gross, dicht neben einander, ohne Scheidewand, gelagert 

(Fig. 35. B). Zwischen denselben kann man zahlreiche Knospen und Eierstócke be- 

merken; ebenso fand ich daselbst ein durchsichtiges Očcium mit gefurchtem Ei 

(Fig. 15.). Dieser Fund scheint mir ein genigender Beweis fiir das Očcium im Šinne © 

Nitsche's und Mečnikov's zu sein gegenůber der Ansicht, welche Reinhard áusserte, 

dass das Ei anfangs mit dem Epithel des Eierstockes umgeben ist und spáter mit 

einem Theile der durch die Furchung entstandenen Zellen, die Wandungen dieses 

Muttersáckchens auskleidet. | 

*) Beitráge zur Kenntniss d. Sůsswasserbryozoen Boóhmens. 
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3 Die Ectocyste zeigt rings um die Offnungen koncentrische, strahlenfórmig 

durchbrochene Lamellen, welche je weiter von der Offnuno, desto undeutlicher werden. 

: Die Statoblasten sind oval, in ihren Dimensionen veránderlich, mit fast 

úberall gleich breitem Schwimmring. Am Funiculus pflegt deren eine bedeutende 
Reihe in verschiedenen Entwickelungsstadien zu sein, so dass man an den Auer- 

durchschnitten ihre Entwickelung, welche mit dem Vorgang, wie ihn Nitsche statuirte, 

ibereinstimmt, verfolgen kann. Auch hier kann man bemerken, dass sich in dem 
Statoblaste schon frůher, bevor er seine Reife erlanste, ein Cystid bildet. Es gelang 

mir bisher weder aus Statoblasten hervorgegangene junge Zoarien noch auf ge- 
sehlechtlichem Wege entwickelte Larven zu beobachten. 
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Fig. 35. Hyalinella vitrea Hyatt. A Ein Theil eines Zoariums auf einem Nympheablatte in natůrl. 

orósse. B Ein Theil derselben bedeutend vergróssert (ecí. Ectocyst, end. Endocyst, Pol. Polypide, 

die Muskeln, Sf. Statoblasten, ov. Eierstock, p. Knospen. sp. Sperma, CStatoblast stark vergróssert. 

: Fundorte. In der Skupice bei Poděbrad kommt diese Art regelmássig 
or. Das erste Exemplar fand ich in álteren, von Hr. B. Hellich gesammelten Vor- 

en, und machte schon in meiner Revision der bohmischen Sůsswasser-Bryozoen 

| 5 
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darauf aufmerksam. Im Jahre 1885 brachte ich von demselben Fundorte neues | 
frisches Material dieser Art und im Jahre 1885 fand ich da ebenfalls dieselbe Art 
auf. Im Sommer 1887 fand ich dieselbe im Zvoleňover und die schwammartige - 

Form (Plumatella punctata Hanck.) im Munitzer Teiche bei Frauenbere. | 

Dieselbe Art kommt nach Schmidt in Livland vor. Von /yatt wurde selbe 
aus der Umgegend von Cambridge (Verein. Staaten) angefůhrt. | 

Die Hyalinella vesteularis Leidy, welche sich von der vorhergehenden kaum © 
merklich unterscheidet, kommt an einigen Orten der Verein. Štaaten vor. 

2. Familie Lophopusidae. 

Die Kolonien oder Zoarien fleischig, galertartig, kugel-, band- oder hócker- 

artig mit nicht abgesonderten, regelmássie geordneten oder unregelmássie zerstreuten 

Polypiden. Die Ectocyste durchsichtie, manchmal sehr fein, kaum sichtbar, sonst 
gelatinoid, hart, nie hornartie. Die Statoblasten immer nur freischwimmend, oft 

mit Hákchen und Ankerchen versehen. Die Zoarien festsitzend, manchmal zu einer 

selbststándigen Bewegung fáhig. Die auf geschlechtlichem Wege entwickelten Larven 

haben, soviel bekannt ist, bis vier Polypiden; die jungen aus Statoblasten ausge- © 

brůteten Zoarien zwei. ši 

Hieher gehóren drei Gattungen: Lophopus, Čristatella und Pectinatella. 

Von diesen gehórt nur die letztere nicht zu unserer Fauna. Diese, ursprůng- 

lich amerikanische Form, wurde durch Zufall auch nach Europa úbertragen, wo die- 

selbe Dr. Kraepelin in Hamburg entdeckte. 

Gattung TL.ophopus. 

Die Kolonien oder Zoarien sackartig, durchsichtig, mehr oder weniger 

hockerartie oder verzweigt, mit ihrer Unterfáche unbeweglich an Wassergegen- 

stánden befestigt. Die Polypide unregelmássie zertheilt, gewóhnlich zu einigen 

wenigen in den einzelnen Hóckerchen. Die Statoblasten elliptisch, in der Richtune 

der Lángenachse zugespitzt. 

6. Lophopus Trembleyi. Jullien. Trembley's Hahnenkammpolyp. 

Lophopus crystallinus Pallas. Allman Monogr. p. 88. PL. II. — Lophopus Trembleyi. Julien Monogr. © 

der Bryozoen p. 140. 

Bis unlánest die einzige Art ihrer Gattung, zugleich die álteste bekannte 

Sůsswasserbryozoenform, welche im J. 1744 von Trembley entdeckt wurde, dem zu 

Ehren Jullien den Namen der Art in neuester Zeit inderte. 

Die Kolonien sind sehr schón durchsichtieg, die Polypide gross, zur Unter- 
suchung sehr gut geeignet. Bei diesen entdeckte Dumortier das Nervensystem. Die © 
jungen, aus Statoblasten ausgebriteten Zoarien besitzen zwei Polypide. Bewimperte | 

Geschlechtslarven sind unbekannt. 
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p Bei uns fand man bisher nur spárliches Material, das kaum genůste, 
| diese Art in den Museums-Sammlungen gehórig zu on vest (Nur ein mikr. 

E Práparat der Statoblasten.) Indem ich jedoch ihr Vorkommen in bohmischen Wágssern 

© konstatire, mache ich auf dieselbe besonders aufmerksam, damit wir umfassendere 
"Berichte úber ihre Verbreitung bei uns erzielen měchten. 

kt 
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Figur 36. Lophopus Trembleyi, Jullien, sp. 1. Vergróssertes Zoarium 

mit ausgestůlpten Polypiden. — 2. Stark vergrósserter Statoblast, a von 

oben, b von der Seite. (Nach Allman.) 

| Fundorte. Skupice bei Poděbrad, einmal an der Unterfláche eines Nym- 
phea-Blattes, der Teich Kamplovec im Thiergarten bei Neuhaus und Vražda-Teich 

-bei Dymokur. 
„oa 

Gattung Cristatella Cuvier. 

Zoarien galertartig, laib- oder bandfórmig mit nicht abgesonderten, regel- 

mássie in guer und koncentrischen Reihen zusammencestellten Polypiden. Ihre Unter- 
fláche ist mit Bewegungsorganen versehen. Die Ectocyste fein und durchsichtic. 

Die Statoblasten kreisfórmig mit Ankerchen, immer freischwimmend. 

'7. Cristatella ophidioidea. Hyatt. Schlangenfórmiger Schwimmpolyp. 

Das in der Jugend laibfórmige Zoarium wáchst zu einem 8—9 cm langen, 
3—7 mm (nach Hyatt 4—5 mm) breiten und 9—4 mm hohen Pándchen aus. Die 
Zočcien sind zu 4—8 koncentrischen, alternirenden Reihen geordnet. Die bewimperte 

Geschlechtslarve besitzt vier, das junge, aus dem Statoblaste hervorgegangene 

Zoarium zwei Polypide. 

: Unsere Cr?statellen, welche frůher fůr die Art Cristatella mucedo Cuvier 

betrachtet und von mir angefůhrt wurden, gehóren insgesammt zu dieser Art, So- 

weit wir eben genothict sind, ihre Giltigkeit anzuerkennen. 

Es scheint jedoch nicht, dass die nun bekannten vier Cristatella-Arten sich 

dermassen in ihrer Gesammtorganisation unterscheiden wůrden, dass die Giltigkeit 

dieser Arten unanfechtbar wáre, im Gegentheile sind es wieder nur einzelne und 

(gerade oft weniger wichtige Merkmale, wodurch diese Arten unterschieden werden. 

Solche Merkmale sind hier die habituelle Erscheinung, hauptsáchlich aber die 
Dimensionsverháltnisse der Zoarien und einige Eigenthiůimlichkeiten der Statoblasten, 

lauter Merkmale, die, wie wir wissen, anderswo (bei den Plumatellen) sich als 
5% 
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bedeutend veránderlich und unverlásslich erwiesen. Jullien selbst bemerkt, dass 
die angefůihrten Arten dieser Gattung allerorts viel zu ungenůgend bekannt sind, als 

dass auf Grund einer blossen Beschreibung eine verlássliche Vereleichung durch- 

© 
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Figur 87. Cristatella 

ophidioldea, Hyatt. 

Kinige Kolonien auf 

einem Schilfstengel aus 

dem Počernicer Teiche 

in natůrl. Grósso. 

fůhrbar wáre. Es wird sich als něthig erweisen, Vergleichunes- 

material zusammen zu tragen, welches vielleicht klar darthun 

wird, dass diese Arten blosse Varietáten einer einzigen Art sind. 

Cristatella mucedo Čuv. bildet Zoarien, deren grósste 

Lánge, wie man sagt 5 cm bei einer Breite von 13 mm 

betrást, so dass ihre habituelle Erscheinung eine ganz andere 

wáre, als bei unseren Cristatellen. Dem gegenůber will ich 

oleich zeigen, dass auch bei dieser Gattung eine Verschieden- 

heit in der Erscheinuneg der Štatoblasten obwaltet, und dass 

daher die Merkmale, die diesbezůglich als unterscheidende 

angefůhrt werden, an Gewichtigkeit verlieren. Im Úbrigen 

stimmen unsere Cristatellen mit Hyatt's Cr. ophidioidea, zu 
welcher Art selbe einstweilen zu bringen wir genóthigt sind, 

9anz úberein. Zu den fůr diese Art bereits angecebenen 

Merkmalen kann ich aus eigener Beobachtung noch einige 

anfůhren: 

Die schlangenartigen Zoarien kriechen besonders in 

der Jugend ziemlich schnell, selbst auf sehr glatten Fláchen 

hin; áltere bewegen sich langsamer, sind jedoch im Stande 

auch von einem Gegenstande auf einen andern, in der Náhe 

stehenden, mit jenem nicht verbundenen Gegenstand úberzu- 

kriechen. Es geschieht dies so, dass sie sich mit dem einen 

Ende von ihrem Wohnsitze abstůlpen und von einer mássigen 

Bewegune des Wassers getragen, an einem andemn Gegen- 

stande festkleben und nach und nach auf denselben úberkriechen. 

Zu dieser Bewegung dienen zweierlei Organe: erstens 

Sauenápfe, welche an der Unterfláche des Zoariums in Reihen 

zusammengeordnet sind und scheibenartie sich verbreiten;. 

zweitens Muskeln, welche im ganzen Zoarium von einer Seite 

der Leibeswand zur anderen zwischen den einzelnen Polypiden 

angespannt sind und so ein Raumnetz bilden. Diese Muskeln 

haben, wie ich schon frůher angefůhrt habe, einen Ahnlichen 

Charakter, wie die hinteren Scheidemuskeln, indem sie eine 

direkte Fortsetzung der Lángenmuskelschichte der Leibeswand © 

sind. Ausserdem scheint es, dass es in dieser Beziehung nicht 

ohne Zweck ist, dass in der unteren Wand des Zoariums auch 

beide Muskelschichten bedeutend dichter und vollkommener © 

entwickelt sind, wie in den úbrigen Theilen der Leibeswand. 

Die Polypide sind verháltnismássie kurz mit einem 

langen Lophophor, dessen Arme, welche bei ausgewachsenen © 

oft fast so lang sind, wie die Verdauungsróhre, 80—90 Ten- 

takel tragen. Bei jingeren Polypiden desselben Zoariums finden © 



„cedo Cuv. nach Jullien 34 Stacheln, von denen 22 lángere 

| diese Seite der Stacheln entbehrt, fehlt er auch gánzlich. 

-Die Basis ist ein zwei- bis dreiarmiger Anker dessen ein- 

„zelne Arme bald lánger, bald kůrzer, regelmássie oder 
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wir jedoch auch Polypide mit einem kůrzeren Lophophor, welcher mit einer gerin- 
| geren Anzahl von Tentakeln versehen ist, die auf 60, selbst auf 40 und noch weniger 

-herabsinkt. Das Epistom ist bogenfórmic. 

Die Statoblasten (Fig. 38.) sind Pálení linsenfórmie und besitzen 

einen auf der ganzen Peripherie gleich breiten Schwimmring, Auf der oberen, 

mássiger gewólbten Seite der Linse scheint dieser Ring breiter zu sein, als auf der 

unteren Seite. Dieser Umstand erklárt sich dadurch, dass derselbe an der unteren 

Seite theilweise bei der inneren Peripherie durch einen Chitinrand verdeckt ist 

welcher von der Oberfláche der Linse sich emporhebend, die Basis bildet, aus 

„welcher die ankerfórmigen, úber den Schwimmrine strahlenfórmig auslaufenden 

„Stacheln hervorragen, welche, wenn der Statoblast das Zoarium verlásst, eine feine 

Membrane (den Úberrest des Funiculus-Sáckchens) trágt. 

An der oberen Seite ist der erwáhnte Rand. sehr niedrig 

-und reicht nicht bis an den Schwimmring, manchmal, wenn 

Die Ankerchen sind in ihrer Gestalt sehr veránderlich. 

unregelmássie gebogen und mit einem oder mehreren Seiten- 

stacheln versehen sind. Die Anzahl der Ankerchen wurde Fig, 38. Cristatella ophidi- 
bisher als ein Unterscheidungszeichen fůr die Statoblasten oidea. 

der einzelnen Cristatellenarten angefůhrt. So soll Crist. mu- © Statoblast von unten 20fach 
vergróssert. 

auf der einen (vielleicht unteren) Seite, 12 kůrzere auf der 

anderen sich befinden. Hyatt gibt fůr Crist. ophidtovdea die Anzahl von 32 langen 
Stacheln auf der einen, 29 kurzen auf der anderen Seite an. Schon frůher (Revision 

der Sůsswasserbryozoen Bohmens. Sitzb. d. k. bóhm. Gesell. d. Wiss. 1881) 

machte ich darauf aufmerksam, dass die Statoblasten unserer Art nur an der einen, 

d. h. der unteren Seite Stacheln haben. Schmidt (die Sůsswasserbryozoen Livlands. 

Sitzb. d. Naturť. Ges. bei der Univ. Dorpat 1885) ist der Meinung, dass diese 

meine Angabe auf einem Irrthum beruhe. Ich habe bis heute Práparate zur 

Hand, nach welchen ich mich bei meiner Angabe richtete und welche auch heute 

„noch ihre Richtigkeit bestátigen. © Anfangs kannte ich bei unserer Art nur solche 

Statoblasten, spáter fand ich neben denselben auch andere, wo die Anzahl der 

Stacheln an der oberen Seite sehr klein, 5—12 war, im Ganzen jedoch sehr variirte 

und damit úbereinstimmend auch die Anzahl der lůngeren Stacheln auf der unteren 

Seite kleiner ist, als Hyatt angibt, indem selbe zwischen den Zahlen 16—24 variirt. 
Die Statoblasten dieses Charakters sind zahlreicher, wogegen viel seltener jene 

Formen vorkommen, wo bis an die 30 (32 habe ich deren nie gefunden) langer 

Ankerchen zu sein pílegen, und die Zahl der kůrzeren hochstens 16 betrágt. 

Diese Umstánde wecken nicht den Zweifel in mir, als ob unser Art mit der 

Art Cristatella  ophidiotdea Hyatt nicht identisch wáre, sondern scheinen mir ein 
meuer Beleg fůr die áussere Variabilitát der Statoblasten und die Unzulánelichkeit 

bnlicher Unterscheidunesmerkmale fůr die Arten zu sein. 
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Die bewimperten Geschlechtslarven erkannten wir schon wie oben angefiůhrt 
(S. 37.) als Gebilde (Fig. 20.), welche zur Zeit, wenn sie die Mutterkolonie verlassen, 

zu je vier Polypiden und ebenso viele Knospen besitzen und ohne Umwandlung, durch 

welche sie sich von den Larven der Plumatellen unterscheiden, in eine junge Kolonie 

úbergehen. Die geschlechtliche Reife zeigt sich bei uns in den Zoarien der Crsta- 

tellen im Juli und die bewimperten Larven verlassen ungefáhr um die Mitte des- 

selben Monats sehr zahlreich ihre Mutterkolonien. | 

Die jungen Zoarien, welche aus den Statoblasten sich ausbrůten und welche 

ebenfalls schon weiter oben (S. 43.) ausfůhrlich beschrieben wurden, haben nach 
dem Ausbrůten zwei Polypide, welche von der Ernáhrunessubstanz záhren. Es ist 

charakteristisch, dass die Statoblastschalen nie an denselben haften bleiben, wie es 

oft bei den Plumatellen vorkommt. 

Fundorte: Die Cristatellen leben im stehenden, reinen Wasser wármerer © 

Lagen, hauptsáchlich in Teichen und Tůmpeln, wo sie gewóhnlich an der Unterfláche 

der Blátter von Wasserpflanzen oder an ihren SŠtengeln, seltener an Steinen oder 

anderen Gegenstinden hinkriechen. Am zahlreichsten kommen sie vor am Schilfe 

im Počernicer Teiche bei Běchovic, an den Bláttern der Sumpfrose in der Skupice bei 

Poděbrad, von wo diese Art zuerst Hr. Dr. B. Hellich brachte. Zahlreich sind die- 

selben in den kleinen Teichen óstlich von Pečic (an den Stengeln der Sagittaria 

und des Polygonum), seltener fand ich sie im St. Jakobsteiche bei Dymokur, im 

Bučicer Teiche bei Rožďalovitz, im Kamplovec bei Neuhaus, in den Karezer Teichen 

und dem Padrťer bei Zbirov, im Kejer Teiche bei Prag. Eine regelmássige Er- 

scheinung sind sie in den zahlreichen Tůmpeln der alten Elbe bei Rositz (bel — 

Pardubic) und Elbeteinitz. Nur Statoblaste (schon im August frei schwimmende) 

fing ich im St. Stefan- und Holoubkauer Teiche bei Zbirov. 

2. Unterklasse. Kreiswirbler. Bryozoa infundibulata Gervais. 
Bryozoen mit einem scheibenfórmigen 'Tentakeltráger, dessen im Kreise 

angeordnete Tentakel einen Trichter bilden, in welchen sich die Mundoffnung 

und der After óffnen. Die Mundoffnunge immer ohne Epistom. 

Familie Paludicellideae. Allman. 

Die Zoěcien hornartieg, spindelfórmie, an dem vorderen Ende, welches am 

der Seite einen kleinen, mit einer Offnune versehenen Vorsprune bildet, abgestumpft, 

gecenseitig durch Scheidewánde ganz abgesondert. Das Polypid hat zwei Funiculen: 

einen am Ende des Blindsacks, an welchem sich das Sperma entwickelt, den zweiten 

hóher unter dem Schlunde; am Ende dieses Funiculus bei der Leibeswand befindet 

sich der Eierstock. — Diese Familie schliesst in sich die einzige Gattung Palludicella. 

Gattung Paludicella Gervais. 

Die Zočcien wachsen eins aus dem anderen an dem vorderen Ende im 

serader Richtung, und an den Seiten (an einer, oder an beiden), so dass sie anf © 

diese Weise trichotomisch verzweigte Zoarien bilden. 

Bekannt sind zwei Arten P. Ehrenbergi V. Bened. und F. erecta Potts. 
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8. Paludicella E'hrenbergi Van Beneden. Ehrenbergs Sumpfpolyp. 

Die wichtigsten Synonyma: 

| Alcyonella articulata Ehrenberg, Alcyonella diaphana Nordmann, Paludicella articulata 

| Gervais, Allman, Thompson, Johnston, Paludicella procumbens Hancock, Paludicella elongata Leidy. 

CM Die Zočcien von der schon frůher beschriebenen Form sind sehr fein, 

„namentlich in der Jugend vollkommen durchsichtig, spáter gelbbraun und nur 

„durchscheinend ; die Zoarien wachsen in der angedeuteten, trichotomischen Weise 

(Fig. 39. B) entweder strauchartig, indem sie nur mit ihrem Anfang befestigt sind, 

oder bewachsen sie in einfachen stehen Steinfláchen, auf welchen sie mit ihrer 

"ganzen Unterfláche haften. Die einzelnen Kolonien enthalten Individuen in den 
© verschiedensten Entwickelungsstadien, was mit der Art ihrer Knospenentwickelung 
zusammenhángt. Gewóhnlich pflegen nur die unteren Polypide geschlechtlich reif 
zu sein, zam Mindesten mit dem entwickelten Sperma; in den untersten Theilen der 
Kolonie findet man oft die Cystide ganz leer. 

ki Die Polypide haben 16, in einem Kreise trichterfórmig zusammengestellte 

Tentakel und sind an die Lei- 

beswand durch zahlreiche Ouer- 

muskelstránge befestigt. Diese 
Bryozoen vermehren sich neben 

-den Geschlechtslarven, welche 
micht besonders bekannt sind, 
ebenfalls durch das Knospen, 
(erhalten sich durch Winterknos- 

pen, nach Farfitt auch durch 
- Btatoblasten. 

Das Knospen geht 

wie bei den marinen Bryozoen 
vor sich. Zuerst bildet sich nach 

aussen eine neue Cystidwand, aus 
welcher durch Knospune auf Fig. 39. Paludicella Ehrenbergi Van Beneden. A Eine an 

; : ; : einem Aste festeesetzte Kolonie in natůrl. Grósse. B Ein 
eme áhnliche Weise, wie bei den ž 
E. = Theil derselben verceróssert: 1. mássig vergróssert, 2. stárker, 
úbrigen Sůsswasserbryozoen, das ; 3. ein Zočcium mit Winterknospen F. 

- Polypid seinen Ursprung nimmt. | 

| Die Winterknospen, die s. g. Hybernacles (Fig. 39. B 3) entstehen 
-auf áhnliche Weise im Herbst an denselben Stellen, an welchen die neuen Zočěcien 

„wachsen. Sie sind mit einer dunkel gefárbten, hornartigen, starken Membrane um- 

| geben; im Frůhjahre theilt sich diese Hůlle und macht das neue Zoarium frei. 
Unser einheimisches Material, hauptsáchlich im Sommer gesammelt, lieferte keine 

| Knospen zu eingehenderen Beobachtungen. 
Die Statoblasten beschrieb Parfitt, es ist mir jedoch nicht bekannt, 

dass selbe Jemand nach ihm noch gesehen hátte. 
Ř Vielleicht gelingt es im Verlaufe der weiteren Erforschung der heimischen 
Fauna auch bei dieser Art einige Daten bezůglich derselben und ein genůgendes 

i Material zu sammeln, welches einer eingehenderen Untersuchung zugánglich wáre. 



Fundorte: Zum erstenmale fand ich diese Art in der Skupice bei Poděbrad 
zwischen den Wurzeln von Erlen und Weiden bei niedrigerem Wasserstande ; spáter 
in grosser Menge in „einem kleinen Wiesentůmpel bei Sobčitz (Wostroměř), auf 
welchen mich Hr. A. Šandera aufmerksam gemacht hatte; endlich ziemlich zahlreich 
fand ich selbe zwischen Erlenwurzeln unter der Wehre des Kejer Teiches und als 
eine regelmássige Erscheinung an Steinen in dem Karezer, Cekover, St. Stefan und 
Holoubkauer Teiche bei Zbirov. 

Die geographische Verbreitung der Sůsswasserbryozoen. 

Die europáische Fauna hat mit der nordamerikanischen nur drei Arten 

gemein, von diesen ist jedoch eine (Pectinatella) nicht europáischen Ursprunes, da 

dieselbe wahrscheinlich durch Schiffe in Hamburg eingeschleppt wurde (Kraepelin 

Zool. Anz. Nro. 169.). Die Fauna Asiens hat blos zwei Arten mit Europa gemein- 

schaftlich (Plumatella repens L. und fungosa). Lophopus, der bisher als einzige, 

endemische europáische Gattung betrachtet wurde, ist auch durch die Art Lendenfeldi 

Ridley in Australien vertreten. Als fůr Europa endemische Arten můsste man nach den 

bisherigen Forschungsresultaten Lophopus Trembleyi, Plumatella lucifuga und Plum. 
hyalina betrachten. Die einzige, endemische amerikanische Gattune ist Urnatella. 

neben welcher endemische Arten desselben Festlandes Plumatella diffusa und Pl. 
arethusa, IHyalinella vesicularis (?) und Paludicella erecta sind. Asien hat zwei 
endemische Gattungen: Norodonia und Hřslopia in drei Arten und ausserdem noch 

die endemische Art Pectinatella Carteri, Die Fauna Amerika's und Asiens haben 

nur eine Gattung, jedoch keine Art gemeinschaftlich, dafůr aber hat die Fauna 

Australiens eine Art (Plumatella Aplinii) gemeinschaftlich mit der amerikanischen 

und eine Gattunge (Lophopus) mit der europáischen Fauna. Freilich ist namentlich © 
das Thierreich Asiens, Afrikas und Australiens in diesem Fache sehr unbedeutend © 

durchforscht und hat deshalb der Vergleich mit derselben nicht den vollen Werth. © 

In der bohmischen Fauna sind alle europáischen Gattungen, ausgenommen © 

die in Hamburg sich eingebůrgerte Pectinatella, vertreten. Von den Arten der 

úbrigen europáischen Lánder fehlt bei uns die einzige Cristatella mucedo Cuv., dafůr 

haben wir gemeinschaftlich mit Livland, theils auch England, um zwei (amerikanische) © 

Formen (Cristatella ophidioidea und Hyalinella vitrea) mehr, als die iibrigen Lánder 

Europas.  Nach einer brieflichen Mittheilune des Herrn Dr. Kraepelin in Hamburg, 

důrfte besonders HHyalénella auch in Deutschland mehr verbreitet sein, als bekannt © 
ist. Die bisher nur fůr Bohmen eigenthůmliche Art ist Plumatella hyalina Kafka. 

Aus der Verbreitung der einzelnen Arten in Bóhmen geht klar hervor, 
dass die háufigsten Arten Plum. repens, Plum. fungosa und Cristatella ophidioidea 
am úppigsten gedeihen in einem Niveau, welches bis zur Hóhe 400 m. úber dem 

Meeresspiegel reicht. In hóherer Lage, bis úber 500 oder selbst 600 m. kommen sie 

nur selten und da nur an offenen Stellen vor, wo die Sonne das Wasser geniigend | 

durchwármt, obzwar auch hier ihr Gedeihen von der Menge des Wassers, der © 

Witterung u. a. Umstánden abhingt. So fand ich wenigstens im Teiche bei Padrť 
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(635 m. ů. d. M.) im Jahre 1885 Pl. repens bei niedererem Wasserstande zahlreich 

an Steinen bei der kleinen Insel, nirgends jedoch an den durch Schilf beschatteten 

Ufern, wogegen im J. 1886 bei hóherem Wasserstande sich deren wenige entwickelten ; 

weiter unten in dem eine Stunde Weges durch den Wald fliessenden Bache jedoch 

war nirgends eine Spur von derselben. In dem bezeichneten Teiche fand ich nach 
der Cristatella nur Statoblasten (im Juli), nirgends jedoch Spuren von lebenden 
Kolonien. Úbereinstimmend zeigt sich auch in niedereren Lagen alljáhrlich ihr 
úppigeres oder spárlicheres Gedeihen; am háufiesten in der Regel sind Plumatella 
fungosa, auch Crtstatella in gůnstie von der Sonne durchwármten Wássern. Plum. 
repens kommt auch in kihleren Wássern vor. Plum. lucifuga kommt am háufigsten 
im sůdlichen Bohmen, theilweise auch in Mittel- und Ost-Bóhmen vor. Die úbrigen 
Arten sind zum gróssten Theile nur von einzelnen Fundorten bekannt, so dass zur 

Zeit das Bild der geographischen Verbreitung der Arten in unserer Heimat nur 

ein unvollstándiges sein kann. 

kz o 
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ADA ORT. 

Handerttausende von ombrometrischen Ziffern habe ich zwar wáhrend 

„der letzten vierzehn Jahre gesammelt und trotzdem hátte ich es nicht unter- 

"nommen mit den daraus sich ergebenden Resultaten schon jetzt hervor- 

zutreten, wenn nicht zwei Umstánde dafůr gesprochen hátten, námlich der 

wohlbegreifliche Wunsch der zahlreichen Beobachter, endlich einmal in 

Schlussergebnis ihrer grósstentheils unentgeltlichen Bemůhungen zu sehen, 

und dann das begrůndete Streben, Bohmens hyčtographische Verháltnisse 

in einem richtigeren Lichte erscheinen zu lassen, als man sie bisher dar- 

"zustellen im Stande war. 

So viel nun den an erster Stelle angefihrten Umstand betrifft, da 
"kann nicht in Abrede gestellt werden, dass seine Berechtigung schwer in 

-die Wagschale zu einer Zeit falle, wo sich die Landeskultur-Bedůrfnisse 

einer erhóhten Berůcksichtigung erfreuen und wo namentlich die Wasser- 

frage einmal wegen eines schádlichen Minimums, dann wieder wegen eines 

verheerenden Maximums grůndlich erórtert werden will. 

Nicht nur einzelne Meteorologen und Geographen, sondern auch 

ganze Vereine von Technikern, ja Landtage und Reichsvertretungen be- 

scháftigen sich in den letzten Jahren gar háufig mit den Ursachen der fast 

periodisch auftretenden úbermássigen Důrre wie der kaum »seltener sich 

„wiederholenden Úberschwemmungen, wobei immer die Bewaldune des be- 

betreffenden Landes in Frage gezogen wird. Die Wasserfrage wird hiebei 

also fórmlich zu einer Waldfrage gestempelt! 

Da ist es wohl nicht Wunder zu nehmen, wenn ein so intelligenter 

| Stand, welchen Boóhmens wackere Forstleute vorstellen, ein warmes Inter- 

© esse der Frage entgegenbrinsgt, ob der Wald wegen seiner klimatologischen 

I unktion noch mehr geschont werden můsse, oder ob man ihn wie jedes 

Erzeugnis der mechanischen Fabriksarbeit, also feilen Industrialien gleich, 
a 1* 
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jeder Schonung entziehen und daher fůr růcksichtslos veráusserlich er- 

kláren solle. 

Diese spontane Degradirung darf man einem Forstmanne, dessen 

Herz dem Gedeihen des geliebten Waldes kráftig entgegenschlágt, wohl 

nicht zumuthen! Und solcher Priester der Waldkultur záhlt unser Be- 

obachtungsnetz 450, also fast "/£ aller Ombrometer-Beobachter! Ihr Inter- 

esse bestimmte mich schon jetzt mit den bisherigen Beobachtungsergebnissen 

hervorzutreten. : 

Nicht minder wichtig ist aber auch der zweite oben hervorgehobene 

Umstand, dass es schon angezeigt erscheine, ohne Zógern denjenigen wissen- 

schaftlichen Kreisen, welche sich mit der Darstellung der Regenverháltnisse 

unseres Landes in welchem Zusammenhange immer bescháftigen, das bis- 

jetzt angesammelte ombrometrische Materiale zur Verfůgune zu stellen, 

nachdem erkannt worden ist, dass die álteren Angaben bei Weitem nicht 

hinreichen, ein nur halbweegs verlássliches hyčtographisches Bild von Bohmen 

zu liefern. 

Namentlich die erhóhte Pflege, welche man der physikalischen Geo- 

oraphie bel uns wie anderwárts angedeihen lásst, legt Jedermann die Ver- 

pflichtung auf, sofern er Beitráge hiezu liefern kann, dies auch nach seinen 

besten Kráften zu thun. : 

Um ein besonderes Bedůrfnis anzufůhren, erlaube ich mir bei dieser 

Gelegenheit auf das grossartig angelegte, von Seimner kaiserlichem und kó- 

mglichen Hoheit dem durchlauchtigstem 

Kronprinzen Erzherzoe Rudolf 

ins Leben gerufene und unter dem Titel „Die čsterreichisch-ungarische 

Monarchie im Wort und Bild“ so růstig fortschreitende epochale Werk 

hinzuweisen, fůr welches die verlásslichsten Daten zu liefern sowohl die 

wissenschaftliche als auch patriotische Pflicht gebietet; denn dass in einem 

derart massgebenden Werke die so wichtigen Regenverhiltnisse mit můg- 

lichst richtigen Strichen gezeichnet werden, ist sicherlich der Wunsch eines 

jeden Vaterlandsfreundes. 

Was daher mit den neuesten Ergebnissen der úberaus zahlreichen 

Beobachtungen auf dem vielgestaltigen Gebiete der Ombrometrie im Grossen 

und Ganzen fůr Bóhmen zu erreichen war, das diirfte schon dermalen durch 

diese Arbeit geleistet sein, und namentlich mag die Frage des Isohyčten- 

verlaufes in erster Annáherung als gelóst betrachtet werden, so dass vom 

der náchsten Zukunft nur speciellere Darstellungen und unwichtige Korrek- 

turen im Detail zu erwarten sind, 
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Zwar bieten die 12 Bánde der „Resultate der ombrome- 

trischen Beobachtungen“, welche ich in den Schriften der kón. 

bohm. Gesellschaft der Wissenschaften veróffentlicht habe, auch zu vielen 

- detaillirten Untersuchungen Materiale in Hůlle und Fůlle; aber derartige 

- Specialitáten in Frage zu ziehen und zu behandeln muss ich Anderen ůber- 

© lassen, welche hiezu die' erforderliche Zeit und Lust besitzen. 

Auf diese miihevolle, wenn auch sehr dankbare Arbeit kann ich 

© auch um so mehr verzichten, als mir von vorne herein nur das Ziel vor- 

- schwebte, měoglichst viele und verlássliche ombrometrische Beobachtungs- 

© ergebnisse bloss zu sammeln und der Offentlichkeit zu beliebigem Gebrauche 

zur Verfůgung zu stellen, und jetzt mich das erfreuliche Bewusstsein be- 

seelt, dass es berufene Kráfte gibt, welche die von mir gesammelten und 

„veroffentlichten Resultate nach allen Richtungen hin zu verarbeiten ge- 

- willt sind. 

Die Zeit ist hoffentlich nicht mehr ferne, wo den intensiven Be- 

© strebungen, welche sich in dem einzig dastehenden ombrometrischen Netz 

- Bohmens manifestiren, die entsprechenden Erfolge sich zur Seite stellen 

werden. Was mit der vorliegenden Darstellung erreicht werden wollte, das 

- důrfte hinreichen, um deutlich zu zeigen, auf diesem Felde winke einem 

fleissigen Arbeiter noch eine dankbare Ernte entgegen. 

Dass eine Publikation, wie die vorliegende, hauptsáchlich mit Zahlen- 

materiale zu thun hat, indem sie aus ziffermássigen Beobachtungsdaten vor 

Allem ziffermássig ausgedrůckte Durchschnittsresultate ableitet, ist einerseits 

ein grosser Vortheil derselben, indem Zahlen die klarste Ausdrucksweise 

der erforschten Thatsachen bilden, enthált jedoch anderseits Momente ge- 

fáhrlicher Natur, da eventuelle falsche Faktoren auch fehlerhafte Resultate 

nach sich ziehen. 

In Folge dieses unliebsamen Umstandes ist es bei solchen Darstel- 

lungen und Schlussfolgerungen strenestens geboten, allen angefůhrten und 

verwendeten Ziffern die grósste Aufmerksamkeit in Betreff ihrer Provenienz 

zu widmen, um nicht durch einzelne Unrichtigkeiten die Vertrauenswůrdig- 

keit und Giltigkeit des Ganzen zu gefáhrden. 

Ich habe mich in dieser Richtung der grósstmoglichen Gewissen- 

haftigkeit beflissen und namentlich auch die Drucklegune dieser Arbeit 

mit thunlichster Sorgfalt bewacht, um das Einschleichen von falschen Ziffern 

| allseits unměglich zu machen; trotzdem will ich die Behauptung nicht wagen, 

| dass es mir úberall gelungen ist nur die richtige Ziffer zu bieten, und 

| bitte daher vorkommenden Falles um wohlwollende Nachsicht. Dass manche 

© Zahlenangabe in Folge fortschreitender Forschung eine wesentliche Aen- 
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derung erfahren werde — unwesentliche Korrekturen sind fůr Schluss- 

folgerungen belanglos! —, bildet natůrlich einen anders in Anschlag zu 

bringenden Umstand. 

Schliesslich sei mir gestattet noch zu der Anfangs angefihrten Be- 

merkung, dass ich keineswegs die ombrometrischen Messungen als abge- 

schlossen betrachte, zurůckzukehren und die Versicherung  hinzuzufůgen, 

dass ich auch weiterhin bestrebt sein werde, das hyčtographische Bild von 

Bóohmen nach Moclichkeit zu vervolstándigen und zu diesem Behufe jene 

Stationen, fůr welche diesmal nur vierjáhrige Durchschnittsangaben zu er- 

langen waren, noch weiter in Thátigkeit zu erhalten trachten werde. 

Dieses Versprechen gilt natůrlich nur unter der begrůndeten Vor- 

aussetzung, dass die allgemeine Theilnahme, welche die bisherigen Freunde 

dieses Unternehmens so erfolgreich bewiesen und zwar einestheils als 

Ombrometerbeobachter, anderntheils als Fórderer der Drucklegung von er- 

haltenen Beobachtungsresultaten, demselben auch fernerhin erhalten bleiben 

werden. Móge nur nicht diese Hoffnung unerfůllt bleiben! 

Prag, den 22. Márz 1887. 

Der Verfasser. 
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EINLEITUNG. 

Es lásst sich nicht láugnen, dass die Darstellung der Recenverháltnisse 

irgend eines Landes einen der wichtigsten Abschnitte der betreffenden physika- 

lischen Geographie bildet, indem hiedurch nicht nur theoretisch bedeutungsvolle 

Sátze der Hydrometeorologie ihre Begrůndung und Erledigung finden, sondern auch 

„praktische, die mannigfaltigsten Interessen der Landeskultur berůihrende Fragen be- 

antwortet werden. Weniger allgemein důrfte hingegen die Úberzeugung sein, dass 

die Erforschung der genannten Verháltnisse zu den anstrengendsten Aufgaben der 

meteorologischen Beobachtung gehórt, da dieselben von verschiedenartigsten Fak- 

toren abhángend, ein sehr dichtes Beobachtungsnetz und namentlich eine rationelle 
Wahl und Aufstellung der Ombrometer voraussetzen. 

Das Kónigreich Bohmen, von der Natur zu“einem so markant ausgeprágten 

Ganzen gestaltet, gehórt auch in Betreff der Regenverháltnisse unter die best- 

bekannten Lánder Europas, ja besitzt schon seine úber ein Jahrhundert sich er- 

streckende Geschichte der meteorologischen Durchforschung, da die erste dies- 

bezůgliche Publikation, námlich Stepling's „Observationes baroscopicae, 

thermoscopicae, hyčtometricae ad annum 1752“ vor mehr als 100 Jahren 
gedruckt erschienen ist. 

Und doch kann man behaupten, dass uns eine detaillirte Darstellung dieser 
Verháltnisse noch abgeht, und dass die bisherigen Versuche, eine Regenkarte 

Bohmens zu konstruiren, in gar vielen Punkten fehlerhaft ausgefallen sind, wenn 

auch in grossen Zůgen schon die richtige Erkenntnis Platz gegriffen hat. Um 
einen konkreten Fall anzufihren, wollen wir nur auf Sonklars umfassendere Ab- 

handlung, die „Hyčtographie des ósterreichischen Kaiserstaates“ 

betreffend, kurz hinweisen,“) welche namentlich hinsichtlich Bóhmens vieler Korrek- 

turen bedarf. 
Ich will hier nicht auf die geschichtliche Entwickelung des meteorologischen 

Beobachtungesnetzes von Bóhmen náher eingehen, zumal ich an einem anderen 
(Orte“) eine genigende Darstellung derselben gegeben habe, muss jedoch die 

") Mitth. der k. k. geogr. Ges. IV. Jahrg. Wien, 1860, pag. 205. 

2) „Dějiny dešťopisu v Čechách“ Časopis Musea kr. Česk LV. 2. 1881. 

t3 
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Griůnde anfihren, welche mich gerade auf dieses Gebiet und in diese Richtung 

gelenkt haben, als ich vor 14 Jahren Mitglied des Komités zur naturwissenschaft- 
. 

lichen Durchforschung Bohmens geworden. 

Es waren dies zuvorderst Sonklm“"s extrem gestaltete Angaben,') betreffend 

einerseits Stubenbach und anderseits Reichenau im sůdlichen Bohmen; denn wáhrend 

sich hier aus einem Sjáhrigen Durchschnitt die iúberraschend kleine Jahres-Nieder- 

schlasgsmenge von 12"8 ergab, lieferte fůr die ersteenannte Station ein 4jáhriges 

Mittel*) die tropische Menge von 8172, obwol beide Stationen nicht gar zu weit von 

einander entfernt liegen und eine Hóhendifferenz von nur 600" aufweisen.  Denn 

wenn man auch die zweite Angabe unter Hinweis auf die besondere relative Lage 

der Station fůr plausibel halten kónnte, so blieb das erste, in ganz Osterreich ohne 

Beispiel dastehende geringe Beobachtungsresultat unbegreiflich, ja forderte zur 

Láugnung seiner Richtigkeit geradezu heraus. 

Ausserdem schienen mir die niedrigen Durchschnittszahlen Sonklar"s, So- 

weit sie die Niederschlagsmengsen der Umgebung von Prag ausdrůcken, nicht un- 

bedenklich zu sein, namentlich wenn mán den Charakter der kollokalen Flora in 

Betracht zieht. Denn wie der beste jetzt lebende Kenner derselben, Prof. Dr. Z. 

Čelakovský mir gegenůber sich geňussert, můsste er steppenartig sein, was jedoch 

hier nicht zutrifft,*) ja im Gegentheil viel reichlichere Niederschlagsmengen zur 

Voraussetzune hat. 
ť 

Diese und noch viele andere Zweifel, welche ich in die Richtigkeit von 

Sonklar's Grundlagen der Isohyčtenfihrung gesetzt, brachten mich nun dahin, durch 

erneuerte Beobachtungen, resp. ombrometrische Messungen ein Materiale anzu- 

streben, welches unanfechtbare Schlussfolgerungen zu ziehen und daher entweder 

die Berechtigung oder die Beseitigung der álteren Durchschnittsangaben auszu- 

© sprechen erlauben wůrde. 

Als mir daher die Leitung der meteorologischen Abtheilung der natur- 

wissenschaftlichen Durchforschung von Bohmen anvertraut wurde, verlegte ich mich 

hiebei fast ausschliesslich auf Sammlung und Sichtung von ombrometrischen Be- 

obachtungsresultaten, zumal die geringen Hilfsmittel *) ohnehin eine Einschránkung 

nothig machten, und erweiterte das betreffende Beobachtungsnetz nach und nach 

soweit, als es eben moglich war. Dabei waren zwei Faktoren entscheidend und 

zwar die zur Anschaffung von Apparaten angewiesenen Geldmittel und die spon- 

tane Theilnahme von Freunden der betreffenden Beobachtungen, welche auf eigene 

Kosten einzelne Stationen ins Leben gerufen. Auf diese Weise gelang es mir 

1) 1. c. Tabelle A. 

2) Diese 4 Jahre ciengen der eben erwáhnten 5jáhrigen Reichenauer Beobachtunoszeit vor- 

aus, wáhrend der Beobachter derselbe war, so dass wir hier wahrscheinlich die Ergeb- 
nisse von einigen ungemein nassen und darauf folgenden sehr trockenen Jahren haben.. 

S) Das Vorkommen von Stipa penmata und einigen wenigen anderen derartigen Pflanzen. 
an besonders trockenen Bereglehnen ist hier irrelevant. 

*) Der regelmássige Beobachter der Temperatur, des Barometerstandes u. a. dgl. Elemente © 

ist mehr oder weniger Sklave der betreffenden Instrumente, und verlangt in der Regel 
eine Entlohnung, die nicht niedrig gegriffen sein darf, soll nicht seine Gewissenhaftig- 
keit sich im Laufe der Zeit abschwáchen. Ansnahmen von dieser begreiflichen Er- 

scheinung kommen wohl vor, aber selten. 
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Beobachtungsresultate zu sammeln und fast ohne Ausnahme theils im Detail, theils 

in Monats- und Jahressummen zu veroffentlichen.“) 

Um diese rasche Zunahme der Stationen im J. 1878 und 1879 begreiflich 

-zu machen, will ich nur bemerken, dass sie der energischen Unterstůtzung dieses 

- Unternehmens von Seite des durch seine hervorragenden Leistungen auf dem Ge- 
- biete der Landeskultur auch im Auslande růhmlichst bekannten Centraldirektors 

der kaiserlichen Privat- und Familienfonds-Gůter, Herrn Hofrathes Josef Ritter vom 
Berte! zu verdanken ist, indem derselbe nicht nur auf den seiner Verwaltung 

-sich erfreuenden Domainen zahlreiche Ombrometer-Stationen errichtet, sondern auf 

seine diesbezůsglichen Erfolge hinweisend gar viele Herrschaftsbesitzer zu gleichem 

| Vorgehen veranlasst hatte. 

Die zweite, in das vorletztangefůhrte Jahr fallende ausserordentliche Ver- 
- dichtung des ombrometrischen Beobachtungsnetzes erfolgte ber Beschluss des 

Forstvereines fůr das Kónigreich Bóhmen, wornach die sámmtlichen, durch seine 

Initiative hauptsáchlich in Waldgegenden errichteten und durch seine Organe 
einige Jahre“) geleiteten Stationen mir zur weiteren Fiihrune zugewiesen wurden, 

nachdem schon frůher eine nicht unbedeutende Anzahl von Stationen die Beobach- 

tungsresultate an beide Leitungsstellen allmonatlich einzusenden sich veranlasst 

„gefunden. Hiebei trat nur die immerhin wichtige Anderung ein, dass von nun 

an bloss die leichter erháltlichen ombrometrischen Resultate gewiinscht wurden, 

wáhrend frůher auch Temperatur- und Luftdruckbeobachtungen u. dgl. zu ver- 
zeichnen waren. 

Hiedurch kam ein Netz von ombrometrischen Stationen bei uns zu Stande, 

!) Die betreffende Publicirung geschah unter dem Titel „Resultate der in Bohmen gemachten 
ombrometrischen Beobachtungen“ auf Kosten der kón. bóhm. Ges. d. Wiss., zu welchen 
in den letzten Jahren seitens des hydrom. Kom. f. d. Kón. Bóhmen ein Beitrag geleistet 
wird; dieselben sind mit dem Jahre. 1875 beginnend in einzelnen Bánden daselbst sowie 
auch in allen Buchhandlungen káuflich. 

*) Die Errichtung fállt in das J. 1878, die erste Publikation in das J. 1879; die Anregung 

gieng von Prof. Em. R. v. Purkyně in Weisswasser aus, wo auch die Leitung ihren Sitz 

hatte und zwar unter der Aegide des H. Oberforstrathes F. R. v. Fiskali. 

o 
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wie es kaum ein Land Europa's aufweisen kann,“) und welches nun nicht nur die 

orosse Frage nach der durchschnittlichen Jahresmenge des hydrometeorischen Nieder- 

schlags, sondern auch die vielen Nebenfragen, Faktoren betreffend, welche auf diese © 
Menge Einfluss nehmen, endlich zu lósen gestatten wird. Denn die Erfahrungen, 

die im Laufe der Jahre in dieser Richtung gemacht wurden, lassen zuversichtlich 

erwarten, dass auf diese Weise das erwůnschte Ziel erreicht werden muss, ja die 
Beobachtunesresultate, die bisher zur Verfůgung stehen, erlauben in vielerlei wich- 

tigen Fragen schon jetzt ein entscheidendes Wort zu sprechen, wie eben hier ge- 

zeigt werden soll. 

Schliesslich mag noch bemerkt werden, dass es bei Benůtzung des ombro- 

metrischen Beobachtungsmateriales von grosser Wichtigkeit ist, die Aufstellune der 

regenauffangenden Gefásse durch Autopsie kennen zu lernen, ja wo móglich auch 
die persónliche Eignung des Beobachters abschátzen zu kónnen, weil hiedurch zwei © 
Faktoren genauer bekannt werden, welche auf das Zustandekommen der betreffenden 

Beobachtungsresultate von Einfluss sind. Denn eine regelwidrige Aufstellune des 

Auffanesgefásses vermindert oder vermehrt die Menge des zugehorigen Nieder- 
schlages 2) sowie dieselbe auch durch eine mehr oder minder gewissenhafte Ab- 
messunesart beeintráchtigt werden kann. Und wenn sich Alles in bester Ordnung 
befindet, so ist noch eine ungenaue Kenntnis der Lage der Ombrometerstation, 

namentlich deren Hóhe ůúber dem Meere bei vielen Schlussfolgerungen von schád- 
lichem Einfluss, wie sich dies, leider! in vielen Fállen nachweisen lásst.*) 

Seit ich daher die Leitung des ombrometrischen Beobachtungsnetzes in 

Bóhmen ibernommen habe, war es stets mein Štreben, personlich die Beobachter 

sowie alle Umstánde, welche irgendwie die betreffenden Messungsresultate beein- 

flussen kónnten, an Ort und Stelle kennen zu lernen. In Folge dessen kann ich mir 

ein volleiltigces Urtheil úber die Provenienz der meisten diesbezůglichen Daten 
bilden und den Grad der Zuverlássigkeit der betreffenden Zahlen abschátzen, ein 

Vortheil, der mir namentlich bei Schlussfolgerungen sehr zu statten kommt. Dass 

es jedoch personliche Růcksichten sind, welche derartige Details zu veróffentlichen 

nicht rathsam erscheinen lassen, ist wohl begreiflich, weshalb hier nur flůchtie 
dessen Erwáhnune geschieht. 

1) Es entfallen durchschnittlich 3 Stationen auf 4[] Meilen, wáhrend England nur 2 auf 
5[) M. záhlt und anderwárts noch weniger deren vorkommen. 

2) So liefert z. B. der am Dache der Sternwarte zu Prag befindliche Ombrometer im Jahr 

durchschnittlich 10%, weniger als in meinem Garten (NC. 1504—II.) gemessen wird. 

5) So hat z. B. J. Berthold in seiner sehr fleissig ausgearbeiteten Monographie „Das Klima 
des Erzgebirges“ die Purkyně*schen Hóhen der Ombrometerstationen im běhmischen 

Erzgebirestheile fůr richtig gehalten und auf Grundlace derselben zwei auffallende Ano- 

malien in Betreff der Zunahme der Niederschlagsmenge mit der Hóhe konstatirt; setzt 

man aber richtige Hóhenangaben ein, wie sie z. B. die neuesten Generalstabskarten fůr 

Bóhmen enthalten, so fallen beide Anomalien weg. 

ši Jon k NB Pokec 
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: Erster Abschnitt. 

4 Beschreibung der Ombrometer. 

3 Erst in der neuesten Zeit hat man die Vermuthung ausgesprochen und 

auch den Nachweis gefiihrt, dass die Oualitát oder áussere Ausstattung des Ombro- 

-meters einen merklichen Einfluss auf das Messungsresultat des atmosphárischen 

i Niederschlages nehmen kónne, wobei namentlich zwei Umstánde, námlich einerseits 

-die Dimension des Auffangsgefásses, anderseits die Beschaffenheit seines Randes, 
ť. einer náheren vergleichenden Untersuchung unterzogen wurden.) 
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Fig. 1. 

; Wer die gecenseitigen Entfernungen der einzeln niederfallenden Regen- 
© tropfen, namentlich bei einem aus bedeutender Hohe herabgelangenden Sommer- 

© regen, ins Auge fasst, wird sicher zugeben, dass bei grósseren Auffangsfláchen richti- 

© gere Resultate erzielt werden als bei kleineren, ja dass es bei kurz dauernden gross- 

: trópfigen Regen Fláchenelemente geben kann, auf welche zufállig kein Niederschlag 

1) Sieh Lang „Uber Messung der Niederschlagshěhen“ Meteor. Zeitsch. 1884, pag. 431 u. Bauer 

»Vereleichung von Regenmessern“ Beob. der meteor. Stat. im K. Bayern, 1885, pag. XXX. 
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trifft; auf der anderen Seite ist jedoch ebenso ersichtlich, dass mit der Vergrósse- 
rung der Auffangsfláche des Ombrometers nicht gleichmássie die Richtigkeit der Mes- 

sungsresultate steige, sondern dass es eine Grenze geben můsse, úber welche hinaus 

die Vergrósserung derselben ohne Einfluss auf die genannte Richtigkeit bleibt. 

Fůr mich stand dies wenigstens a prtori fest, als ich daran gehen sollte, 

fůr das zu errichtende ombrometrische Netz neue Auffangsgefásse machen zu lassen, 

weshalb ich mich entschlossen habe 0:1 m* fůr die Auffanesfláche zu wáhlen. 

Die Ombrometer haben die in beifolegender Fig. 1. in Auerschnitt dar- 

gestellte einfache Form, wobei A das trichterfórmice Auffanescefáss, dessen Durch- 

messer ab — 35*/, em und dessen Hóhe ac — 11 cm betrágt, und B das mit einem 
sogenannten Bajonettverschluss e versehene Sammelgefáss bedeutet; dieselben sind 
zwischen zwei starken Latten 0% so befestiet, dass die Auffanesfláche ab ungefáhr 

1 m hoch úber dem Erdboden pp sich befindet. Wie eine einfache Rechnung 
zeiet, betrást die Kreisfláche, von welcher der Niederschlag aufgefangen und dem 

Gefásse B zugefůhrt wird, nach bekannter Formel 

Lr2a 10T 0 
| A s 3 0 

also bei Vernachlássigung der sehr kleinen Grósse s volle 1000 em*, daher noch einmal 

so viel als bei anderwárts, z. B. in Bayern, in Verwendung stehenden Ombrometern. 

Um zu erfahren, wie die Grósse der auffangenden Gefássfláche das Messungs- 

resultat beeinflusst, stelite ich unmittelbar neben einen solchen Ombrometer einen 

zweiten von vtermal grósserer Fláche auf, und erhielt wáhrend des Sommers 1886, 

wenn s die Messungsergebnisse am kleinen, S am grossen Ombrometer bezeichnet, 

folgende eleichzeitige Resultate: 

Juni s 4 s | S | Z | 

3. | 22mm | 8:8 8-9 rm a 
Akad i ÚŘOA 0:4 04 00 
5. O4 16 18 — 02 
7. 95 10:0 112 jo 
8. 9-2 8-8 9:5 — 07 

10. 0-4 16 1'7 BR 
14. 6-0 240 242 — 02 
15. 41 164 170 — 06 
iR. 31 194 134 — 10 
17. 4-7 18:8 19:8 — 10 
18. 90 8-0 8-1 — 01 
19. 0-1 0-4 0:4 0-0 
20. 5-4 21:6 21:7 04 
91. 15:0 60:0 59-92 +08 
23. 0-6 24 97 ka“ 
24. 45 18:0 T6 +04 
99. 10 4-0 40 0-0 
30. 0-9 3-6 40 — 04 

| zusammen.. .| 2208 | 2256 748 
also — 12"" | 
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PRES 

Juli s | 4s | S ZA 

zad oo 31 7220 PROUD 71 + 01 
to 127 50-8 492 + 16 

10. 20-3 812 797 + 15 
11. 14 5:6 Pyl + 05 
12. O4. 16 12 + 04 
18. 1:5 60 6:8 — 08 
oi 0:4 16 17 0 
15. 21 84 9-0 — 06 

13 52 60 — 08 
18. 0-2 0-8 07 +01 
23. 13:2 528 620 — 92 
24. 3:3 13:2 87. | © —05 
25. 2-6 104 ak d ábkaý kdy 
28. 8136 34:0 s) 12 pill 
20 A Ao k o 20 22 s 

zusammen . „| 280-4 288-1 — hd 
also — 197" 

| August s 4 s | S A | 

1.1040 16 15 m L 01 
2. 2:8 112 W673 04 
8. 12 48 bl — 03 
8. 19 76 74 L OB 

12. 117 46:8 472 — 04 
15, 26 104 | 10:5 S 
2, 13:2 528 485 + 43 
25. 78 312 29-8 bd 

zusammen . „| 1664 1616 j + 48 
also + 12" 

September | s | 4 s | S A 

18 1127% | 448 | 445mm + 03 
12. 0-6 24 26 — 02 
6 PoP PPR 16:4 170 dp; 
22. T1 28:4 | 292 sd 
28. 34 13:6 142 — 06 
30. 05 20 | 21 (i 

zusammen . „| 1076. | | 1096 — 20 
also — 05""" 



16 

Wie aus diesen Daten ziemlich klar hervorgeht, bieten nur starke Regen- 

gůsse gróssere positive Differenzen, wáhrend geringere Niederschláge im grósseren 
Auffangscefásse vorwiegend mehr Wasser liefern als im kleineren. Indessen sind 
diese Differenzen im Einzelnen wie im Ganzen so gering, dass man sie auf Rech- 

nung der Beobachtungsfehler setzen kann; denn im vorliegenden Falle, wo vier 
regenreiche Sommermonate verglichen erscheinen, gleichen sich zwei Monatsergeb- 

nisse aus und bleibt bei 1958 mm Gesammtniederschlags bloss die Differenz 

von 2:4 mm, also wenig mehr als 19, (1:23) zurůck. 

Aus dieser Versuchsreihe, die noch weiter fortgesetzt wird, kann man also 
die Beruhigung schopfen, dass die von mir eingefůhrten Ombrometer eine hin- 

reichend grosse Auffangsfláche besitzen, und dass daher die damit erzielten Mes- 

sungsergebnisse volles Vertrauen verdienen. 

Dabei bleibt jedoch die Wahrscheinlichkeit bestehen, dass Ombrometer 

mit bedeutend geringerer Auffangsfláche merklich kleinere Beobachtungsresultate 

bieten důrften, obwohl nicht von einer solchen Grósse, um dadurch die bedeuten- 

den Differenzen erkláren zu kónnen, welche zwischen den mittleren Regenmengen 

bestehen, je nachdem sie zu Beginn dieses Jahrhundertes oder in den letzten 

Jahren erhalten wurden. Denn diese Unterschiede kónnen mitunter sehr bedeutend 

sein, wie die nachfolgenden Angaben, Stationen betreffend, von welchen Durch- 

schnittszahlen von mehr als 10 Jahren *) bekannt sind, entnehmen lassen : 

Regenmenge 

Station áltere | © neueste Unterschied 

Angabe 

Budweis DA GD — 6977" 

Čáslau 433 581 — 148 
Deutschbrod 509 631 — 122 

Eger 545 623 — 48 

Kaaden 468 520 — 52 

Krumau 606 645 — 39 

Leitmeritz 503 495 + 8 

Pilsen 454 D39 — 8 

Prag 398 532 — 154 

Rehberg 1645 1102 + 543 

Stubenbach 2261 1440 -+ 821 

Tepl D5 613 — 100 

Weisswasser 632 130 — 9 

Winterberg 188 668 +- 120 

Zlonic 415 | D30 — 115 

1) Der Durchschnitt von den letzten 7 Jahren 1879—1886 ist zufállig úbereinstimmend mit 

dem Durchschnitt der letzten 11 Jahre. 
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Wie diese bedeutenden Differenzen zu erkláren sind, wollen wir vorláufig 

unerórtert lassen und heben nur hervor, dass die úbermássicen Entwaldungen, 

welche in den letzten Decennien den Bolimern ld getrofien, nebst den gleichzeitig 

durchgefůhrten Entsumpfungen, welche namentlich auf der Herrschaft Gross-Ždikau 

* veranstaltet wurden, im Štande sind gar Vieles aufzukláren. 

Es wird zwar hie und da behauptet, der Wald als solcher habe keinen 

- Einfluss auf die atmosphárischen Niederschlagsverháltnisse, woraus dann der Schluss 

- gezogen wird — und dies ist wohl zu beachten! —, die Entwaldung schádige nicht 

-das Land, worauf sich dann die Forderung grůndet, man solle die Verfigbarkeit 

-des Waldes nicht durch besondere Gesetze regeln, beziehungsweise einschránken, 

-sondern wie bei anderen Eigenthumsobjekten ganz frei werden lassen. 

Ohne entscheiden zu wollen, wie sich dies anderwárts verhalte, wiederhole 

čich in Betreff Bohmens die Behauptung, dass der Wald im Ganzen einen wohl- 

- thátigen Einfluss nicht nur auf die Menge, sondern auch auf die Vertheilung der 
© Wasserniederschláce besitze; in seiner kihleren Nachbarschaft fállt der Regen 

„nicht nur reichlicher, sondern auch háufiger, zugleich aber werden hier die exces- 

siven Gewittererscheinungen abgeschwácht, so dass er in dieser Beziehung das 

Analogon eines grossartigen Systems von minimalen Blitzableitern vorstellt. 



Zweiter Abschnitt. 

Úber die Vertheilung der Ombrometer-Stationen im Lande. 

Wie schon in der Einleitung bemerkt wurde, entstand das jetzige viel- 

maschige Netz der regenmessenden Stationen nicht auf einmal, sondern weist in 

seiner Entwickelung dre? Eipochen einer besonderen Zunahme auf, so dass es hie- 

durch nicht zu einer einheitlichen Gestaltung gelangen konnte, sondern Unregel- 

mássigkeiten aufweisen muss, welche dieser Genesis entsprechen. 

Die este Ausgestaltung desselben ging planmássie von mir aus, indem bei. 

den bescheidenen, damals zur Verfůgung stehenden Mitteln genau erwogen werden 

musste, wo neue Regenmessungen am wůnschenswertesten wáren.  Einige von den 

fůr die Centralanstalt in Wien thátigen Stationen wurden zugleich beigezogen, so 

dass in kurzer Zeit eine nicht unbetráchtliche Menge von Beobachtungsdaten zur 

Verfigune stand. 

Die zweite Phase wurde durch die Errichtune der ombrometrischen Sta- 

tionen an den kaiserlichen Privat- und Familienfondsgůtern in Bohmen eingeleitet, 

wodurch die bisherige Zahl der Beobachtunesstationen sofort verdoppelt wurde, 

wáhrend die Vertheilung derselben, der Provenienz entsprechend, sich unoleich- 

mássie gestaltete, was jedoch fiir das Studium von Detailfragen der Hyětographie 

sehr erspriesslich war. 

Der dritte, letzte und bedeutendste Zuwachs erfolete im J. 1884, wo das 

orósste Netz von ombrometrischen Štationen, wie es der bohmische Forstverein 

im J. 1878 ins Leben gerufen, mit dem unter meiner Leitung bisher stehenden 

Netze sich vereinigte und demselběn namentlich sehr zahlreiche Waldstationen 

zufůhrte. Dass dabei nicht wenige Forststationen eingegcangen sind, braucht nicht 

verschwiegen zu werden, und dies um So weniger, als hiedurch gerade weniger 

cifrige und zuverlássige Beobachter sich selbst aus dem Verbande ausgeschie- 

den haben. 

Darnach ist es begreiflich, dass die Lage der einzelnen Štationen einen 

gar verschiedenen Charakter besitzen muss, je nachdem sie in einer Stadt, in einem 

Dorfe, oder in einem allein stehenden Meierhofe, beim Forsthause am Rande oder 

inmitten eines Waldes steht. Daraus wird es auch erklárlich, dass die blosse An- 

sabe der Stationsbenennune in den meisten Fállen nicht genůgt, um dem Leser 

ihre Lage bekannt zu machen; wer kennt denn z. B. alle die zahlreichen Forst- 

háuser Bóhmens ? : 

Um dem Leser das Auffinden der einzelnen Regenstationen auf welcher 

Karte immer měglich zu machen, sind daher im nachfolgenden alfabetischen Ver- 

zeichnisse die geographischen Coordinaten bis auf halbe Minuten genau angegeben, 

l MM 
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so dass man darnách zu dem eventuell fraglichen Namen die Lage als Kreuzungs- 

punkt zweier Linien sofort mit der erforderlichen Genauickeit auf einer Karte zu 
- bestimmen im Štande ist. Um jedoch auch umgekehrt zu einer jeden, in beiliegender 

Karte verzeichneten Station den zugehorigen Namen zu finden, wurde ein beson- 

derer „Schlůssel“ zusammengestellt, wodurch die Stationen, in viereckige Gruppen 

„durch die nach halben Graden fortschreitenden Meridiane und Parallelkreise der 

Karte abgetheilt und somit mit drei Zeigern versehen, wovon der grosse Buchstabe 

die betrefende Kolonne, der kleine die Zone und die beigefůgte Zahl den gesuchten 

Punkt in dem hiedurch bestimmten Viereck angibt, auf eine sehr einfache Weise 

gefunden werden kónnen. Sucht man z. B. die Lage der Station Espenthor Bd 11, 

so bestimmt man zuerst die Kolonne B, dann die Zone ď und findet in dem be- 

trefenden Viereck leicht die Zahl 11, bei welcher der fragliche Punkt eingetragen 

erscheint. Sucht man hingegen den Namen der Station He, so liefert unser 
Schlůssel in der mit He ůberschriebenen Kolonne sofort an 8. Stelle den Namen 

 Brunnkress. | 

Es wáre freilich einfacher gewesen die Namen in die Karte selbst einzu- 
tragen; aber dies hátte einen doppelten Nachtheil zur Folge gehabt. An manchen 

Stellen der nicht besonders grossen Karte wáren die Namen fórmlich in einander 
verschwommen — so dicht sind in máanchen Gegenden Bohmens die Stationen bei- 

sammen, — und bei dem vielfárbigen Úberdruck wáre die Deutlichkeit der Schrift 

sehr geschádigt worden. Und eine zweite, blos die Namen enthaltende, gróssere 

Karte beizufůgen war nicht unbedinst nothwendig, da es sich doch in erster Linie 

um die Gesammtdarstellune der Regenmengen handelt, also um ein einheitliches 

Bild, das der ihm zu Grunde liegenden Details um so leichter entbehren kann, 

als dieselben in dem beigegebenen Text leicht aufzufinden sind. 

Schliissel zur hyétografischen Karte von Bóhmen, 

betreffend die darin verzeichneten 

Ombrometer-Stationen. 

A, b. 10. Neuhof. | 8. Heinrichserůn. 
1. Nepomuk. 11. Eisendorf. | 9. Hartenberg. 

A, c. 12. Wenzelsdorí. 10. Falkenau. 

1. Grafengrůn. + 11. Schaben. 

2. Schmelzthal. u 12. Kohling. 
9. Michelsbere. 1. Nancy. 13. Eger. 

-4 Důrflas. 2. Frůhbuss. 14. Neuhaus. 

D. Gottschau. 3. Balmthal. 15. Amonserůn. 

6. Heiligen. 14. Grasslitz. 16. Kónigswart. 

7. Inselthal. 5. Neudorf. 
8. Můhlloh. 6. Hochgarth. Pb 
9. Neuháusel. T. Wólfling. 1. Sichow. 
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. Ježow. 

»"Taus. 

. Herrnstein. 

. Bítow. 

. Bekryt. 

. Klattau. 

. Philippsberg. 

„ Modlín. 

10. Glosau. 

11. Bistriz a. d. A. 

12. Fuchsbere. 

13. Osserhůtte. 

14. Storn. 

15. Eisenstein. 

16. Hurkenthal. 

GO OOM OI OU RB OD 

Bye. 

1. Tepl. 

2. Hurkau. 

3. Schwanberg. 

4. Nekmíř. 

5. Fribus. 

6. Mies. 

T. Harabaska. 

9. Wierau. 

9. Chotěschau. 

10. Hollejschen. 

11. Marschgrafen. 

12. Wituna. 

15. Merklín. 

14. Přestic. 

15. Ptenín. 

16. Ruppau. 

17. Břeskowic. 

18. Kronporičen. 

19. Nezdic. 

B, d. 

. Weipert. 

. Bpitzberg. 

. Bonnenbere. 

. Kupferberg. 

„ Bárenwalde. 

. Kaaden. 

„ Winteritz. 

. Grossenteich. 
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. Duppau. 

. Maschau. 

. Espenthor. 

. Schneidemůhl. 

„ Olitzhaus. 

. Bukwa. 

. Gássing. 

„ Worschka. 

„ Werscheditz. 

. Petschau. 

. Rabenstein. 

Be: 

. Reitzenhain. 

. Kalich. 

C, a. 

. Půrstling. 

. Buchwald. 

. Fůrstenhut. 

. Bchatawa. 

. Neuthal. 

C, b. 

Kbel. 

. Zinkau. 

. Nepomuk. 

. Žiwotic. 

. Horažďovwic. 

„ Welhartic. 

. Hrádek-Defours. 

. Stráž. 

„ Langendorf. 

„ Bergreichenstein. 

. Stubenbach. 

„ Gross-Ždikau. 

. Winterbere. 

. Goldbrunn. 

. Schátzenwald. 

„ Maader. 

. Kaltenbach. 

„ Aussergefild. 

C, c. 

laps: 

2. Rohy (Krašow). 

V . Kříč. 

„ Kohoutow. 

. Schwabín b. Zbirow. 

. Kamenic. 

„ Pilsen. 

. Žďár. 

. Strašic. 

. Wysoká. 
„ Wildstein. 

. Brennporičen. 

. Padrť. 

„ Mišow. 

„ Lukawic. 

. Hadowka. 

. Hradišť. 

. Struhař. 

. Planín. 

. Teslín. 

. Stěrbina. 

. Roželau. 

. Smedrow. 

. Letin. 

But: 

. Skašow. 

„ Luh. 

C, d. 

. Oberdorf. 

. Hochpetsch. 

. Steinwasser. 

„ Widobl. 

„ Postelberg. 

Laun. 

„ Neuschloss. 

„ Gitolib. 

„ Fůnfhunden. 

. Ratschitz. 

. Mohr. 

. Gross-Černic. 

. Strojedic. 
. Alberitz. 

Rudolfi. 

Schweitzerhaus. 

Woratschen. 

Huberti. 

Rakonitz. 

Hubenow. 
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C, e. 

„ Zinnwald. 

. Siebengiebel. 

. Schweissjáger. 

„ Kosten. 

„ Neustadt. 

„ Langewiese. 

„ Ossegs. © 

„ Dux. 

„ Einsiedel. 

. Rothegrube. 

„ Eisenberg. 

. Bilin. 

. Rothenhaus. 

. Rosselhof. 

„ Mirešowic. 

D, a. 

„ Dobšic. 

. Christianbere. 

„ Bohouškowic. 

„ Rothenhof. 

„ Krumau. 

„ Hirschbergen, Plók- 

kenstein. 

. Schwarzbach. 

. St. Thomas. 

„ Neuháusel. 

„ Hohenfurt. 

„ Andreasberg. 

D. b. 

. Čimelic. 

. Blatná. 

„ Čekanic. 

. Sedlic. - 

. Květow. 

. Neudorf. 

Wráž. 

. Rothoujezd. 

. Písek. 
„ Mladějowic. 

. Paseky. 
„ Libějic. 
. Rabín. 

jev = 
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Dre, 

, Třebotow. 

Obíš. 

. Kytín. 

. Mníšek, Skalka. 

. Čisowic. 
„ Podluh. 

. Běchčín. 

„ Dobříš. 

„ Kozohor. 

. Náwes. 

. Kurzbach. 

. Příbram. 

„ Podles. 

. St. Johann. 

„ Rožmitál. 

. Smolotel. 

„ Kamaik. 

. Březnic. 

„ Bukowan. 

„ Líz, Wacikow. 

. Sochowic. 

„ Worlík. 

D, d. 

. Rothoujezd. 

„ Libuš. 

„ Libochowic. 

„ Budin. 

. Hracholusk. 

„ Wražkow, Georges- 

bere. 

. Peruc. 

. Budenic. 

. Radošín. 

. Taužetín. 

„ Bilichow. 

. Stradonic. 

„ Zlonic. 

. Křowic, Hospozín. 

. Želewčic. 

. Ješín. 

. Zwoleňowes. 

. Zeměch. 

„ Minkowic. 

. Kornhaus. 
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. Thiergarten. 

„ Holous. 

AD iddrě 

. Mrakau. 

. Žilina. 

„ Dobrai-Gr., Kl. 

„ Kladno. 

„ Přítočno. 

. Unhošt. 

„ Lidic. 

. Jenč. 

. Hostiwic. 

. Swarow. 

. Hořelic. 

„ Tachlowic. 

. Chrustenic. 

. Půrglitz. 

iné) 

. Herrnskretschen. 

. Reinwiese. 

„ Niedererund. 

„ Binsdorf. 

„ Christianburg. 

. Schneeberg. 

Biela. 

„ Adolísgrůn. 

„ Liebwerd b. Tetschen. 

„ Kulm. 

. Můhlorzen. 

2. Grosspriesen. 

, Tůrmitz. 

. Steben. 

. Sedl. 

. Kundratic. 

. Kuteslawitz. 

. Geltschháuser. 

. Ploškowic, Pičkowic. 

„ Leitmeritz. 

„ Mileschau. 

„ Lhota b. Trebnitz. 

„ Borec. 

„ Lobositz. 

E, a. 

, Budweis. 
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. Schweinitz. 

„ Welešín. 

. Subschitz. 

. Bonnbere. 

. Gratzen. 

Oemau. 

. Kohout. 

„ Hodenic. 

„ Kaplic. © 
„ Deutsch-Beneschau. 

„ Briinnl, Stropnic. 

. Schwarzthal. 

„ Rosenberg. 

. Sofienschloss. 

. Zartlesdorf. 

„ Buchers. 

E, b. 

Tábor. 

Zelč. 

Soběslau. 

. Moldautein. 

Sb. 

Zarnau. 

„ Altthiergarten. 

. Poněšic. 

. Frauenberg. 

„ Wittingau. 

. Černic. 

B© 

Buda. 

Habr. 

Penčic. 

. Stěchowic. 

Tomkowka. 

„ Wostředek. 

Nedwěz. 

. Beneschau. 

„ Lhotka. 

„ Lišná. 

„ Hoch-Chlumec. 

. Petrowic. 

„ Branžow. 

. Milčín. 

„ Stupčic. 

bBÝ F 
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E, d. 

. Hoch-Medonosť. 

. Unter-Beřkowic. 

Citow. 

Střem. 

Cernawa. 

. Strenic. 

. Bezno. 

Bišic. 
. Hlawno Kostelní. 

„ Kochánek. 

. Kopa. 

. Hlawenec. 

. Bojowic. 

. Přerow-Alt. 

. Brandeis a. d. Elbe. 

„ Neuhof. 

»(brac: 

. Břewnow. 

„ Miskowic. 

. Jungfer-Břežan. 

E, e. 

. Herrnwalde. 

„ Rumbure. 

„ Kirnscht. 

. Schónborn. 

„ Kreibitz-Neudorfel. 

. Bohmisch-Kamnitz. 

„ Grossmergthal. 

. Hochwald. 

. Tannenberg b. Blot- 

tendorť. 

„ Rohrsdorf, 

. Haida. 

„ Zwickau. 

. Kreuzbuche. 

„ Kleinbocken. 

. Sandau. 

. Schwojka. 
. Reichstadt. 

„ Wartenberg. 

. Niemes. 

. Neugrund. 

. Heuthor. 

. Heidedorfel, 
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„ Wobrok. 

. Hirschberg. 

. Strassdorf. 

. Hiůhnerwasser. 

. Bósig. 

. Hauska, Wojetín. 

. Weisswasser. 

„ Dobern. 

F, a. 

. Hintere Heger. 

. Althůtten. 

F, b. 

. Pacow. 

„ Pilgram. 

. Proseč- Wobořišt. 

„ Černowic. 

. Čejkow. 

. Althůtten. 

. Klenau, 

„ Kopce. 

. Neuhaus. 

10. 

„ Margarethen. 

„ Leinbaum, Kunas. 

„ Landstein. 

Sýkora. 

F, c. 

. Brník. 

. Rosteř. 

. Kocourow. 

. Westec. 

. Althůtten. 

. Zderadín. 

Čestín. 

„ Zbraslawic. 

„ Zhoř b. Rothjanowic. 

Ppař 

. Kácow. 

. Chabeřic. 

„ Hammerstadt. 

„ Wlaším. 

. Tomic. 

„ Jizbic. 

. Senožat. 

„ Kališť. 
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F, d. 

„ Wobrubec. 

. Jungbunzlau. 
Ledec. 

„ Neuschloss. 

. Laučeň. 

„ Dymokur. 
. Kluk. 

„ Kolín. 

F, e. 

„ Neustadtel. 

. Grottau. 

„ Olbersdorf. 

„ Weissbach. 

„ Górsbach. 

, Freudenhohe. 

. Machendorf. 

„ Drachenbere. 

„ Neuwiese. 

. Reichenberg. 
. Hanichen. 

. Světlá. 

. Krassa. 

. Bohmisch-Aicha. 

. Hlawic. 

, Mukařow. 

„ Turnau. 

„ Podmoklic. 

„ Wordan. 

G, b. 
„ Libic. 

„ Dobřikow. 

9. Glashitten. 

G,-e. 

„ Heřmanměstec. 

„ Chrudím. 

. Čáslau. 

„ Zbislavec. 

„ Kalk-Podol. 

Ň Deblau. 

Zák. 
. Ronow. 

. Hraběšín, 

. Nassaberg-Libáň. 

„ Proseč. 

„ Dobrowítow. 

. Klokočow. 

. Stříteř. 

„ Rohozna. © 
„ Chotěboř. 

. Ždirec. 

. Světlá. 

. Pelestrow. 

. Frauenthal. 

„ Borau. 

„ Deutschbrod. 

. Skála. 

G, d. 
. Studynka. 

. Jičín. 

. Lhota šárová. 

. Jičínowes. 

„ Maňowic. 

. Chotěborky. 

„ Hořeňowes. 

. Osek. 

. Sloupno. 

. Libčany. 
, Elbeteinic. 

„ Pardubic. 

G, e. 

. Neuwelt. 

„ Petersbaude. 

. Stefanshóhe. 

„ Kaltenbere. 

, Rezek. 

„ Friedrichsthal. 

. Rudolfsthal. 

. Klein-Aupa. 

„ Riesenhain. 

„ Marschendorf. 

„ Hohenelbe. 

. Branná. 

. Čistá. 

„ Wilhelmshóhe. 

F ©, 

„ Nabočan. 
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. Rosic. 

. Zaječic. 

. Smrček. 

„ Koschumberg. 
„ Neuschloss. 

. Leitomyschl. 

„ Wčelákow. 

. Richenburg. 

. Paseka. 

„ Lubno. 

„ Hlinsko. 

„ Karlstein b. Swratka. 

. Laubendorí. 

. Kurau. 

. Millau. 

H, d. 

„ Roth-Kostelec. 

„ Prorub. 

. Kukus. 

„ Trubijow. 

„ Dubno. 

„ Náchod-Pilhof. 

„ Bóohm.-Skalic. 

„ Bohm.-Čerma. 

„ Frimburg. 

. Sattel, Dobřan. 

„ Neznášow. 

. Smiřic. 

„ Dobruška. 

. Černilow. 

„ Wranow. 

„ Opočno. 

. Přepych. 
. Ledec. 

. Swinar. 

„ Wysoká, Neu-Kónig- 

grátz. 

. Týnišť, Albrechtic. 

„ Jahodow. 

. Kostelec a. d. Adler. 

„ Gross-Čerma. 

. Bošín. 

„ Ober-Jelení. 

. Hájek, Perná. 

„ Choceň. 
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i J, c. 3. Rokytnic. 

1. Ruppersdorf. 1. Wildenschwert. 4. Slatina. 

2. Johnsdorf. 2. Příwrat. 5. Hasendorí. 

3. Wekelsdorf. 3. Mándrik. 6. Senftenberg. 

4. Braunau. 4. Bohnau. 1. Lichtenau, 

5. Wostaš. 5. Bistrau. 8. Linsdorf. 

6. Starkstadt. 6. Brůnnlitz. 9. Ober-Morau. 

1 Bolte: 10. Grulich. 

8. Brunnkress. Je 11. Ober-Erlitz. 

9. Bósig bei Polic. 1. Trčkadort. J, e. 
| 2. Gross-Stiebnitz. 1. Barzdorť.') 

Wie aus diesem Verzeichnisse zu ersehen ist, vertheilen sich die Ombro- 

meterstationen nicht gleichmássig úber das ganze Land, sondern befinden sich in 

einigen Gegenden sehr dicht neben einander, anderwárts hingegen ziemlich weit 

von einander, ohne jedoch Liicken aufzuweisen, deren Ausfůllung von Belang wáre. 

Eine besondere Verdichtung dieses Netzes ist namentlich in jenen Gegenden be- 
merkbar, wo sich die kais. Privat- und Familienfonds-Domainen ausbreiten, also 

sůdlich von Přlsen, westlich von Prag, nordlich von Leitmeritz und Kóniggrátz und 
an der mittlere Sázava, ausserdem noch sůdlich von Pardubic, Příbram und Schwei- 

mtz und anderwárts, wo gróssere Domainen liegen, deren Besitzer im wohlerkannten 

eigenen Interesse Ombrometerstationen erhalten, wie dies mit besonders dankbarer 

Anerkennung namentlich von Sr. k. k. Hoheit Ludwig Salvator, Erzherzog von 
Oesterreich, ebenso von den Fůrsten Auersperg, Člary-Aldringen, Colloredo-Mans- 
feld, Fiirstenberg, Hohenzollern-Sigmaringen, Kinský, Liechtenstein, Lobkowicz, Lówen- 

stein- Werthečm, Metternich, Paar, Schaumburg-Lippe, Schwarzenberg, Taxis, Trautt- 
mansdovýf, Windischgráitz, ferner von den Grafen Althamn, Buguoi, Clam-Gallas, 

Clam-Martinite, Czernín, Harrach, Hartig, Herbenstein, Chotek, Kaumitz, Lažanský, 

Ledebour, Nostitz-Fteneck, Pálífy-Brdód, Salm, Schonborn, Stadion, Thun, Waldstetn, 

Wallis, dann von den Freiherrn von Aehrenthal, Bethmann, Dalberg, Hildprandt, 

Kolowrat, Korb v. Weidenhečm, Lilgenau, Pfell-Scharvffenstein, Sina, Sternbach, ausser- 

dem von den meisten geistlichen Wůrdentrágern und Stiftunegsdirektoren Bohmens © 

als Besitzern und Leitern von Domainen u. v. a. Grossgrundbesitzern hervorgehoben 

zu werden verdient. 

!) Bei den auf če endigenden Namen ist nur ein e anzuhángen, um sofort die bohmische 

Benennung derselben Station zu erhalten, wáhrend die mit z geschriebenen Namen 

mehr oder weniger in dieser Richtung geándert erscheinen. 



Dritter Abschnitt. | 
; Durchschnittliche Niederschlagsmengen der einzelnen Stationen. 

i Indem wir nun zu dem wichtigsten Inhalt der vorliegenden Arbeit ber- 
-gehen, námlich zur Angabe der fir die einzelnen Stationen abgeleiteten durch- 
"schnittlichen Jahr "esmengen des Niederschlags wie der Anzahl der Niederschlagstage, 
můssen wir mehrere Bemerkungen voraussenden, um die betreffenden Zahlen in rich- 

„tiger Weise auffassen zu kónnen. 

: Vor Allem werde bemerkt, dass nur die kleinere Hálfte der Stationen so 
viele Beobachtunesjahre lieferte, als zur Bildung eines halbwegs annehmbaren und 

"hinreichend invariablen Durchschnittes *) něthig erscheint — wir halten 10—13 
„nach einander folgende Jahre *) fr erwůnscht —; diese Stationen erscheinen im 

Verzeichnisse mit einem Sternchen versehen, welches der die Beobachtunesjahre 

 angebenden Zahl angefůct ist. 
Neben diesen Stationen erscheinen auch alle úbrigen angegeben, wo nur 

„von geringeren Jahresreihen Beobachtungsresultate vorliegen: denn wenn sie auch 

mícht definitiv úber die Grósse des zugehórigen Durchschnittes abzusprechen er- 

"lauben, so bieten sie doch sehr werthvolle Anhaltspunkte, namentlich fůr die Fůh- 

rung der Isohyčten, von welchen wir im náchsten Abschnitte náher zu sprechen 

haben werden. UÚberdies mag noch hervorgehoben werden, dass diejenigen, bei 

welchen 4 Beobachtungsjahre angegeben erscheinen, mit einem ziemlich bedeutenden 

Gewichte in die Wagschale fallen, da unter diesen 4 Jahren ein sehr nasses (1880), 

-ein sehr trockenes (1885) und zwei so ziemlich normale (1881 und 1886) vor- 

 kommen, der Durchschnitt somit, wie auch der Vergleich mit den Nachbarstationen 

pr, alle Beachtung verdient. 

Ganz anders verhált es sich aber mit der Durchschnittsangabe der Tage, 

-an welchen der Niederschlae gemessen wurde; hier treten an manchen, wenn auch 

mur wenigen Stationen Zahlen auf, welche auf den ersten Blick entweder zu tief 
-oder zu hoch erscheinen. Angaben, die tief unter 100 fallen oder merklich úber 

200 steigen, důrften in Bóhmen sehr selten vorkommen, wo sich im Allgemeinen 

1) Als solche werden von mir Durchschnitte angesehen, welche durch neu hinzukommende 
Resultate hochstens um 2%, alterirt werden. 

2) Die Sonnenfleckenperiode důrfte hier mitspielen; wenigstens lassen sich Reihen von 

trockenen und nassen Jahren feststellen, deren Zahl zusammen genommen dieser Pe- 

riode mehr oder weniger nahe kommt. Damit scheint auch die ůber Stubenbach und 

Reichenau schon in der Einleitung gemachte Bemerkung in Zusammenhang zu stehen. 

3 
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die Durchschnittszahlen zwischen 100 und 150 bewegen, und mit steigender Sta- 

tionshóhe und Niederschlagsmenge auch die durchschnittliche Zahl der Nieder- 

schlagstage sich steigert. 

Wie leicht a priori begreiflich, muss bei der vagen Fixirung und daher 

ungleichen Auffassune des Begriffes „Niederschlaestag“ ein fůr Vereleiche wenig 

taugliches Ergebnis auftreten, selbst wenn keine Vernachlássigungcen von Seite der 

Beobachter vorkommen. Was der eine Beobachter noch als messuneswůrdige Nieder- 

schlagsmenge ansieht und somit durch das betreffende Messunesresultat als Nieder- 

schlagstae statuirt, das erscheint einem anderen, eleich gewissenhaften Beobachter © 

als nicht bedeutend genug, um dadurch die Zahl der Niederschlagstage zu ver- 

OTÓSSETD. 

Man kónnte zwar die untere Grenze, welche mit 0:1 mm durch den Mes- 

sunesapparat selbst fixirt ist, hóher schieben und entweder O5 oder 1 mm dafir 

ansetzen, ohne geringere Niederschlagsmengen in der Monatssumme auslassen zu 

můssen; aber auch diese Feststellung důrfte den Mangel an genauer Vereleichbar- 

keit der Beobachtunesresultate nicht vollstándie beheben. 

Fůgen wir noch hinzu, dass zu dieser verschiedenen subjektiven Auffassung 

derjenigen Regenmenge, die einen Regentag zu einem solchen stempelt, noch eine 

verschiedene subjektive Auffassung der Niederschlagsform hinzutritt, welche na- © 

mentlich im Frůhjahr und Herbst oft den Unterschied zu machen erschwert, was 

ein dichter Nebel oder feiner Sprůhregen sei, so werden wir es leicht erklárlich 

finden, dass bei einer so grossen Anzahl von uneleich gebildeten Beobachtern eine 

oleichmássige Behandlung dieses Beobachtunesmomentes nicht zu erwarten sei, und 

dass man sich also in diesem Falle zufriedenstellen miisse, wenn gróssere Unter- 
schiede nur selten auftreten. 

Was die im nachfolgenden Verzeichnisse vorkommenden Doppelstationen 

betrifft, so befinden sich dieselben, mit drei Ausnahmen, sámmtlich auf kaiserlichen 

Domainen Pohmens, wo die Gelegenheit hiezu bestand ; neben dem herrschaftlichen 

Meierhofe wurde entweder die Pfarre oder das benachbarte Forsthaus zur Aufnahme 

eines Regenmessers bestimmt, um einerseits eine Kontrolle, anderseits die Elimi- 

nirung von lokalen Nachtheilen zu ermóglichen. Die durchschnittlichen Beobach- 

tungsresultate sind auch darnach angethan, um nur das Vertrauen zu denselben 
zu erhóhen. 

Von den drei erwihnten Ausnahmen, Chrudém, Lukawic und Prag, wollen 

wir nur die letzte hervorheben und anfihren, dass hier ein Ombrometer auf dem 

Dache des zweistóckigen Klementinums, also circa 20 m ber dem Strassenpflaster 

sich befindet, das andere in meinem Garten (Nr. 1504—II.) normal aufeestellt ist, 
dass also hiedurch die erheblichen Differenzen, welche die Beobachtungsresultate 

bieten, sich naturgemáss erkláren lassen. Es wurde námlich gemessen 
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dk 904 auf der | in meinem 

| Sternwarte Garten 

1815 5220 D82 

18706 417 449 

1877 434 415 

1878 388 426 

1879 489 518 

1880 D87 142 

1881 491 D42 

1882 DO 643 

1883 476 D39 

1884 459 D09 

1885 300 399 

1886 521 vč 

durchschnittlich 416; D32, 

Wie aus dieser Zusammenstellung zu entnehmen ist, betrágt der durch- 

schnittliche Unterschied volle 109% des in meinem Garten erhaltenen grósseren 

Resultates, ein auch anderwárts gelieferter Beweis, dass die Aufstellung des Ombro- 

meters auf dem Dache eines hohen Hauses nicht zweckentsprechend sei, indem die 

darunterliegende, verháltnismássie feuchteste Luftschichte keinen Beitrag zu der 

im Regenmesser sich niederschlagenden Wassermenge liefern kann. 

Eine andere Frage ist es, wie die frůher hier angefůhrte mittlere Regen- 

menge von 3974 mm, welche sich als Durchschnitt der vom J. 1805 bis 1869 

reichenden 65 Beobachtungsercebnisse darstellt, mit der letztabgeleiteten von 

476:6 mm in Verbindung zu setzen wáre. Der Unterschied ist námlich zu gross, 

um dem Beobachtungsmodus ganz zur Last zu fallen. Doch diese Detailfrage wollen 

wir hier, wo es sich um Gesammtergebnisse, das ©anze Land betreffend, handelt, 

unberůcksichtigt lassen, und gehen zur eigentlichen Sache sofort úber, bemerkend, 

dass die im folgenden Verzeichnisse mit dem Symbol © bezeichneten Stationen 
auf den kaiserlichen Privat- und Familienfonds-Domainen befindlich sind.) 

») Was die Angabe betrifft, wie hoch irgend eine Station úber dem Meeresspiegel sich be- 

finde, da darf nicht unbemerkt gelassen werden, dass bei manchen Štationen nur eine 
blosse Abschátzung dieser Hóhe auf Grund der Isohypsen, welche die neuesten General- 
stabs-Karten enthalten, vorgenommen werden konnte, wáhrend bei den meisten verláss- 

liche Zahlen angegeben erscheinen, kontrollirt durch Prof. Dr. R. von Kořistka, also 
durch eine anerkannte Autoritát auf dem hypsometrischen Gebiete. — J. H. bedeutet 
ein allein stehendes Jůgerhaus. 

3* 



28 

3L"15, (490110581 80 181 8* 

: 9 . r Zah 

Nad Mame dor Som o ase pr | r 
schlags |schlgstage| Jahre 

(De 8 Adolfserin 319 34|509 44"| 750 | 680 | 184 | 5 

Fe 14| | Aicha B. 32 40 |50 40| 328 | 826 | 174 |- 5 

Cd 14 Alberitz DU D04 431 55T 182 4 

Hd 21| | Albrechtic 83 43 |50 81. 280 | 674 | 1836 | 4 

Fe 5|% Althůtten 32 46 |49 50| 470 | 605 157 T% 

|Fa 2| — Althůtten 32 50 |48 58| 663 | 800 | 160 | 4 | 

Fb 6|. Althůtten 32 42 |49 201 680 | 728 80 | 4 

Eb 7| | Altthiergarten 82 5149 6| 420 | 653 | 10 | 4 

Ad 15 Amonsgrůn 30 14390-21580 653 160 4 

Da 11) | Andreasbere 31 45 |48 514 980 | 800 | 10 j 4 

Ge | Aupa-Klein 33 29 |50 43:1 970 | 1343 | 1883 | 4 

Cb 18 Aussergefild 

Bd 5 Bárenwalde | 30.40 (50 26 | 890 | 1040 | 193 4 

Je 1 Barzdorf 0 OOMO 200 867 154 4 

Dc 7, | Běchčín 31 40 (49 49 | 450 638 15 4 

BCA Beneschau D2 al | 40401013 694 164 | 13* 

Ea 11 Beneschau-D. 32 18 |48 44 |. 668 194 110 3 

Dc Benigna Št. 31 30 |49 -46 |. 415 

Cb.10 Bergreichenstein |931 13 |49 9| 1739 

Ed 2 Beřkowic-Unter d2 T |50 234| 158 

2 R i o -m k OU 00- K — -= 
* 

Ed 7| © Bezno 82.27 |50'22'|"285 562 148 5 

„|| Bezno 32 27 |50 22 | 280 | 570 | 149 4 

De Biela 31 50 (50 47|| 194 | 805 157 8 

Dd 11, Bilichow 31 34 |50 16| 420 | 619 138 8% 

(Ce 12 Bilin 31 26 |50 33| 197 479 156 9* 



Karten- 

zeichen 

De 4 | Binsdorf 

Ed 8 Bišic 

Je 5,8 Bistrau 

Je 5|8A Bistrau 

Bb 11 Bistric a. d. A. 

Bb 5 Bítow 

Db 2 Blatná 

Ee 21 Bósig 

He 9 Bósieg b. Polic 

Je 4|% Bohnau 

„ [© Bohnau 

Da 3 Bohouškowic 

D : Bor 

Gc 22 Borau 

De 23 Borec 

Dc Borotic 

Hd 25 Bošín 

Ed 15 Brandeis a. d. E. 

Ge 12 Branná 

Ec 13 Branžow 

He 4 Braunau 

Ee ©Ý Brenn 

Ec 12 Brennporičen 

Bc 

Ed 

Name der Station 

Geografische 

Lánge | Breite 
úber dem 

17|$ Břeskowic 

18 Břewnow 

|a105s 509491 

32 17 |50 19 

34 1 

34 1 

49 

51 

33 

29 

54 

34 8 

84 8 

58 

31 

26 

Hóhe 

Meere 

382 | 

189 

29 

Jahresmenge d. | Zahl 
KO ká + PM OE 

(Nieder- | Nieder- || Beob. 
schlags |schlgstage|| Jahre 

749 | 122 | 6 

bitokki dát | k 

660 | 160 | 10% 

642 | 168 | 9% 

769 | 140 | 4 

629 | 144 | 4 

BTL | 108 | 4 

607 | 163 | 4 

784 110 :| 4 

520.145 17 

584 | 158 | 10* 

788 | 104 | 4 

918 | 118 | 4 

7481! 187 || (4 

454 | 150 | 2 

GEWU | 1495|14 

722 | 152 | 4 

596 | 150 | 4 

906 | 157 | 8* 

77011) 145" || p8Ť 

785 | 178 | 14% 

546 | 160 | 10% 

608 | 128 | 4 

475 | 127 | 9% 

581 | 180 | 13% 



KE amo de tam Z pry P r (a Ve 
bi | schlags |schlgstage| Jahre 

De 18| Březnic 81937 | 49033 | 460 | 556. | 134 | 4 

Gd Břišťan 33 161150 19 | 265 | 628 120 3 

Fe 1|  Brník 32 34149 59 | 380 | 681 138 4 

Ce Bruch 31 18 |50 37 | 400 | 655 | 110 4 

Ea 12| © Brůnnl 32 23 | 48 45 | 695 | 830 | 143 8* 

Je 6, — Brůnnlitz 34 11 |49 38 | 349 | 592 | 110 6 

He 8, | Brunnkress 33 58 (50.30 | 570 | 812 | 178 4 

Ea 17, | Buchers 32 22 (48 36 | 898 | 900 | 141 8* 

Ca 2| — Buchwald 31 16 |48 58 | 1162 | 1270 | 166 8* 

Cc 25) | Buč | 31 8 (4931 | 580 j 685 | 160 3 

Bře "1 Buda-Mukařow 32 25 |49 591| 420 578 125 4 

Dd 8, | Budenic 31:46, 50;19)1225|580,41 160 8* 

Dd 4| | Budin 31 49 |50 25 | 156 | 588 89 4 

Ea 1| | Budweis 32 8 |4859 | 384 | 639 113 | 11* 

Dc 19| © Bukowan 31 46 |49 34 | 530 | 593 94 3 

Bd 14, | Bukwa 30 54 (50 183./ 600 | 808 102 4 

Dd |Á Buštěhrad 31 51 (50 10 | 342 | 554 131 | 10* 

Eb. 5|0 Bzí 82 j123|.4911+| 480; |* 578 115 5 

Fe 128 Chabeřic 32 45 |49 45 | 370 | 545 116 | 10% 

Ed Chlomek 32 101 |50 23 254 459 i25 4 

Gc Chlum 33 24 (4951 | 528 | 1753 133 4 

Ha 28| | Choceň 33 53 (50 0 | 310 | 670 | 158 | 11 

Ge 16| — Chotěboř 33 20 | 49 44 | 485 | 726 147 4 

Gd 6 ©Ý Chotěborek 33 27 |50 22 | 340 | 683 136 h) 

B e 9 Chotěschau 30 52 |49 39:| 360 446 93 | 4 



Á 

Geografische | Hohe Jahresmence d. | Zahl 

Name der Station Eánec | Břsie E Potedero1| Nteder. Beob. 
JÍM Y Joe Makaáknál | schlags |schlgstage| Jahre 

Chrást 31940 |49927y| 470 | 612. | 127 | 4 

Chrbina 246,50) 2 280 533 102 10* 

Christianbere 31 41 48 55 990 620 118 6 

Christianburg 31.47 |50 491| 480 | 902 | 170 8* 

Chrudím (33127) 49.57“|. 270 ||632 VT 

Chrudum J. H. (30 254150 8 | 640 | 852 | 135 3 

Chrustenic 24 49n"501 0 205 498 | 125 10* 

Chwalowic 33 10 (49 531| 400 691 14 4 

Chynská J. H. 31 23 |49 33 | 670 | 962 138 4 

Cibus 83 33 |50 17 | %8 | 532 | 105 | 3 

Citolib 31 29 |50 20 | 240 | 590 | 115 3 

Citow 32 4 |50 23 |. 182 | 561 94 T 

Čachnow 33 44 |49 441| 650 805 144 4 

Čáslau (33 2 |49 57 | 263 | 581 | 154 | 12* 

Čejkow 32 581 | 49 22 | 680 | 786 1944 

Čekanic 31 33 |49 221, 480 600 91 2 

Čerma-Bóhm. 33 54 |50 24 | 520 | 816 161 4 

Čerma-(Gross 33 49 |50 5 265 690 | 153 4 

Černawa abc | 50 0224 | 215 536 83 4 

Černic J. H. 32 14 |49 171| 480 | 604 95 4 

Černic-(Gross | 31 15. |50 12 329 D7 106 4 

Černilow 331850. (5066/1 250 "| (552 162 5 

Černowic 32 38 |49 22 | 594 | 718 136 | 11* 

Čestín 32 46 |49 49 | 483 | 506 159 | 10* 

Čimelic 31 44 |49 28 | 430 510 95 4 



ko) DÍ 

Karten-| anna B | ZM a řěhe | ění o 72h d.. „der 

kt: Brojte | Lůnge | Moore | Nomike |ojlgstagel Jahre 
De 5 Čisowie (31059 | 49059 | 435 | 576. | 107) 4 

Ge 13 Čistá 38 16 |50 32 | 430 678 160 4 

Ee Daubitz-Hint. 32 4 (50 551| 300 | 973 | 188 6 

Ge 6, Deblau (33 24 |49 54 | 420 | 788 | 153 4 

Ge 20|| Deutschbrod (33 15 |49 36 | 425 | 631 | 168 |'10* 

Ee | | Dobem (82 16 |50'41 258 | 1561, 1580 

D d 26|% Dobrai-Gross [31 44.|50 7 | 380 538 108 | 10* 

„© Dobrai-Kl. 31 45 (50 7 | 380 | 560 112 9% 

Hd 10, Dobřan 33 57 |50 19 | 634 | 887 | 122 | 10% 

Gb 2, Dobřikow 33 24 |49 28 | 505 | 692 | 106 | 4 

Dc 8| — Dobříš 31 51 |49 47 | 370 | 5083 77 4 

Gc 12| — Dobrowítow 33 0 |49 48 | 415 | 649 | 140 | 2 

Da 1| | Dobšic 81 53 |48 591] 590 | 784 | 127 | 4 

jl) Dorflas-Naketen 20212 || 49430 D0 665 140 4 

Fe 8 Drachenberg 32 45 |50 48$| 590 988 153 6 

D d 23, ©% Dřín 31 48 | 50 9:|322.|- B1840"102 | (008 

Hd 5, Dubno 33 44 (50 24 | 290 | 650 | 1830 | 4 

Bd 9, Duppau 30 49150 154| 570 | 804 | 165 | 4 

O'c "81 Dux 31 241150 361| 230 | 600 | 150 | 4 

Ba Dymokur JA JD2U|:50 15 220 601 128 10* 

Ad 13| | Ecer 80 2 |50 5 | 455 | 623.| 196 | 12% 

Če Eichwald 31 27 |50 41 | 400 787 153 | 4 

Ce 9 Einsiedel 3010! |:50138 120 890 151 4 

Ce 11| — Eisenberg 31 11 |50 34 | 387 | 732 | 155 8* 

Ac 9, Eisendorf (30 16 |49 34 | 670 | 714 | 120 | 3 



Karten- 

zeichen 

Db Io 

Jd 11 

R M 

Cd 

Ad 10 

Eb 9 

G: 21 

Cb 

We 

Bc 

Hd 

6 

5 

Ge 6 
á 

2 

33 

Name der Stati | Oeosrafisché | mne | Jahrosmenge d| Zam 
ame der Station | Láněé | Breite | Meere R nh : KES 

Eisenstein | 30954 | 499 74| 800 | 1208 168 | 11% 

Erlitz-Ob. 34 211|50 4 100 | 80 156 8* 

Espenthor 80 37 |50 13 625 647 160 4 

Eugenswald 31 5 |50 3 470 595 144 4 

Falkenau 30'18'|50 "11 402 671 162 4 

Frauenberg 32 641,49 3 392 600 88 4 

Frauenthal 33 20 |49 31 520 670 137 4 

Freud J. H. 31 16 (49 5+| 930 808 130 4 

Freudenhóhe 32 33 50 483| 380 809 185 4 

Fribus 30 54 | 49 4931. 440 584 137 5) 

Friedrichsthal 33 16 |50 44 135 | 1376 194 8* 

Frimburg 33:04 50 215). 565 804 181 4 

Friůhbuss 30 17 |50 23 909 984 105 4 

Fuchsberg 30 44 |49 19 580 146 105 4 

Fiůinfhunden ep L B4019 256 4806 110 L 

Fůrstenhut 31 18 | 48 514| 1105 1181 142 4 

Gássing 80 52 |50 12 | 675 | 8835 | 180 | 4 

Geltschháuser al 55 |.5035 4065 619 131 10* 

Georesberg 31 58 |50 23 237 592'::| 7102 VF 

Glashůtte 32:21|,50:31 305 658 161 4 

Glashiitten 31 28 | 49 31 518 136 136 4 

Glatzen 3019 | 505 1 860 876 228 4 

Glosau 30 50 | 49 22 biž 197 178 4 

Górsbach 32 453 | 50 503| 474 | 1053 155 6 

Goldbrunn 31 16 |49 4 | 1100 937 132 | 6 



= PEB dn E58 PE PRE B 8 SD GSTROVC SOE PREVEST OPR TPP O O RO O SNERO V C O ONO A COYOTE AMC ENO, PB CA TED. A SNIH S R G 

1 

po Name der Station = -- ke fee de k 

| pápse“|| Prorioz er o  sehletase s 

Ac 5, Gottschau 80924" | 49948" | 470 | 670 | 110 | 4 

Ac 1, Grafenerůn 30 12 |49 58 | 720 | 870 | 169 4 

Fa Granitz D2 30 48 49 470 12 118 1 

Ad 4 Grasslitz 200020 D10 900 166 9 

Ea 6 Gratzen 32 21 |48 47 540 134 161 8* 

Gd Grossbůrelitz 33:/2014|'502 212 125 142 (3 

Bd 8 Grossenteich 30 323 |50 17 472 620 130 4 | 

Ee 7|8 Grossmergthal 32 21 |50 48 390 195 178 105 

De 12 Grosspriesen 31 48 |50 40 150 648 123 6 

Fe 2 Grottau 32 301 50 51 266 155 158 6 

Ed Grůnbauden 32 24 |50 12 185 D68 100 4 

Jid 10 Grulich 34 25 |50 5 D12 185 198 8“ 

Be'2 Habr 32 25 |49 57 455 720 175180 

Cc 16 Hadowka 81.. 7:|49 353 520 628 118 4 

Ad Haid 30 293 |50 11:| 540 769 224 4 

Ee l1 Haida 32 13|50.454 360 639 185 4 

Bd 21 Hájek 29:D90|D073 430 151 114 4 

Bc 13 Hammerstadt 32 5041'49:44 590 667 134 1 

Bet Hanichen D2 401 |50 44 D00 1062 197 6 

Bsev i Harabaska (80 48 | 49 441, 450 612 133 í: 

A9 Hartenbere 30 14 (50 13:1 600 754 130 4 

Dd Hasenburg 31 41.150 263| 290 DBY 112 9 

Jd 5 Hasendorf (841215079 600 | 1059 158 4 

Ee 28| | Hauska (82 17 (50 30 440 554 113 | 4 | 

E e 22|Ž Heidedůrfel 32 23:|50 89 | 302 | 634- 140 | 10% 

“ u 



Geografische Hohe | Jahresmence d. 
Karten- ) . r 
hen Name der Station (Lange | Broite | Mae“ | iste | Sister Boob 

Ac 6| | Heiligen b. Tach. (sov1w 49948" | 510 | 682 92 | 4 

Ad 8, Heinrichsgrůn 30 16 (50 17 | 650 | 1766 138 4 

: Heinr. (Thierg.) |30 16 |50 18 | 660 | 830 | 143 3 

bec- 1 Heřmanměstec 183 20 (4957 215 D14 10% 1 

De (1 Herrnskretschen  |31 544|50 52:| 140 154 150 4 

Bb 4, | Herrnstein 130 431 | 49.25 | 620 | 759 | 113 4 

Ee 1 Herrnwald 32 8,.|50,572| 510 905 172 4 

Ee 21| | Heuthor 32.18 |50 373| 290 | 618 | 174 | 3 

Ba I Hintere Hegerei |592 38 |49 0 490 116 152 4 

Ee %24| © Hirschberg 32 19 (50 34 | 276 | 669 | 132 4 

»a 6 Hirschbergen 31 33 | 48 49 805 994 144 4 

Ed 12 Hlawenec 32.22.50 15 197 548 96 4 

Fe 15 Hlawic o2na9 | D0:38 406 653 147 4 

E51 Hlavno Kostemi! (32,22, |50,16:| 190x|.3584: | 156 -| 4 

Hc 12| © Hlinsko 33 34 | 49 46 | 568 | 680 123 | 11* 

Ec 11, | Hochchlumec 32 3 '49 37 | 520 | 614 | 134 6 

Ad 6, Hochgarth 30 15 |50 20 | 780 | 926 | 167 4 

Cd 2| — Hochpetsch 31 23 |50 27 | 280 | 540 98 8* 

Ee 8 Hochwald 132 23 |50 49 | 456 868 130 4 

Ea 9| | Hodenic 82 44|48 441| 605 | 698 | 157 | 4 

Ge 11 Hohenelbe 33 103.50 38 484 849 144 4 

I Da 10 Hohenámt 31 58448 374| 555 | 768 156 4 

ra © Holohlaw 32 32 |50 18 | 249 600 129 5 

„ [© Holohlaw 33 32 |50 18 | 249 602 134 4 

[Da 22 lé Holous 31 50 (50 12 | 285 | 473 94 | 10% 



ení Geografische Hóhe | Jahresmenge d. 
u Name der Station Lince | n o on aa 

| sv schlags |schlestage 

Ob 5 | Horaždowic 31921" | 490184, 480 | 563 | 168 

(Da 34,8 Hořelic 31 52 |50 2 | 374 | 551 129 

(Gd 7,8 Hořeňowes 33 26 |50 19 | 2783 | 608 113 

„| Hořeňowes 33 26 |50 19 | 273 | 556 | 135 

Ed Hořín 32 8 |50 21 | 157 | 568 82 

Bc Hořina 30 45 |49 37 | 390 | 512 | 153 

Fd | Horka-Park 32 1 150 20 210 633 106 

Bak © Horka-Gross 32 29 |50 24 | 250 | 606 140 

Dd 14 Hospozín 31 50 |50 18 198 D28 147 

D a 32|$A Hostiwic 31 55 |50 5 | 340 | 547 140 

„ (A Hostiwic 31 55 |50 5 | 340 | 600 | 163 

Gc 9, Hraběšín [33 1 (4951 | 285 | 634 137 

Dd 5, | Hracholusky 31 55 |50 25 | 180 | 555 | 152 

Cb 7|.— Hrádek-Desfours |31 10 |49 151| 450 | 750 | 139 

Ce.17 Hradišť 81 12 |49 35 | 380 | 595 | 180 | 

Cd 20| — Hubenow 81. 9 |50 Ot| 500 | 626 81 

Cd 18| — Huberti J. H. 81 11 (50 4 | 563 | 670 | 146 

Ee 26 Hůhnerwasser 52 213 50 9D 218 (35 118 

be 2 Hurkau 30 53 | 49 541| 544 626 150 

Bb 16, Hurkenthal 31 0 |49 8 | 1010 | 1266 | 182 

Ace 6, Inselthal 30 8 |49 453] 732 | 1016 | 168 

Jd 22| © Jahodow 34 0 |50 9 | 480 | 700 | 108 

Ea Jandowka 139 29 |48 51 | 470 686 109 

Hd | A Jasená 33 39 (50 19 | 24 549 123 

H d 26 Jelení-Ober |93 45 |50 33, 290 670 151 

Zahl 
der 

Beob. 
Jahre 

Bolo líBacy j jlu O, Ta o GB = 



r Zahl 

a Name der Station £ Tas - úbor dem esk Beob. 
| Misti c “ schlags |schlgstage| Jahre 

D d 31| © Jeně (5100x 509 5 | 360 | 553 | 124 | 10* 

Dd 16 R Ješín 31 51 (50 16 | 200 | 436 | 101 | 10% 

Bb 2|  Ježow 130 54 |49 30 | 440 608 117 8* 

Gd 2| | Jičín 33 1 (50 26.| 280 | 705.| 170 | 12* 

Gd 4 Jičínowes 33 1 (50 223| 290 610 Ja 4 

Ec Jilowišť 32 2 (49 561| 358 | 604 | 108 1 

Fe 16| | Jizbic 32 40 |49 37 | 580 | 670 | 110 

Dc 14 Johann Št. 31 30 |49 39 100 1060 147 

He 2 Johnsdorf 33 47 |50 34 570 921 218 

Fd 2 Jungbunzlau 32 34 |50 25 216 580 133 

Ed 20 Jungferbřežan 32 64.50 13 250 446 o 

Bb 06 Kaaden 30 57 tá 22 ZM 520 1253 

Fc 11,8 Kácow 32 42 M 47 | 332 579 192 

d Kácow 32 42 |49.47 305 593 153 

Be 2| | Kalich 31 0 |5034 | 729 | 906 151 

Fc Kališt b. Hump. |32 57 |49 35:| 520 | 893 128 

6b 17 Kaltenbach 31L119| 4951 928 965 162 

Ge 4| | Kaltenbere 83 7 (50 45 | 927 | 1197. | 160 

Dc 17| © Kamaik a. d. M. |31 55 |49 39.| 287 | 439 104 

Bc. 6 Kamenic J. H. 31-3149 51 430 D50 106 

Ee 6| | Kamnitz-B. 32 5 |50 48 | 290 | 835 180 

Ea 10, | Kaplic 32 9 |48 44 | 530 | 706 | 156 

JHc 13, | Karlstein b. Swr. |33 44 |49 43 | 750 | 828 194 

Cb 1|Á Kbel 31 2 |49 30 | 445 584 160 

"+ | Kbel 31 2 [49 30 | 445 | 602 | 157 



| Karten- 

zeichen 
Name der Station 

Geografische 

Ee 3 

D21 

bs 

Ee 14 

Ph. 1 

Gc 13 

Pd 

Ed 10 

pc 3 

H d 20 

E d 

Ad 16, 

Ad 12, 

Ba (© 

Ce 4 

Dd 

Bd © 

Dc 

Ed 11 

BUb © 

Dd 20 

BéC, 5 

Hd 23 

Bed 1 

Kirnscht 

Kladno 

Klattau 

© Kleinbocken 

Klenau J. H. 

Klokočow 

Kluk 

Kochánek 

Kocourow 

Kónigerátz N. 

Koóniesjáger 

Kónigswart 

Kohling 

Kohout 

Kohoutow 

Koleč 

Koleč 

Kolín 

Komorsko 

Kopa 

Kopce 

Kornhaus 

Koschumberg 

Kostelec a. d. A. 

Kostelec-Roth 

Lánge | Breite 

820 1150954 

31 

30 

32 

32 

461 

57 

2 

36 

0:69 

49 24 

DO 45 

49 121 

49 481 

D0 7 

1|50 161 

1149 511 

1|50 11 

50 28 

50 01 

50 71 

48 46 

49 55 

50 12 

50 12 

50 2 

49 461 

1|50 15 

49 11 

50 121| 

49 521| 

Jahresmenge d. 

Nieder- | Nieder- 
schlags- |schlsgtage| Jahre 

Zahl 
der 

Beob. 
Jahre 

Meere 

250 | 866 

385 473 

412 | 600 

380 | 726 

576 | 692 

550 | 675 

184 | 598 

195 | 616 

440 | 658 

278 | 577 

295 | 593 

540 | 686 

710 | 759 

750 | 819 

550 | 578 

246 | 481 

246 | 505 

224 | 680 

590. | 671 

170 | 494 

590 | 689 

430 | 556 

300 | 600? 

288 | 690 

500 | 683 

148 

185 

| : 



Karten- 

zeichen 
Name der Station 

Kosten 

Kozohor 

Krassa 

Krchleb 

Kreibitz Neud. 

Krendorf 

Kreuzbuche 

Kříč 

Krinsdorf 

© Kronporičen 

Křowic 

Krumau 

Kuchanowic 

Kukus 

Kulm b. Karb. 

Kunas 

Kundratic 

Kupferbere 

Kurau 

Kurzbach 

Kuteslawitz 

Kwětow 

Kytín 

Lahn 

Landstein 

Geografische 

Lánge | Dreite 

31 

32 

33 

220 

55 

331 

1 

11 

32 

509 40' 

49 41 

DO 42 

49 531 

50 58 

50 25 

50 50 

49 58 

50 39 

49 30 

50 17 

48 49 

49 54 

50 24 

há 42 

bě: 9) 

50 35 

50 25 

D0 35 

49 26 

49 51 

49 431 

49 11 

49.40 | 

49 421 

Hóhe 
úber dem 
Meere 

Jahresmenge d. 

| Nieder- | Nieder- 
schlags |schlgstage 

504 

470 

260 

350 

430 

630 

610 

725 

554 

111 

158 

127 



40 

ea Name der Station Z > p „der 

ge | Breite | Moere | m are Jahre 

Cb 9, Langendorť | 81910" |49011y| 520 | 724 | 112 | 4 

Ce 6 Langenwiese 21201 | 50, 39 150 JEP 180 4 

H c 14|% Laubendorf 34:0, | 49.42, 600 "| 638. |-„ 171 9* 

Fd 5|. | Laučeň 32-415|50; 17: 257 | 625, 59137. | 88 

Cd 6, Laun $1.28.|50 21 195. | 496. (4133 18: 

Fd 3|  Ledec 32 45 |50 21 | 265 | 646 | 14 | 4 

Hd 18| | Ledec (83.42 |50 13.| 250 |- 602 |-180 | 4 

Bb 12 Leinbaum 32 Di 494 670 822 179 A 

De 20| © Leitmeritz 31 48 |50 32 | 158 | 495 | 182 8* 

Ee“ i Leitomyšl 933.59, 49.53 350 100 153 13% 

Cc 24|  Letin 31 7 |49 32 | 450 | 649 | 122 | 4 

De 22| | Lhota b. Trebn. ||31 34:|50 30 | 490 | 578 | 109 4 

Gd 3, Lhota šárová 33 13 |50 241|| 280 | 600 121 4 

Ec Lhota-Mittel 32 1.|49 45 290 589 105 4 

Ec 9| | Lhotka b. Newekl.|32 9 |49 45 | 460 | 627 | 1383 | 4 

Gd 10, © Libčan 38 22 50 12 | 276 | 628 | 1836 | 7* 

Db 12, | Libějic 31 51 |49 7 | 465 | 559.| 145 | 4 

Gb 1, Libic 33 1. |49 29 | 520 | 729 | 129 | 4 

Dd 3| | Libochowic 31 43 |50 19 | 163 | 567 | 110 | 4 

Dd 2, Libuš 31 38150 231| 164 557 145 | 4 

Jd 7, — Lichtenau 34 20 |50 6 | 560 | 920 | 145 T* 

D d 30,4 Lidic 31 52 |50 8-| 340 | 525 140 | 10% 

Fc Liebenau 50 932 49 561| 588 664 149 | 4 

De 9, Liebwerd-Teschen | 31 54 |50 46 | 150 728 | 168 | 8 

Jd 8). Linsdorf 84 17 |50 4 | 520 807.| 176 | 4 



| Hc 

(Ec 

(De 

Nr 

Bc 

Karten- 

zeichen 

Ec 10 

Dd 

D c 20 

De 24 

Hc 11 

Cc 

i 

Fd 

Cb 

Fe 

21 

15 

16 

JC 

ov A Gd 

F b 

Ge 

Bc 

Bd 

Fd 

Ed 1 

Hc 

Ac 

BC 

Name der Station 

Lischna 

ů Litowic 

Líz 

Lobositz 

Lubno 

Luh 

Lukawic-Unter 

Luštěnic 

Maader 

Machendorf 

Maendrik 

Maňowic J. H. 

Margarethen J. H. 

Marschendorf 

Marschgrafen 

Maschau 

Mcel 

Medonost 

Merklín 

Městec-Wojnow 

Michelsberg 

Mies 

Milau 

Milčín 

Mileschau 

32921" 

31 54 

31 313 

31 43 

33 5li 

dl 4 

al O 

32 JI 

91 10 

32 39 

34 5 

33 22 

32 39 

33 29 

30 51 

30 56 

82 44 

32 9 

30 52 

83 341 

30 27 

30 40 

33 451 

32 20 

31 36 

| Geografische 

49944' 

50 5 

49 38 

50 31 

49 461 

49 31 

49 36 

50 19 

49 13 

50 47 

49 50 

D0 23 

Hóhe 

Meere 

402 

360. 

580 

158 

560 

446 

343 

210 

985 

353 

473 

350 

580 

565 

392 

400 

270 

250 

490 

670 

510 

395 

600 

640 

392 

Jahresmenge d. 
—-— | úber dem |— 

zeichen| | Láng Lánge | Breite sehlacs |chlgsisedl SM 
755 | 132 | 3 | 

531 | 116 | 10% 

682 | 149 | 4 

496 | 89 | 12% 

853 | 137 | 4 

643. | 134 | 4 

575 | 107 | 4 

688.1“ 110 | (3 

(1998. | 157 8 

917.| 174.| 6 

729 | 143 | 4 

661 | 118 | 2 

784 | 156 | 5 

1079. | 166 | 4 

572 | 187 | 7% 

zd 67 1). VB 

čon |" 146: | Wá 

569 | 150 | 4 

572 | 88 | 8* 

81 116“ | 44 

585 | 189 | 4 

567 | 114 | 1U 

820 | 160 | 4 

684 | 162 | 11% 

646 105 | 3 



Koh: | Geografische  Hěhe | Jahresmenge d. 
isákém Name der Station (Lánge | Broite bone o p 

| schlags |schlgstage| Jahre 

D d 19|©% Minkowic 30958 | 50014" | 190. | 456 | 101 10% 

Ce 15 Mireschowic E200 50.30 350 D53 £a5 8* 

Hd Miškoles 83 40 |50 241| 280 | 664 :| 174 | -4 

Ed 19, Miskowic 82 121150 91| 230 | 503 | 107 | 2 

Ce 14|. Míšow 31 24 |49 37 | 620 | 694 | 146 | 4 

Db 10 Mladějowic 31 431|49 14 | 396 | 587 147 | 4 

Dc 4|. Mníšek 31 55 (4952 | 416 | 613 | 121.| 6 

Bb 9, Modlín 30 46 |49 23 | 650 | 786 | 127 | 4 

Cd 11, Mohr 81 5 (50 17 | 250 | 476 97:| 4 

Eb 4 Moldautein DA 10 A904 300 607 145 9* 

Jd 9, Morau-Ober 34 29 |50 9 | 700 | 1095.| 176 | 8* 

Dad 24| | Mrakau 31 42150 8 | 390 | 578 87 | 4 

Ac 8, Můhlloh 30 191 | 49 40:| 650 | 781 | 187.| 4 

De11| | Můhlórzen 3153 (50 42 | 854 | 743 | 161 | 8* 

Fe 16| | Mukařow 32 351 |50 341) 258 | 694 | 156 | 4 

He 1|. Nabočan 83 33 |49 57 | 240 | 569 | 128 | 4 

Had 6, Náchod 83 50 |50 251) 372 | 714 | 158 | 4 

Ec Nalžowic 82 2 (4942 | 350 | 571 84 | 4 

Ad 1, Nancy Glash. 30 13 (50 23 | 670 | 868 | 186 | 4 

Gc 10 Nassaberg-Libáň |33 294, 49 52 | 390 678 112 | 11% 

Dc 10|. Náwes (81 31 |49. 46 | 520 | 683 | 156 4 

Ec 7, Nedwězí [32 8 (49 481| 340 | 500 | 102 | 2 

Be 4|. Nekmíř [30 554 |49 513| 478 | 567.| 112 | 3 

Gb 3 Nepomuk 131 15 |49 29 | 439 546 174 11ř 

Ab 1| Nepomuk b. Kleně 30 28 (49 25 | 680 | 970 | 142 | 4 



E nem m Sm (ara PE or oo 
| x ange | reite schlags |schlestage| Jahre 

E51 Nendadí 309 13' | 50920 | 780 | 796 | 172 | 4 

D b 6| | Neudorf b. Číž. | 31 45 |49 221| 490 542 143 4 

Ee 20|©% Neugrund 32 3 |50 41 | 321 674 178 8* 

Fb 9| | Neuhaus 32 40 |49 9 | 478 696 | 167 | 11* 

Ad 14 Neuhaus b. Kón. |30 183|50 3 158 843 174 3 

+ OR | Neuháusel 30 13 |49 42 D60 849 136 4 

Ba 9 Neuháuseln 31 53 |48 38 690 894 1iž 4 

Ed 16, | Neuhof 32 19 |50 6 | 255 569 197 4 

Ac 10, Neuhof 30 20 |49 35 | 490 629 112 4 

Ee ©Ý Neuhůtte 32 15 (50 50 | 557 | 1021 215 | 10* 

Be Neundorf 32 39 |50 503| 450 155 110 6 

Hd |% Neuples 33 37 (50 19 | 260 595 134 3 

D b Neusattel 31 52 |49 19 | 529 649 132 4 

Cd 7| | Neuschloss b. Saaz| 31 24:|50 191| 230 494 90 4 

Hc 6 Neuschloss b. Hhm. 33 49 | 49 51 400 697 126 4 

Ee Neuschloss 32 bj 50:3Ť 290 629 145 4 

Fd 4 Neuschloss 32 51 |50 161| 200 615 112 4 

Ce 5, | Neustadt 31 211|50 42 | 840 920 | 200 8* 

Fe 1 Neustadt b. Fried.| 32 55 |50 55 510 1082 134 6 

Ca 5| | Neuthal 31 28 |48 491| 855 958 157 4 

Ge 1, Neuwelt 33 5 |50 47 | 683 | 1275 | 192 8* 

Fe 9 Neuwiese 32 49 |50 49 180 1180 185 6 

Bc 19 ©Ý Nezdice 30 59 |49 32 | 400 583 125 9% 

14 (A Nezdic 30 59 |49 32 | 355 | 586 | 119 | 10% 

(Hd 1 E Neznášow 33 31 |50 20 | 260 | 559 | 182 | ý 



BRK Name der Station | A- abořňlěřh pp ná a 

| | 1 odzaštánc nakl p bk Jahre 

De 3| | Niedergrund 31958" | 50950" | 150 || 693 | 152 | 8 

Ee 19| | Niemes 32 23 |50 40 | 294 | 568 | 128 | 2 

Bb Nowina 30 55 |49 28 | 480 | 674 | 87 | 4 

Cd. 1, Oberdorf 81 4 |50 28 | 340 | 541.| 88 | 4 

Ee Oberlichtenwald (32 20 |50 50 | 450 | 942 | 158 | 10% 

De 2| | Obíš 31 32 |49 53 | 402 | 462 | 98 | 3 | 

Ea 7| © Oemau 32 13 |48 46 | 640 | 797. | 120 | 8% 

Fe 3| — Olbersdorf 32 42 |50 52 | 506 || 1025. | 184 | 6 

Bd 13, Olitzhaus 30 45 |50 18 | 790 | 774 | 145 | 4 

Hd 16, Opočno 38.47 |50 16 | 315 | 601 | 11) 4 

Gd 8, Osek b. Kněžic (33 2 |50 16 | 250 | 628 |- 106 | 3 

Ce 7|. Osegg 81 22 (5037 | 310 | 738 | 115 | 4 | 

Bb 13) | Osserhůtte 30 48 |49 121| 780 | 1195 | 14 | 4 

Fb 1, Pacow 82 40 |49 28 | 574 | 627 | 160 | 9% 

Ge 13) Padrť 81 26 |4940 | 640. | 666 | 119 | 3 

Gd 12, Pardubic 83 27 |50 3 | 220 | 6832 | 187 | 18* 

Hc 10 Paseka b. Prosek |33 47: | 49 47 650 796 150 4 

Db11| | Paseky 81 56 |49'15 | 485 | 696 | 131 | 4 

Ee Paulinenhof 32 26 |50 391| 325 670 138 4 

Gc.19 Pelestrow 33 :19+ 498 480 612 134 6 

Ec 3| | Penčie 32 29 |49571| 850 | 656 | 129 | 4 

Ha 27. Perná 83 58150 0 | 320 | 729 | 154 | 4 

Dd 7|- Peruc 81 37 [5021 | 325 | 517 | 142 | 8ř 

He | Petrkov 83 31 |49 471| 580 | 653 | 142 | 4 | 

raBa ©- 12 | Petrowic (Selč.) 32-00 |49.33 450 D16 168 | 115 



| Geografische | Ze J ahresmenge d. | Zahl. 
Karten- y Hóhe 

8 zeichen K on (B cite koa síc 29 ko KOM Nieder- | Nieder- | Beob. cere % . 

| Lěnge | Bi Ane8 | náš schlags |schlestage Jahre 

| Fc 6|© Petrovic (Kácow) | 32044" | 49049) 425 | 609 | 122 | 9+ 

Ee © Politz-Ober 32 4.|50 42 | 245 648 

W Eb 8, | Poněšic 32 9.49 6 | 450 | 719 

Vf Ca 5, Postelberg 31 22 |50 22 | 190 456 

JEd17| | Prag 32 5 |50 5 | 200 | 5324 

ÍEc Petrowic (Milčín) |32 22 |49 33 | 548 | 687 | 9 | 4 

Ge 2|| Petersbaude 33 16450 46+| 1288 || 1600 | 150 || 34 

Ba 18| | Petschau © 80 30 |50 5 | 500 | 696 | 118 | 4 

(Bb 8, | Philipsbere (30 35 |49 23 | 580 | 661 84. | 4 

D e 19 | A Pičkowic 31 53 |50 34 | 200 | 525 | 155 ge] 

rbp 2,  Pileram 32 54 | 4926 | 500 | 680 | 123 | 14" 

| Rc "7 or Pise 81 3 (4945 | 305 | 539 | 158 | 12* 

ÉDb 9|. Písek 31 49 |49 19 | 378 | 551 | 166 | 12* 

I Gc 19) Planin 81.22 |49 36 | 630 | 656 | 156 | 4 

Cc 1, | Plass (81 3 (4956 380 519 142 8* 

Da 6 Plóckenstein 31092. |48 41 935 198 15% 4 

| De 19 |% Ploškowic 3152 |50 34 | 220 | 601 | 142 | 10" 

He Podlažic 83 37 |49 54 | 275 | 622 | 130 | 4 

Dc 18| © Podles b. Příbram | 31 39 |49 41. | 476 | 616 | 139 | 4 

Dc 6|  Podluh 81 34 |49 48 | 450 | 585 | 88 | 4 

Fe 18, | Podmoklic 32 591|50 36 | 320 | 658 101.|.2 

[Gc 5| | Podol-Kalk 38 20 |49 58 | 480 | 115.) 144 | 4 

He 7). Polic 83 53 (50 32.| 450 | 761 168 | (11% 

| Ee | (8 Politz-Ober 32 4 |50 42 | 245 | 638 |, 163 | 8 

: Prag 32 5 |50 5 | 202 | 471 



46 

Ranloně Aka | Geografische : Hóhe s | Kon d Zahl 

zeichen | Lánge | Breite | Meere elaků Rk Poa 

Rd Přepych 35 47 50914| 308 | 619 | 173 10%| 

Ed 14 Přerow-Alt. 250005 | DOS10:| (LIS 569 136 4 

Be 12 Příbram 31 40 | 49 41 414 D10 101 14* 

Da 28 Přítočno © di 460 | 506 V 360 518 130) 10% 

JEC 402 Příwrat 34 4 | 49 553, 450 151 164 4 

| Hd 2, Prormb 33 38 |50 28 | 480 | 780 | 215 | 4 

Ge Proseč 33 201| 49 4911 560 151 98 4 

BD Proseč-W oboř. 32 48 | 49 245| 575 700 121 4 

EC O Psář 32 38 | 49 45 450 630 160 9 

bc 15 Ptenín 30 51 | 49 32 412 512 103 ď 

Dd 37| | Půrglitz SEVOOH| D0 A | 340 549 148 4 

Ga'1 Půrstling 31 9 | 48 58 | 1167 | 1454 157 4 

Bad 19 Rabenstein 30:56-| 506 3 47 554 125 128 

Db 13 Rabín 310525 | 4905 435 514 99 1 

Fe Radechow 3230"| 50732 380 662 191 4 

PBad9 Radošín 31 49 | 50 20 240 531 142 4 

Cd 10 Radschitz di 10) 50018 260 441 92 2 

Cd 19 Rakonitz 31 24 (50 6 D90 478 152 13* 

Dd Rapic 31500 | 50010 322 427 121 10* 

Cb Rehbere di- 90,49 848 1102 156 5 

Fe 10 Reichenberg 32 44 | 50 46 315 968 189 6 

Ee 17% Reichstadt 32 19 |50 41 | 270 | 634 | 120 | 10% 

De 2 Reinwiese 31 59 | 50 521 257 933 145 6 

Be 1 Reitzenhain 30 54 | 50 34 118 974 138 = 

Ce Renč 31 5 |49 35 | 430 566 120 6 



BAZ ' z 

| 

| 

| 

Karten- 

zeichen 

Fc 

Ee 

Ge 5 

se 9 

Ge 9 

Ee 10 

Dec 15 

Name der Station 

Geografische 

Lánge | Breite 

© Řendow 

Rennersdorf 

Rezek J. H. 

Richenburg 

Riesenhain 

© Rohrsdorf 

Rósselhof 

Rohozna 

Rohy (Krašow) 

Rokycan — 

Rokytnice 

Roll-Gross 

Ronow 

Rosenberg 

Rosic 

Rosteř 

Rothengrube 

Rothenhaus 

Rothenhof 

Rothaujezd 

Rothaujezd 

©Ý Rothaujezd 

Roželau 

Rožmitál 

| Rudolů J. H. 

(32045 49940' 

A2- Du | 50:51 

83 11 

33 421 

33 24 

32 16 

31 161 

83 29 

81 15 

31 16 

34 8 

32 28 

33 12 

82 2 

33 37 

32 514 

31 8 

50 421 

49 50 

50 42 

50 48 

50 30 

49 48 

49 57 

49 45 

50 10 

50 401 

49 53 

48 39 

49 55 

49 55 

50 34 

50 31 

48 501 

50 30 

49 22 

od 5! 

49 33 

49 36 

50: 8 

Hohe 
úber dem 
Meere 

410 

350 

894 

440 

812 

460 

400 

600 

310 

340 

580 

340 

260 

540 

265 

350 

810 

47 

>| 
K Joana Pe 
533 | 125 | 7% 

941 | 156 5 

1043. | 114 | 4 

758 | 130 | 4 

1373 | 162 | 4 

888 | 186 | 10* 

508 | 63 | 3 

780 | 111.| 4 

D08 122 4 

580 | 148 | 8* 

813 | 145 | 2 

66744 160:| 3 

674 | 126 | 4 

D53 122 10* 



48 

l i R | Zahl 

Kan Mame dor tim (p Mm o|o 
a ní | | schlags (schlgstoge Jahre 
(Ge 7, Rudolfsthal 839 20'| 509 40"| 666 | 1089 | 172 | 4 

Fe Rudolfsthal 82 47 |50 471| 690 | 1090. | 186 | 6 

Ee 2, Rumburg 32 18 |50 57 | 382 | 851 | 182 | 6 

Bc 16) % Ruppau 30 55 | 49 32 | 450 | 522 | 111 | 10% 

„| Ruppau 30 55 | 49 32 | 430 535 112 | 10* 

He 1| — Ruppersdorf 88 55 |50 38 | 500 | 882 | 185 | 4 

Ad 3|. Salmthal 80 29 |50 21 | 850 | 1049 | 161 | 4 

E e 15 | ©% Sandau 32 4 |50 43 | 256 672 163 | 10* 

„© Sandau 32 4 |50 43 | 256 688 166 9* 

Hd 10, Sattel 33 59 |50 21 | 720 | 890 | 124 | 4 

Dd Sazená 8157 |50 18 | 175 | 582 | 144 | 6 

Ad 11, Schaben 30 14 |50 8 | 450 | 629 | 158 | 4 

Ca 4 Schatawa 31 28 | 48 soy 190 130 144 4 

Cb 15, Schátzenwald 31 103|49 4 | 920 | 1077 | 146 | 4 

Ed Schelesen 32 8 |50 253, 200 | 540 136 4 

Ad Schlaggenwald 201282 a0619 D64 135 205 Ď 

Cb Schlosswald 31 15 |49 9 | 90 | 890 | 167 | 4 

Cb | Schlůsselbure 31 27 | 49 261| 460 | 510| 87 | 4 

Ac 2 | Schmelzthal 30 15 | 49 55 | 620 | 787 | 160 | 3 

Die "607 SinneoDene 81 45 |50 47 | 584 | 854 | 170 | 8% 

Bd 12| © Schneidmůhl 80 37 (50 11 | 590 | 684 | 147 | 4 

řis (4 soposb 32 14 |50 55 | 518 | 876 | 182 | 6 

Da Schůnincer (3157 | 48 514) 900 | 650 | 132 | 4 

Cb | Schůttenhofen | 3111 |49 14 | 461 | 678 | 146 | 4 

Ce 5. Schwabin b. Zbirow 31 26 |4951 | 564 | 572 | 180 | 4 



PT 
Mě © 

Karten- 

zeichen ! 

Bc. ,3 

Da% 

Ea 13 

Ea 2 

'á E) 

Cd 

Ee 

De 

Db 4 

Ce 

Bb 4 

Fd 

E b 

Gd 

Jd 6 

Bc 

BD I 

Ce 2 

Ge 

Name der Station 

Schwanberg 

Schwarzbach 

Schwarzthal 

Schweinitz 

Schweissjáger 

Schweitzerhaus 

Schwojka 

Sedl 

Sedlic 

Seestadtel 

Sekryt 

Seletic 

Semenec 

Sendražic 

Senftenberg 

Senožat 

Síchow 

Siebengiebel 

Siebengrůnden 

Silbersgrůn 

Skála 

Skalic-B. 

Skalic-Klein 

Skalka 

Skašow 

Geografische Hóhe | Jahresmenge d. 
———————— | iber dem —— —————— 

Lánge | Brejte | Meere | Mlau pohyotned Jahre 
80936 | 490524 564 | 570 | 100 |. 2 

31 47 |48 44 | 725 | 6832 | 144 | 11* 

32 20 |48 42 | 686 | 808 133 | 1 

32 18 |48 50 | 452 | 655 | 118 | 8* 

31 28.150 41 | 500 | 820 | 121 | 5 

di P 1501176 450 BONE 118 1: 14 

32 16 |50 431| 400 | 770 | 181 | 6 

31 45 (50 38 | 490 | 497 Bd 

31 36 |49 22 | 510 | 638 97 | 4 

81 114150 31 | 235 |; 540 | 140 | T 

30 554 | 49 26 | 470 | 681 129 | 4 

32 46 |50 19 | 265 | 627 120 | 4 

32 5 j 141| 398 | 640 | 109 | 4 

83 28 |50 17 | 272 | 608 147,5 

34 8 [50 5 | 468 | 828 | 143 | 4 

32 52 | 49 34 | 460 | 685 | 130 | 4 

30 481 |49 29 | 500 | 667 99 | 4 

31 29 | Z 75 09421 188546 

83 17.150 45 | 922 | 1525 | 197 | 4 

30 15+ 50 16 | 690 | 799 | 166 | 4 

83 6. |49 33 | 580 | 713 | 181 | 7 

33 43 |50 24 | 284 | 651 160 || 12* 

83:81.|50.16:| 250 | 572 |- 121: | 15 

31 55 |49 53 | 549 | 581 125 | 4 

31 6 |49 31 | 512 | 581 133 | 2 



0 Name der Station m úbor dem Pr „der 

ES V duletněl, ul o OA oo rerte. | eee S adlileštaná| Jahre 

Dc | Sklady 81948 | 49986 | 500 | 584 | 107 (4 

Da. | Shtín 31 58 |50 18 | 246 | 451 | 115 | 10% 

Ha 8 Slatina 83 34 |50 141| 262 | 491. | 83 | 3 

Jd 4.. Slatina 84: 8150. 9.) 400 |- 788,0|7 1840) 44 

Gd 9, Sloupno [33.10 |50 15y| 280 | 548 | 132 | 11* 

Ce 23, Smedrow 81 15 |49 34 | 450 | 581 | 126 | 6 

Hd 12 A Smiřic 33 32 |50 18 | 239 | 604 160 5 

De 16, Smolotel 81 47 |49 38 | 491 | 584 | 108 | 4 

He 4.. Smrček 33 38 |49 521| 350 | 662 | 15 | 4 

(Eb 5, | Soběslau 89 23 |49 16 | 403 | 611.| 188 | 14* 

Dc 21, Sochowic 31 40 |49 31 | 490 | 585 | 123 | 5 

(Ea 15, | Sofienschloss 92 211 | 48 403 149 921 135 4 

Ed 13, Sojowic 32 26 |50 134| 182 | 585 | 139 | 4 

Ea 5|'! Sonibere 929 91 | 48 48 | 543 | 690 | 119 | 8* 

Ee Sonneberg 32 91,50 45 360 145 136 | 4 

Bd 3, | Sonnenberg 30 531| 50 28 | 750 | 791. | 155 | 4 

Bd 2, Spitzbers 30 46 |50 28 | 805 | 915 | 165 | 4 

He 6.. Starkstadt 33 49 |50 32 | 450 | 84| 11 | 8 

De 14.. Steben 31 41 |50 37 | 402 | 565 | 114 | 8% 

Ec 4, Stěchowic 32 4 |4951 | 210 | 577 | 164 | 9% 

Ce 21, Stěrbina 31 30 |49 35 | 650 | 818 | 14 | 4 

Ge 3, Stefanshóhe [383 2 |50 45 | 910 | 1061 | 179 | 4 

Cad.3 | Steinwasser | 31 20 (50 97; 220 515 145 | 7 

Jad 2, Stiebnitz-Gr. 84 41|50 15 | 690 | 1073. | 150 | 4 

(He Storchbere (38.47 |50 35 | 785 | 887 | 140 | 3 



D1 

em Name der Station =- aber dom on JM pe 
ánge | Breite | Meere schlags |schlestage| Jahre 

(Bb 14 Storn 30954 |490 9y| 950 | 1143 | 135. | 4 

Dd 12 Stradonic 31 43 |50 17 230 D03 155 2 

Dc Stranohoří 31 37 |49 303| 550 D89 148 4 

6c.9 Strašic 31 24 |49 44 470 642 121 4 

Ee 25 Strassdorf 32.25 |50.35 250 670 140 4 

Gb 8 Stráž b. Schůttenh.. 31 8 |49 121| 710 149 147 4 

Ed 4 Střem a2 A | DW2A 290 605 145 1 

Ed 6 Strenic 32 30 |50 24 218 608 1353 5 

Gc 14 Střiteř 33 20T |49 4731 620 194 133 4 

Cd 13 Strojedic di“ DW 1 908 504 124 4 

Ea 12 Stropnic 32 24 |48 406 D58 199 134 10* 

Ge.18 Struhař 31 16 |49 35 D30 603 137 8ř 

Cb 11 Stubenbach 31.3. |49.6:| 860 1440 180 Ď 

Gd 1 Studynka 33.11. |50 28 458 112 116 4 

Ec 15 Stupčic a211D0| 4932 D80 649 138 5 

Ea 4 Subschitz | 32 5 |48 48 600 669 132 8* 

Jd Suchá 34 T74|50 8 500 882 158 4 

Bd 33 Swarow 31:49 |50 4 380 452 114 9 

Gc 18 Swětlá 33 5 |49 40 293 107 154 8* 

Fe 12 Swětlá b. Reichb. | 32 41 |50 43 190 1039 168 6 

Hd 19 Swinar 33 35 |50 123| 240 524 104 4 

F b 10 Sýkora J. H. 32 33 |49 7 457 672 118 4 

hib 1 Tábor 32 20 | 49 25 423 59T 143 14* 

Da 35 Tachlowic 255 | 50: i 341 D21 116 10* 

PE Tannenberg 132 14 |50 513, 658 | 1050 196 6 



O1 BÍ 

Karten- 

zeichen 
Name der Station 

Ee 9 

Bb 3 

D.d 10 

De 

Bc 1 

Cc 20 

Felí 

Hd 

Da 29| 4 

Ad 

Ee 18 

Tannenberg b. Bl. 

Taus 

Taužetín 

Tellnitz 

Tepl 

Teslín 

Thiergarten 

Thomas Št. 

Tomic 

Tomkowka 

Trčkadorí 

Třebotow 

Trubijow 

Tůrmitz 

Turnau 

Týnišť 

Uhersko 

Újezd b. Blatna 

Unhošť 

„ Wacikow 

Wáchterhaus 

Warta 

Wartenberg 

Wčelákow 

Weipert 

39013 

30 36 

31 33 

31 38 

30 32 

31 2 

31 39 

31 46 

32 501 

32 10 

[34 5+ 

(31 53 

33 47 

31 39 

32 49 

33 45 

33 33 

30 42 

| 50948" 

49 217 

50 19 

50 19 

49 581 

50 29 

Geografische | Hóhe 
70 00 dbeneem 
Breite | Lánge Mcere 

| Jahresmenge d.. 

| Nieder- | Nieder- 
schlags |schlostage, Jahre 

Zahl 
der 

Beob. 

570 

428 

340 

450 

658 

705 

405 

990 

445 

414 

750 

380 

390 

154 

263 

258 

936 186 

148 

160 

149 

175 

139 

112 

128 

113 



Welešín 

Welhartic 

Weltrus 

Wenzelsdorf 

Werscheditz 

Westec 

Westec 

Wetzwalde 

Widobl 

Wierau 

Wikletic 

Wildenschwert 

Wildstein 

Wilhelmshóhe 

Winoř 

Winterberg 

Winteritz 

Wittingau 

Wituna 

Wlaším 

Wobořišť 

Wobrok 

Wekelsdorf-Ober 33 50 

32 8 

31 

32 O 

30 

30 

33 

32 

32 

31 

30 

31 

34 4 

31 

Jo W 

32 

31 

30 

49 

D0 

49 

D0 

49 

49 

D0 36 

48 50 

16 

8, 

321 

antén. | Geografische | Hóhe | Jahresmenge d. | 3] 

zejchen, Name der Station | Bůnpé | Beči AE | Nieder: | Niedefí | Boo) 
| a | Lánge | Breite BE schlags 'schlestage Jahre 

F e 4, Weissbach 320541 50952 | 505 | 1206 | 128 | 6 

Ee 29 Weisswasser 32 -28'| 50 30 304 130 193 12* 

181 

111 

134 

86 

124 

126 

143 

146 

134 

105 

109 

90 

180 

114 

160 

96 

150 

114 

143 

120 

161 

64 

148 



D4 

| R T ČI tom rm ao ES m oo a | | | Lánge Breite | Meere | schlngs (schlgstagel Jahre 

fd (ef Mopase 39943, | 50026- | 930 | 498 | 187| 4 

Ad 7, Wůlfing 30 19150 29 | 850 | 842 72 | 4 

Ee 28|©8 Wojetín 32 19 |5030 | 363 | 707 157 | 5 

Cd 17 Woračen 8113 |50 7 | 390 | 555 | 116 | 4 

Fe 19, Wordan 32 41350 31 | 324 | 615 | 181 | 4 

Dc 22|  Worlík 31 50 |49 31 | 468 | 5839 | 147 | 10* 

Bd 16 Worschka 30 56. |50,113| 550 662 71 4 

Hc Wortowa 33 361|49 42 |- 650 | 787. | 140 | 4 

He 5 Wostasch 33.52:|50 334575 105 142 4 

Be *6 Wostředek 32 30 |49 50 455.| 699 111 4 

Had 15. Wranow 83 42 |50 16 | 236 | 600 94 | 4 

Dc Wranowic 31 33 | 49 39 660 641 141 4 

Db 7| | Wráž 31 48 |49 23 | 450 | 649 | 126 | 4 

Dd 6, | Wražkow 31 56 |50 22 | 206 | 522 | 123 | 7% 

Dd Wřetowic 23b DO 265 520 138 10* 

Cc 10 Wysoká 31. 1 .|49 39 | 450 568 113 7 

Ha 20| | Wysoká 33 30 |50 9 | %0 | 585 | 1838) 4 

Ce Záběhlá 81 27 |49 40 | 680 | 774 | 126 | 3 

Fb Zádolí 32 49 |49 291| 535 | 780 95 | 3 

Micka Zaječic b. Chrást |33 31 | 49 55 280 560 114 4 

Ea 16| © Zartlesdorf 89 5 |48 39 | 672 | 624 | 109. | 4 

Db Záwěšín 33 32 |49 29 | 475 , 578 | 128 | 4 

Gc 4 Zbislawic 33 141 | 49 541 527 711 105 1 

Fc 8|. Zbraslawic 32 51 |49 49 | 502 | 724 | 104 | 4 

Hd  |8 Zdaraz 83 31 |50 17 | 250 | 598 132 | 4 
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: : Geografische | Hóhe Jahresmenge d. | Zahl | 

Name der Station ae | s da > i eder P 

|$ Zderadin 32049" | 49048 | 410 | 658 | 146 | 10% 

Zelč 32 181|49 19 | 480 | 661 133 4 

©é Zeměch 31 56 |50 14 | 208 | 492 125 | 10% 

Zhoř b. Roth-Jan. | 32 56 |49 49 | 470 | 588 150 | 4 

Zinnwald 31 27 |50 44 | 823 | 1340 135 8* 

Zirnau bo Ve n VPN V 19 420 651 | 5 4 

Zlonic 31 45 |50 17 | 216 | 530 | 160 | 1W* 

©Ý Zwickau 32 18 |50 47 | 360 | 696 | 141 9* 

© Zwoleňowes 31 51 |50 14 | 228 | 475 116 | 10% 

© Zwoleňowes 31 51 (50 14 | 228 | 466 | '120 T? 

Žák 33.2 |49 53 | 270 | 528 134 | 4 

Žďár b. Rokycan |31 17 |49 44 | 435 578 141 2 

Ždikau-(Gross 31 22 |49 5 | 730 799 96 8* 

Ždirec b. Chotěboř| 33 29 |49 42 | 550 | 801 159 4 

Želewčic 31 46 |50 16 | 256 | 539 96 |: 7 

©Ý Žichowic 32 44 149 48 | 430 | 597 133 | 10* 

Žilina 31 40 50 6:| 398 608 99 4 

Žinkau 31 10 |49 29 | 480 604 106 4 

Žiwotic 81 21 (49 283. 618 | 666 137 4 



Vierter Abschnitt. 

Úber den Verlauf der Isohyčten. 

Aus den im vorhergehenden Abschnitte mitgetheilten Durchschnittsangaben, 

betreffend die Jahresmenge des atmosphárischen Niederschlages wie der zugehórigen 

Niederschlaestage, lassen sich nun die mannigfaltigsten Schlůsse ziehen, je nachdem 
man sie in dieser oder jener Richtung verwendet. 

Der Tendenz dieser Publikation gemáss wollen wir sie nur in zweifacher 

Beziehung weiter verwerthen und zwar in diesem Abschnitte zum Behufe der Iso- 

hyčtenfůhrung und somit zur Herstellung einer Regenkarte von Bóhmen, im letzten 

Abschnitte hingegen zur Ableitung von einigen Regeln, nach welchen sich die Ver- 

theilune des atmosphárischen Niederschlages bei uns richtet und namentlich zur 
Feststellung der Abhánegickeit, in welcher die Menge desselben von der Erhebung 

des fraglichen Ortes úber dem Meeresspiegel sich befindet. 

Was die Isohyčten oder Linien, welche Punkte gleicher jáhrlicher Nieder- 

schlags-Durchschnittsmengen verbinden, im Allgemeinen betrifft, so ist deren Legung 

nicht so einfach und leicht wie die Feststellung des verwandten Liniensystems der 

Isohypsen, welche eine kontinuirliche feste Grundlage im betreffenden Terrain be- 

sitzen; denn jene Linien richten sich nach diskreten Punkten, fůr welche eben die 

nothigen Beobachtungsresultate bekannt sind, und setzen daher in der Regel ein 

reichlicheres Materiale voraus, als man zu besitzen im Stande ist. Denn wáhrend © 

man z. B. der Isohypse von 600 m ganz bestimmte Punkte zuordnen kann, erlaubt 
es die Isohyčte z. B. von 600 mm im Allgemeinen nicht, da man mit vielleicht nur 

wenigen Ausnahmen bloss Štationen kennt, wo die jáhrliche Durchschnittsmenge 

des atmosphárischen Niederschlages einerseits weniger und anderseits mehr als 

600 mm betrást, Punkte also, auf welche gerade 600 mm entfallen, dazwischen 
bloss anzunehmen sind. 

In dieser Annahme, die zwar nicht willkůrlich ist, sondern mit der gróssten 

Wahrscheinlichkeitsberechtigung gemacht werden soll, liegt nun ein Moment, welches 

die strikte und exakte Fiihrung der Isohyčten beeintráchtigt und denselben somit 
eine gewisse Variabilitát, wenn auch innerhalb wenig ausgedehnter Grenzen ver- 

leiht. Das hiebei auftretende und im Wesen der Sache selbst gelegene Intervall, 

innerhalb dessen Schwankungen in der Linienfihrung měglich und statthaft sind, 
macht sich zwar in gebirgigen, steile Bóschungen aufweisenden Gegenden unange- 
nehm bemerkbar, weil in solchen Lagen die Isohyčten sehr nahe an einander © 
růcken, wird aber in seiner Gesammtwirkung durch den ogleichzeitigen Umstand 

abgeschwácht, dass diese ungůnstigen lokalen Verháltnisse in Bóhmen lediglich 
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'' Gegenden von belangloser Ausdehnung treffen und daher nur von untergeordneter 

Bedeutung sind. 

| Wenn man also diese Umstánde gebůhrend wůrdist, so důrfte es nicht 

 schwer fallen, auf Grund von so zahlreichen Daten, wie sie der vorangehende Ab- 

schnitt liefert, auf der Karte von Bóhmen Isohyěten zu fůhren, welche von 100 zu 

-100 mm fortschreitend Gebiete abgrenzen, in welchen die jáhrliche Durchschnitts- 

„menge des atmosphárischen Niederschlags so bedeutende Differenzen aufweist, dass 

Mlarnach auch andere Momente der physikalischen Geographie im Allgemeinen 

-sich abschátzen lassen. © Denn dass die Wassermeteore in ihrem formreichen Auf- 

treten sowohl auf die anorganischen Gebilde, als auch insbesondere auf die Lebens- 

entfaltung der organischen Natur von einem grossen und mitunter gestaltenden 

Einflusse sind, geht wohl schon aus einer oberffáchlichen, aber lánger andauernden 
Betrachtung der manniefachen Veránderungen hervor, wie sie sowohl die kurze 

Jahresspanne wie die lángsten Aeonen in der Gewandung der stets noch sich ver- 
jingenden Mutter Erde hervorbringen. 

Um nun die nothwendigen Anhaltspunkte zur Legung der Isohyěten zu er- 

halten, ordnen wir die im vorangehenden Abschnitte mitgetheilten  durchschnitt- 

lichen Jahresmengen, in Millimetern ausgedrůckt, in Gruppen, beginnend mit der 

niedriosten, unter 500 stehenden Angabe, und nach Hunderten fortschreitend bis 

zur hochsten Zahl, welche der Station Stebengriinden *) angehórt. Und da erhalten 

„wir folgende, einzeln zu besprechende Ergebnisse: 
' 

1. Die Isohyěte von 500 mm. 

Diejenigen Lagen, welche in Bóhmen die geringsten Niederschlagsmengen 

| aufweisen und somit von der Isohyčte von 500 »m umschlossen erscheinen, stellen 

(drei kleine Inseln vor, wovon die sůdlichste, wie unsere Karte lehrt, an der mitt- 

| leren Moldau um aké herum sich gebildet hat, wáhrend die grósste derselben 

„nordlich von Prag zwischen Kladno und Jungferbřežan sich hinzieht, und die 
-letzte die Egermůndung ombrometrisch charakterisirt. 

Was diese unliebsame Erscheinune hervorbringt, ist nicht schwer im All- 

| gemeinen anzugeben. Bei der ersten Insel ist es jedenfalls die Wirkung der sůd- 

Iwestlich gelegenen Bergmasse des Třemšín, welche die Umgebung Kamaiks in 

den sogenannten Regenschatten stellt; něrdlich von Prag důrfte es neben dem 
(Waldmangel namentlich die tiefe Lage der Gegend und ibermássice Erwármung 

"der Luft verursachen, dass etwaige Regenwolken nicht jedesmal ein Absatzgebiet 

„hier finden; dasselbe gilt wahrscheinlich in noch erhóhtem Masse von der zwischen 

Lobositz und Leitmeritz sich hinziehenden Gartenlandschaft. 

' Es ciebt zwar ausser diesen Inseln noch Lagen in Bóhmen, wo nach den 

| bisherigen Beobachtungsergebnissen die durchschnittliche Niederschlagsmenge auch 

(unter D00 mm fállt, doch důrfte, wie ich anzunehmen allen Grund habe, die Ur- 

Jsache hievon in einer minder giinstigen Aufstellung des Ombrometers liegen oder 
in der kurzen Beobachtuneszeit zu suchen sein; dies gilt namentlich von den Sta- 

v) Die Station Petersbaude, auf dem Riesengebirgskamm gelegen, besitzt sicher eine noch 

gróssere Niederschlagsmenge, aber die Beobachtungsdauer ist zu kurz, um fůr dieselbe 
eine halbwegs genaue Durchschnittsangabe abzuleiten., 



D8 

tionen Mohr, Obíš, Sedl und Wierau, jenes hingegen von den mir genau be- - 

kannten Stationen Bilin und Postelbere. Dass auch minder gewissenhaftes 

Nachmessen des atmosphárischen Niederschlags hiebei miteinwirken kann, will ich 

nicht in Abrede stellen und habe sogar einige Stationen diesbezůslich in starkem 

Verdachte, weshalb ich sie nicht zu berůcksichtigen fůr gut fand. 

Aus dem eben Gesagten will ich nun den Schluss gezogen wissen, dass es 

dermalen nicht angehe, noch mehrere oder gróssere derartice Inseln der minimalen 

Niederschlagsmence in Bóhmen zu bilden; meine Erfahrungen haben es zu thun 

weniegstens nicht erlaubt, was mich bei jenen entschuldigen mag, welche mit mir 
in dieser Richtung úbereinzustimmen nicht im Stande wáren. 

2, Die Isohyěte von 600 mm. 

Die náchsthohere Isohyěte von 600 mm umschlingt den gróssten Theil des 

mittleren Bohmens und ist namentlich weit gegen Westen vorgeschoben. Wie aus 

unserer Karte ersichtlich ist, schneidet sie die Elbe sůdlich von Aussig, sich von 

da gegen die nordliche Umgebung Jungbunzlaus hinziehend; hier biegt sie 

rasch um und begeleitet zunáchst am linken Ufer den Lauf der Iser, dann am 

rechten Ufer in nicht geringer Entfernung die Moldau, tritt óstlich von Písek 

an das rechte Ufer der Wotawa, mit derselben gegen Westen umbiegend und pa- 

rallel mit der Landesorenze bis gegen Wierau verlaufend, worauf sie sich gegen 

Kaaden nach Norden wendet, den Duppauer Bergen gegen Osten ausweichend; 

von Kaaden endlich zieht sich dieselbe parallel mit dem Erzgebirge bis an den 
Bielafluss, wo sie nach Osten gegen den angefůhrten Úbergangspunkt der Elbe 

ablenkt. 

Das von dieser Isohyčte umschlossene Gebiet enthált also Stationen, fůr 

welche sich als jáhrliche Durchschnittsmenge des atmosphárischen Niederschlags 
weniger als 600 mm ergeben hat. Ausnahmen hievon kommen dabei in beiden 
Richtungen vor, indem in dieses Gebiet sowohl die drei frůher angefihrten Inseln 

fallen, als auch Gegenden einbezogen erscheinen, wo die diesbezůgliche Jahres- 

menge mehr als 600 mm betrágt. 

Das erste regenreichere, von dieser Isohyčte umfasste Gebiet ist dem Brdy- 

Gebirge angelagert und erstreckt sich somit von der Spitze, welche durch den Zu- 
sammenfiuss der Moldau und Beraun gebildet wird, in einem sanftesekrůmmten 

Bogen bis an den Siidfuss des Třemšín, in welchem der Brdy-Gebirgszug máchtig 

abschliesst. Dieses Gebiet enthált jedoch in seinen hóheren, sidwestlich von Pří- 

bram sich erhebenden Lagen auch Punkte, wo die jáhrliche Niederschlagsmenge 

im Durchschnitt bis auf 1000 mm steigt, so dass innerhalb desselben, wie unsere 

Karte zeiet, Isohyčten von 700 mm und 800 mm koncentrisch verlaufen, ein kleines 

waldreiches Gebiet von noch grósserer Niederschlagsmenge umschliessend. 

Dieses Gebiet, dessen Umfang in der Folge vielleicht nach Westen hin 

wird erweitert werden můssen, liefert einen der belehrendsten Belege dafiir, dass © 

die Bodenerhebung und Bewaldung von wesentlichem Einfluss auf die Niederschlags- 
verháltnisse ist; von Šiidwesten ausgehend gelangen wir da in fortschreitend feuch- 
tere Zonen und in nordostlicher Richtung herabsteigend gerathen wir gar bald in 

auftallend regenarme, weil im Regenschatten gelegene Landstriche, welche in der 
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© Umgebung von Kamaik an der Moldau, wie schon erwáhnt worden, ihre grósste 

 Niederschlagsarmuth aufweisen. 

Eine zweite, bedeutend kleinere und wenigéěr hervorragende Insel, welche 

-in das von der Isohyěte 600 umschlossene Gebiet fallend, mehr als 600 mm jáhr- 
- licher Niederschlagsmenge meiner Voraussetžung nach im Durchschnitt besitzt, wird 

durch die weithin sichtbare lángliche Bergmasse des Džbán gebildet, von dessen 

„Abhángen nach allen Richtungen Báche das reichlicher herabfallende Wasser ab- 
fůhren. Obwohl in ihrem Umfange bloss die Station Gross-Černic, welche diesen 
reichlicheren Niederschlae aufweist, gelegen ist, sah ich mich doch genóthist, diese 

vorláufig hypothetische Insel hervorzuheben, um zugleich das hydrographische Mo- 
ment des Isohyčtenverlaufes zu berůhren. 

Schliesslich wáre noch der weithin sichtbare Mileschauer Kegelbere anzu- 

fůhren, an dessen Abhange sich die durchschnittliche Niederschlagsmenge von fast 

-650 mm ergeben hat, was die begrůndete Erwartung aussprechen lásst, dass hier 

in Folge fortgesetzter Beobachtungen eine regenreichere Insel wird dargestellt 

werden můssen. Dies wáre auch das einzige, ombrometrisch Charakteristische des 

bohmischen Mittelgebirges. 

3. Die Isohyste von 700 mm. 

Die jetzt anzufihrende náchsthohere Isohyčte von 700 mm, welche Gebiete 

umschliesst, in welchen die jáhrlichen Niederschlagsmengen im Durchschnitt mehr 

als 600 mm und weniger als 700 mm betragen, ist nicht mehr geschlossen, sondern 

-bildet einen an der bayerischen Seite dreifach unterbrochenén Linienzug, welcher 
sich von der vorangehenden Isohyčěte nur in seinem der máhrischen Grenze nahen 

Verlaufe bedeutend weit entfernt, sonst aber mit derselben nur eine schmale Zone 
aberenzt. 

An der Sůdspitze Bóhmens bei Zartlesdorf eintretend, umschliesst 

-diese Linie in einem Halbkreise das waldige, durch den Berg Kohout markirte 
| Gebiet, wendet sich dann gegen Wittingau nach Norden, und weicht norděstlich 

in einem stark gedehnten Bogen der Station Neuhaus aus. Im weiteren, nach 
-Norden sich hinziehenden Verlaufe umfasst sie mit scharfer Krůmmune die Station 

| Swětlá an der Sázawa, um in einem noch stárker gewólbten Bogen den sůdlichen, 

„waldbedeckten Zug des Eisengebirges einzuschliessen und sich in der Gegend 

-von Leitomyschl nach Norden zu wenden. In dieser Richtung verharrt ihr Lauf, 

| bis sie nahe an die Landesgrenze bei Náchod gelangt, wo sie nach Westen um- 
| biecend úber Jičín gegen Weisswasser verlauft, dann in einem gekrůmmten 

| Zweige an die Elbe sůdlich von Tetschen gelanet, um von da parallel mit dem 

Erzgebirgszuge in das Gebiet von Asch einzutreten, wo dieser Isohyčtenlauf 

| Bóhmen verlásst. 
| Die weiteren zwei getrennten Stůcke dieser Linie eleicher Regenmenge 

"ziehen sich parallel mit der bayerischen Grenze hin und sind durch die historisch 

| berůhmte Pforte von Taus von einander getrennt, indem der eine Zug sůdlich von 
(Eger einsetzend sůdlich von Taus die Landesorenze úberschreitet, wáhrend der 

| andere in čstlicher Nachbarschaft davon anfangs nordlich von der Grenze sich er- 

(streckt, dann aber in scharfer Umbiegung gegen Sůdosten am Fusse des Bóhmer- 
5* 
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waldes verláuft, um in westlicher Nachbarschaft von Zartlesdorf nach Ober- 

osterreich zu gelangen. 

Auch innerhalb dieser Zone, welche von den Isohyěten 600 mm und 700 mm 

begrenzt erscheint, treten einzelne Inseln auf, welche eine gróssere mittlere Nieder- 
schlagsmenge aufweisen als die obere Grenze betrágt. 

Die erste derartige Insel zeigt unsere Karte im sůdlichen Boóhmen; bedingt 

ist sie durch die massice Erhebung des Schoninger, an dessen sůdwestlichem 

Abhange wenigstens 800 mm atmosphárischen Wassers durchschnittlich sich nieder- 

schlagen. Und diese Menge wůrde sich zu einer bedeutenderen Hóhe erheben, wenn 

nicht im Siůdwesten an der nahen bayerischen Grenze sich der Bohmerwaldzug im 

gewaltigen Plockenstein himmelhoch aufthirmen und so den vorgelagerten Schó- 

ninger in einen Recenschatten stellen wůrde! 

Die zweite hieher gehórige Insel wird bedinet durch die waldreiche Boden- 

erhebung, welche von Kamenic an der Linde (ombrometrische Station A lt- 

hůtten) úber Černowic gegen Milčín sich hinzieht und durch den Bergrůcken 

des Swidník weithin sich bemerkbar macht. Die zahlreichen, von hier nach 

Rahdo 

LA 

Nordost wie Siůidwest ihren Lauf richtenden Báche liefern zugleich den Beweis, 

dass sich die atmosphárischen Wásser hier mit Vorliebe niederlassen. 
Westlich davon lagert die dritte, durch die Regenstation Branžovw fixirte 

Insel, welche vielleicht in Folge weiterer Beobachtungen mit der vorangehenden 

zum Verschmelzen wird gebracht werden kónnen; wenigstens sprechen die orogra- 

phischen Verháltnisse dieser Gegend dafůr. 
Eine áhnliche ovalfórmice Insel von nur geringer Ausdehnung treffen wir 

im Norden nahe am rechten Ufer der Sázawa an, durch die Mnichowitzer Granit- 

erhebung und Schwarzkosteletzer Waldkultur bedinet und durch die Station Habr 
markirt. Auch diese Gegend bildet den Ausgangspunkt zahlreicher Báche, welche 

sich jedoch gegenwártig durch Wasserreichthum nicht auszeichnen. 

Die letzte Insel endlich ist an die Duppauer Berge geknůpft und bietet 

Analoga des Schoninger. Auch hier důrften sich Lagen befinden, wo sich durch- 

schnittlich ber 800 mm jáhrlich an atmosphárischem Niederschlag ergeben und 
den Umfang der Insel erheblich in sůdwestlicher Richtune auszudehnen erlauben 

werden, wáhrend in den nordostlich davon liegenden Stationen wie Finfhunden, 

Ratschitz u. m. a. die Wirkung des zugehorigen Regenschattens sich manifestirt. 

Doch erscheint es nóthig, noch weitere Beobachtungsresultate abzuwarten, bevor 

man darůber endgiltie entscheidet. 

4. Die Isohyéte von 800 mm. 

Die Bedeutung dieser Linie, welche hóhere Gebireslagen zur Voraussetzung 

hat, brinet es mit sich, dass sie keinen geschlossenen Zug innerhalb der Landes- 

orenzen bildet, sondern in vereinzelten, um hóhere Bergerhebungen sich hinziehenden 

Strichen verlauft, welche mit der vorangehenden Isohyěte Lagen begrenzen, wo die 

jáhrliche Niederschlassmenge durchschnittlich mehr als 700 mm und weniger als 

800 mm betrást. 

Wenn wir wieder von der Sůdspitze Bohmens ausgehen, so fállt uns zu- 
náchst der zwischen Buchers und Brůnnl sich erstreckende Grenzstreifen auf, T 
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-wo das Auellgebiet vieler wasserreicher Báche sich befindet und somit deutlich 

-auf einen grósseren Wasserreichthum hingewiesen wird. 

| Einen áhnlichen Grenzstreifen treffen wir westlich davon an, bedingt durch 

das hier aufgethůrmte St. Thomasgebirge, an dessen kalten, mit der roman- 

tischen Burgruine Wittinghausen gekrónten Scheitel sich die wasserreichen 
Sůdwestwolkenzůge gar gerne anschmiegen. 

Dass die Mittelpartie des eigentlichen Bohmerwaldes von dieser Isohyčte 
-im einer lángeren wellenfórmigen Linie umgrenzt erscheint, welche sidwestlich von 

Plóckenstein und nordwestlich von Eisenstein Bayern berůhrt, ist aus un- 

serer Karte ebenso leicht zu entnehmen wie der weitere Umstand, dass diese Linie 

nach einiger Unterbrechung sůdlich von Klenč wieder nach Bóhmen einbricht und 
parallel mit der hier gegen Bayern etwas vorgeschobenen Grenze verlauft, um sie 
westlich vou Tachau wieder zu kreuzen. 

Einen bedeutend lángern Linienzug bildet die Isohyěte vom 800 mm am 

bohmischen Rande des Erzgebirges, indem sie westlich von Grasslitz ins Land 

eintritt und sich fast parallel in grosser Náhe mit der vorangehenden Isohyčte bis 

an die Elbe bei Tetschen hinzieht, so dass der von beiden eingeschlossene Land- 

streifen sehr schmal ausfállt. 

Weitere Gebiete, welche von dieser Isohyěte umzogen erscheinen, finden 

wir in den zwei Protuberanzen Nordboóhmens, welche trotz ihrer nur mássigen 
Bodenerhebung zu den niederschlagreichsten Gegenden gehóren. Bei dem zweiten 

hier auftretenden Isohyčtenzuge, welcher das Riesengebirge im weiten Bogen um- 

spannt, macht sich auch die abkůhlende Wirkung des Jeschken-Růckens be- 

merkbar. 

Der letzte Theil dieses Isohyčtenverlaufes umschliesst in Halbellipsenform 

"die Grafschaft Glatz, den natůrlichen Zusammenhang mit dem Kónigreiche Bóhmen 

hiedurch herstellend. 

An der langen bohmisch-máhrischen Grenze finden wir nur zwei Punkte, 

-wo sich Regenmengen von 800 mm verrathen und in der Zukunft vielleicht von 

' dieser Isohyčte sich werden umschlingen lassen; es ist dies Karlstein bei Swratka 
bund Althůtten bei Neubistritz. Diesmal stehen nur Durchschnittzahlen von vier 

"Jahren zur Verfůgung, weshalb wir diese Landspitzen ebenso unberůcksichtigt 

'lassen missen wie Stationen innerhalb dieser Zone, welche etwas mehr als 800 mm 

(als gleich kurzen Durchschnitt bieten. 

ji 
| 5. Die Isohyěte von 1000 mm. 

1 

| . Wenn schon das mehr als 800 mm jáhrlicher Niederschlagsmenge auf- 

"weisende Gebiet von ungemein beschránkter Ausdehnung ist, so dass die separate 

Fůhrung der Isohyěte von 900 mm belanglos erscheint, so ist um so mehr zu er- 

'warten, dass die Isohyěte von 1000 mm oder 1 m nur einige hochgelegene Grenz- 

(striche umfasst, was auch ein kurzer Blick auf unsere Karte bestátigt. 

| Diese Isohyěte tritt zunáchst an der bayerischen Grenze auf, indem sie 
Iněrdlich von Eisenstein sich in sůdostlicher Richtung hinzieht und siidlich von 

"Schatawa wieder das Land verlásst. 
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Am Erzgebirge erscheint sie in zwei von einander getrennten kleinen 

Bogenzůgen, wovon der erste nórdlich von Falkenau das schneereiche Grenz- 

gebiet von Platten umfasst, wáhrend der zweite und kiůrzere das Plateau von 
Zinnwald abtrennt. Diese beiden Grenzgebiete maximaler Niederschlagsmenge 

zeichnen sich, wie ein flůchtiger Blick auf die Karte lehrt, auch als sehr reiche 

Ouellgebiete aus, welche namentlich dem benachbarten Sachsen bedeutende Wasser- 

kráfte liefern und so dessen blůhende Erzgebiresindustrie wirksam unterstůtzen. 

Etwas umfánglicher ist die Zone, welche von dieser Isohyčte am Riesen- 

gebirge gebildet wird. Durch einen Halbkreis wird hier der Jeschken einbezogen 

und dann gegen Osten das ganze nach Bóhmen abfallende Gebirgsland umrahmt, 

so dass sie erst ostlich von Schatzlar die Grenze verlásst, welche sie nordlich 

von Friedland Anfanges úberschritten. 

Ganz unbedeutende Grenzstreifen schneidet noch diese hohe Isohyčte in 

dem an Glatz sich anlehnenden Gebiete zwischen der Deštná- und Reiter- 

Koppe und dann in der óstlichsten Spitze Bohmens, an dem Sůdabhangce des Gru- 
licher Schneeberges. 

Hiebei mag bemerkt werden, dass die Anzahl der Stationen, welche der 

Fiůihrung dieser Isohyčte zu Grunde gelegt werden konnten, nicht so bedeutend ist, 

um derselben jenen Grad der Zuverlássickeit zusprechen zu kónnen, wie bei den 

vorher angefiihrten Isohyěten. Dieser Umstand wird jedoch in seiner Bedeutung 

dadurch abgeschwácht, dass diese Linie bei der Beurtheilung der Regenverháltnisse 

des ganzen Landes nur eine fragmentarische Rolle spielt. 

6. Die Isohyste von 1200 mm. 

Orte in Bóhmen, wo die jáhrliche Niederschlagsmengce im Durchschnitte 

mehr als 1200 mm betrást, finden sich nur in den zwei diametral gegeniber lie- 

genden Hochgebirgslandschaften des Bohmerwaldes um Půrstling herum und des 

Riesengebirges zwischen Weissbach und Riesenhain. 

Der Bohmerwaldzug dieser Isohyčěte schliesst das Auellgebiet des Moldau- 

flusses und der Wotawa ein, welches bisher fiůir das niederschlagsreichste in Bóhmen 

gegolten und vielleicht noch in der ersten Hálíte dieses Jahrhundertes war, wáhrend 

es in der zweiten Hálfte dafůr nicht mehr gehalten werden kann. 

Der Riesengebireszug dieser hóchsten Isohyčte umspannt einen grósseren 

Grenzstreifen von Bóohmen und enthált in seinen, die Schneekoppe begleitenden 

Grenzrůcken und nach Sůden abgedachten Lehnen wie Thalsohlen zahlreiche Punkte, 

wo nun die gróssten Niederschlagsmengen gemessen werden, welche dem Iserr, 

Elbe- und Aupa-Flusse jene reichlichen Wassermassen zufihren, durch welche 

die dortige Industrie bedingt erscheint. 

Die Frage, ob die Sehneekoppe selbst als hóchste Erhebung des Riesen- 
gebirges nicht auch eine maximale Niederschlagsmenge aufweise, beantwortet Dr. 

G. Hellmann direkt durch Anfihrung der bisher ermittelten durchschnittlichen 

Niederschlagsmenge von 1444 mm, welche von einigen niedriger gelegenen Sta- 

tionen úbertroffen wird, entsprechend den dortigen Lokalverháltnissen. 



Úbersicht. 

[| Ausnahme von einzelnen Grenzstreifen, welche nur im Norden eine ansehnlichere 
Breite besitzen, in zwei fast F EA Theile, welche durch die von SSO nach 
NNO belo Isohyčte von 60) mm geschieden sind. 
$ 

= Gebiet von Bohmen, indem darin Gegenden vorkommen, welche sogar 
weniger als 500 mm jáhrlicher Niederschlagsmenge im Durchschnitte besitzen. Der 
čstliche Theil hingegen, zwischen der Isohyčte von 600 und 700 mm gelegen, um- 
asst den vorangefůhrten Theil in seinem ůúbrigen Umfange durch schmale Streifen, 

"deren Protuberanzen an drei Stellen, wie die Karte deutlich zeiet, sogar die west- 
F Landesgrenze erreichen. 
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Fig. 2, Neuwelt 

Entgegen der bisherigen, auf sehr wenige Daten gegrůndeten Ansicht ist 
also die Osthělfte Bůhmens niederschlagsreicher als die Westhálfte; das ausgespro- 
Vchene Měnimum brečtet sích něrdlich von Pr 'ag aus, wáhrend das Maximum dem 
| Riesongobirge und micht dem Bohmerwalde zufálit. 

© Einen kurz belehrenden Úberblick der hyčtographischen Verháltnisse bieten 
fans die folgenden zwei Auerschnitte, welche durch Prag senkrecht auf einander 
«sefůhrt erscheinen und durch den Grenzort Eisenstein náher bestimmt sind; 
(die Abscissen sind durch Schnittpunkte der Isohyčten gegeben, wáhrend die Ordi- 
Inaten den zugehorigen Isohyětenzahlen entsprechen. 
j Wie aus der Fig. 2. zu ersehen ist, fállt die Grenzisohyčte von 1300 mm 
zuerst rasch auf 800 mm herab, worauf dann langsamer der Úbergang zu 600 mm 

(arfolet, um sich dann eine weite Strecke lang auf diesem Niveau zu erhalten; 
jlann steigt die Isohyčte wieder sehr rasch ber 700 auf 800 mm, um von o 
fit óhe nochmals anfangs ebenfalls rasch, dann aber langsam bis auf 600 mm zu 
jinken und nun die lángste Strecke hindurch in diesem Zustande zu verharren ; 
i „mdlich tritt in drei Absátzen ein nochmaliges Ansteigen ein, um an der E 
(kebirgsgrenze mit der Anfangshohe von 1300 mm zu schliessen. 
i : Einen in der Mitte umgekehrten Verlauf nimmt die Linie, welche auf dem 
in senkrechter Richtung gefihrten Schnitt die Regenverháltnisse veranschaulichen 
(on, wie Fig. 3. lehrt. Im mittleren Erzgebirgszuge mit der Isohyčte von 1000 mm 

td 

„ 
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Wie aus der vorangehenden Darstellung hervorgeht, zerfállt Bohmen mit. 

Der westliche, durch diese Isohyčte eingeschlossene Theil, bildet das nieder- © 

b 
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anhebend fállt ste rasch auf 600 mm herab, worauf im weiteren Verlaufe dem frůher 
durch den Třemšín verursachten Ansteigen eine dem nordlich von Prag sich 

erstreckenden Minimum entsprechende Einsenkung vorkommt, von welcher aus ein 

Ansteigen und zwar Anfangs langsam, dann ziemlich rasch folgt, jedoch nur kurz 

anhált, um wieder zu fallen und schliesslich gegen die Grenze zu sich zu der 

Durchschnittshohe von 700 mm und etwas darůber zu erheben. 
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Eisenberg Fig. o% : Iglau 

Noch manniefaltiger gestalten sich die Niederschlags-Verháltnisse, wenn 

wir sie von der sáchsischen Grenze úber Frůhbuss in gerader Richtung gegen 

Černowic bis an die máhrische Grenze verfolgen und in áhnlicher Weise dar- 

stellen. Mit Ausschluss der beiden Grenzerhebungen findet man da včer Maxima 

und fiinf Minima, beiderlei allerdings von mássicer Bedeutung. 

Schliesslich wáre noch hervorzuheben, dass das durch unsere Karte gelieferte 

neue hyčtographische Bild von Bohmen sehr gut mit den orographischen wie hydro- 

graphischen Verháltnissen dieses Landes harmonirt und so einen guten Beleg dafůr 

abgiebt, dass die ersteren als Ursache, die letzteren hingegen als Folge damit im 

Zusammenhange stehen. 



Fůnfter Abschnitt. 

Durchschnittliche Niederschlagsmengen der einzelnen Monate. 

Die in den vorangehenden Abschnitten enthaltenen Ergebnisse der bis- 

herigen ombrometrischen Beobachtungen in Bóhmen liefern wohl ein hinreichend 

detaillirtes Bild der Gesammtverháltnisse, welche sich aus den durchschnittlichen 

Niedersehlagsmengen ableiten lassen, sodass wir unseren Anfangs ausgesprochenen 

Absichten gemáss schon hier unsere Darstellung schliessen kónnten, zumal daraus 

mit leichter Můhe der Zusammenhang dieser jáhrlichen Niederschlagsmenge und 

der zugehorigen absoluten Stationshóhe entnommen werden kann. 

Weil es jedoch in mehr als einer Hinsicht wichtig ist, auch Etwas ůúber 

-die Vertheilung der betreffenden jáhrlichen Niederschlagsmengcen wáhrend des 

Jahreslaufes zu erfahren, indem dieselbe der allgemeinen Erfahrung gemáss nicht 

úberall gleich sich gestaltet, so wollen wir auf diese Frage eingehen und dies- 

bezůclich eine neue Verarbeitung des vorhandenen Materiales wenigstens in den 

Hauptzůgen bieten. 

Zu diesem Behufe wáhlen wir aus der grossen Reihe unserer Stationen 18 

der verlásslichsten, welche die verschiedenen Lagenverháltnisse von Bóhmen reprae- 

sentiren, und zwar Aussergefild, Beneschau, Christianburg, Deutsch- 

brod, Eger, Grasslitz, Grulich, Laun; Mies, Neuhaus, Neuvwelt, 

Pardubic, Písek, Prag, Reitzenhain, Taus, Turnau und Zlonic, um 

fůr dieselben durchschnittliche Niederschlaegsmengen der einzelnen Monate zu be- 

rechnen und daraus die Summen fůr die einzelnen Jahreszeiten, sowohl mit dem 

December als auch mit dem Jánner beginnend, zu bilden. Dabei sei bemerkt, dass 

die Durchschnitte sich auf die letzten 8 Jahre beziehen, weil fůr einige Statlonen 
lángere Beobachtungsreihen nicht vorliegen; wo dies aber der Fall ist, wurden auch 

fůr die diesbezůslichen lángeren Reihen Durchschnittszahlen abgeleitet und mit 

kleineren Ziffern bezeichnet daneben gestellt, um sie mit den vorangehenden An- 

gaben beguem vereleichen zu kónnen. 
Die bei einigen Zahlen vorhandenen Sternchen *“ machen Maxima kenntlich, 

ber welche in solchen Fállen, wo gleiche Angaben auf einander folgen, durch Ver- 

gleichung der ursprůnelichen Summen entschieden wurde, wie dies bei den durch- 

© schnittlichen Summen der Niederschlaestage einigemal auftritt. Die durch kleine 

Ziffern ausgedrůckten, absolut genaueren Angaben wurden hiebei nicht in Betracht 

- gezogen, um die Veroleichbarkeit der Stationen nicht zu beeintráchtigen. 

Und da erhalten wir nun folgende Ergebnisse: 



| Stat i on Aussergefild | Beneschau 

| (Durchschn. Summe der| Durchschn. | Summe der 

Monat Niederschl. | 3 vorangeh. | Niederschl. | 3 vorangeh. 
Menge Monate | Menge Monate 

December "190 m nD m K S 6 

Januar 60 185 40 

Februar 49 ZO nA O6" 94 141" 

Márz lo 202 38,49 fě5) 4D 139 

April 64 41,43 47 

Mai 99 256 Da 140 85 197 

Juni "147 910 Lán 213 125 255 

Juli 155 "P "135 

August 129 411 64x, 289 106 902 

September 13 331 00, 244 15 312 

Oktober Al 45,43 02 

November al 215 34,36 145 Do 208 

December daly) JD2 A 2D > 150 11401 202 

Jahressumme | 1181 660,3; 908 | 

ona ke = Summe der kon Summe der = = Summe der 

schlagstage 3 v. Mon. schlagstace 8 v. Mon. schlagstage | n 

December "6 115 "14 

Januar 13 5 13 

Februar dáli 40 10, 306 11 | 38 

Márz "15 39 Do 34 * 15 ola 
April 13 Fa PANÍ 

Mai 16 44 Pre 483 n doo 
Juni 12 49 V 47 15 39 

Juli 18 O "16 

August 15 D3 o 48 13 46 

September 12 45 i 43 12 43 

Oktober 15 143 Linea 

November 15 42 144, |.. 40 | 14 41 

December <rk6 46 re 8290 43 es: 43 

Jahressumme 179 vá je 105 

| 

( 

i 
4 

f 

' 
% 

| | 
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Ž Station Deutschbrod | Eger Grasslitz 

Durchschn. | Summe der| Durchschn. |Summe der Durchschn. | Summe der 

Monat Niederschl. | 3 vorangeh.| Niederschl. | 3 vorangeh.| Niederschl. | 3 vorangeh. 
Mence Monate Mence Monate Menge Monate 

December ÚS ole eva O n 

Januar 20- P 46,50 

Februar i pí m 2Dyá 120 = 30,41 182 

Márz a 14 904 90 ný E 145 

April 38,40 3334 39,34 

Mai DA za 127 48,51 5, o 151 

Juni je sa V 202 00 139 p 180 

Juli 80 eko 944 

August (20 263 63: 204 "104503 290 

September 58- 209 "645 208 S 201 

Oktober 54, 58, 87, 
November 41,4 153 415 158 So 209 

December O P 5 AB rěko: 162 100,,, 276. | 

Jahressumme 630,1 OD, B82,599 | 

Monat zá 5 Summe der ven Summe der, svě Summe der 

|schlagstage T svě schlagstape Pa lot schlagstage A 

December 16 *20 Zo 

| Januar 0 Bo Ba 

Februar 30 96 14; 47 11,5 30 

Márz kos 99 v re M 41 boa DD 

April i la M 

- Mai 14, 39 14,5 41 čí 31 

Juni 144 40 P: 43 Bo 39 

Juli | PiS B 

August 41 SVA 49 14; 44 

September 29 17250 45 uš A 40 

Oktober ČB i 3 

November 44 18, 48 Bo 41 

December 48 kan D6 A 45 

Jahressumme 185,54 159155 
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| Station Grulich Laun | Mies 

| Durchschn. | Summe der| Durchschn. | Summe der| Durchschn. | Summe der 

Monat Niederschl. | 3 vorangeh. | Niederschl. | 3 vorangeh. | Niederschl. | 3 vorangeh. 
Menge Monate Menge Monate Menge Monate 

December ON CT ohe | -502 

Januar 38 ADi 1 

Februar 36 j5bir= 1 O7 ŘS 88 "m 

Márz * 49 123 30 55 30,3, 68 
April 33 36,4- 35,4 
Mai 69 151 62, 128 A3, 108 
Juni 95 197 O6 176 72 150 

Juli *104 102, "ae 
August 90 289 DO: 238 65,9 228 

September 44 21 Dao 215 7). jel 214 

Oktober + 46,3 49, 
November 65 221 200 129 a 159 

December MU 221 MZ 106 Peu „181 

Jahressumme | 812 DAZ 404 m. ě hn 

Monat ao Summe der ent ; Summe Ae Summe der 

schlagstage Slon oP U schlagstage sMoh 

December 6) sal | 12 

Januar 11 „M fb 

Februar jn 95 0 25 To 26 

Márz Ao 35 RO 24 šak 24 

April 10 (8 T 

Mai 10 č 26) nA 20 B 2D 

Juni 15 DD "1413 zů B 21 

Juli a 144 6 A 

August nl 10) 2 40 19 D4 

September 10 Da 10 30 ba 30 

Oktober 0 Vs E 

November jl J1 1D l Da 28 

December fslo 34 Zb 32 AB 32 

Jahressumme 137 las 11330 
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Station Neuhaus Neuwelt Pardubic | 

Durchschn. | Summe der, Durchschn. | Summe der Durchschn. | Summe k 

Monat Niederschl. | 3 vorangeh.| Niederschl. | 3 vorangeh.| Niederschl. | 3 vorangeh. 

Mence Monate Menge Monate Mence Monate 

December | * 58" Mi ny 
Januar v Kb: 83 Za 
Februar 20.: Po 56 268 285 od 

Márz 38,54 SDUranl: -180 226 Saka 85 
April 45,44 45 01 

Mai V S 148 100 232 3 153 

Juni EE 225 147 292 rozí LO JARA 202 

Juli Slo * 148 Ja 

August 3 D26 294 158 433 1433 ZE 

September D6 232 107 Ja 32 218 

Oktober 48,44 114 48,45 

November 4150 142 122 343 ah 151 

December plo 147 2 905 bo 28 kl 

Jahressumme | 689,;4x 1276 636,40 

Monát 8 Ae Summe der: P Summe der, čo Summe der 

schlagstage m schlagstage $,v,, Mon. schlagstage | m 

December "5 s "4 

Januar 2 17 13 9 

Februar bl 38 14 48 >“ 94 

Márz P 515 210 47 i A Sl 

April i RN 11 Z 

© Mai 14,5 38 16 43 ee 92 

Juni r 1 42 16 43 145 9D 

Juli 3 "20 bo 

August O 47 18 D4 P 40 

September i 43 jk: i a 35 

Oktober o Pe: "6 ER 

November 15; 43 15 44 110 92 

December ah + P 46 dk: 48 E č P BY 

Jahressumme | 166, 189 15933 
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Station Písek Prag Reitzenhain 

| Durchschn. Summe der, Durchschn. | Summe der| Durchschn. | Summe der 

Monat Niederschl. |3 vorangeh.| Niederschl. | 3 vorangeh. | Niederschl. | 3 vorangeh. 

Mence Monate Menge Monate Mence Monate 

December — | "44mm 7407 | B eo 

Januar M0 85 46 

Februar T oA DV 14,6 12 30 1517 

Márz 20,34 D9 30 67 sa 148 

April 40,42 | 90,21 41 

Mai 60,5 128 62,5, 133 15 188 

Juni 936 193 A 185 127 243 

Juli 80 jE | 30 

August 00:5 239 O 222 107 304 

September D4 200 D44 189 98 D30 

Oktober 40,39 40,35 "104 

November 30,- 124 20,30 120 D9 261 

December "44 114 "40,33 106 "15 298 

Jahressumme | 506,55 B4512 964 

Monat zn Summe der BARS A Summe der, ase ň Summe der 

schlagstage 8 v. Mon. schlasstage 8 4 Mon. schlagstage s 

December 16 "14 "14 

Januar (Mé Jo 8 

Februar bl 38 dh 32 8 90 

Márz "1345 2 bok al l 20 

April 75 10% 9 

Mai 1 40 V213 2) 11 ol 

Juni c AH 15,4 30 14 94 

Juli 26: pi "14 

August 1 48 1313 43 12 40 

September L M HA 38 10 36 

Oktober KO "143 12 

November 104 45 o 06 13 51) 

December 616 48 va 40 | 39 

Jahressumme | 171,4 146: | |* = B09 
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Station Taus Turnau Zlonic 

Durchschn. | Summe der, Durchschn. | Summe der Durchschn. | Summe der 
Monat Niederschl. | 3 vorangeh.| Niederschl. | 3 vorangeh.| Niederschl. | 3 vorangeh. 

Menge Monate Menge Monate Menge Monate 

December há eko boy o Yao B. 

Januar 846 3945 KD 

Februar 2934 pod ZA 138 m 5 878 G 

Márz 33,40 14 0 103 VS 66 

April 90,31 39133 9433 
Mai „PA 132 5451 125 60b 131 

Juni 3 TDC 200 90 171 ko 175 

Juli Ja 905 > 1014 

August 09:44 261 85:0 248 46,4- 225 

September 56,49 215 ora ě: 229 "451 196 
Oktober D45 61,55 4531 
November 2800 151 60,;; 192 29,95 121 

December 21083: 163 PT3d 194 "30,33 108 

Jahressumme | 652,9, VESNA D45,530 

Zahl der |, | Zahl der Zahl der Ť 
Monat Nieder- Summe der Nieder- Bummé dér Nieder- Dn 

schlagstage 8 v Mon. schlagstage oh schlagstage ad 

December a! by 14 

Januar V 16 31 

Februar AE 30 p 46 P 34 

Márz B a 32 A o 42 zů D4 

April 10 08 k ; 

Mai E: o4 1913 28 Ro 38 

Juni ba 306 16,14- B, o E15 41 

Juli pš © ns k 

August l 41 nj D1 1415 45 

September 0 By 15 48 12 40 

Oktober jE 16, "1645 
November tz 36 18 47 16,14 40 

December „Bed 43 pih) D3 144 46 

Jahressumme | 148,5 182153 161,56 

| 
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Aus den vorangehenden Tabellen, welche die durchschnittlichen Nieder- 

schlagsmengen fůr die einzelnen Monate angeben, lassen sich mehrere, nicht un- © 

wichtige Ergebnisse ableiten und zwar: 

1. Das Maximum des monatlichen Niederschlages fállt, wie nicht anders 

zu erwarten ist, auf einen von den beiden Sommermonaten Juní oder Juli; aus- 

nahmsweise kann es auch der August sein, wie bei Grasslitz oder Neuhaus, 

im letzteren Falle neben dem uns. 

2. Ein zweites Maximum fállt allgemein in den Wintermonat December, 

welchem bei einigen hóher gelegenen Stationen ein drittes, schwáchere Maximum 

im Oktober vorangeht, das bei niedrigeren Stationslagen in den September riůcken 
kann, wie wir dies bei Eger, Laun, Turnau und Zlonic, jenes bei den Grenz- 

gebirgs-Stationen Aussergefild, Christianburg, Grulich und Reitzen- 
hain bemerken kónnen. 
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9.. Ein drittes Maximum fállt fast ausnahmslos in den Márz; wenigstens 

zeigen es alle Stationen, mit Ausschluss von Písek, wo úberhaupt nur die zwei 

ausgesprochensten Maxima auftreten. 

Wie damit die durchschnittliche Anzahl der Niederschlagstage zusammen- 

hángt, ist ebenfalls aus den Tabellen ersichtlich; dass hin und wieder eine Ver- 

schlebung: der maximalen Zahlen auf den benachbarten vorangehenden oder nach- 

folgenden Monat stattfindet, indert an der allgemeinen Erscheinung, dass monatlichen 

maximalen Niederschlagsmengen auch monatliche maximale Zahlen von Ntederschlags- 

tagen entsprechen, wesentlich Nichts. 
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Um auch eine leichter zu úbersehende graphische Darstellung des monat- 

"lichen Verlaufes unserer Niederschlagserscheinungen zu haben, wurden in beifol- 

gender Fig. 4 die verschiedenen Typen desselben an den Štationen Aussergefild, 

"Neuwelt, Prag, Písek und Laun veranschaulicht, indem als Abscissen die 

| fortschreitenden Monatszahlen, als Ordinaten hingegen die zugehorigen monatlichen 

"Niederschlagsmengen eingetragen wurden. 
Was die fůr die einzelnen Jahreszeiten abgeleiteten Durchschnittssummen 

-des atmosphárischen Niederschlages betrifft, so erfahren wir aus den vorangehenden 
"Tabellen, wenn wir die auf einander folgenden Monatsmengen kurz mit J, F, Mz, 
PP, M, Jm, Ji, A, S, 0, N, D bezeichnen, dass 

| 1. DA- JZ F>Je Fy Me, ohne Ausnahme, 

| 2. Mz— Ap—- M< Ap + M Jn, ohne Ausnahme, 
A 3. Jn - JI- A < JI + A5- 8, Eger ausgenommen, und 

Hi A4 SL O0—NZ0+X+ 2D 

(weil im letzten Falle gleich viele Stationen mehr als weniger bieten. Im ersten 
|Falle spiegelt sich die frůher schon hervorgehobene Erscheinung, dass das Ma- 

m im December gróssěr ist als im Márz. 
Ausserdem findet man durch Vergleichung der betreffenden Auartals- 

betráse, dass bei den Grenzstationen Eger, Grasslitz, Grulich, Neuwelt 

Jund Turnau 

| D+J4 F> Mag Ap+ M, 

(wáhrend man in dem Falle, wo die Auartale mit dem Januar anheben, allgemein hat 

JA F+ Mz< Ap+ Mm Jin < Jie A+ S>O0+ N+D. 

„Schliesslich ergibt sich bei allen Stationen, dass die Niederschlagsmenge 

der ersten Jahreshálíte, ob sie mit dem December oder dem Jánner anhebt, be- 
deutend kleiner ist als die Niederschlagsmenge des zweiten, sie ergánzenden Halb- 
jahres; die Differenz ist hiebei jedoch kleiner bei Gebirgsstationen als im Inneren 

des Landes, wie die Vergleichung der Daten z. B. bei Aussergefild, Neu- 

jwelt mit jenen von Laun, Prace erkennen lásst. 
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Sechster Abschnitt. | 

Úber die Abhángiskeit der Niederschlagsmenge von der absoluten 
Stationshóhe. | 

Es ist schon lange in Bóhmen allgemein bekannt, dass die jáhrliche Nieder- 
schlagsmenge grósser ist im Gebirge als in der von seinem Fusse ins Innere sich 
hinziehenden Ebene, ja auch die direkte Proportionalitát der Zahlen, welche die. 

Hóhe zweier Orte úber dem Meere und die zugehórigen Regenmengen ausdrůcken, 

ist mit den Worten „je hoher, desto mehr“ gar frůhzeitig angedeutet worden, wobei 

jedoch die hóchsten Lagen von Hochgebirgen ausgeschlossen erscheinen. | 

Dieselbe, unter der angefiihrten Voraussetzung allgemein geltende That- 

sache geht nun unzweideutig hervor, sobald wir in unserer, im dritten Abschnitte © 

miteetheilten Tabelle die beiden neben einandér stehenden Kolonnen, welche die 

berůhrten Daten in Metern und Millimetern enthalten, wenn auch nur oberfáchlich, 

vereleichen. Ja wir finden hiebei sehr bald die eigenthůmliche Erscheinung heraus, 

dass mit sehr wenigen Ausnahmen — und auf diese werden wir spáter noch zu-=. 
růckkommen —, die einfache Relation | 

EAV (1) 

Geltung habe, wenn ZZ, die absolute Hóhe der Štation in Metern und M, die. 

durchschnittliche Niederschlagsmenge des Jahres in Millimetern ausdrůckt. 

Um nun die durch Formel (1) gar zu allgemein dargestellte Abhángigkeit 

der Niederschlagsmenge von der zugehěrigen Stationshóhe náher praecisiren zu 

kónnen, theilen wir die Štatlonen nach fortschreitender Hohe *) in Gruppen oder 

Schichten ein und bestimmen fůr jede Gruppe die mettlere Hohe und Niederschlags- 

menge als arithmetisches Mittel der in jede einzelne Schichte fallenden dies- 

bezůslichen Daten. 

Die ersten derartigen Zusammenstellungen bildete ich auf Grund der Be- 

obachtungsergebnisse, welche von Stationen mit mehrjáhriger Funktionsdauer her- 

růhrten und zwar zunáchst fůr Schichten von 150 m Můchtigkeit, wobei sich 

folgende Zahlen ergaben: 

1) Fůr derartige Datenkombinationen ist es vor Allem erwůnscht, moglichst verlássliche, 

wenn auch nur angenáhert genaue Hóhenangaben zu besitzen; Differenzen von wenigen 

Metern becinflussen wohl nicht die Ableitungen im Grossen, sind jedoch nicht ausser 

Acht zu lassen, sobald sie grósser werden und namentlich die Úbertragung einer Station 

in die benachbarte Schichte erheischen. 

"CE S MEM 
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| 

Schichte (Z der ný | zš ska Onen 

| | 

| bis 250 "| 37 203 2 l'ookém || 348 | 
JS von 250— 400 | ÚU 329 | 597 268 

ní „400— 550. |- 60 468. | 643.-| 175 
| ; 550— 700 | 21 611.750 139 
M to Ort BB cudd 755 | 914. | 159 
l „ 80—1100 | 7 9865.—| 1090.—| 105 

| | 

Wie daraus zu ersehen ist, nimmt die durchschnittliche Niederschlags- 

JŠ mit der absoluten Hóhe der einzelnen Schichten zu, jedoch nur in ver- 
Mgpsertem Masse oder in der Weise, dass die auf einzelne Schichten entfallenden 

1 Unterschiede (M, — H,) mit wachsender Hóhe kleiner werden, wie dies aus der 

4letzten Kolonne ersichtlich ist. Die Ausnahme, welche die vorletzte Schichte bildet, 

'důrfte in der geringen Anzahl der zu Grunde gelesten Stationen zu suchen sein. 

| Zugleich ergibt sich aus der 2 Pa 

1090 — 551. 
985.903 „= der Werth z = 069, 

welcher angibt, dass čm Durchschnitt einer Hohemnzunahme von 100 m eine Nieder- 
schlagszunahme von 69 mm entspricht. 

L Aus demselben Beobachtungsmateriale bildete ich dann Schichten von 100 m 
/Máchtigkeit, schloss hiebei jedoch die unzulánglichen hochstgelegenen Stationen 
'aus, und erhielt folgende Zahlen: 

Schichte | a D nn 3 era Unterschied 

| 

bis 200 =| 13 180 » 506== | 326 
von 200—300 © 51 251 561 310 

„ 300—400 | 52 356 600 244 
„ 400—500 | 51 447 63621187 
„ 500—600 | 21 | 581 | 782 151 
A PASTE Sha dh 00000 -1+ 160 109 
2, 700—800. | 9 |. 739. | 841 102 

"Hohe die Niederschlassmenge in verzógerter Weise zunimmt. Die geringen Unter- 

| schiede zwischen der ersten und zweiten wie zwischen der letzten und vorletzten 

kSchichte sind leicht zu erkláren; hier ist es die geringe Anzahl der Stationen, 

|welche den grossen Fall von 151 auf 109 verursacht, dort hingegen die ausnahms- 

6* 
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weise Schwáche der ersten Schichte, welche mit der Hóhe der niedrigsten Station © 

beginnend keine 100 m Máchtigkeit, wie die úbrigen, aufweist. 

Wenn wir auch hier die analoge Proportion 

841—506.- « 
783955180 380? 

aus der + — 60 

folgt, zusammenstellen, so ersehen wir, dass unter dieser Voraussetzung einer 

Hohenzunahme von 100 m eine Niederschlagszunahme von nur 60 mm entspreche. © 

Die Hinweglassung der hochstgelegenen Stationen bringt also eine Verminderung © 

der durchschnittlichen Zuwachsangabe hervor, was auch dadurch bekráftiet wird, 

dass aus der ersten Tabelle unter Vernachlássicung der letzten Schichte die analog © 

gebildete Proportion den Werth z — 66 liefert. © 

Die letzte derartige Zusammenstellung bildete ich daher auf Grund der. 

Beobachtungsergebnisse von allen Stationen, wobei ich wieder Schichten von nur. 

100 m Máchtigkeit abgeleitet, aber die erste derselben bis 250 m erstreckt habe; 

das nunmehr erhaltene Ergebnis liefert die folgende dritte Tabelle: 

o F an | 
| | | l l | 

bis 230" 91 212" B68=m | 356 | 
von 250 „ 350, | 131 801. | 618 312 
B. 250,09 408 4|atbYGu | 6B18 | 
„ 450, 550 133 497 695 198 | 
„ 550, 650 80 598 780 182 | 
„ 650, 750 48 703 847 144 | 
5750. 850 25 802 970, elb | 
„850 „1000 2 | 97 1088. 121 | 
PBA i opel 0-6 | 1100 (213. Pa | 

Auch bei dieser Zusammenstellung ergibt sich dasselbe allgemeine Resultat, 

wie in den beiden vorangehenden Fállen, und die analogen Proportionen liefern 

im ersten Falle x = 22, 

IM :ZW86R" EOB: 

also Zahlen, welche grósser sind, ob wir nun alle Schichten einbeziehen oder nur- 
jene, die bis 850 m reichen. Zugleich bemerken wir auch hier die Unterbrechung 

der Regel, welche sich inder abnehmenden Zahlenreihe der letzten Kolonne ausspricht, © 

indem in der Schichte, die von 150 bis 850 m reicht, dieselbe Erscheinung auftritt ! 

wie in der ersten Tabelle bei der von 700 bis 850 m reichenden Hóhenschichte. 

Wollten wir eine bestimmtere Fassung der Abháncigkeit, in welcher sich 

die jáhrliche Niederschlagsmenge von der absoluten Stationshóhe befindet, in mog- 

lichst einfacher Form bieten, so kónnten wir nun auf Grund dieser Tabellen statt 

der Formel (1) setzen: | 
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Um = E (2) 

o k eine Erfahrungskonstante bedeutet. Indessen ist es nicht nothig, derlei Formeln | mehr Aufmerksamkeit zu Schenken, als sie ihrem ausnahmsvollen Wesen nach Iwerdienen.") Bemerkt mag nur dabei werden, dass die zweite und siebente Schichte am meisten von dem Hyperbelzug abweicht, der sich in Formel (2) offenbart, was lauch die beifolgende Fig. 5. zeist, wo als Abscissen die mittleren Hóhen H, und als Ordinaten die zugehorigen durchschnittlichen Niederschlagsmengen M, einge- (tragen erscheinen; die punktirte Linie versinnlicht zugleich die abnehmende Zahlen- reihe der letzten Kolonne, wobei der Raumersparnis wegen rechts mit 4 (400 mm) statt mit O0 begonnen wird. 

k P- 

I 

i 
i 
za 
l 

! | 
j 
i : 1 L 8 

! 
"n 1 

H 1 I | i | i I 

i 2" i | seje 8 | č o : H nk ži | 

ko i I I | I P I I I n | i PT. I I i i i 1 ) l 1 I ora I ) i I h =. 6 2 P ; 0 3 | : I 

ov 10ee o + 1 i I i : jí 0 eronenejn“ py 

i ! i i bi Say bz rada kdkástné ! 14! i i i Z i 1 l i i | l I I I l I 1 1 I l : 
: I | l) h 1 i n 0 E I l I I I ů l 4 

250 850 450 550 650 750 850 1000 

Fig. 5. 

Wie schon erwihnt worden, weichen von der durch Formel (1) oder (2) 
usgespro chenen allgemeinen Regel einige Stationen Běhmens ab, und zwar sind 
(P auffallender Weise nur die folgenden: Adolfs grůn, Kupferberg und Wolf- 
ng im Erzgebirge, Andreasberg, Freud, Goldbrunn, Plócken Stein, 
(ehatawa, Schlosswald, Schóninger, Schwarzbach, W enzelsdorf, 
'interberg und Zartlesdorf im Bereiche des nach Bóhmen abgedachten 
|dhmerwaldes und seiner Vorberge und endlich die Waldstation Olitzhaus im 
„uppauer Gebirge. 

-") Wer zu derartigen Rechnungen Lust hat, mag mit Hilfe der in den Tabellen enthaltenen 
Daten den Werth der Konstante % nach bekannten Regeln ableiten, ja selbst eine 
andere, natůrlich komplicirtere Formel suchen. 



Nehmen wir nun an, um diesen Ausnahmsfall besprechen zu kónnen, dass 
auch weitere Beobachtungen diese Erscheinung bestátigen werden, dass sie also 

diesen Stationen eigenthiůmlich ist, so entsteht natůrlich die Frage, was die 

Ursache davon sein mag. Unter der begrindeten Voraussetzung, dass so grosse 

Beobachtunesfehler hiebei ausgeschlossen erscheinem, und unter Hinweis darauf, 

dass die genannten Ausnahmsstationen sámmtlich dem sůd- und nordwestlichen 

Rande Bóhmens angehóren, bleibt uns kein anderer Erklárunesgrund úbrig als der 

schon einigemal genannte Regenschatten; sich nur auf die úbermássige Entwaldung 

und naturwidrige Trockenlegung gewisser Bohmerwaldpartien zu berufen, halten 

wir hiebei fůr gar nicht nothig, zumal Nachbarstationen diese Ausnahmserscheinung 

nicht aufweisen. 

Es lásst sich zwar nicht liugnen — und die auf der S. 16 mitgetheilte 

Tabelle enthált interessante Belege hiefůr —, dass der Bohmerwald jetzt bei Weitem 

nicht jene Niederschlagsmencen aufweist, welche ihm noch im ersten Drittel unseres 

Jahrhundertes eigen warén, aber es erscheint doch naturgemásser, die hervorge- 

hobene Ausnahme von der Regel (2) als die Resultirende zweier Komponenten 

hinzustellen, námlich der den Recenschatten bedingenden Eigenthůmlichkeit der 

Stationslage und dann der seither statteehabten Entwaldung und Entsumpfung 

der Gegend. 

Ausser der bisher besprochenen Zunahme der Niederschlagsmenge mit der: 

absoluten Stationshóhe, welche fůr Běhmen, das Hochgebirge mit ewigem Schnee: 

nicht besitzt, allgemein gilt, sind wir noch im Stande eine andere, gleich gerichtete © 

Zunahme hinsichtlich der einzelnen Monate nachzuweisen, eine Erscheinung, welche. 

Dr. G. Helimann zum ersten Male im J. 1880 deutlich hervorgehoben hat, indem. 

er schreibt: | 

„Steigt man in den deutschen Mittelgebirgen aufwárts, so passirt man. 

Regionen, welche in Bezug auf die jahreszeitliche Vertheilung der Niederschláge. 

wesentliche Unterschiede gegen den Fuss des Gebirges aufweisen: die Winternieder- 

schláge nehmen im Verháltniss zu denen des Sommers immer mehr zu, die des 

Frůhlings und Herbstes bleiben unter sich nahezu gleich; in einer gewissen Hóhen- 

lage, welche fůr verschiedene Mittelgebirge kaum dieselbe sein důrfte, werden die 

Niederschlagsmengen des Winters und Sommers gleich gross, jenseits dieser Grenze. 

úberwiegen bereits die Winterniederschláge.“ 

Die im vorigen Abschnitt enthaltenen Tabellen liefern uns nun Materiale 

genug, um diesen Einfluss des Gebirges auf den jáhrlichen Verlauf der Nieder- 
schlagserscheinungen nachzuweisen. Stellen wir námlich naheliegende Stationen. 

paarweise so zusammen, dass die eine dem Gebirge, die andere der Ebene ent- 

nommen erscheint, und um das Gegentheil ersichtlich zu machen, dass beide 

analoge Lagen besitzen, und bilden dann Ouotienten aus den Zahlen, welche die 

durchschnittlichen Niederschlagsmengen der einzelnen Monate angeben, so erhalten 

wir beispielsweise folgende Resultate: 



| Monat jr Písek = : 2 | Lamn = R Pee |Turnau i 

Januar "60 15 400 46 13 354 88 38 218 

Februar 49 | 16 |301| 80 | 12 |250| 56 | 27 |207 

Můrz 93 | 28 |8832| 72 | 80 |240| 87 | 38 |2-29 

April 64 | 40 1160) 41 | 36 |114| 45. | 38 |186 
Mai 99 | 60 |165|. 75 | 62 |121| 100 | 54 |185 

Juni 147 | 98 |158| 127 | 78 |168| 147 | 90 |168 

Juli 185 | 80 |169| 180 | 102 |127| 148 | 95 |156 

August 129 | 66 |195| 107 | 58 |184| 188 | 56 |2-19 

September 43 Deo 1908" D0 op 248. | 107 ČETL NÍ 

Oktober 111 | 40 |277| 104 | 46 |226| 114 | 61 |187 

November 91.. 30 |803| 59 | 28 |211| 122 | 60 |208 

December 130 44 |29% | 163 322841129 TO (11 

1 VEN 3 EEE: 
Januar 38 | 23 |165| 27 | 20 |185| 18 |. 18 |100 

Februar (36 absbátky 20 ki á8. v 17 142 

Márz 49 | 41 |120| 838 | 87 |108| 38 | 35 |1:09 

April 83 | 37 |0:89| 43 | 88 |118| 47 | 36 |181 

Mai 69 | 55 (125 67 | 52 |129| 55 | 62 |089 

Juni 95 | 110 |086|| 115 | 112 |108| 111 | 87 |128 

Juli 104 | 98 |112| 87.| 79 |110| 114 | 74 |154 

ucast 90 | 74 |122| 92 | 72 |128| 64 | 61 |105 

September 77. | 51 |151| 58 | 58 |091| 66 | 54 |122 

Oktober 79 | 48 |164| 48 | 54 |089| 45 | 40 |113 

November 607324 1203|" di 21100 341720. MĚ 

BL (151 58 | 50 |116| 51 | 40 |128 - December r 
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Wie aus dieser Tabelle ersichtlich ist, besitzen die Ouotienten im mittleren 

Wintermonat Januar ihr Maximum, sobald wir Gebiresstationen mit solchen, welche 

in der nahen Ebene gelegen sind, paarweise verbinden, wie z. B. Aussergefild 

und Písek oder Reitzenhain und Laun, wáhrend Stationen von hnlicher 

Hóhenlage, wie z. B. Beneschau und Prag oder Neuhaus und Deutsch- 

brod diese Erscheinung nicht aufweisen. Und wollten wir Stationen verwenden, 
von welchen nur kurze Beobachtungsreihen vorliegen, so kónnten wir noch auf- 

fallendere Belege der erwáhnten Erscheinung, welche auch einen Einfluss der ab- 

soluten Stationshóhe auf die Niederschlaesmenge erkennen lásst, hinzufůgen. 

Dass diese eigenthiůmliche Erscheinung fůr die hydrologischen Verháltnisse 

eines Landes wie Bohmen, wo mit unbedeutenden Ausnahmen alles lebende Wasser 

in einen einzigen Strom zusammenfliesst, von hoher Bedeutung ist, begreift sich 

ebenso leicht wie der national-okonomische Vortheil, welchen dieselbe Erscheinung 

bedingt, indem die hóheren und daher kálteren Gebireslagen durch den reichlicheren 

Schneefall — denn dies ist bei uns die Niederschlagsform des Wassers im Winter — 

eine ausreichend schůtzende Decke erhalten, welche verheerende Frostwirkungen 

einschránkt, wenn nicht unměoglich macht. 

Bei dieser Gelegenheit wáre es wohl am Platze ziffermássige Angaben ber 

das Verháltnis zu bieten, in welchem die Schnee- und Tropfen-Form des Nieder- 

schlagswassers bei den jáhrlichen Durchschnittsmengen sich befindet. Doch bei 

dem Umstande, dass wir diesmal nur kurze Jahresreihen zu Grunde legen kónnten 

und die Untersuchung trotzdem weit auszuspinnen wáre, missen wir hier darauf 

Verzicht leisten. Wir kónnen dies um so leichter thun, als damit andere meteoro- 

logische Darstellungen, namentlich thermischer Natur, zusammenhángen, welche 

dem engen Rahmen einer Hyčtographie noch mehr entrůckt sind als die theilweise 

noch ráthselhaften Erscheinungen des Hagelschlages und der elektrischen, an atmo- 

sphárische Wasserprocesse geknůpften Meteore úberhaupt! 



Schlussfolgeruncen. 

Wie schon gelegentlich bemerkt worden ist, will und kann die vorliegende 

Arbeit, welche nur die „Grundzůge“ einer Hyčtographie Bohmens bieten soll, nicht 

alle Fragen erschopfen, welche sich an diesen Gegenstand mehr oder weniger 

natůrlich knipfen lassen. Trotzdem glauben wir mit dem eben gebotenen Inhalte 
ein hyčtographische Bild geliefert zu haben, welches viele neue Zůge enthált, die 

bisher bekannten theilweise korrigirend und theilweise ergánzend. 

Wir wollen hier nicht wiederholen, dass in Folge der neuen Beobachtungen 
der Westen und Osten Bóhmens, sowie der Bóhmerwald und das Riesengebirge 

ihre hyčtographischen Rollen gegeniber der Vergangenheit verwechseit haben; 

auch das wollen wir nicht nochmals anfůhren, dass nunmehr die Abhángickeit der 

jahrlichen Niederschlagsmenge von der absoluten Stationshóhe in Bóhmen auf eine 

so einfache Weise sich darstellen lasse, wie die vorangehenden Formeln (1) und 

(2) kurz ausdrůcken; die Bedeutung des Regenschattens und der Rolle, die er in 

Bohmen spielt, hat keinesfalls nothig nochmals besonders hervorgehoben zu werden; 

in Betreff der Vertheilung des athmosphárischen Niederschlags auf die einzelnen 

Monate wie Jahreszeiten halten wir Angesichts der strikte aussagenden Ziffern 

ebenfalls nicht fůr nothwendie weitere Worte beizufůgen: Alles dies und vieles 
Andere ist schon mehr oder weniger deutlich hier gesagt und hinreichend be- 

grůndet worden, so dass Wiederholungen erspart bleiben miissen, wo ein knapper 

Stil geboten erscheint. 

Was wir jedoch am Schlusse dieser můhevollen Arbeit nicht unbemerkt 
lassen důrfen, sind Bemerkungen allgemeiner Natur, betreffend den oft berůhrten 

„Einfluss des Waldes auf die Niederschlagsverháltnisse der Umgebung, sowie den 

"Grad der Veránderlichkeit der konkreten Niederschlassmengen, wie sie dieselben 

Ombrometerstationen n verschiedenen Jahren aufweisen. 
Was den vielbestrittenen und vielvertheidigten Einfluss des Waldes auf- 

„die Niederschlagsverháltnisse úberhaupt und auf die Menge wie Vertheilung des 

"niedergeschlagenen atmosphárischen Wassers insbesondere betrifit, so wird ge- 

„wóhnlich a priori behauptet, dass der Wald zunáchst eine abkihlende Wirkung 
(hervorbringe, in Folge welcher vorbeiziehende Wolken fiir den Niederschlag ge- 

„neigter sich cgestalten, dann aber selbst einen kondensirenden Einfluss *) auf den 

1.9) Im hochsten Grade áussert sich diese Eigenschaft bei den sogenannten Regenbáumen 

der Tropen, welche z. B. in Peru so kráftig wirken, dass durch das aus ihren Zweigen 

tráufelnde Wasser der Untergrund in einen fórmlichen Sumpf verwandelt wird! 

"Mn S SES 
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atmosphárischen Wasserdunst besitze, wobei hervorgehoben wird, dass die besten 
Kondensatoren unter den Báumen Bóhmens die Fichten sind. 

Ist nun dies und noch vieles Andere, was in gleicher Richtune dem Walde 

Gutes zugeschrieben wird, auch zugleich wahr, so muss es sich in den Ergebnissen 

der Niederschlagsmessungen auch abspiegeln und daher ziffermássie darstellen 

lassen. Es entsteht also nur die Frage, wie man es aus den durchschnittlichen 

Jahresmengen des atmosphárischen Niederschlages, so zu sagen, herausrechnen und 

ziffermássig vorfůhren kann. Und dazu fiihrte folgende Úberlegung: | 
Im vorangehenden Abschnitte sind drei Tabellen enthalten, aus welchen 

hervorgeht, dass jeder Hohenschichte, welche darin auf dreifache Art gebildet er- 

scheinen, eine mittlere Stationshóhe BH, und eine mittlere Niederschlagsmenge 

M entspreche, wáhrend im dritten Abschnitte fůr die einzelnen Stationen die zu- 

gehoórigen Hóhen 4, und die aus mehrjáhrigen Beobachtungsercgebnissen abgeleiteten 

durchschnittlichen Niederschlagsmengen %„ mitgetheilt werden. 

Veroleicht man nun beiderlei Daten und zwar, um nicht Zufálligkeiten 

ausgesetzt zu sein, bloss bei den mit einem * bezeichneten Stationen, bei welchen 

also die durchschnittlichen Werthe stabilisirt erscheinen, so ergeben sich vier 

verschiedene Fálle, ausgedrůckt durch die Ungleichungen 

H— hz0 und HW— m =0, 

und graphisch dargestellt durch Fig. 0. 

1 2 9 4 

m m 

h A 

H M H M H M H M 

h A 

m ; m 

Fig. 6. 

Um nun die Bedeutune der einzelnen Fálle festzustellen, erwágen wir unter 

Voraussetzung der Formel (1) oder (2), dass 

1. in solchen Stationen, wo eleichzeitig gilt 

H.< hl und. M. <m 

zunáchst die allgemeine Regel zum Ausdruck gelange, dass mit wachsender Sta- 

tionshohe die Niederschlagsmenge zunehme; und da kann nun nebst zwei anderen 

Moglichkeiten, die jedoch fůr unsere Frage irrelevant sind, sich auch ergeben, dass 

die positive Differenz (m — M) ein bedeutendes Vielfache der positiven, kaum die 

Hálfte der Schichtenhohe betragenden positiven Diferenz (h — H) vorstelle, was 

also eine unverháltnismássig grosse Niederschlagsmenge charakterisirt. Da- 
bei tritt also die Erscheinune auf, dass die gemessene Niederschlassmenge m ihrer 

Grósse gemáss in eine der náchst hóheren Schichten sich reiht. 

n 
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2. In anderen Stationen kann wieder gleichzeitie 

sbc= Ah. und Mx m 

| sein, was unzweideutig dieselbe Erscheinung wahrnehmen lásst, wie sie eben als Aus- 
nahmsfall hervorgehoben wurde; obwol die Stationshohe A kleiner ist als die zu- 

gehórige mittlere Schichtenhóhe, ist gegen die allgemeine Regel die konkrete 

Niederschlagsmenge m grósser als die fir die betreffende Schichte abstrahirte mitt- 

lere Niederschlaegsmenge M. 

3. Diejenigen Stationen, bei welchen sich ergibt 

H = h und Mm, 

liefern nur die Bestátigune der allgemeinen Recel, und wůrden nur dann Aus- 

- nahmsfálle, welche eine unverháltnismássig geringe Niederschlagsmence 

- verrathen, vorstellen kónnen, wenn die positive Differenz (M — m) ein auffallendes 

Multiplum der zugehórigen positiven Differenz (HH — A) betragen, also das Gegen- 
theil des ersten Falles ausdrůcken wůrde. 

4. Im vierten Falle endlich, wo die Štationen die Érscheinune 

H<h und M= m. 

bieten, haben wir es mit Gegenden zu thun, welche jedenfalls ungůnstig gelegen 

sind und daher wáhrend des Jahres weniger Niederschlagswasser erhalten als ihrer 

absoluten Hóhe nach zu erwarten wáre. 

Fůr unsere Frage, ob der Wald einen gůnstigen Einfluss auf die jáhrliche 

Niederschlaosmenge besitze oder nicht, áussern sich entscheidend die unter 1. und 

2. angefůhrten Fálle.“) Und da erhalten wir, wenn bloss 186 Štationen mit lángerer 

 Beobachtungsdauer in dieser Richtung untersucht und daraus díe entsprechenden 

Fálle zusammengestellit werden, die folgende Tabelle: 

1) Was darůber bisher geschrieben wurde — und es bildet schon eine ganze Litteratur! —, 
lásst sich in 16 Thesen zusammenfassen, welche in nuce van Bedbder's Forstklimatologie 
aufstellt (Die Regenverháltnisse Deutschlands, Můnchen, 1877, pas. 119); wir reprodu- 

ciren hier davon nur die fůr uns wichtiesten und zwar: 

III. Die Disposition zu Niederschlágen, und mit ihr die Regenwahrscheinlich- 
keit, wird durch den Wald erhóht. 

IV. Die Regenmenge wird vermehrt, freilich weit erheblicher im Waldgebirge, als 

als in der waldigen Ebene. 

VII. Der Wald schůtzt und erhált den OGuellenvorrath einer Gegend. 

X. Durch ausgedehnte Entwaldung machen sich die Extreme schroffer fůhlbar. 

XI. Entwaldung bringt mit sich Trockenheit der Luft und Som merdůrre. 

XVI Auch der Wasserstand der Flůsse neigt bei fortschreitender Walddeva- 

statlon excessiven Schwankungen zu. 

Die von uns im Nachfolgenden mitgetheilten Zahlen liefern namentlich zur IV. These 
sehr wichtige Belege, welche hoffentlich unwiderleglich sind. 



Station 

Beřkowic-Unter 

Biela 

Branná 

Branžow 

Braunau 

Choceň 

Christianburg 

Dymokur 

Eisenberg 

Eisenstein 

Friedrichsthal 

Grasslitz 

Grossbůrolitz 

Grossmergthal 

Habr 

Jičín 

Johnsdorf 

Kamnitz-Bóhm. 

Kleinbocken 

Kolín 

Kosten 

Kulm 

Laučeň 

Leitomyschl 

— 24 

Ha 

som 

m—M Station 

i -+ 551. Lichtenau 

| —- 808 | Liebwerd-Tetschen 

+ 272|  Maader 

+ 38| Morau-Ober 

+ 151, Můhlorzen 

-= 70| Neuhůtte 

— 2681  Neuwelt 

— 401. Niedergrund 

-+ 1321 Oberlichtenwald 

| — 3621  Plosehkowic 

— 5351. Polic 

— 1681. Politz-Ober 

—- 1641. Reitzenhain 

— 1951. Rohrsdorf 

— 861, Sandau 

+ 1441. Schneeberg 

—- 1891. Stěchowic 

— 2741. Stropnic 

+ 126, Swětlá 

— 1311|  Turnau 

| — 1251,  Weisswasser 

Výr BA Wildenschwert 

— 641. Zinnwald 

—+ 1001. Zwickau 
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Wer die Lage dieser Stationen ins Auge fasst, wird sofort erkennen, dass 

sie ihren Regenreichthum den grossen Waldkomplexen zu danken haben, welche 

sich in ihrer Nachbarschaft ausdehnen. Und wollten wir zu Stationen greifen, 

welche zwar weniger Beobachtunesjahre záhlen, aber dieselbe Erscheinune bieten, 

so wůrden wir denselben Einfluss nachweisen kónnen, der sich am augenfálliesten 

darstellen lásst, wenn wir die fraglichen Stationen in eine Waldkarte Bóhmens 

eintragen. 

Sehr auffallend tritt dieser Einfluss bei den Stationen des nordlichen 

Bohmen hervor, welche eine geringe absolute Hohe besitzen, aber ungemein grosse 
Niederschlagsmengen anfweisen ; wir nennen nur beispielsweise Herrnskretschen, 

Kamnitz, Kirnscht, Reinwiese und Ru mbure einerseits nebst Górsbach, 

Neuwiese und Weissbach anderseits. Sogar in der Náhe des ausgesprochenen 

Niederschlagsminimums an der unteren Moldau bieten die beiden Stationen Bran- 

deis a. d. Elbe und Alt-Přerow dieselbe anomale Erscheinung, ein Beweis, 

dass sie in der Náhe abkůhlender Waldbestánde sich befinden. 

Wer durch das vorliegende Beobachtungsmateriale noch nicht úberzeuot 

wáre, dass gróssere Waldkomplexe die jáhrliche Niederschlagsmenge giůnstig beein- 

flussen und zwar in Berelagen mehr als in der Ebene, der muss noch einige Jahre 

warten, bis unsere sámmtlichen Štationen hinreichend lange Beobachtunesreihen 

aufzuweisen im Stande sein werden, um noch mehr Belege und zwar vorzugsweise 

von Waldstationen herrůhrend sich vorlecen lassen zu kónnen. Bis dahin móge er 
aber mit seinem Láugnen die Offentlichkeit verschonen ! — 

Wir kónnen unsere „Schlussfolgerungen“ nicht schliessen, ohne aus dem 

Verháltnis der Niederschlagsmengen in sogenannten nassen und trockenen 

| Jahren einige Štreiflichter zu werfeu, soweit dies unser Beobachtungsmateriale zu 
 thun erlaubt. 

Wenn wir nun zu diesem Behufe die jáhrlichen Niederschlagsmengen von 

- den sámmtlichen 700 Stationen durchgehen und innerhalb der einzelnen Stationen 
| vergleichen, so gelangen wir zu dem ůúberraschenden Ergebnis, dass der Betrag, 

-der dem niederschlagsreichsten Jahre augehort, úbertroffen wird von dem doppelten 

! Betrage des trockensten Jahres, oder in Zeichen, wenn 74 das jáhrliche Nieder- 
* schlagsminimum, %, das Maximum und m das Mittel einer und derselben Station 

' bezeichnet, 

2M May - (5) 

(und was auf den ersten Blick weniger auffallend erscheint 

2M > m — "sMma. (4) 

| Ausnahmen von dieser, Bohmens Niederschlagsverháltnisse im Grossen cha- 
(rakterisirenden Eigenthůmlichkeit bieten nur 26 Stationen, wovon jedoch 15 wegen 

"ihrer Unzuverlássigkeit nicht in Frage kommen důrfen, und eigentlich nur 5, resp. 

(2 von einigem Belang sind, námlich Jungbunzlau und Laučeň, wo gróssere 
'Beobachtungesreihen zu Geboten stehen, und von den Stationen Chlomek, Čer- 
(nawa und Wobrubec dieselbe Erscheinung fiůr das trockene Jahr 1885 und das 
„vorangehende sehr nasse Jahr 1880 beigezogen werden kann, 
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Diese durch Formel (3) so einfach ausgedrůckte Regel enthált fr die Ve- 

gationsverháltnisse Bóhmens ein Moment von nicht zu unterschátzender Tragweite, 

indem daraus zu erkennen ist, dass die Extreme in den Niederschlagsmengen nicht 
weit auseinandergehen; sehr nasse und sehr trockene Jahre, beide dem Ernte- 

ertrag schádlich, gestalten sich bei uns nicht so gefahrbringend wie anderwárts,') 

wo das Minimum weniger als die Hálfíte des Maximums ausmacht. 

Dass sich eine, wenn auch belanglose Ausnahme von dieser vortheilhaften 
Regel in der Zone der geringsten Niederschlagsmengce bemerkbar macht,*) sollte bei 

Zeiten ins Augenmerk gefasst werden und durch entsprechende Massregeln, wenn 

nicht růckgángig gemacht, so doch zum Stillstande gebracht werden. Denn wenn 

gróssere Extreme in den Niederschlagsverháltnissen ausgedehntere Gebiete Bohmens 

beherrschen sollten, dann wáre die Ertragsfáhigkeit des Landes bedeutend und auf- 

die Dauer gefáhrdet, da ein rasch wirkendes Remedium nicht zur Verfigune steht. 

„Fůr die Regierungen aller Kulturlánder“ bemerkt in dieser Richtung Dr. S. Gůnther,*) 

„erhebt sich solchergestalt manch' ernste Frage, deren Průfung nicht umgangen 

werden kann .. . Es muss verhindert werden, dass Perioden der Wolken- 

brůche mit Perioden der Důrre abwechseln,“ wie das traurige Schick- 
sal derart bedrohter Lánder von Denza kurz markirt wurde. — 

Am Ende dieser kurzeehaltenen Darstellung wollen wir noch in einer Ta- 
belle die Gesammtercebnisse zusammenstellen, betreffend die einzelnen, in unserer 
Karte hervorgehobenen Zonen und die durchschnittliche Wassermenge, welche auf 

die einzelnen Fláchenráume dieser durch Isohyčten eingeschlossenen Zonen jáhrlich 

sich niederschlást, indem sich daraus leicht eine verháltnismássig richtige Antwort 

auf die Frage ercoibt, wie viel Niederschlagswasser ©anz Bóhmen im Jahre durch- 

schnittlich trifft. 

Zunáchst ist es also erforderlich auf irgend eine Weise zu berechnen,*) 

wie sich der bekannte Flácheninhalt Bohmens, námlich 51955:78 km“ auf die ein- 

zelnen Zonen vertheile; und dies wird in der ersten Kolonne der nachfolgenden 

Tabelle mitcetheilt. 

v) Frankfurt a. M. hat nach den Aufzeichnungen von 1837 bis 1867 eine mittlere Regen- 

hohe von 25:9 Par. Zoll; doch war der hóchste Werth (53:2"' im J. 1867) viermal so 

gross als der niedrigste (13'5"' im J. 1864). 

2) Es wáre wohl auch móglich, die Zuverlássigkeit der Messungsresultate in Zweifel zu 

ziehen, was ich auch gethan, bevor mir die Beobachtungsergebnisse benachbarter Sta- © 

tionen bekannt waren. | 

m“ 

5) Im II. Bde seiner vortrefflichen Geophysik, aus welcher auch van Bebber's frůher mit- © 

getheilte Thesen entnommen wurden. Stuttgart, 1885, pag. 245. 

+) Dies geschieht am einfachsten mit Hilfe eines Planimeters, und wenn dieses Instrument © 

nicht zur Verfůgung steht, mit Hilfe des durchscheinenden Millimeter-Papiers oder auf 

sonst eine von den vielen bekannten Methoden. 

— 
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Niederschlags- Area in EE D31] Gott sE: z | Gesammt- 
Schichte km? zislo Menge in km? | As Menge in km? 

a srí Eu 

bis 5007" 13112 | 045" 0331974 .10:47079 0346728 

von 500— 600 1511658 | 055 9314119. 10554 | 8314585 

„600— 700 1872044 | 0:65 | 12168286. |0:642 | 12018522 

„700— 800 1092289 | 015 8192168. |0:742 8'104784 

„  800—1000 444957 | 090 4004613. 10948 | 4218192 

„ 1000—1200 133254 | 110 1:465594 E078 1450418 

„ 1200—1500 610624 | 35 0912924. |1:293 0:874308 | 

| zusammen | 5195598 | | 35389678 © 35:873657 | 
| | | | 

Ferner ist es něthig zu bestimmen, wie gross die durchschnittliche 

Niederschlagsmenge sei, welche einer jeden einzelnen darin angefůhrten Nieder- 

schlags-Schichte entspricht. Und da kann man entweder das einfache arithmetische 

Mittel nehmen, wie die zweite Kolonne zeigt, oder aus den Niederschlagsmengen 

-der einzelnen Stationen fiůir jede Schichte das zugehórige arithmetische Mittel ab- 

leiten, ohne Růcksicht darauf zu nehmen, wo die Stationen sich befinden, was in 

der vierten Kolonne angegeben erscheint. 

Schliesslich hat man beide Angaben zu multipliciren, um die durchschnitt- 

lichen Niederschlaesmengen, welche den einzelnen Zonen zukommen, in Kubik- 

Kilometern ausgedrůckt zu erhalten, was im ersten Falle die dritte, im zweitel 

Falle hingegen die finfte Kolonne bietet. 

Viel frůher kommt man natiirlich zum Ziele, wenn man, wie es schon 

- Sonklar *) gethan, eine fůr das ganze Land geltende Mittelzahl fr die Nieder- 

- schlagsmenge ableitet und mit der die ganze Area desselben ausdrůckenden Fláchen- 

„zahl multipliciert; doch ist dieser Vorgang zwar einfach, aber nicht ganz korrekt, 

-so sehr auch das betreffende Resultat fůr Bohmen zufálliger Weise úbereinsttimmend 

sein mag.*) 

Der umgekehrte Vorgang, aus der auf die erstangefůhrte Weise abge- 

| leiteten Gesammtmenge des Niederschlages und der bekannten Area des ganzen 
' Landes die durchschnittliche, fůr ganz Běhmen geltende Niederschlagsmenge zu 

, berechnen, entspricht dem Wesen der Sache vollkommen, und liefert im vorlie- 

U genden Falle den Betrag von 681 mm resp. 680 mm, wáhrend der direkte Berech- 

| nuneswec 683 mm liefert, was nicht bedeutend von der Angabe Sonklar"'s abweicht, 

w welche fůr Bóohmen und Máhren zusammengenommen den Werth 25-9 Par. Zoll 
1 oder 701 mm ansetzt. Diesem letzten PB náhert sich auch die von allen 

I L c. pag. 214. 

2) Einige Stationen mit sehr grossen Niederschlagsmengen, wie Rehberse nnd Stuben- 

bach bei Sonklar, alteriren unverháltnismássig solche Angaben, wenn nur wenige Sta- 
tionen úberhaupt zu Gebote stehen. 
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Fassen wir also die angefiůhrten Niederschlagsdaten in ein einziges Zifřern- 

ergebnis zusammen, so erfahren wir hieraus, dass gegenůber den 10 Kubik-Kilo- 

metern Wasser, welche durchschnittlich das Stromgebiet den Elbe wáhrend eines 

Jahres dem Auslande zukommen lásst, — im J. 1877, welches unter dem Normale 

geblieben ist, fand Dr. F. Ulltk durch sehr sorefáltice Messungen 

9 456 939 810m* — 

dem Lande durch atmosphárischen Niederschlag 55'"; Kubik-Kilometer .“ 
werden, also fast das Vierfache, oder ziffermássie genauer 

35 389 678 000 m. 
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- d) Zweite Serie gemessener Hohenpunkte in Bohmen (Sect.-Blatt III.) von Prof. 
© Dr. Kořistka. 84 Seiten Text. 

o ce) Hohenschichtenkarte, Section III., von Prof. Dr. Kořistka. (Diese Karte 
4 enthált die in dem vorstehenden Text angegebene Situation im Massstabe von 1 : 200.000). 

-—  d) Hohenschichten des Riesengebirges von Prof. Dr. Kořistka im Maasstabe 
KORe1100.000:= Přesmdieser Abtheiluňg „40.4 « « < 4/4 seje 81b je A. 450 

II. Die Arbeiten der seologischen Abtheilung. I. Theil enthált: 

a) Prof. Dr. Ant. Frič: Fauna der Steinkohlenformation Bohmens mit 4 Tafeln. 
- db) Karl Feistmantel: DieSteinkohlenbecken bei Klein-Přílep, Lísek, Stílec, 

-© Holoubkow, Mireschau und Letkow mit 9 Holzschnitten. 
c) Jos. Vála und R. Helmhacker: Das Eisensteinvorkommen in der Gegend 

von Prag und Beraun mit 6 Tafeln, 9 Holzschnitten und 1 Karte. 
d) R. Helmhacker: Geognostische Beschreibung eines Theiles der Gegend 

zwischen Beneschau und der Sázava, mit 1 Tafel und 1 Karte. 
= Dieser Theil enthált 448 Seiten Text, i1 Tafeln, 18 Holzschnitte und 2 geol. Karten. 
reis i 

II. Theil enthált: 

Dr. Em. Bořický: Petrographische Studien an den Basaltgesteinen Bohmens 
MO oc. ext und.8 Late. Preis -72 2 8M A BEZ ký A. 350 

Freis der ganzen ersten Hálfte des zweiten Bandes (I. und II. Abtheilung zusammen) geb. fi. 10— 
ů 
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ZVV EIUEBR BAND. 

Zweiter Theil. 

III. Botanische Abtheilung. Dieselbe enthált: i ; 

Prodromus der Flora von Bohmen von Prof. Dr. Ladislav Čelakovský (II. Theil) 
m 288 Seiten Text und 1 Tafel. Preis. . . <.. < < -+400 fi. 2:60 

k: IV. Zoologische Abtheilung. Dieselbe enthált: 

© a) Prof. Dr. Ant. Frič: Die Wirbelthiere Bohmens. 
(K0 x % . Die Flussfischerei in Bohmen. 

FJ , ž 2 E Die Krustenthiere Bohmens. 
Ě Mit 1 Tafel, 100 Holzschnitten, 272 Seiten Text. Preis .. .. ..:+ ++... 1 8— 

ká | V. Chemische Abtheilung. 

Pr Prof. Dr. Em. Bořický: Úber die Verbreitung des Kali und der Phosphorsáure 
P in den Gesteinen Bohmens. 58 Seiten Text. Preis. 4« « . <. « + + + + « 60 kr. 
(Preis der ganzen zweiten Hálfte des zweiten Bandes (III., IV. u. V. Abth. zusammen) geb. l. 5'— 
rz 

DRITTVTER BAND 

I. Topographische Abtheilung. 

(Verzeichniss der in den J. 1877—1879 vom k. k. mil.-geogr. Institut trigonometrisch 
n bestimmten Hóhen von Bohmen herausgegeben von Prof Dr. Karl Kořistka und 

Major R. Daublebsky von Sterneck mit 1 Karte . . . . « < + + + ++ + * i. 180 

II. Geologische Abtheilung: 

L Heft. Petrographische Studien an den Phonolithgesteinen Bóhmens von 

k Prof. Dr. Em. Bořický mit 2 chromolith. Tafeln, 96 Seiten Text. Preis. . l. L— 

„ Heft. Petrographische Studien an den Melaphyrgesteinen Bóhmens von 

O Prof. Dr. Em. Bořický mit 2 chromolith. Tafeln. 88 Seiten Text. Preis fl. 1— 
II. Heft. Die Geologie des bohmischen Erzgebirges (I Theil) von Prof. Dr. 

v Gustav Laube mit mehreren Holzschnitten und einer Profiltafel. 216 a pí 

E EO PM ROMO 260 ork ca A0 nás 0 0Todl pa sj nají č Veoka | A (60080 eba E Jaké . 2— 

III. Botanische Abtheilung: 

Prodromus der Flora von Bohmen von Prof. Dr. Ladislav Čelakovský. (III. Theil. 

Echlse.) (920 Seiten Text.: Preis.. <. 1 < < © -* * « 4 004 4 eee i. 2:40 



IV. Zoologische Abtheilung: 

I. Heft. Die Myriopoden Bohmens von F. V. Rosický mit 24 Holzschnitten. 44 Seitet 
Text, <Přěja s Z Due zp 60 kr 

I. Heft. Die Cladoceren Bohmens von Bohuslav Hellich mit 70 Koš en 
182 'Seiten Text-< 34:37 00s Suk 2 le lm- Sk Tee MSN NN 1. 16 

V. Chemisch-petrologische Abtheilung : 

Elemente einer neuen chemisch-mikroskopischen Mineral-und Gesteinsanalyse 
von Prof. Dr. Bořický mit 3 Holzschnitten und 2 lith. Tafeln. 80 Seiten Text. fi. 1:40 

VIEM UTER BAND. 

No. 1. Studien im Gebiete der bohmischen Kreideformation. Die Weisser- 
berger und Malnitzer Schichten von Dr. Anton Frič mit 155 Holzschnitten 
154-Seiten Text.: Břěls“ 13 S82 kam E500 lk, ek 2obřeu 2 otafn1- 190) PNE Je ke H. 3— 

No. 2. Erláuterungen zur geologischen Karte der Umgebungen von Prag © vor 
J. Krejčí und R. Helmhacker mit 1 Karte, mehreren Profilen und Holzschnitten fl. 4'5( 

No. 3. Prodromus der Flora von Bóhmen von Prof. Dr. Ladislav Čelakovský 
(IV. Theil.) Nachtráge bis 1880. Verzeichniss'-und Register... ....... ...... 1. 2. 

No. 4. Petrologische Studien an den Porphyrgesteinen Bohmens von Prof. Dr 
Em BOTiCký (mz 01 sg Alla < te Je au sa bashísí eM: es jke8 kan le s00 NNN 1. 18 s 

No. 5. Flora des insscebiotes der Cidlina und Mrdlina von Prof. Ed. vyd 
kř 3 

No. 6. Der Hancgendflótzzus im Schlan-Rakonitzer Steinkohlenbecken von Ca 
Feistmatntel te 5 ye. pl 

FEUNETEBR BAND. 

No. 1. Erláuterungen zur geologischen Karte des Eisengebirges (Železné hory 
und der angrenzenden Gegenden im ostlichen Bohmen von J. Krejčí uné 
R. Helmhacker.;23." 14 Enie Jeka 008 boyidle K0e Mane0k0e n LENÍ 1. 2- 

(Die Karte selbst erscheint spáter.) 
No. 2. Studien im Gebiete der bohmischen Kreideformation. III. Die Iseř 

schichten.'Von Dr. Anťon-Frič- Mit132 TextHeuren 100.504 (X. (es fl. 3: 
No. 3. Die mittelbohmische Steinkohlenablagerung von Carl Feistmantel. 

20 Holzschnitten 9540 (etjeir8 5 S 801 (alel jel lez (del (20 dm le. 0 hal k Má 2 
No. 4. Die Lebermoose (Musci Hepatici) Bohmens von Prof. Jos. Dědeček. fl. 1- 
No. 5. Orographisch-geotektonische Ubersicht des silurischen Gebietes i 

mittleren Bohmen. Von Johann Krejčí und Karl Feistmantel, Mit 1 geolog. 
Karte und vielen Holzschnitten -157355477 9.. 4 a 0 C. se E fl. 2- 

No, 6. Prodromus der Algenflora von Bóhmen. Erster Theil enthaltend die Rhodo-* 
phyceen, Phaeophyceen und einen Theil der Chlorophyceen. Von Dr. Anton Hansgirg. 

' Mm 

SE CE STEER BAND. 

No. 3. Grundzůge einer Hyčtopographie des Kónigreiches Bohmen. Nach mehr- 
jáhrigen Beobachtungsergebnissen von 700 ombrometrischen Stationen entworfen von D) 
P. J. Studnička. Mit einer Karte und mehreren Holzschnitten. 

Druck von Dr. Ed. Grégr in Prag 1887. — Selbstverlag. 
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DAS ARCHIV 
fůr die 

naturwissenschaftliche Landesdurchforschune von Bóhmen 
unter Redaktion von 

Prof. Dr. K. Kořistka und Prof. J. Krejčí 

enthált foloende Arbeiten : 

E RSTEBR BAND. 

I. Die Arbeiten der topographischen Abtheiluns (Terrain und Hohenverháltnisse). 
Dieselbe enthált: 

a) Das Terrain und die Hohenverháltnisse des Mittelgebirges und des 
Sandsteingebirges im něrdlichen Bóohmen von Prof. Dr. Karl Kořistka. 
139 Seiten Text, 2 chromolith. Ansichten, 1 Profiltafel und 11 Holzschnitte. 

b) Erste Serie gemessener Hóhenpunkte in Bohmen (Sect.-Blatt II.) von Prof. 
Dr. Kořistka. 128 Seiten Text. 

c) Hohenschichtenkarte, Section II., von Prof. Dr. Kořistka. Diese Karte enthált 
die in dem Text a) beschriebene Situation. Sie ist 58 Centimeter lang, 41 Centimeter hoch, 
im Massstabe von 1 :200.000 gezeichnet, und es sind die allgemeinen Hóhenverháltnisse 
durch Schichtenlinien von 25 zu 25 Meter und durch verschiedene Farben ausgedrůckt. 
Preis fl. 4+" Preis“der Karte'apps-- 2 < 2 E 2 A. 16 

I. Die Arbeiten der geologischen Abtheilung. Dieselbe enthált: 

a) Vorbemerkungen oder allgemeine geologische Verháltnisse des něrd- 
lichen Boóhmen von Prof. Johann Krejčí. 37 Seiten Text, 7 Holzschnitte. i 

b) Studien im Gebiete der bohm. Kreideformation von Prof. J. Krejčí. 
142 Seiten Text, 1 chromolith. Ansicht, 39 Holzschnitte. 

c) Paláontologische Untersuchungen der einzelnen Schichten der bóhm. 
Kreideformation sowie einiger Fundorte in anderen Formationen von 
Dr. Anton Frič. 103 Seiten Text, 4 chromolith. Tafeln, 9 Holzschnitte. 

d) DieSteinkohlenbecken von Radnic, vom Hůttenmeister KarlFeistmantel. 
120 Seiten Text, 40 Holzschnitte, 2 Karten der Steinkohlenbecken von Radnic und 3 
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III. Die Arbeiten der botanischen Abtheilung. Dieselbe enthált: 

Prodromus der Flora von Bohmen von Dr. Ladislav Čelakovský. (I Theil.) 
104 -Seiten Text, Preis“ 1%% 1002 400 00 s ds Cove ů. 1— 

IV. Zoolosgische Abtheilung. Dieselbe enthált: 

a) Verzeichniss der Káfer Bohmens vom Conservator Em. Lokaj. 78 Seiten Text. 
b) Monographie der Land- und Sůsswassermollusken Bohmens vom Assi- 

stenten Alfred Slavík. 54 Seiten Text und 5 chromolith. Tafeln. 
c) Verzeichniss der Spinnen des nordlichen Bohmen vom Real-Lehrer 

Emanuel.Barta.- 10. Seiten. Text. Dre: 55 4330 SSS S 1. 2— 

V. Chemische Abtheilung. Dieselbe enthált: 

Analytische Untersuchungen von Prof. Dr. Hoffmann. 16 S. Text. Preis 25 kr. 
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Erster Theil. 
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Bericht an das lóbliche Comité zur naturwissenschaftlichen 

Durchforschung von Bóhmen. 

Geehrtes Comité! 

Ein weit lángerer Zeitraum, als vorausgesetzt werden konnte, ist zwischen 
der Vorlage des ersten Theiles der geologischen Beschreibung des Erzgebirges und 

des nun fertiggestellten zweiten verstrichen. Eine ganze Reihe von Umstánden 

kónnte ich anfůhren, welche mich zwangen meine Thátigkeit nach anderer Richtung 

hin zu entfalten. Es sind jedoch auch einige in der Sache selbst gelegene Grůnde 
vorhanden, welche einen Aufschub der Veróoffentlichung verlangten. Zunáchst muss 

-ch darauf aufmerksam machen, dass ziemlich gleichzeitig mit der im Auftrage des 

geehrten Comités durchgefůhrten geologischen Begehung des bohmischen Erzgebirges 

von Seite der sáchsischen Landesgeologen das sáchsische Erzgebirge in Angriff ge- 

nommen worden ist. Der bohmische Antheil an diesem Gebirge ist nur der Rand, 

nur das Ausgehende einer in ihrer ganzen Máchtigkeit in Sachsen entwickelten 

Ablagerung, und wáhrend deren Glieder hier in wenig, ja fast nicht gestórter La- 

gerung auf einander folgen, haben wir es bei uns mit sehr verwickelten, vielfach 
verworrenen Lagerungsverháltnissen zu thun. Im westlichen Theile des Gebirges, 

im Gebiete des Granites und der jingeren krystallinischen Schiefer waren die Ver- 
| háltnisse leichter zu entwickeln. Im čstlichen hingegen, im Gebiete der Gneisse, 
ber welche sehr abweichende Ansichten herrschten, war dies weit schwieriger, da 

es mit darauf ankommen musste, durch eine iúbereinstimmende Auffassung der La- 

gerungsverháltnisse im sáchsischen und bohmischen Erzgebirge auch ein einheit- 

liches Bild desselben zu erlangen. Der westliche Theil konnte daher immer zum 
Abschluss gebracht und seine Beschreibung veroffentlicht werden. Um aber etwas 
erspriessliches auf unserem čstlichen Gebiete leisten zu kónnen, war es geboten, 

erst die Arbeiten der sáchsischen Landesgeologen zu einem bestimmten Abschnitte 

b 
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gelangcen zu lassen, die Ergebnisse ihrer Untersuchungen mit jenen aus unserem 
Gebirge erhaltenen zu vergleichen, und im Falle einer zu erzielenden Uiberein- 

stimmung in einem gemeinsamen Šinne weiter zu fůhren, oder dagegen Stellung 

zu nehmen. Ein weiterer Umstand, welcher einen Aufschub veranlasste, war der, 

dass es mir nothwendig schien auch auf die Frage einzugehen, ob die geologischen 

Verháltnisse des Erzgebirges sich bis ins Riesengebirge erstrecken? Dieses zu be- 

antworten wurden die Sommerferien der letzten Jahre zur Untersuchung des Lau- 
sitzer und Isergebirges bis an die orographische Grenze des Riesengebirges benůtzt, 

und nachdem ich mir die nothige Klarheit verschafft, und bezůglich der geologischen 

Durchforschung des sáchs. Erzgebirges ein Abschnitt erreicht worden ist, zogerte 

ich nicht mehr mit der Abfassung der vorliegenden Arbeit. Die geologische Auf- 

nahme von Sachsen erstreckt sich in zwei bisher fertig gewordenen Bláttern, Wiesen- 
thal und Kupferberg u. z. in letzterem Blatte fast ganz und gar, auch auf boh- 

misches Gebiet. Ich konnte nach diesen schon die Anschauungen unserer Nachbaren 

kennen lernen, unternahm jedoch auch in weiteren Štrecken jenseits der Landes- 
grenze Wanderung zu meiner Belehrung. Dankbarst erwáhne ich, dass ich mich 

auf einer solchen mehrtágigen Reise der Fiihrung eines der besten Kenner des 

Erzgebirges úberhaupt, meines verehrten Freundes des Herrn Prof. Dr. Alfred 

Stelzner in Freiberg i. 8. zu erfreuen hatte. Ich nehme keinen Anstand zu er- 

kláren, dass ich, einige, wie mir scheint, unwesentliche Punkte ausgenommen, im 

Vollen und Ganzen mit den Ansichten der sáchsischen Geologen 

úbereinstimme. Der geologischen Karte von Sachsen, wie sie aus der neuen 
Aufnahme unter der Leitung des Herrn Oberbergrath Prof. Herm. Credner hervor- 

gegangen ist, zolle ich růckhaltslos meine vollste Anerkennuno. (Gleichwohl kann 

ich einige Bemerkungen, die sich mir aufdránsten, und die sich lediglich auf unser 

Erzgebirge beziehen, nicht unterdrůcken. Wer jemals in unserem Gebirge war, die 

weiten dichten Waldstrecken úbersah, welche sich da ausdehnen, und wie dazwischen 

jede Handbreit Boden der Cultur unterthánig gemacht worden ist, der wird wohl 
zugeben, dass es ein missliches Beginnen ist, in jenen Revieren geologische Auf- 

schlůsse aufzusuchen, und dass selbst manchen solchen, namentlich auf der Sůdseite 

des Gebirges, nicht immer unbedinster Glaube geschenkt werden důrfe, da man es 

leicht mit losen Felsenbrocken, die herabgerutscht und zum grossen Theile ver- 

hůllt sind, zu thun haben kann. Gleiches gilt aus demselben Grunde von, durch 

aufgefundene Lesesteine geschafften Belegen. Auf dem mit dichter Waldstreu be- 

deckten Boden der Wálder sind aber selbst solche selten aufzufinden. Aus diesen 

Grůnden muss es den sáchsischen Geologen úberlassen bleiben, die mit so grosser 

Gewissenhaftigkeit gezogenen Gesteinsgrenzen und eingezeichneten Einlagerungen, 

deren Ausdehnung nach Auadratmetern misst, so dass man fast glauben kóunte, 

sle besitzen die ungewóhnliche Gabe unter Waldstreu und Wiesenboden hinabsehen | 
zu kónnen, selbst zu vertreten. Meiner Ansicht nach wird das Bild des Erzgebirges, © 

je einfacher es gehalten ist, desto wahrheitsgetreuer, und ich finde, dass die Hin- 

weglassung unwesentlicher Einzelnheiten sowie eine minder vielfache Unterscheidung 

von Gneissvarietáten in der Eintragung nicht geschadet, sondern nur genůtzt hátten. 
Auch hátte ich es vortheilhaft gefunden, die Gneisse der Glimmerschieferformation, © 

wenn sie schon ersichtlich gemacht werden sollten, anders zu bezeichnen, als die | 
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der Gneissformation.  Einer Schwierigkeit findet sich der Geologe im Erzgebirge, 

wie in jedem aus krystallinischen Gesteinen aufeebautem Gebiete, immer gegen- 

úber, es fehlt ihm eine feste sichere Grundlage, um gleichalterige Ablagerungen 

in engerer Fassung, nach Stufen und Horizonten unterscheiden zu kónnen, wie dies 
im geschichteten Gebirge nach dessen Leitfossilien móglich ist. Die gleichartige 

petrographische Ausbildung der Schiefer allein reicht nicht hin, áltere und jingere 

Glieder einer Reihe schárfer zu trennen, da es zu háufig vorkommt, dass ganz und 

gar áhnliche Gesteine beispielsweise die Muscowitgneisse, bald in hóherem, bald 
in tieferem Niveau vorkommen, sowie dass mitten im Glimmerschiefer Gneisse und 

umgekehrt Glimmerschiefer im Gneisse angetroffen werden. So lassen sich nur an- 

náhernde, nur stellenweise schárfer markirte Grenzen ziehen, die zumeist nur nach 

dem subjektiven Eindruck, den der untersuchende Geologe erhált, bestimmt werden 

konnen. Aus diesem Grunde, glaube ich, wird wohl auch nie eine allseitig ganz 

und gar harmonische Uibereinstimmung in der Auffassung der dortigen Verháltnisse, 

wenn sie von mehreren ausgeht, móglich sein. Den sáchsischen Landesgeologen 

jedoch kónnen wir nur so sehr dankbar sein, dass sie sich die Můhe genommen 

haben, ihre Arbeit auf einen Theil von Bóhmen auszudehnen; ich speziell bin hie- 

durch in meiner Arbeit wesentlich gefórdert worden. 

Was nun die geologische Aufnahme Joh. Jokély's betrifft, von welcher auch 

bei der Untersuchung dieses Theiles des bohmischen Erzgebirges ausgegangen wurde, 

so hat sich wohl die Auffassung der Gesteine wesentlich geándert und vervollkommnet, 

das Bild des Gebirges selbst ist jedoch ziemlich dasselbe geblieben, da es zumeist 

aus Gneiss besteht, und sich die Aenderungen auf die Verbreitung der unterschie- 
denen krystallinischen Schiefer beziehen. Von dem, was Jokély als Glimmerschiefer 

bezeichnet, bleibt nur die Partie des Keilberges an der westlichen Grenze des Ge- 

bietes aufrecht erhalten, alles weitere fállt dem Glimmerschiefergneiss anheim. Was 

er als Phyllit eintrug, ist mit Ausnahme der Partie im Elbethale dichter Gneiss. Sein 

grauer und rother Gneiss fállt in den zweiglimmrigen Hauptgneiss zusammen, von 

rothem Gneiss bleiben nur im Gebiete der oberen Gneisse im Keilberg- und Reisch- 

berggebirge einige gróssere, nunmehr als Muscowitgneisse aufgenommene Gebiete 

úbrig. Auch die Streifen, welche das letztere Gestein auf der Siidseite des Erz- 

gebirges zwischen dem Keilberg und Tánnichhibel bei Komotau macht, und die 

Jokély richtig eingetragen hat, erfahren nur eine andere Deutung, indem sie nicht 

- mehr als Gánge, sondern als Faltentheile betrachtet werden.  Ebenso erfahren die 

| in Gestalt einzelner Kuppen und Durchbrůche von ihm eingetragenen Granite eine 

- andere Auffassung und werden ebenfalls als Granitgneisse zum Hauptgneiss hinzu- 

gezáhlt. Nur der Granitstock von Fleyh konnte unverándert beibehalten werden. 
Dasselbe gilt von Granitporphyr und Auarzporphyr, zwischen denen uns nur das 
Mikroskop schárfere Abgrenzungen zu ziehen erměglicht, die sich nur auf weniger 

| ausgebreitete Vorkommen erstrecken. Jokély hat sodann unter der Bezeichnung 
»Diorit“ verschiedene, z. Th. nicht zu diesen Eruptivgesteinen gehorige Amphibo- 

: lite mit inbegriffen. Endlich deckt der Name Basalt bei ihm verschiedenerlei Ge- 

© steine. Alles dies und anderes bezieht sich nur auf Bildungen von beschránkter 

Ausdehnung, wollte man alle die im petrographischen Theile unterschiedenen Ge- 

steine in die Karte eintragen, wůrde sie allerdines recht bunt werden, zumal wenn 
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man auch verschiedene Gneissvarietáten abzugrenzen fůr gut befánde. Es werden © 

hiedurch viele Einzelheiten zum Ausdruck gebracht, aber alles das vermag, wie © 
ich glaube, den Gesammteindruck des Gebirges, wie ihn die Aufnahme von Jokély 

giebt, nicht zu ándern. Eine Genauicgkeit der geologischen Grenzen, wie sie im 

Hochgebirge, in den Alpen festgestellt werden kann, wo das Felsengerůst des Ge- 

birges nicht durch die Vegetationsdecke verhůllt, meilenweit zu verfolgen ist, wird 
in unserem Waldgebirge nie zu erreichen sein, wo Aufschlůsse heute durch einen 

erfoleten Abtrieb entblósst und zugánelich, im Laufe der Zeit durch die nachfol- 

gende Aufforstung wieder dem Auge entzogen werden, und můhselig auf weiten 

Strecken zusammengesucht werden můssen. Auch die zweimalige Uiberschienung 

des Erzgebirges in unsrem Gebiete hat nicht viel beizutragen vermocht, ein kla- 

reres Bild úber dessen Bau zu erhalten. Aus diesem Grunde wird die Aufnahme 

Jokélys, versehen mit den nothigen Aenderungen, wie sie angedeutet wurden, selbst 
in spáteren Jahren keine wesentliche Umgestaltung erfahren, und das Bild des Erz- 

gebirges in der geolog. Karte von Bóhmen, deren Herausgabe das geehrte Comité 

in Angriff genommen hat, hievon nur in der erwáhnten Weise abweichen. 

Die Anordnung des Stoffes des vorliegenden Theiles wurde wie im ersten 

getroffen. Er zerfállt in zwei Haupttheile, einen petrographischen und einen geo- 

logischen. Bezůglich der Behandlung des ersteren gilt, was ich in dem Berichte 

an das geehrte Comité von dem des ersten Theiles gesagt habe. Schwer vermisst 
habe ich bei der Abfassung desselben unseren zu frůh der Wissenschaft und dem 

Leben entriůckten Collegen Prof. Bořický, welcher nach unserer Verabredung 
die mikroskopische Untersuchung der Eruptivgesteine úbernehmen sollte, seine Ar- 
beit aber nur noch auf den gróssten Theil der Porphyre auszudehnen vermochte. 

Dankbarst muss ich die Unterstůtzung erwáhnen, welche mir Herr Hofrath von 

Zepharovich mit Rath und That bei diesen nun von mir selbst durchgefůhrten 

Untersuchungen zu Theil werden liess. Herr Dr. Josef Kachler, Privatdocent 

und Adjunkt am k. k. chemischen Laboratorium der Universitát in Wien úbernahm 

theils selbst, theils durch seine Schůler die Ausfihrung der beigegebenen chemischen 

Analysen, wodurch ich ihm zum wármsten Danke verpflichtet bin. 

Um die Beschreibung der geologischen Verháltnisse úbersichtlich zu machen, 

habe ich es versucht, das Gebirge in einzelne, nach orographischen Grenzen ab- 

trennbare Theile zu zerlegen, fůr welche ich die Bezeichnung Keilberg-, Reisch- 

bere-, Bernstein-, Wieselstein-, Porphyr-, Graupen-Kulmer Gebirge wáhlte. Hiedurch 

olaube ich zugleich die ermiidende Beschreibung, welche ja kaum bei der einfór- 
migen Natur des Gebirges zu vermeiden wáre, umgangen zu haben. Eine Schilde- 

rung von Profilen, wie ich sie im ersten Theile der Beschreibung der Schieferzonen 

vorausschickte, hielt ich diesmal fůr úberflůssig, da diese leicht nach dem Texte, 

selbst nach jeder topographischen Karte aufzufinden sind. Dagegen glaube ich, dass 
die wieder beigelegten Charakterlandschaften die gegebenen Beschreibungen vor- 

theilhaft unterstůtzen důrften. Herr Georg Bruder, gegenwártig Assistent am 

geologischen Institut der k. k. deutschen Universitát, hatte die Gůte dieselben nach 

von mir entworfenen Skizzen sehr sorgfáltig auszufůhren, wofůr ich ihm bestens 

danke. 

Nachdem der Bergbau in diesem Theile des Erzgebirges bis an wenigen 
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Punkten (Joachimsthal, Zinnwald und Obergraupen) seit z. Th. langer Zeit auf- 

gelassen ist, konnte úber die verschiedenen Erzlagerstátten nur wenig mitgetheilt 

werden. Auch hier sind Jokély s noch unter gůnstigeren Zeitverháltnissen gesam- 

melte Aufzeichnungen von bleibendem Werthe. Die noch zugánelichen Erzlager- 

státten habe ich alle in Augenschein genommen. Der firstl. Lobkowitz'sche 

Bergdirektor in Bilin, Herr Josef Schmid, hat sich die Můhe nicht verdriessen 

lassen, mit mir eine beschwerliche Grubenfahrt durch den bohmischen Antheil des 

Greisenstockes von Zinnwald zu unternehmen, um mir hiedurch die Móglichkeit 

zu bieten, auch hierůber nach eigener Anschauung berichten zu kónnen, wofůr ich 

ihm gleichfalls vielen Dank weiss. 
Weit entfernt davon, das vorliegende Buch fůr ganz vollkommen und 

daher keiner Verbesserung fáhig zu halten, kann ich es doch mit gutem Gewissen 
in die Hánde des geehrten Comités mit dem Motto unseres unvergesslichen Alt- 

meisters Barrande niederlegen: „Das tst, was ich gesehen habe“ Ich hoffe, dass 

es immerhin fůr spátere Arbeiten ein brauchbarer und willkommener Ausgangs- 

punkt sein werde. 

Und hiemit glaube ich, die mir seinerzeit von dem geehrten Comité ge- 

stellte Aufgabe „eine abgerundete Darstellung des geologischen Baues und der 

Erzlagerstátten des Erzgebirges zu liefern“ gelóst zu haben. 

PRAG, im Márz 1887. 

Dr. Gustav C. Laube. 
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(Geologie des ústlichen Lkrzoebirges. 

Das Gebirge zwischen Joachimsthal-Gottesgab und der 

Elbe. 
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In den nachfolgenden Bláttern soll der geologische Bau des Erzgebirges 

zwischen Joachimsthal im Westen und dem Elbesandsteingebirge im Osten ge- 

schildert werden. Wie schon aus der úbersichtlichen Betrachtung der Verháltnisse 

hervorgeht, welche ich dem I. Theile dieser Arbeit voranschickte, ist namentlich 

der mittlere Theil des zu beschreibenden Gebirges vorwiegend aus krystallinischen 

Schiefern gebaut, wáhrend der ostliche durch den ihm eingelagerten máchtigen Porphyr- 

zug eine gróssere Abwechslung und eine gewisse Aehnlichkeit mit dem bereits vorher 

beschriebenen westlichsten Gebirgstheil erhált. Wenn schon die grosse Monotonie der 

krystallinischen Schiefer bei der Begehune des Gebietes ermůdend wirkte, so ist zu 

fůrchten, dass dies bei der Schilderune in noch weit hóherem Grade der Fall sein 

můsste, wenn es nicht gelingen wollte, wenigstens einen Ruhepunkt innerhalb der 

ganzen circa 98 Kilometer in gerader Richtung messenden Gebirgserstreckung zu 

finden. Ich habe in der vorerwáhnten úbersichtlichen Betrachtung angedeutet, dass 

ich solch einen Punkt am Niklasberger Pass anzunehmen geneigt sei. Mehrfache 

Umstánde jedoch haben mich spáter bestimmt, einen solchen weiter in die Mitte 

des Gebietes, in die Gegend von Komotau zu verlegen. Es wird sich zeigen, dass 

* von dort ab, wenn eleich nicht in mathematisch genauer Grenzlinie eine Aenderung 

- der Verháltnisse eintritt, indem westlich hievon Glimmerschiefer, einglimmriger 

Gneiss und Glimmerschiefergneiss, óstlich hingegen zweiglimmriger Haupt-Gneiss 

- vorherrschen, welch letzterem sich sodann der grosse Porphyrkórper zugesellt. Es 

ist hiedurch auch keine genaue Halbirung des ganzen zu betrachtenden Gebietes 

geschaffen; wie man bei Zuhandnahme der álteren (Generalstabskarte und der 

geol. Karte der Reichsanstalt sieht, umfasst die 1. Abtheilung nur die Hálíte des 

Blattes VI der Umgebung von Saaz und Komotau, der 2. fállt die andere Hálfte 

- und der auf dem Blatte II der Umgebung von Teplitz und Tetschen befindliche 

© Theil zu. Nach der neuen Karte (1:75,000) gehórt der 1. Abtheilung das Erzgebirge 

- auf Blatt Zone 4 Coll. VIII Joachimsthal und Kaaden, Zone 3 Coll. VIII Sebastians- 

pe 

Je 

bere und sáchs. Annabera und Zone 5 Coll. IX Saaz und Komotau zu, wáhrend 

der auf dem Blatte Zone 5 Coll. IX Brůx, Dux und Teplitz, Zone 2 Coll, X Boden- 
1* 

- 
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bach und Tetschen und Zone 3 Coll. X Aussig und Leitmeritz befindliche Theil 

in der 2. Abtheilung besprochen werden soll. Es fállt aber eben die Besprechung 

jenes Theiles des Gebirges, welcher die grósste Monotonie zur Schau trágt, in die 

zweite Hůlfte, und da sich vermoge eben dieses Umstandes von einem betráchtlich 

orossen Theil verháltnissmássig wenig wird sagen lassen, so wird hiedurch die her- 

vortretende Ungleichheit der Abgrenzung wieder ausgeglichen werden. In der neuen 

Karte enthalten dann die Blátter Zone 4 Coll. VIII Joachimsthal und Kaaden, 

Zone 3 Coll. IX Briůx, Dux und Teplitz die Haupttheile der zu beschreibenden 

Gebirgspartie. 

Selbstverstándlich fállt die nordliche Abegrenzune beider Abtheilungen, da 

die Besprechung nur auf den bohmischen Antheil des Erzgebirges beschránkt bleiben 

soll, mit der Landesgrenze zusammen. Die sůdliche Begrenzung wird in der 1. Ab- 

theilung von Schlackenwerth bis Klósterle bez. bis Kaaden die Eger sein, dann 

aber wird der Rand der vorliegenden Braunkohlenmulde die Grenzlinie geben. 

-WW 707 
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Petrographie des čstlichen Erzgebirges. 

Der nachfolgende petrographische Abschnitt dieses Buches schliesst sich 

eng an den betreffenden Abschnitt des I. Theiles an, und hat die Bestimmung, 

diesen nach Massgabe der Vorkommen des im II. Theil abgehandelten Erzgebirgs- 

bezirkes zu ergánzen. Es wird demnach auf das dort bereits mitgetheilte nur ver- 

wiesen werden. Dasselbe ist der Fall bei jenen Gesteinen, welche weiland Prof. 
Bořický bereits untersucht und beschrieben hat. 

I. Krystallinische Masseneesteine. 

1. Granitgesteine. 

I. Thl. p. 13. £ 

I. Gruppe: Gebirgsgramite (I. 15). 

Gebirgsgranite kommen in diesem Theile des Erzgebirges ganz unter- 

geordnet vor. Da man die im mittlern Bezirke in der Jokely'schen Karte einge- 

tragenen Granite als Gneisse ganz aus dieser Gesteinsgruppe ausscheiden muss, 

- die úbrigen Granite dem Erzgebirgsgranite zufallen, bleibt nur 

der grobkórnige Gebirgsgranit von Niedergrund a. d. Elbe. 
Das Gestein besteht aus einem ziemlich gleichmássigen Gemenge von 

© Aeischrothem Orthoklas, ebenso gefárbtem Plagioklas*), rauchgrauem Guarz und 
Biotit. Der Plagioklas ist háufig ganz oder in der Mitte der Individuen angegriffen, 

- matt, gelblich oder grůnlich. Accessorische Gemengtheile machen sich nicht be- 

« merkbar. Das Gestein weicht in seinem Aussehen wesentlich ab von allen im bóhm. 

| Erzgebirge vorkommenden Gebirgsgraniten, wozu neben dem rothen Feldspath der 

*) Anstatt der im ersten Theile gebrauchten Bezeichnung Klinoklas fůr den triklinen Feld- 

spath wende ich den jetzt allgemein úblichen Plagioklas dafůr an. 
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Mangel an Kaliglimmer vornehmlich beitrást. Er stimmt vielmehr mit den Gra- 
niten, welche bei Meissen und auf dem rechten Elbeufer bei Dresden angetroffen 
werden, zu welchen er wohl auch gehórt. Sein Vorkommen in Bóhmen ist auf das 

Elbthal zwischen Zierde und Niedergrund beschránkt, wo er an der sáchs. Staats- 

bahn den St. Adalbertsfelsen bildet. 

Als eine besonders eigenthůmliche Ausbildung muss die vollstándig gneiss- 

artige Form, welche das Gestein zwischen Zierde und dem Adalbertsfelsen zeist, 

bemerkt werden. Hier erscheint der Glimmer derartig vertheilt, dass man einen 

olimmerarmen Gneiss vor sich zu haben glaubt. Nur im Zusammenhange mit dem 

folgenden typischen Granite vermag man die Zugehorigkeit dieser Abweichung in der 

Structur zu erkennen; úbrigens ist die Ausbreitune derselben ziemlich beschránkt, 

zwischen beiden Formen des Gesteines schalten sich zudem noch Uibergánge ein. 

2. Gruppe: Eragebirgsgramte (I. 21). 

Gleichkórnige Brzgebírgsgranite. 

Glimmerármere Varietát (I. 27). Zu dieser rechne ich das Gestein, 

welches am Fusse des Keilberemassives bei Honnersgrůn und Arletzgrůn vorkómmt, 

wo es eine kleine Kuppe in der Arletzerůner Leite und wahrscheinlich auch einen 

Gang bildet. Dieser Granit besitzt zart geróthete Feldspáthe, graulichen Auarz in 

runden Kórnern, verháltnissmássie wenig schwarzen Glimmer, und ganz kleine 

Turmalinnestchen. Dasselbe Gestein, aber noch feinkórniger findet sich bei Arletz- 

grůn etwas hóher als das beschriebene gleichfalls in Blócken zerstreut, welche auf 

einen Gang deuten. 

Turmalinarmer Brzgebirgsgranit. 

Unter diesem Namen móchte ich eine Gesteinsabánderung zusammenfassen, 

welche in allen Stůcken mit dem Erzgebirgseranit úbereinstimmt, jedoch durch 

eine auffállige Armuth an Turmalin, welcher die úbrigen Gesteine dieser Gruppe 

als ein charakteristischer Uibergangstheil begleitet, ausgezeichnet ist. Ebenso man- 

gelt darin der sonst fast nie fehlende Apatit fast gánzlich. Ich werde hiezu umso- 
mehr veranlasst, als im benachbarten Sachsen ganz in der Náhe unsrer Gesteine 

zinnsteinfůhrender Erzgebireseranit bei Altenberg ansteht, mit welchem unsere 

einheimischen Gesteine offenbar in innigem Zusammenhange stehen. Nach meiner 
Erfahrung ist úbrigens das Auftreten dieser Gesteine auch sehr beschránkt, ich 

rechne dazu 

den Granit von Fleyh. Dieses durch Hervortreten einzelner Plagioklas- 

individuen theils porphyrartige, vorwiegend jedoch gleichkóornige Gestein besteht 

aus rothlichen Feldspáthen, rauchgrauen, rundlichen Auarzkórnern und kleinen. 

Biotitindividuen von mattschwarzem Aussehen, und nur auf den Spaltfláchen glán- 

zend. Der trikline Feldspath ist mindestens in gleicher Menge wie der monokline 

vorhanden, oft macht es den Eindruck, als ob ersterer úberwiegend wáre. Die 

Srósseren Plagioklasindividuen sind innerlich lichter, mehr zersetzt, und enthalten 

nicht selten Glimmereinschlůsse. Turmalin macht sich nicht bemerkbar. 

Eine sehr schóne Varietát des Fleyher Granites steht im Fleyhgrunde an. 



ď 
X 

© Die Feldspáthe sind lebhafter gefárbt. Die Orthoklaskórner ganz fieischroth, oder 
vom Rande ausgebleicht mit einem solchen Kern. Zum schwarzen gesellt sich ein 

lichter, gelblich bis grůnlichweisser Glimmer. Die Textur ist mittelgleichkornig 

oder porphyrisch. 

Nachdem Herr Prof. F. Sandberger in dem Glimmer der Erzgebirgsgranite 

Lithion gefunden hat, habe ich Herrn Dr. Josef Kachler ersucht, den Granit von 

Fleyh in dieser Richtung zu untersuchen. Er schloss zu diesem Behufe eine Partie 
des Gesteines durch Flusssáure auf, fállte die Basen durch Ammoniak, und průfte 

den Rest nach erfoletem Eindampfen im Spectralapparate. Neben vielem Natron 

und einer ziemlichen Menge Kali fand sich eine geringe Menge Zinn, etwas Blei 

und wenig Lithion. 

Die Absonderung des Fleyher Granites ist wie die des Erzgebiresgranites 

eine parallelopipetische. Die Lagerungsform stockartig im Gneiss. 

Tellmitzer Gramit. Gleicht dem vorgehenden sehr, ist jedoch durch grosse 

Orthoklaszwillinge porphyrartig und bildet im mittleren Tellnitzthal einen máchtigen 
Gang. Ist ebenfalls ein turmalinarmes Gestein. 

3. Gruppe: Ausscheidungsgramte (I. 30). 

Pegmatitische Ausscheidungsgranite. 

1. Pegmatitgramite, 

Hierher glaube ich ein Gestein rechnen zu sollen, welches am Fusse des Erz- 

gebirges zwischen Górkau und Ober-Georgenthal, auch bis gegen Oberleutens- 

dorf hin háufig in Blócken verstreut angetroffen wird. Es besteht zwischen Stolzen- 
han und Tůrmaul bei Górkau aus grossem weisslichen róthlichen und lichtfleisch- 

rothen Orthoklas und weisslichgrauem Guarz. Das erštere Mineral úbertrifft das 

andere an Grósse. Glimmer u. z. ein gelbweisser Muscovit ist stellenweise nur 

ganz untergeordnet vorhanden. Bemerkenswerth hingegen ist die grosse Menge 

von schwarzem Turmalin, welchen in grossen starkglánzenden Bůndeln vorwiegend 

den Auarz, aber auch den Orthoklas durchziehen. In letzterem Falle verliert das 

Gestein seinen pegmatischen Habitus, es wird von Ansehen mittelkórnig, und wůrde 

den Namen „Turmalingranit“ verdienen, zumal der Glimmer daraus fast ver- 

schwunden ist. — Da man das Gestein nur in Blócken findet, so scheint es eine 

gangartige Lagerung im Gneisse zu besitzen. 

Halbgranit bestehend aus grossen Orthoklasindividuen und wenigem Guarz 

bei mangelndem Glimmer tritt an der Grenze einer Einlagerung von Muscovit- 

gneiss in Zweiglimmergneiss hinter dem Bahnhof von Weipert auf. 

Eine eigenthůmliche Art Halberanit findet sich in Blócken bei der Gbell- 

můhle an dem Rothenháuser Flóssbach. Das mittelkórnige Gestein besteht aus 

rothlichem Orthoklas und sehr vielem deutlich zwillingsstreifigen Plagioklas nebst 

Ouarz und blauem Flussspath. Es bildet offenbar eine Gangausfůllung, wie es scheint 

im dichten Gneiss. Ich kenne es nur in losen Brocken. 



2. Granitporphyr (I. 306). 

Bořický: Petrologische Studien an den Porphyrgesteinen Bohmens. Archiv 

der naturw. Landesdurchforschung von Bóhmen. IV. B. Nro. 4. (Geolog. Abtheilung 

ps. 60 ff.) 
Die meisten der hierhergehorigcen Gesteine des Erzgebirges sind noch von 

weil. Prof. Dr. Em. Bořický untersucht und beschrieben worden. Da sich die be- 

zůgliche Abhandlung im Archiv der naturw. Landesdurchforschung befindet, wůrde 

es eine unnothice Weitschweifigkeit sein, dieselben nochmals hier, wenn auch nur 

kurz, abzuhandeln, ich begnige mich mit der Aufzáhlung der von Prof. Bořický 

bekannt gemachten Erzgebiresgesteine, soweit sie aus diesem Theile des Gebirges 

stammen: 

Bořický a. a. Op. 60. I. Granitische Porphyre. 
1. Granitporphyre. 

ps. 62. „Unter dem DBlauen Berge“ (richtig: Blauen Stein) im Schónbachthal bei 

Oberleitensdorf, 

aus dem Kurzen Grund zwischen Ossege und Oberleutensdorf, 

vom Welsberger Hegerhaus (richtig: Adelserunder Jágerhaus) unter Lange- 

wlese, 

vom Wieselstein, 

von Fleyh. 

pg. 63. Vom Lichtenwalder Thiergartenthor im Fleyhgrund, 

von Judendorf (richtig: Jůdendorf) bei Graupen. 

pg. 66. Granitische Auarzporphyre. 
Von Neu-Kallich. 

ps. 68. Granophyre oder sehr feinkórnige Granitporphyre, 

Granophyr von Oberbrand bei Joachimsthal, 

vom Wege zwischen dem Wieselstein und Langewiese. 

pg. 72. II. Radio- und sphaerolithische Porphyre. 
1. Radiolithische Glimmerguarzporphyre. 

ps. 73. Zwischen Rudelsdorf und Loch nordlich von Górkau, 
Gestein aus dem Fleyhgrund vom Lichtenwalder Thiergartenthor, 

pa. 74. Sehr feinkornige oder dichte Radiolithporphyre (Radiophyre). 

ps. 75. Granophyr von Oberbrand bei Joachimsthal z. Thl., 

Radiolithporphyr von Deutsch-Georgendorf, 

Radiolithporphyr von Ober-Graupen. 

ps. 76. Radiolithporphyr von Můckenbere, 

aus dem Tellnitzthal bei Kulm, 

aus dem Liesdorfer Grunde. 

p. 119. Gewisse Granitporphyre des Fleyhgrundes sind so reich an Kalk-Natron- 

Feldspath, dass sie an der Grenze der „Granitischen  Auarzporphyrite“ 

stehen. 

Ich habe diesen Gesteinsuntersuchungen, von denen man sieht, dass sie 
sich ganz gleichmássig auf die Hauptzůge der Granitporphyre des bohm. Erzgebirges 

beziehen, nur noch die Beschreibune einiger Gesteine hinzuzufůgen. 
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Pinitfiihrender Granitporphyr aus dem Schón-Walde zwischen Raizenhatn 

und Kienhatde. Die lichtróthliche Grundmasse des Gesteines lásst selbst mit freiem 

Auge ein feinkórniges Gemenge erkennen, darin grosse lichtfleischrothe und weisse 

Orthoklasindividuen, grůnliche, stark zersetzte Plagioklaskórner und Auarzpyramiden 

von 2 Mm. Durchmesser und rauchgrauer Farbe liegen. Daneben kommen ziemlich 

reichlich, aber doch etwas weniger als Auarz Pinitkrystalle vor. Es sind 

8—4 Mm. lange, 1—1'5 Mm. breite Sáulendurchschnitte von grůnschwarzer Farbe, 

mattem Ansehen, unebenem, etwas splittrigen Bruch. Die Hárte ist gering und wird 

zwischen 2—3 betragen. Glimmer ist nur áusserst sparsam wahrzunehmen. U. d. M.*) 

steht man in der Grundmasse neben Orthoklas und Guarz ziemlich frischen Plagio- 
klas, und nun tritt auch ein olgrůngefárbter Glimmer deutlicher hervor, so dass 

dieselbe ein richtiges granitisches Gewebe, und daher das Gestein wohl auch náher 

an die Granite, als an die Auarzporphyre anschliesst. Die oblongen Pinitdurch- 

schnitte haben eine gelbgrůne Farbe, und zeigen zur Prismenkante parallele Faserung, 

sie besitzen ausgesprochene Aggregatpolarisation. Am áusseren Umfang jedoch er- 

scheint die Zersetzung des ursprůnglichen Minerals noch weiter fortgeschritten 

hier liegen theils die Fasern unregelmássig wirr durcheinander, theils ist das fase- 

rige Wesen ganz verschwunden. Im Innern der Krystalle liegen einzelne gróssere, 

an der Peripherie zahlreiche, sehr kleine schwarze Kórner — wahrscheinlich Pleo- 

nast — eingestreut. 

Das Gestein gleicht dem auf dem Rubner Gute zwischen Schlettau und 
Buchholz in Sachsen vorkommenden vollstándig, nur ist letzteres Gestein vielmehr 

zersetzt, und es fallen daraus die dunkelgrůnen, glattláchigen Pinite leicht heraus, 

wohingegen diese in unserem bohmischen Gesteine fest eingewachsen, und dabei 

etwas kleiner sind. 

Das Gestein bildet einen Gang im Haupteneiss, doch fehlen die nothigen 

Aufschlůsse, um úber seine Lagerungsverháltnisse mehr sagen zu kónnen. 

Biotitfiihrender  Granitporphyr vom Dreiherrnsteín beč Willersdorf. Das 
Gestein lásst nebst den gewohnlichen makroskopischen Ausscheidungen in einer 

lichteischrothen Grundmasse kurze Sáulchen und hexagonale Táfelchen eines ziem- 

ich matten, grůnlichen Glimmers erkennen. U. d. M. sieht man in kórniger, 

(sehr getrůbten Grundmasse, ebenso trůbe Orthoklas- und Plagioklasindividuen aus- 

(geschieden. Der Biotit ist grůn gefárbt, enthált aber in jedem Individuum braun- 

'grůne, sehr dichte, nur schwach polarisirende kórnige schuppige Einlagerungen, 

„welche in die Glimmersubstanz mit faserig zackigen Rándern úbergehen. Ebenso 

-hegen in dieser gróssere und kleinere Anháufungen von sehr feinen Staubkórnchen. 

Wáhrend die hexagonalen Tafeln in der Mitte meist hell, zuweilen auch einen fase- 

'rigen Kern mit Aggregatpolarisation erkennen lassen, zeigen die nach dem Prisma 

„gehenden Auerschnitte neben den dunklen Fasern auch háufie lichte, bůndelformig 

Ifaserige, durch eine lebhafte Aggregatpolarisation auffállige Stellen. — Man kann 
"eine grosse Aehnlichkeit zwischen diesem und dem vorhergehend beschriebenen 

"Gesteine nicht iibersehen. Doch ist hier offenbar die háufig beobachtete Umwand- 

"lung des Biotites in Chlorit im Gange u. z. scheint dieselbe in manchen Individuen 

p- ) U. d. M. Unter dem Mikroskop. 
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mehr, in andern weniger entwickelt zu sein. Die schuppigkórnige Form, nicht minder 

der an einigen Stellen deutlich zu beobachtende Pleochroismus sprechen hiefůr. 
Das Gestein bildet eine Kuppe auf dem nordlichen Abhang des Dreiherrn- 

stein gleich oberhalb der Můhle von Willersdorf. 

Granitporphyr von Zinnwald. Das Gestein enthált in einer nicht reichlich © 
ausgebildeten lichtleischrothen Grundmasse zahlreiche fleischrothe Orthoklas- und 
raucheraue Auarzkrystalle, und etwas sparsamere, dunkle, mit einem lichteren Saum 

der Grundmasse umgebene Amphibole, und gelbe, trůbe Plagieklaskórner. Die Korn- 

grósse ist mittelmássie. U. d. M. lóst sich zwar die Grundmasse in ein kórniges 
my PRES E jel * A dnb E ně i ddochCasakuěk 

Gemenge von Auarz und Orthoklas auf, das ganze Gestein ist jedoch trůbe, und © 

auch die Hornblende meist in eine augitische Masse umgewandelt. Brauner Biotit © 

ist ebenfalls nur sparsam vorhanden. Das Gestein selbst liegt auf dem Zinnwálder © 

Greissenstock unmittelbar auf, und bildet das Hangende desselben auf dem Lobko- 

witzschen Zinnwald, wo der Granitporphyr auf der Geburt Christi-, Segen Gottes-, © 
Róssel- und Reichen Trosterzeche in einer Máchtigkeit von 3—15 Metern durch- © 

sunken wurde. Die ursprůngliche Decke, welche der Granitporphyr hier bildete, ist 

durch Erosion vielfach zerstort, indem das Gestein meist in lockeren Gruss zerfallen, 

nur in einzelnen Bánken und gegen die Teufe fester und frischer erhalten ist. 

Bezůglich der Lagerungsform und Absonderung der Granit- - 

porphyre wáre fůr jene Ablagerungen, fůr welche dies im Vorstehenden nicht 

schon besonders erwáhnt worden ist, noch das Nachfolgende bemerkt: 

Die Lagerform der Granitporphyre ist eine ausgesprochen gangfórmige, u. z. © 

erscheinen dieselben vergesellschaftet mit Graniten und Porphyren in zwei Zůgen, 

welche in nord-sůdlicher Richtung von Georgendorf úber den Wieselstein gegen 

Ladung bei Ossege, und von Vorder-Zinnwald úber das Raubschloss gegen Jůden- 

dorf bei Graupen streichen, indem sie nach beiden Seiten Gangtrůmmer abgeben. 

Selbst einzelne Kuppen, wie die im Norden des Dreiherrnsteines bei Willersdorf 

důrften auf verdeckte Gánge zurůckzufihren sein. Auf eine deckenfórmige Aus- 

breitung des Granitporphyrs deutet nur das Auftreten in Hinter-Zinnwald als 

Hangendes des Greissenstockes. Die Absonderung stimmt mit der des Porphyrs 

iiberein. Die Granitporphyrmassen sind durch einander nahezu rechtwinklich durch- 
schneidende Klůftung in Pfeiler getrennt, welche durch schrág hindurchgehende 

Klůfte in rhomboidische Stůcke abgegliedert werden. Wie wohl das Gestein wider- 
standsfáhiger ist als der Gneiss, daher diesen an Hóhe úberragt, so ist es vermoge 

seines ungleichkornigen Gefůges doch der Verwitterung leichter zugánolich, als ein 

anderes áhnliches Gestein. Die grossen Feldspathindividuen lockern sich und fallen 
heraus, die Oberflůche der Granitporphyrfelsen ist in Folge dessen rauh genarbt. 

Da die Verwitterung von den Klůften aus vorschreitet, so fallen zunáchst die Píeiler 

auseinander, die Folge ist die Bildung von Riesenblockwerk, welches chaotisch 

durch einander geworfen ist. Im Weiterschreiten greift die Atmospháre die Blócke 

von den Kanten her an, und rundet dieselben zu; so entstehen meist kugelige 

Blócke, welche weit vertragen werden, so dass man deren háufig im Schotter am 

Fusse des Gebirges antrifft. Das letzte Stadium der Verwitterung ist das Zerfallen 

in einen groben Gruss, der sich vom gewóhnlichen Porphyrgruss durch seinen 

grósseren Reichthum an gewóhnlich noch rothgefárbten Orthoklasfragmenten aus- 
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zeichnet. Alle Stadien der Verwitterung lassen sich an den Felsenpartien der Wiesel- 

steinkuppe bei Oberleutensdorf gut verfolgen, anderwárts wie im Gebirge bei Graupen 

sind die Massen durchwegs in Blockwerk zerfallen. 

Feinkórnige Gesteine bilden entsprechend feinere Verwitterunesprodukte 
und schliesslich einen hochgelben lehmigen Sand, wie der Zinnwálder Granitporphyr. 

Einschlůsse fremden Ursprunges sind in Granitporphyren bisher 

nirgends beobachtet worden. 

3. Porphyrgesteine (I. 38). 

Bořický: Petrologische Studien an den Porphyrgesteinen Bohmens a. a. 0. 
„Felsitische Porphyre“ p. 88. ff. 

Von weil. Prof. Bořický wurden a. a. O. nachstehende Gesteine unseres 
| Erzgebires beschrieben: 

ps. 93. Felsitische Glimmer- (und Amphibol-) AGuarzporphyre. 
Von Joachimsthal, 
aus dem Kurzen Grund zwischen Ossegg und Oberleutensdorf. 

pe. 94. Hirschgrund bei Eichwald, 

aus dem Thiergarten westl. v. Eichwald, 

Můhlberg bei Eichwald, 

von der Westseite von Jůdendorf. 
g. 95. Jágerzeile und Kopfhůgel bei Teplitz, 

pg. 95, ff. Stefanshohe bei Schónau. 

pg. 97. Felsitische Auarzporphyre. 

Jidendorfer und Teplitzer Porphyre. 

pg. 98. Rothbrauner Porphyr óstl. v. Jůdendorf, 

von Doppelbure, 

von Turn, 

von Teplitz bei der Schlackenbure. 
Herr Dr. A. Sauer fiůhrt in den Erláuterungen zur geolog. Specialkarte 

> 

„des Kónigreiches Sachsen, Section Wiesenthal aus dem mitaufgenommenen Gebiete 

von Bóhmen folecende Porphyre an: 
Pg. 50. Normaler Auarzporphyr, Gang beim Hofberg-Wirthshaus, und 

ps. 51. Felsitfels eben von da aus einem Gange im Gneisse ohne jegliche Aus- 

scheidune von vóllie homogenem Aussehen. 

Ferner a. a. O. Section Kupferberg: 

pg. 51. Auarzporphyre mit normaler Ausbildung. 
ps. 58, £. Felsitporphyr mit Pseudosphaerolith-Structur, beide bilden Gánge bei 

Kupferbere und Schmiedebere. Der Kupferberger Gang (pg. 60 a. a. O.) zeigt 

bei der Kremelmiihle in der Mitte normal porphyrisches, gegen die Saal- 

bánder dann plótzlich sphaerolitisches Gestein bei einer Máchtigkeit von 2 M. 
Zu den vorstehenden Gesteinen habe ich nun nachfolgende hinzuzufůgen: 

Granulitartiger Auarzporphyr vom Grauen Steín beť Joachtmsthal. © Dieses 
feinkórnige in seinem Aeusseren vom normalen Auarzporphyr wesentlich abweichende 
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Gestein áhnelt vielmehr einem Granulit, ist mir auch von Bergleuten als solcher 

bezeichnet worden. Die Farbe ist licht, gelblich oder róthlich weiss. In einer spár- © 
lichen trůben Grundmasse sieht man kleine, weisslicheraue Auarze, Orthoklas ist 

kaum zu unterscheiden. Das Gefůge ist ein porphyrisches, unregelmássie kórniges, 

es kommt aber auch eine gneissartige Ausbildung vor, wodurch der granulitartige 

Habitus noch merkbarer hervortritt. U. d. M. lóst sich die trůbe felsitische Grund- 

masse nicht weiter auf. Neben den ausserordentlich zahlreichen Auarzkórnern kann 

man jetzt auch gróssere und kleinere Orthoklasindividuen unterscheiden, dagegen 

fand ich keinen Plagioklas. Einzelne hellerine Glimmerschůppchen lassen sich auch 
bemerken. — Das Auftreten dieses Gesteines ist ganz auf den „Grauen Stein“ be- 

schránkt, welcher zwischen Rauscher Erb und Oelbecken bei Joachimsthal eine 

isolirte Gangkuppe im Glimmerschiefer bildet. 
Bunter Porphyr von Niklasberg. (Jokély's grůner Porphyr.) Dieses Gestein 

tritt an der Grenze zwischen dem Gneiss und Porphyr als eine Art Salband des 
letzteren an der Westseite des grossen Porphyrdurchbruches zwischen Niklasbere 

und Graupen auf. Es war ehedem durch einen grossen Steinbruch unter dem Hirsch- 

berg oberhalb Niklasbere aufgeschlossen, findet sich aber an der ganzen Lehne 

zwischen dieser Bergstadt und dem „rothen Kreuz“ und weiter hin am Wege nach 

Kalkofen und Zaunhaus. In seinem Aussehen ist es sehr verschieden, aber durch- 

wegs eigenthůmlich bunt gefárbt. Die Grundmasse ist gewóhnlich lichterůn, matt, 

doch kommen in derselben gróssere und kleinere runde ol-dunkelgrůne Flecken 

vor. In derselben liegen kleine fieisch- bis zinnoberrothe Kórner von Plagioklas, 
rothliche Orthoklase und graue Auarze, welch letztere grósser als jene sind. Fůr 

den ersten Augenblick hat das Gestein ein tuffartiges Aussehen, ist wohl auch 

dafůr gehalten worden, zumal die gesáttigten grůnen Partien hiezu viel beitragen. 

Dazu kommt noch der Umstand, dass es an einigen Štellen fast geschichtet zu sein 

scheint. Indessen belehrt schon eine genaue Besichtigung, dass man es mit keinem 

wirklichen Tuffe zu thun hat, sondern mit einem richtigen Auarzporphyr, dessen 

Grundmasse eine mehr weniger pechsteinartige Ausbildung hatte, und 

welche nach Art der Pechsteine sich spáter umgewandelt hat, wobei sie ihre heutige 

Form erhielt. Die lebhafter gefárbten Partien sind dann die weniger, aber immerhin 

schon merklich, angegriffenen Theile. Das Mikroskop giebt hierůber vollkommenen 
Aufschluss; die trůbe, einfach brechende Grundmasse lásst noch stellenweise ganz 

deutlich die Fluidalstructur wahrnehmen. Es verhált sich daher dieser Porphyr, 

welchen Jokély fůr álter als den normalen des grossen Zuges hált, nur wie ein 

Salband zu diesem. Daraus erklárt sich auch die scheinbare Schichtung des Gesteines, 
welche man am Wege von Niklasberg nach dem Rothen Kreuz sieht, es ist dies 

nur eine gewohnliche Abplattung des Gesteines. Im Uibrigen kann man Uibergánge 

dieses bunten Porphyrs in den normalen deutlich verfolgen. Man sieht noch háufig — 

namentlich im Bereiche des Hirschberges und des hindurchfihrenden Tunnels war 

dies zu úbersehen — wie die Farbe der Grundmasse allmáhlich in eine grauliche, 

rothlichoraue, bráunliche bis braune úbergeht, wobei selbst in schon unzweifel- 

haftem Normalporphyr noch vereinzelte, scharf umschriebene lichtgrůne Flecken — 

gleich jenen in den rothen Dyassandsteinen- und Thonen — auftreten, die erst 

weiter einwárts im grossen Porphyrkórper verschwinden. Dasselbe macht sich auch 
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bezůglich der Structur der Grundmasse u. d. M. bemerkbar; sie hat in scheinbar 
-schon vollkommen normal ausgebildetem Guarzporphyr noch einen Rest ursprůng- 

licher Fluidalstructur behalten. | 

Sehr hůbsch sieht man das an jenem Gestein, das zahlreiche Einschlůsse 

-enthaltend an der Waldstrasse, welche von Niklasbere nach dem Kostner Thier- 

-garten zum Wolfstein fůhrt, ansteht. Die grůngefárbten, glimmerfiihrenden Ein- 

| schliisse sind wohl Gneissbrocken, sie sind von einem meist mit freiem Auge er- 
| kennbaren lichtem Rándchen umgeben. Dieses Rándchen zeigt u. d. M. deutliche 

| Fluidalstructur, die umgebende Porphyrgrundmasse aber zeigt dieselbe schon weit 

-weniger deutlich, wie wohl sie noch sehr pechsteinartig aussieht. 

| Flaseriger Vitroporphyr vom Zechenhau bei Niklasberg. — Eine kleine ganz 
untergeordnete Einlagerung im Guarzporphyr sei hier ihrer eigenthiimlichen Aus- 

bildung wegen erwáhnt. In einem kleinen im Zechenhau — an der Strasse von 

Kalkofen nach dem Kostner Jagdhause — angelesten Steinbruche sieht man an 

| der Sohle eine einige Centimeter hohe — der Aufschluss war nicht mehr gut zu 

úbersehen — Einlagerung im Auarzporphyr, welche von diesem ganz fremdartig 

absticht. Das eingeschlossene Gestein ist lichterůnlich oder róthlich oder in beiden 
Farben geflammt bláttrig schiefrig mit einzelnen eingelagerten Kórnern und kleinen 
Lagern von solchen. Auf dem Auerbruch zeiot es eine gneissartige Textur durch 

(Hervortreten dunklerer und lichterer Flasern. 
| Mit dem umschliessenden Porphyr hángt es innigst zusammen, man sieht, 
(wie das flaserige Gestein in den letzteren eingreift, selbst an der Berůhrunesstelle 
kleinere Partien des letzteren umeiebt, und unmittelbar in den eigentlichen Porphyr 

| úbergeht. — Hiedurch schon ist die Annahme, dass dies etwa ein grósserer, um- 

['gewandelter Schiefereinschluss im Porphyr sei, vollstándig ausgeschlossen.  Wenn 

'die Aehnlichkeit des Gesteines mit dem frůher beschriebenen bunten Porphyr schon 
Vanffállt — abgesehen von der schiefrigflaserigen Form des Gesteines vom Zechen- 
bhau — so erkennt man seine Natur deutlich u. d. M. Die Grundmasse ist deutlich 
| Anidal, sie umschliesst in dieser Form einzelne eingestreute Ouarz- und Orthoklas- 
| kórner, ersteres Mineral bildet auch zwischen den Flasern der Pechsteinmasse klein- 

| kórnige Partien. Mit dem Auarzporphyr hánet das Gestein durch eine Zone mit 

perlitischer Textur zusammen, welche eine práchtige, durch die Interferenzkreuze 
(der einzelnen Kórner hervorgebrachte Gitterung zeigt. In dieser Perlitzone liegen 
|anfangs einzelne, dann zahlreichere Ouarz- und Feldspathindividuen, die sodann 

[in den normalen Auarzporphyr iberleiten, dessen Grundmasse aber immer noch 
|pechsteinartig ist. | 

Obwohl dieser Vitroporphyr schon ziemlich entfernt von der Grenze gegen 
„den Gneiss auftritt, gehórt er doch eben so wie der frůher beschriebene in die 

IRandgebilde des grossen Porphyrzuges des Erzgebirges. Nach seiner Ausbildung 
|wáre er unter die radiolithischen Ouarzporphyre Bořický's zu bringen, zu welchen 
Inuch der bunte Niklasberger Porphyr zu rechnen ist. Man kann ůbrigens voraus- 
[Betzen, dass sich in derselben Zone lángs der Porphyrgrenze noch andere derartige 

Binlagerungen befinden měgen. 
| Auarzporphyr vom Galgenberg bei Niklasberg. Der Porphyr, welcher un- 

| mittelbar an der Grenze gegen den Gneiss bei Niklasbere ansteht, weicht schon 
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in seinem usseren Ansehen merklich von jenem Gestein ab, welches die eigent- 

liche Hauptmasse des ganzen Zuges bildet. Dieser Porphyr zeigt eine rothbraune, 

manchmal fast violettrothe Grundmasse mit mattem Glanze, darin rauchgraue Ouarze 

und róthlichweisse Feldspáthe. U. d. M. zeigt die Grundmasse noch viele Aehnlich- 

keit mit jener des grůinen Porphyrs (s. 0.) und man findet darin auch noch Wolken 

von Cumuliten wie in jenem. Auffállig ist sodann das reichliche Auftreten von 

Plagioklas, wodurch dieses Gestein den von Prof. Bořický unterschiedenen Por- 

phyriten bez. der Gruppe der sphaerolithischen Porphyrite sehr nahe gerůckt wird, 

Von den fremdartigen Einschlůssen, welche namentlich dieser Por- 

phyr lángs der Berůhrung mit dem Gneisse enthált, wurde schon oben Erwáhnung 

gethan. Der Uibergang des Niklasberger Porphyres in das eigentliche Normal- 

gestein vollzieht sich ganz allmálig, doch besteht schon der der Porphyrerenze 

nahe geriůckte Wolfstein aus letzterem. | | 

Ouarzporphyr aus dem Rothliegenden von Brandau. Das Rothliegende von 
Brandau enthált viele Brocken und Geschiebe von Auarzporphyr. Das Gestein ist 
meist stark zersetzt, hat seine ursprůnaliche rothe Farbe verloren und ist miss- 

farbie geworden. In der matten, erdicen Grundmasse sieht man weissliche ganz 

cetrůbte Feldspáthe, Auarzkórner von ziemlicher Grósse, und kleine, wenig elán- 

zende, dunkle Glimmerbláttchen. U. d. M. lásst sich die Natur der trůben Feld- 

spathkórner nicht mehr feststellen. Auch der Glimmer ist ganz und gar umgewandelt 

und seine Individuen zeigen Agoregatpolarisation. Sie bestehen aus lichten Glimmer- © 

bláttchen, Chlorit und Rutilkórnchen. Unverándert ist nur der Auarz, in dessen 

scharf umschriebenen polygonalen Auerschnitten sich háufige Libellen zeigen. Das 

Gestein ist daran nicht reich, und hiedurch unterscheidet es sich von den im bóh- © 

mischen Erzgebirge auftretenden Ouarzporphyren. 

Im Anhang hieran móge auch noch ein zweiter Porphyr von Brandau hier 

besprochen werden, welcher wohl Jokély's Thonsteinporphyr*) sein mag. Das Gestein - 
kenne ich auch nur in Geschiebefórmigen Brocken, es ist im frischeren Zustande © 
roth bis braunroth, háufie gebleicht, oder zu einer missfarbigen thonigen Masse, 

die leicht zerbrockelt, zersetzt. Man vermag ausser einzelnen Glimmerschůppchen 

in derselben keine Mineraleinschlůsse zu erkennen. Dabei ist die Masse porós und 

enthált rothe und dunkle Fleckchen von zerfallenen Mineralien. U. d. M. sieht 

man nur eine sehr feinkórnige aus Ouarz und einer grůngelben, trůben, manchmal 

schnůrenweise angeordneten Substanz — zersetzte feldspáthige Partie — bestehende © 

Grundmasse, in welcher Auarzfragmente von vorwiegend splittriger Form, und ein- 

zelne Glimmerbláttchen mit zerschlissenen Rándern liegen. Darnach glaube ich 

dieses Vorkommen als einen zum vorbeschriebenen Auarzporphyr gehórigen Tuff 

betrachten zu sollen. — 

Bezůclich der Lagerunes- und Absonderungsform der Porphyre 

muss erwáhnt werden, dass die erstere durchwees ganefórmig ist. Auf eine solche 
Bezeichnung machen nicht nur die Porphyrlager des oberen Erzgebirges, sondern 

auch die máchtige Ausbreitung des Gesteines zwischen Niklasberg und Graupen 

*) Jokély, Jahrb. geol. R.-Anst. VHI. Bd. p. 600. 

| 
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Anspruch. Trotz ihrer 9 Km. messenden Breite ist die Lánegsausdehnune doch noch 

weit úberwiegend, auch die Porphyrkuppen von Teplitz sind, petrographisch ge- 

- nommen, keine solchen, sondern Theile des grossen Ganges, von welchem viele 

- einzelne sich abzweigen. Innerhalb der weniger máchtigen Gánge, wie sie z. Thl. 

mit ausserordentlicher Beharrlichkeit meilenweit fortstreichen (Umgegend von Kupfer- 

bere), ist die Absonderung des Gesteines eine sehr unregelmássig polyedrische. In 

dem Porphyrmassiv dagecen herrscht durchwegs eine auffallend regelmássice Klůf- 

- tung des Gesteines derart, dass sich im allgemeinen nordsůdlich gerichtete, fast 

senkrechte Spalten mit eben solchen ostwest streichenden kreuzen, wáhrend eine 

dritte flachere in Nordwest geneigte Fugenrichtune die durch die ersteenannten 

entstehenden prismatischen Pfeiler und Sáulen in Rhomboide auflůst. Diese Abson- 

- derung des Gesteines wiederholt sich bis ins Kleine namentlich da, wo ein grósserer 

Druck in Brichen entstanden ist, wie man auf der Bahnstrecke von Klostergrab 

durch den Kostner Wald bis Eichwald vielfach zu sehen Gelegenheit hat. Hier 

sind die blossgelecten Felswánde oft von einem so dichten sich kreuzenden und 

- guerenden Kluftsystem durchsetzt, dass man stellenweise geschichtetes, durch falsche 

- Schieferung cekreuztes Gestein vor sich zu haben meinen kónnte. Im úbricen 

Porphyrkórper entstehen durch die Ablósung meist nur grobe Blócke. Die Wider- 

- standsfáhickeit des Gesteines gegen die Einwirkung der Atmosphaere steht mit dem 

Ouarzgehalt in geradem Verháltniss. Besonders guarzreiche Lagen widerstehen 

lánger, in ihnen findet man auch schóne Felsenformen wie die mit dichtgestellten 

parallelopipedischen Sáulenstůmpfen gezierte Kuppe im Turner Park bei Teplitz, 

-der Wolfstein bei Kosten, die Felsen am Galgenbere bei Niklasbere, der Lugstein 

bei Zinnwald. Aber auch hier macht sich die Einwirkung der Atmosphaere durch 

das enorme Blockwerk bemerkbar, welches allenthalben um die Abhánge der Kuppen 

herumliegt. Dieses nimmt noch mehr mit der Abnahme des Auarzes zu, daher die 

- Gebireslehnen im ganzen Porphyrgebiet eigentlich máchtige Schutthalden dar- 
stellen, welche allerdings durch Waldungen grossentheils verdeckt sind, von denen 

-man aber bei einem Besuche des Seegrundes bei Eichwald eine recht deutliche 
: Vorstellung erlanst. Durch die fortschreitende Verwitterung werden die rhomboi- 

© dischen Blócke zuerst enteckt und nach und nach entkantet. Spáter entstehen ab- 

gerundete kugliche, eifórmige Formen, wie man sie úberall háufig begegnet. Da, 

i wo die Grundmasse und die Feldspáthe das Uibergewicht haben, findet selbst im 
© festliegenden Gestein eine weitgehende Auflósune statt, indem dasselbe allgemach 

JÉ in einen losen, lehmigen, durch seine hochgelbe Farbe auffálligen (Gruss zerfállt. 

jž In der Gegend zwischen Eichwald und Dreihunken sind zur Gewinnung des zum 

Ji Bestreuen der Promenadewege sowie zu Bauzwecken sehr geschátzten Sandes viele 
1 Brůche aufgeschlossen. Háufig hat man Gelegenheit hier zu sehen, wie die Auf- 

| lockerung in Sand in einer schalig-concentrischen Weise vor sich geht; als Rest 

© bleibt eine mehr weniger feste Porpyrmugel úbrig. Diese schalig-concentrische Auf- 

I lósung entspricht auch der eigentlichen Structur des Porphyrs. Wohl nicht im Ge- 

| birce selbst, wohl aber im Bereiche des erzgebirgisčhen Porphyres kann man dies 
E: auch im festen Gesteine sehen. Auf dem flachen Růcken der Porphyrkuppe čstlich 
(vom Janegger Teiche (bei Teplitz) sieht man ein fórmliches Parguett aus lauter 
© vorstehenden Wůlsten, welche sich unter schiefen Winkeln durchkreuzen, und in 
pece 
E: 
(+8 
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i 
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ihrer Fláche concentrisch-schalige Ablósungen des Gesteines erkennen lassen. Es 

sind demnach dicht aneinander geschobene und daher einander polyedrisch begren- 

zende ursprůneliche Porphyrsphaeroide. Aehnliches, aber minder deutlich, sieht 
man in Settenz auf der Sůdseite der Strasse vor einigen Gehóften. 

Eine andere Art der Zersetzune hat der Porphyr mit manchen Graniten 

und Granitporphyren darin gemein, dass die Feldspáthe u. z. erst Plagioklas, dann 

Orthoklas verándert, kaolinisirt oder in eine steinmarkartice orůnliche oder róth- 

liche Substanz umgewandelt werden und sodann ausfallen, wodurch die Oberfláche 

der Felsen eigenthůmlich rauhzellig wird. Auch darin zeigt der Porphyr eine Úber- 

einstimmung mit dem Erzgebirgseranit, dass er in seinen feldspáthigen Bestand- 

theilen vollstándig oder doch nahezu vollstándig kaolinisirbar ist, wie dies namentlich 

die spáter zu beschreibende Porphyr-Kaolinerde von Klostergrab, so wie Vorkomm- 

nisse minderer Art im Bereiche des Teplitzer Porphyres (beim dortigen Bahnhof 

der Aussig-Teplitzer Bahn) darlegen. Unter welcher Art Einflůssen dies geschehen, 

ist nicht zu ersehen. Es ist wohl wahrscheinlich, dass hier Mineralwásser ihre Ein- 

wirkung úbten. 

Das Vorkommen fremdartiger Einschlůsse im Porphyr ist an der 

Grenze desselben gegen den Gneiss bei Niklasbero háufig zu beobachten. Selbst 

mitten im Porphyrkórper kommen Gneisseinschlůsse vor. (Bořický: Porphyrgesteine 

p. 96 Tf. 1 Fig. 3 vom Schoenauer Berg unter dem Teplitzer Schlossberg, Reyer 
Jahrbuch d. geol. Reichs-Anstalt 29. Bd. 1879 p. 4 aus dem Porphyr von Eichwald). 

Porphyrtujfe. 

Anhancgsweise mógen hier noch einige Worte úber Porphyrtuffe folgen. Als 

solche hátte man die thonigen, lettigen, ofter mit Porphyrfragmenten Gebilde auf- 

zufassen, welche namentlich auf der Westseite des grossen Porphyrstockes u. z. im 

Liegenden desselben bei Niklasberg und Klostergrab vorkommen. An letzterem 
Orte liegen westlich vom Bahnhofe zwischen dem Gneiss und Porphyr zwei scharf 

gesonderte Thonschichten, eine rothe und eine grůne, úbereinander. Wahrscheinlich 

wird man auch gewisse rothe Thone aus den dyadischen Ablagerungen von Brandau 

hierher rechnen kónnen. 

4. Syenitgesteine (I. 42). 

1. Glimmersyenit, syenitischer  Lamprophyr. 

Glimmersyemit von Ródling. Herr Dr. Sauer*) fand im Glimmerschiefer an 
der Strasse oberhalb Rodling mehrere schmale Gánge eines dunkelgraugrůnen, fast 

oleichmássie dichten Gesteines. Die krystallinische Grundmasse besteht aus Ortho- 

klasleistehen, unregelmássig begrenzten Hornblendenádelchen, Biotitbláttchen, beide 

chloritisch umgewandelt, schwarzen Erzkórnchen und etwas Pyrit. Herr Prof. Rosen- 

busch **) fůhrt dieses Gestein als Hornblende-Minette unter seinen syenitischen 

Lamprophyren auf. 

*) Erláut. geol. Spec.-Karte v. Sachsen, Sect. Kupferberg p. 61. 
**) I, Rosenbusch, Mikroskopische Physiographie der Mineralien und Gesteine 2. Aufi. 

II. Bd. I. Abth. p. 318. 
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: Glimmersyenit von Endersgriin. Bei dem Strassenbau von Půrstein nach 

"Oberhals wurde oberhalb Endersgrůn im Glimmerschiefer ein schmaler Gang eines 
schwarzgrauen feinkórnigen Gesteines blosgelegt, in welchem man mit der Loupe 

neben weisslichgrauen Feldspathpartien schwarze Biotitbláttchen und Pyritháufchen 

wahrnimmt. U. d. M. zeigt das Gestein grosse Aehnlichkeit mit dem vorbeschrie- 

benen, stimmt aber nicht ganz genau úberein. Die bráunliche Hornblende und der 

Biotit ist wie dort in einer von Aussen nach Innen fortschreitenden Umwandlung 
in Chlorit begriffen, es zeigen sich neben dem Pyrit auch schwarze Erzkórnchen, 
auch ist der Feldspath Orthoklas, doch bildet dieser keine Leistehen, sondern un- 

regelmássig begrenzte Partien, welche stellenweise eine deutliche Zwillingsbildung 

erkennen lassen. Plagioklas scheint ganz zu fehlen. 

2. Dichter Syemi, Vogest. 

Dichter Syemit vom Siidabhange des Hassberges. Herr Dr. Sauer (a. a. O.) 

fand hier einzelne Bruchstůcke dieses glimmerfreien Syenitgesteines. Es wird von 
Herrn Rosenbusch als Vogesit bezeichnet, mit welchem Namen er eine besondere 
Gruppe seiner syenitischen Lamprophyre bezeichnet.*) 

5. Dioritgesteine (I. 44). 

1. Diorit. 

Diorit von Góttersdorf, Uhrissen und Rothenhaus beč Górkau. Die hier vor- 

kommenden Gesteine stimmen im áusseren Habitus mit den gewohnlichen Dioriten 

úberein. Es sind dunkelgefárbte, kleinkórnige Gesteine.  Amphibol und Feldspath 

vermag man an manchen Stůcken schon mit freiem Auge nach der Farbe zu unter- 
Scheiden; gewóhnlich reicht die Loupe hin die beiden Hauptbestandtheile des Ge- 

steines zu erkennen. U. d. M. erscheinen die Amphibolindividuen grůn bis braungrůn 
in Form von kurzsáulenfórmigen oder sehr unregelmássig begrenzten Individuen; 

'grůne, ausgerandete oder zugerundete Biotitblátter ohne Einschliisse sind reichlich 

damit gemenst. Der Plagioklas fůllt als eine feingestreifte Masse die Gewebslůcken 

aus. Dazwischen kommen einzelne Nester von sehr kleinen Granatkrystallen, oder 
wereinzelte gróssere Granate vor. Zersetzter Kies verursacht einzelne braune Wolken. 
Apatit und Ouarz habe ich nicht auffinden kónnen. Wo schon áusserlich das Her- 

vortreten der Hornblende gegen den Feldspath an manchen Štellen zu bemerken, 

da ist auch u. d. M. das Gestein fast ausnahmslos aus Amphibol und Biotit mit nur 

wereinzelten Plagioklasindividuen zusammengesetzt; dagegen zeigen andere Prae- 

Iparate ein ziemlich gleiches Mischungsverháltniss der gesteinsbildenden Mineralien, 
Das Gestein bildet an der Grenze des flaserigen Hauptgneisses gegen den jůn- 

'geren Gneiss einen Gangzug, in welchem es an mehreren Štellen, wie bei Uhrissen, 

(Góttersdorf und seitwárts vom Rothenhauser Park in Form von niedrigen Kuppen 

*) H. Rosenbusch a. a. O. p. 320. 
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und Blockwerk zu Tage tritt. Bei Góttersdorf wird das Gestein gebrochen und zur 

Beschotterung der Strasse verwendet. 

Diorit aus dem Asstggrund bei Komotau. Das Gestein ist grobkórniger als 

das vorherbeschriebene. Die Hornblende und der DBiotit machen dasselbe sehr 

dunkel, bláttrigkórnig im Gefige. Der Plagioklas ist nicht reichlich vorhanden, 

orau, ziemlich frisch von Ansehen, aber keine Streifung erkennen lassend. Es ist 

viel Kies eingesprengt, daher das Gestein áusserlich rostig beschlagen ist. Granaten 
findet man nur mit der Loupe auf. U, d. M. áhnelt das Gestein dem Góttersdorfer 

Diorite sehr. Wie dort ist grůne oder braunorůne Hornblende und brauner Biotit 

vorherrschend, auch zeigen sich viele Granaten. Die Lůcken werden von Plagioklas 

ausgefůllt, dessen Streifune nicht durchwees mehr erhalten ist. Viele dunkle Erz- 

háufchen machen sich bemerkbar.  Apatit und Auarz habe ich nicht bemerkt. — 

Einige Hundert Schritte von der Drahtstiftenfabrik bei Oberdorf den Grund ein- 

wárts tritt das Gestein im Bette der Assig in einigen rothbraunen Felskopfchen zu 

Tage, mehr scheint nicht aufeeschlossen. Meine Proben schlug ich hier ab, daher 

móglicherweise weiter innen im Gesteine besser erhaltener Plagioklas vorhanden 

sein wird. 

2. Ouarzdorů. 

Auarzdiorit vom Brandbache umterhalb Gaischowitz beč Sonnenberg.  Eines 

der eigenthůmlichsten hierher zu záhlenden Gesteine findet sich in Blócken am 

Brandbache im Grunde unter Sonnenbere. In zwei durch Grósse der Individuen 

als gross und grobkórnig zu unterscheidenden Varietáten úbertrift selbst die letz- 

tere die gewóohnlichen Dioritgesteine durch die Masse ihrer Individuen. In der gross- 
kórnigen erreichen die Amphibolkrystalle eine Grósse von 15 Mm., die Plagioklas- 

individuen sind nicht minder ausgedehnt. In Folge dessen hat das Gestein ein 

porphyrartiges Aussehen, indem die grossen Amphibole aus den Feldspáthen auf- 
fállig hervortreten. Erstere sind kurzsáulenfórmig, schwarzgrůn, auf den Spaltfláchen 

stark und eigenthiimlich seidenglánzend und hiedurch diallagartig, mit weissen 

olinzenden Půnktchen bedeckt. Die Plagioklasindividuen zeigen auf den frischen 

Bruchfláchen einen ziemlich frischen Glanz, Zwillingsstreifung und eine reinweisse 

Farbe. Auf den lánger der Luft ausgesetzt gewesenen Stellen sind dagegen die. 

Feldspathpartien matt und rostiggelb gefárbt. Die oben angefihrten weissen Punkte 

im Amphibol sind Apatit. Ks kommen einzelne Individuen vor, welche stark glán- © 

zende, wasserhelle Sáulen von 1 Mm. Lánge und dariber bilden, so dass sie schon © 

mit freiem Auge erkannt werden kónnen.  Ausserhalb der Hornblende macht sich 

dieses Mineral nicht bemerkbar. Dagegen bemerkt man Auarz in ziemlich grossen 

Kórnern mit dem Plagioklas vergesellschaftet. Es gewinnt an einigen Stellen den 

Anschein, als ob zwischen diesen letzteren beiden Mineralien ebenfalls eine gegen- 

seitige Verwachsung bestiůinde. U. d. M. erkennt man bei sehr starker Vergrósserune 

in den Amphibolen Einlagerungen von bláulichen, sehr feinen Nadeln, welche parallel 

zur Prismenkante liegen. Diese Interponirungen veranlassen den Šeidenelanz des 

Amphiboles. Die Apatite erscheinen als wasserhelle, oblonge oder hexagonale Durch- 

schnitte hůufig in der Mitte etwas staubig. Bei gekreuzten Nicolen zeigen sie eine. 

zonale Anordnung der Farben. Die Feldspáthe besitzen eine ausserordentlich feine 
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Zwillingsstreifung auf der OPfláche, doch scheint die Masse mehrfach streifig ge- 
trůbt. Der Auarz enthált kleine Bláschenzůce. Weder in diesem noch im anderen 

Mineral lassen sich Einlagerungen fremder Mineralien wahrnehmen, der Apatit 
fehlt ganz. 

| Ich vermuthe, dass dieses schóne Gestein einem Gange angehórt, welcher 

bisher von mir jedoch nicht aufgefunden werden konnte. Das Gestein selbst weicht 
von allen anderen Dioriten des Erzgebirges ab, und ist úberhaupt durch die Grósse 

seiner Mengungselemente ein sehr auffallendes Vorkommen. 

3. Glimmerdiorit. 

Glimmerdiorit von Zierde beč Niedergrund im Elbthal. Im Phyllit des Elb- 
thales setzt rechts vom Bahnwáchterhaus bei Zierde am Wege nach Niedererund 

ein wenig aufgeschlossener Gang auf. Das Gestein desselben ist graugrin, weich, 

etwas schiefrig, im Ganzen einem Chloritschiefer nicht unáhnlich. Auf den schief- 

rigen, sehr unebenen Bruchfláchen sieht man kleine, stark gebogene Glimmerbláttchen 

flimmern, und dazwischen dunkle, fast schwarze, matte Partien von Amphibol, auch 

orauliche matte Feldspathindividuen lassen sich mit der Loupe bemerken. Auf den 

 Ouerbrůchen treten jedoch in einer matten dunkelerůn gefárbten Grundmasse weiss- 

liche Feldspathleistchen deutlich hervor. Das Gesteinspulver braust stark mit Sáure. 

U. d. M. erscheint der Amphibol in braunen oder grůnen, von zahlreichen Magnetit- 

kórnchen stark gefůliten faserigen Individuen, in denen man nur hie und da eine 

farblose Apatitnadel erkennt. Der Glimmer bildet unregelmássig begránzte, eben- 
falls grůne Partien.  Neben den stark getrůbten, aber deutlich zwillinesstreifigen 
Plagioklaskrystallen bemerkt man auch Orthoklas in Zwillingen.  Untergeordnet 

treten auch einzelne Gruppen von Magnetitkórnern auf. 

Glimmerdiorit (Kersantit) ostlích von Kunau, fand Herr Dr. Sauer in zahl- 
- reichen Blócken von schwárzlich grauer Farbe und feinkórnigem Gefůge (Erláute- 

rungen zur geol. Spec.-Karte von Sachsen Sect. Kupferberg p. 61). 

E 
| Diabas. 

6. Diabasgesteine. 

| Ein krystallinisehes Gemence von s und Plagioklas, wozu háufig noch 

| ein chloritartiges Mineral tritt. 

| Diabas vom Reischberg. [m Glimmerschiefergneiss des Reischberges  tritt 
mehrfach ein Gestein gangfórmie auf, welches auf den ersten Blick fůr einen Phono- 

Jith gehalten werden kónnte. In einem grauen bis grauschwarzen Grunde erkennt 

j man bald oróssere, bald kleinere lichte, oft frisch glánzende Feldspathleistehen. 

: Dieses Gestein, welches im Bahneinschnitt westlich vom Reischdorfer Bahnhof — 

W von diesem 0:7 Km. entfernt — einen 1:5 M. máchtigen Gang bildet, ist von Herrn 

V Dr. Sauer ausfůhrlich als Labrador-Augitporphyr von Reischdorf beschrieben 

| worden (Erláuterungen zur geol. Spec.-Karte von Sachsen Sect. Kupferberg p. 62). 
2* 
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Die porphyrisch eingelagerten Plagioklas-Individuen wurden als Labrador erkannt. 

Die Grundmasse besteht aus eben solchen Leistchen, einer grůnen, zwischenlagern- 

* ee 

den, mehr weniger faserigen, chloritartigen Substanz und Partien von Magnet- und © 

Titaneisen. 

Ein ganz áhnliches Gestein bildet im Gneisse am óstl. Ausgance des Bahn- 

einschnittes am Blásberg beč Sehmiedeberg einen etwa 0:75 M. máchtigen N.-S. strei- 
chenden, O fallenden Gang. Das Gestein lásst in einer grauen Grundmasse dunkle 

(scheinbar Augit) und gelbliche tribe Kórner von Plagioklas erkennen. Die Kluft- 

fláchen sind stark rostig beschlagen. U. d. M. lóst sich das Gestein in ein Gemence 

von Plagioklasleistchen mit zwischenliegenden Augitkrystállchen auf. Gróssere trůbe 

Plagioklasleistchen sind nur ganz vereinzelt zu bemerken. Einzelne langgestreckte 
faserige Augitindividuen sind ganz eigenthůmlich hin und her gebogen. An anderen 

Stellen erscheint die Augitsubstanz vom Rande her in eine bráunliche bláttrige 
Substanz (? Chlorit) umgewandelt. Darnach scheinen derartige Inselchen ursprůnglich 
Augit gewesen zu sein. Hiezu kommen noch zerstreute Magnetitkrystállchen in Schů- 
ren und kleinen Gruppen. 

Ein anderes hierhergehoriges Gestein fand ich auf dem Bahnkórper der 
Strecke Krima-Reitzenhain bet Měrzdorf. Ich konnte jedoch dasselbe nicht an- 

stehend ermitteln. Doch ist wohl anzunehmen, dass es auch nur nicht máchtige 

Gánge im Gneiss bilden werde. In einer graugrůnen, matten Grundmasse liegen 

zahlreiche weisse, ebenfalls matte, meist leistenfórmice Krystalle, porphyrartig ein- 

gestreut. Das Gestein erinnert so an den bekannten griechischen Labradorporphyr, 
ist aber kleinkórniger. U. d. M. hat die Grundmasse ein ganz áhnliches Aussehen, 

wie die des Reischberggesteines; sie besteht aus einem dichten Gemenge von Augit 

und Feldspathkrystállchen und zahlreichen Magnetitkornchen. Eingebettet darin liegen 

Plagioklasleisten, welche, wie schon das makroskopische Aussehen verráth, sehr 

getrůbt und zersetzt sind, so dass man die Zwillingsstreifung nur sehr unvoll- 

kommen wahrnehmen kann. Sodann rundliche im durchfallenden Licht olgrůn ge- 

fárbte Kórner von feinfaseriger Textur mit Ageregatpolarisation, in deren Nachbar- 

schaft fast regelmássig ein oder zwei trůbe Feldspathkórner gelagert sind. Ich 

halte diese ersteren fiir umgewandelte Augitindividuen. (Auarz konnte weder in 

diesem, noch in dem vorherbeschriebenen Gestein nachgewiesen werden, doch er- 

wáhnt Herr Sauer das Vorkommen dieses Minerales in dem beim Reischberger 
Bahnhof anstehenden. 

7. Phonolithgesteine. 

Bořický: Petrographische Studien an den Phonolithgesteinen  Bohmens. 

Archiv der naturw. Landesdurchforschung von Bóhmen III. Band 2. Abth. 1. Heft. 

In dieser 1873 veroffentlichten Abhandlung unseres verdienstvollen Petrographen sind 
vorwiegend die zahlreichen Phonolithe des bohmischen Mittelgebirges behandelt. 
Von erzgebirgischen Gesteinen wurde nur das vom „Blauen Stein“ im Schonbach- 
thal bei Oberleutensdorf beschrieben, mit welchem wir die Reihe unserer Gesteine 
eróffnen. 

T S 077 "0 
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1. Nephelinphonolithe. 

Nephelinphonolith vom Blauen Stein beť Schonbach (Bořický a. a. O. p. 21 

schreibt irrthůmlich vom blauen Berge). Indem ich der dort gegebenen sehr genauen 

Beschreibung der mikroskopischen Beschaffenheit nichts hinzuzufigen habe, be- 

merke ich nur kurz, dass das blauliche oder grůnliche, durch eingestreute Sanidin- 

krystalle porphyrartige Gestein von allen ůúbrigen im Erzgebirge vorkommenden 
Phonolithen abweicht. Es ist, wie dies auch schon aus Bořický's Studien hervor- 

- geht, ein Ausláufer der benachbarten, bereits dem bóhm. Mittelgebirge angehorigen 

- Brůx-Biliner Phonolithreihe. Der Phonolith des Blanen Steines bildet eine aus sehr 

© regelmássigen Sáulen aufgebaute Kuppe, welche allerdings, da das Gestein bis hinab 

-nach Ossegg als Strassenschotter verwendet wird, bald ganz und gar abgetragen 
-sein důrfte. Wie bei den Phonolithen ůúberhaupt, sind auch hier die Sáulen von 
- den Absonderungsfláchen aus mit einer weissen Rinde úberzogen. Reuss (Geolog. 

- Skizzen aus Bohmen I p. 5) erwáhnt aus dem Phonolith des Blauen Steines Ein- 
- schlůsse manigfach veránderter halbgeschmolzener Gneissbruchstůcke. 

| Nephelinphonolith vom kleinen Spitzberg bei Schmtedeberg. Das graue, etwas 

matte Gestein lásst nur hin und wieder kleine hexagonale oder rundliche, meist 

fleischrothlich gefárbte Krystalle, und eben so vereinzelte, dunkle, fast schwarze 

| Punkte erkennen. U. d. M. zeigt dasselbe ein Gefůge, welches dem von Bořický 

-a. a. O. Tafel I. Fig 1 abgebildeten typischen Nephelinphonolith vom Wachholder- 

- bere bei Teplitz sehr nahe kommt. Es zeigt sich ein Gemenge von fast guadratischen 

und hexagonalen, ziemlich gleich grossen Nephelindurchschnitten. Sie sind durchwegs 

getrůbt, lassen aber vielfach randliche Zonen-Streifungen erkennen. Dazwischen 

"gelagert sind Sanidinleistchen und Augitnadeln, welche die grósseren Nepheline 

 umíliessen. Aus dem Gemenge treten noch vereinzelte, gróssere trůbe Nosean- 

(Hauyn-) Kórner, und zumeist kleine, aber auch gróssere, braune, hexagonale oder 

guadratische Durchschnitte von Kalkeisengranat (Melanit), welche in grósseren 

„Individuen die zonale Streifung zeigen, hervor. Gróssere Augitindividuen finden 

-sich noch seltener. 

3 Das Gestein bildet eine in starke, fast saiger stehende Sáulen abgesonderte 

| Kuppe, aus welcher Schottersteine gebrochen werden, daher sie bereits zum grós- 
3 „seren Theile, wie es scheint, u. z. bis auf den Untergrund abgetragen ist. 
3 
E 
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Herr Dr. Kachler hatte die Giite den Phonolith des kleinen Spitzberges 

| chemiseh zu analysiren, und erhielt folgendes Ergebniss: 
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Nephelinphonolith von Běóhm.-Wtiesenthal. Im Gebiete des Eruptivstockes 

von Bóhm.-Wiesenthal treten Phonolithgesteine auf, welche allem Anscheine nach © 

den Nephelinbasalt ganefórmie durchsetzen. Sie werden nicht anstehend, sondern 

in Bruchstůcken verstreut gefunden; nur an der Štrasse nach Weipert auf der 

Westseite von Stolzenhahn gehen einige kleine Gánge zu Tage aus. Die Phonolithe 

haben eine dunkle schwarzblaue oder schwarzerůne Farbe und das dichte hornstein- 

artige Gefige, welches viele Mittelgebirescgesteine besitzen. Nicht immer sind darin 

Sanidintafeln porphyrisch eingelagert, das Gestein ist oft ganz homogen. U. d. M. 

lóst sich die Grundmasse in ein Gemenge von Sanidin- und Nephelinkrystállchen 

auf, in welchem Augit, Titanit, Magneteisen, Kalkeisengranat (Melanit), auch einzelne 

Noseane, zumeist in sehr kleinen Individuen, vorkommen. Gróssere Individuen von 

Sanidin, Nephelin und Macgneteisenkórnern liegen darin. In den Phonolithen, welche 

homogen ausgebildet sind, ist der Augit in der Grundmasse in Form feiner Nadeln 

reichlich, bis zum Uiberwiegen gegen Nephelin und Sanidin, vorhanden. 

2. Samdim- Noseanphonolithe. 

Sanidin-Noseanphonolith von der Pfarrwtese bet Joachimsthal. Dieses schon 
áusserlich den Gesteinen dieser Gruppe, namentlich dem von Marienbere bei Aussig 
sehr áhnliche Vorkommen hat eine lichteraue, nahezu perlgrane Farbe. Aus der 

Grundmasse treten sehr vereinzelte, stark elaselánzende, bis 5 Mm. grosse Sanidin- 

táfelchen, einzelne dunkle Aucgitleisten und Kórner, und bis 2 Mm. grosse, honig- 

gelbe Titanitkrystalle hervor. Die Noseankórner sind nur schwer aus der Grundmasse 
herauszukennen. U. d. M. fallen zunáchst die grossen Nosean- (Hauyn-) Durch- 

schnitte auf. Sie sind meist im Innern trůbe und lassen nicht úberall den charakteri- 

stischen bláulichen Štaub erkennen. Gitterstreifung sieht man nicht. Die Sanidine 

erscheinen in Form von Leistchen, welche theils bůschelfórmig gruppirt, theils 

parallel zu den Šeiten der Noseane gelagert diese fórmlich umranden, die Liicken 

mit dem Augit gemeinsam erfůllen. Hie und da gewinnt es den Anschein, als ob 

einzelne Sanidine in die Noseane eingespiesst wáren. Der Augit ist sowohl in lang- 

gezogenen als auch in kurzen braungrůncefárbten Individuen etwas sparsamer vor- 

handen. Die schon makroskopisch bemerkbaren Mineralien treten entsprechend im 

Důnnschliff hervor. Der Titanit bildet meist farblose, rhombische Ouerschnitte mit 

Sprůngen durch das Innere. 

Die Structur des Gesteines ist mandelsteinartig. Die zahlreichen, meist 

runden Blasenráume sind mit Analcim- und Natrolithkrystállchen mehr oder weniger 

erfůllt. 
Am oberen, nordlichen Ende der Pfarrwiese unter dem Hirschfleck bei 

Joachimsthal tritt das Gestein am Wege hervor, und scheint hier eine kleine, zum 

gróssten Theil durch Waldboden verdeckte Kuppe zu bilden. 

Sanidin-Noseanphonolith von Hauensteimn. © Aeusserlich von dem vorher be- 
schriebenen Gesteine verschieden hat dieses vielmehr das Ansehen eines Basaltes. 

Seine Farbe ist dunkelgrau, es ist wenig glinzend, fast matt, und lásst mit freiem 

Auge keine porphyrischen Ausscheidungen erkennen. M. d. L. unterscheidet man 

in der Grundmasse stark olinzende, bráunliche Titanit- und schwarze Augit- und 
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Hornblendekrystállchen.  Doch erscheinen im Gestein selbst nesterartige Ausschei- 
dungen, welche aus Augit, Amphibol, Titanit und Sanidin zusammengesetzt sind. 

Diesem entspricht auch der Befund u. d. M. Die sehr dichte Grundmasse lásst 

- vorwiegende Sanidinleistchen erkennen, daneben Durchschnitte von Augit, Horn- 

> blende und Titanitkrystallen, zwischen welchen man bei stárkerer Vergrósserung 

einzelne Wolken von Mikrolithen dieser Mineralien unterscheidet. Der Nosean ist 

nicht besonders reichlich vorhanden und nicht scharf abgegrenzt. Er bildet abge- 

- rundete, gelbliche Flecken gewóhnlich mit staubigem Innern. Nebstdem finden 

sich viele scharfkantice Magnetitkórner und kleine Gruppen davon. Unter den 

© grósseren Krystallen sind nur die Hornblende- und Titanitindividuen auffálliger. 

- Beide enthalten Einschlůsse. Die Ersteren sind von klaren, theils regelmássig 

-zur Prismenkante, theils unregelmássig gelagerten Apatitnadeln durchsetzt. Die 

rhombischen und lentikularen Titanitdurchschnitte zeigen die Individuen mit nadel- 

fórmigen Mikrolithen erfůllt, welche der Umrandung folgende Staubzonen bilden. 

Einzelne gróssere sehr důnne Nadeln lagern sich auch parallel zur Durchschnitts- 

grenze. Auch die Augite lassen háufig eine sehr feine, regelmássig zonale Farben- 

streifung erkennen. 

Auch dieses Gestein ist mandelsteinartie ausgebildet, aber nach dem Innern 

"des Lagers hin wird das Gefůge dichter und nur vereinzelte Hohlráume kommen 

- vor. Sie enthalten die in Sammlungen verbreiteten schónen Comptonitdrusen, die 

mit ihren schneeweissen, feinnadelfórmigen Krystallen die Mandelhóhlen mehr we- 

niger ganz fillen, auch auf Klůften im Gestein vorkommen. 

Dieser Phonolith bildet im Grunde des Hauensteiner Thales im dortigen 

Schlossbere eine kleine Kuppe. Das Gestein sondert grobsáulenformie und plattig 

ab. Es ist nur an wenigen Stellen aufgeschlossen, zumeist wo man nach den er- 

wáhnten Drusen gesucht hat. 

Sanidin-Noseanphonolith aus der Wotsch. Das Gestein sieht áusserlich den 

Mittelgebiresgesteinen sehr áhnlich, ist dunkel braungrůn gefárbt, aber nicht por- 

phyrisch. — U. d. M. zeigt sich eine sehr feinkórnige, aus Šanidin-, Augit- und 

Magnetitkórnchen gebildete Grundmasse. In dieser liegen vereinzelte, meist jedoch 

zu Gruppen vereinigte Augit- und Nosean- (Hauyn-) Krystalle. Erstere sind meist 

langcestreckt, braungrůn, ohne Einschlůsse, letztere zeigen eine bráunliche Aus- 

senzone und einen dunkelviolblauen, in der Mitte wieder ganz hellen Kern. Die 

dunkelblaue Partie ist staubig, zuweilen liegt auch in der mittelsten farblosen ein 

Kern bráunlicher Kórner. Einzelne Individuen lassen auch feine, meist parallel 

gelagerte Nadeln erkennen. Einzelne gróssere Titanitdurchschnitte bemerkt man 
gleichfalls. Es ist auffállig, dass die Anordnune sowohl des Grundmassegewebes, 

als auch der grósseren Krystalle eine gewisse parallele Lagerung der Individuen 

erkennen lásst, was jedenfalls mit der Lagerunesform des Gesteines úberhaupt im 

Zusammenhange steht. Dieses bildet einen Gang, der in unmittelbarer Náhe des 

máchtigsten Basaltganges der Steinkoppe, an der Strasse von Warta nach Wotsch 

gegeniůiber von Krondorf mit einigen Blócken hervortritt. 
Samidin-Noseanphonolith von der Huth oberhald Wotsch. Das Gestein hat 

wieder das Aussehen der grauen Phonolithe des Mittelgebirges und ist verháltniss- 

mássig grobkórnig porphyrisch. In einer deutlich kórnigen Grundmasse, in welcher 
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man u. d. L. Hornblendenadeln, Augit und Noseankórner unterscheidet, liecen bis 

1 Čtm. grosse Sanidintafeln von frischem elasigen Aussehen, úber 6 Mm. grosse, 

honiggelbe Titanitkrystalle, und zahlreiche weisse, grauliche oder róthliche, bis 

stecknadelkopfgerosse Noseane. Ausserdem kommen noch gróssere Augite und Nester 

hievon zur Ausscheidung. U. d. M. lóst sich die Grundmasse in ein Gemenge von 

Nosean, Sanidin, Augit und Magnetit auf, doch liegen diese Gemengtheile, unter 

welchen der Nosean vorherrscht, regellos durcheinander. Ebenso regellos liegen 

die porphyrartig eingestreuten Nosean-, Sanidin-, Augit- und Hornblendeindividuen 

in der Masse, welche keine besonderen Eigenthůmlichkeiten erkennen lassen. 

Das Gestein náhert sich in seinem Wesen am meisten dem von der Pfarr- 

wiese, ist aber doch durch seine mikroskopische Textur verschieden. Es zeigt mehr 

die schiefrice gewohnliche Phonolithtextur und keine Mandelsteinausbildung. Auf 

der Huth oberhalb Wotsch bildet es eine kleine Kuppe, deren innere Structur nicht 

ersichtlich ist. 

Santdin-Noseanphonolith von einem Gang nůchst dem (Gamischstein im der 

Wotsch. Etwa Hundert Schritte óstlich vom Gamischfelsen sieht man neben einem 
doleritischen Gesteinsgang einen Phonolithoang im Granulit aufsetzen. Das Gestein 

ist lichterau, matt, lásst zahlreiche trůbe, weisse Noseankórner, Augite und ver- 

einzelte Titanite sehen. Es ist auffállig durch die bis úber 1 Ctm. grossen, frischen 

Sanidintafeln, welche ganz wie die bekannten Krystalle im Andesit des Drachen- 

felsens im Siebengebirge aussehen. Im Uibrigen stimmt das Gestein mit jenem von 

der Huth úberein. 

Sanidin-Noseanphonolith von Bóhm.- Wiesenthal. Unter den Phonolithen des 
Wiesenthaler Stockes finden sich auch solche, welche durch einen grósseren Gehalt 

an Noseanindividuen auffallen, und dieser Gesteinseruppe zuzuzáhlen sind. Sie sind 

vorzugsweise porphyrisch ausgebildet, indem bis 1 Ctm. grosse Sanidintafeln, sowie 

auch Augit- und Hornblendesáulchen in der graugrůnen Grundmasse hervortreten. 

Die zahlreich vorhandenen Sanidintafeln sind, wie in vielen Gesteinen des Mittel- 

gebirges m einer parellelen Richtune zu einander gelagert, wodurch der Phonolith 

eine schiefrige Textur erhált. U. d. M. zeiot die Grundmasse ein sehr dichtes, fein- 
. kórniges Gemenge von Sanidin- und Augitkrystállchen; darin liegen gróssere trůbe, 

zuweilen im Innern noch das dunkle Gittergerůst erkennen lassende Noseane, Me- 

lanit- und Magnetitkórner, Augite und Hornblenden. 

Sanidin-Noseanphonolith vom Kalkberge bei Schmiedeberg. Nach Herrn Dr. 
Sauer finden sich unter den dort verstreuten Phonolithblócken auch solche, welche 

reich an Nosean (Hauyn) sind, und dieser Gesteinsgruppe zuzuzáhlen sind (Sauer, 

Section Kupferberg p. 68). 

3. Samdinphonolthe. 

Sanidinphonolith vom Schlóssel bet Sechmiedeberg. Dieses Gestein gleicht in 
Selnem usseren Aussehen vielmehr einem Basalt als einem Phonolith. In einer 
vorwiegend grauen, fast homogenen, schwach glánzenden, fast matten Grundmasse 
liegen einzelne Hornblende- und Augitindividuen porphyrisch eingestreut, Sanidin- 
leistchen sind usserst selten zu sehen. Es ist auffállig, dass diese Einschlůsse in 
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manchen Partien des Gesteines nach einer und derselben Richtune gelagert er- 
scheinen, und man sieht dann auch deutlich, dass lagenweise dichtere und kórnigere 

© Partien abwechseln, wodurch der Phonolith ein ganz eigenthůmlich gestreiftes Aus- 

- sehen erhált, indem die kórnigen lichter gefárbt sind als die dichten. 
In dem Gesteine machen sich zahlreiche makroskopische Ausschei- 

dungen, die nicht selten wie fremdartige Einschlůsse aussehen, bemerkbar. So 

Sanidinindividuen von betráchtlicher Grósse, keine Krystalle, sondern Tafeln von 

rundlich elliptischer Form, und ebenso Nester von Sanidin von gelblich glasiger 

oder grauer Gesteinsmasse durchzogen, von eifórmig kugliger, einem Geschiebe 

nicht unáhnlicher Gestalt. Diese Einschlůsse sind einer náheren Betrachtung werth. 

Der Sanidin ist ganz und gar von Dampfporen durchsetzt, welche alle nach der 

Richtung der Spaltungsfláchen orientirt sind. Die grósseren enthalten zumeist 

Libellen. Es scheint, dass das trůbe Aussehen dieses Minerals auf eben diesen 

Zustand zurůckzufůhren ist. Die die Sanidine zusammenkittende Masse ist Glas. 

Runde, sphaerolithische Partien drángen sich zwischen die Krystalle. Sie enthalten 
vereinzelte runde Glaskórperchen. Háufchen von ausserordentlich feinen, grůnen 

(Augit) Mikrolithen, Wolken von Magnetitkorperchen, die sich zuweilen an den 

Sanidin dicht anlegen, und stellenweise eben so zahlreiche Dampfporen, wie im 

Sanidin, sind darin sichtbar. Andere makroskopische Ausscheidungen bestehen aus 

© schwarzer Hornblende allein, oder vorwiegend aus dieser, mit reichlich eingestreuten 

Titanitkórnern und einem phonolithischen Cement, welches die Masse durchsetzt. 

Die Grundmasse lóst sich u. d. M. in ein sehr feinkórniges Gemenge von 

Augit und Sanidin auf. Darin liegen gróssere und kleinere Magnetitkórner, Sanidin- 
leisten, Augite, zuweilen mit grósseren Magnetiteinschlůssen, Hornblendekrystalle, 

welche regelmássig von einem durch Magnetitkorner gebildeten schwárzlichen Saum 

umegeben sind, und deren Inneres eleichfalls reichlich mit diesem Mineral erfůllt 

ist, Nephelin- und Titanitdurchschnitte. Recht deutlich erkennt man zuweilen, wie 

die Leistchen der Grundmasse die grósseren Einschlůsse umfiiessen. Das Gestein 

zelet an der áusseren Begrenzung seines Lagers eine blasige, mandelsteinartige 

Structur. Die Hohlráume sind mit Drusen von Natrolith, Analcim und Calcit aus- 

- gekleidet. Auch auf den Klůften innerhalb des Gesteines findet man diese Mineralien, 

u. z. bilden sie in engen, etwa 1 Mm. máchtigen Spalten dichte róthliche oder 

weissliche Ausfůllungen von felsitischem Aussehen. 

Der Phonolith bildet beim Schmiedeberger Schlóssel eine von der Buschtie- 

hrader Bahn eingeschnittene Kuppe, welche in einem máchtigen Gange bis auf die 

Sohle des Wiesenthales herunter fortsetzt.  Merkwůrdig ist die Absonderung des 

Gesteines, indem sich die máchtigen Sáulen des Gesteines radialstrahlig und zu- 

eleich cylindrisch anordnen. Die Kórper der Sáulen werden durch Auerfláchen in 

Tafeln von polygonalem Umriss zerlest, welche sich wieder concentrisch stellen 
und so die eigenthůmliche Combination der Absonderung hervorbringen. 

Der Phonolith liefert einen sehr gesuchten Schotterstein; die hexagonalen 
Absonderungstafeln werden in der Gegend sowie von der Bahnverwaltung als Pílaster- 

- Steine vielfach benůtzt. 

Herr Dr. Kachler erhielt aus einer chemischen Analyse des Sanidinphono- 

- lithes von Schmiedeberg folgendes Ergebniss: 
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Ausserdem enthált das Gestein eine sehr geringe Menge von Titan und 

Kohlensáure, welche mit Wasser im Gliihverluste auscedrůckt ist. 

Eine Analyse des Sanidins aus dem Phonolith vom Schlóssel findet sich in 
Erláuterungen zur geol. Sp.-Karte v. Sachsen, Section Kupferberg p. 66. 

Santdinphonolith vom Kalkofen beť Schmiedeberg. In der Náhe des Schmied- 
berger Kalksteinbruches finden sich háufie Phonolithblócke, welche wahrscheinlich 

von einem Gange herstammen. Sie bestehen aus einer sanidin-augitreichen Grund- 

masse mit zahlreichen porphyrischen Sanidintafeln. 

Sanidinphonolith von  Bóhm.- Wiesenthal. Unter den Wiesenthaler Phono- 
lithen finden sich auch solche, die durch ihre helle Farbe auffallen. Ihre Grund- 

masse besteht u. d. M. fast nur aus Sanidin, in welchem kleine Krystalle von Augit, 

Nosean und Biotit eingelagert sind. 

4. Vůtrophonolith (Phonolthpechstem). 

Vitrophonolith vom Schlůssel beť Schmiedeberg. © Phonolithpechstein, Laube, 
Neues Jahrbuch fůr Mineralogie und Geologie 1877 p. 184. Das Gestein hat eine 

dunkle braunschwarze Farbe, einen wachsartigen Glanz und kleinmuschligen, splitt- 

rigen Bruch. Es hat also ganz das charakteristische Pechstein-Aussehen. © Manche 

Stůcke zeigen einzelne perlartigce Knoten, Ausscheidungen von Sanidintafeln machen. 

das Gestein porphyrartig. Es finden sich auch fremdartige Einschlůsse in der Masse. 

U. d. M. zeigt sich das Gestein als eine glasige Masse von heller, fast 

klarer Farbe, darin braune, sphaerisch abgerundete Wolken und Schlieren mit aus- 
gezeichneter Fluidalstructur schwimmen. In kleinen Gruppen treten feine, zarte, 

oft spinnenartig gruppirte Trichiten und Actinoliten auf.  Flaserige Wolken von 

schwarzen Magneteisenkórnchen, welche der fluidalen Anordnune folgen, liegen eben- 

falls in der olasigen Masse. Hiezu kommen noch deutlich ausgebildete Sanidin- 

leisten und Nephelinguerschnitte, welche von der Glasbasis umflossen werden. In 
der Glasmasse fehlen auch jene eigenthiůimlichen Einschlůsse von veránderten Glas- 
kórperchen nicht, welche von kugelfórmiger oder etwas abgeplatteter Gestalt in 

Form concentrischer Schalen mit radialfaseriger Structur einen inneren Kern oder 

Hohlraum umgeben. Im vorliegenden Gesteine erscheinen die Auerschnitte, wenn 
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| sie in der helleren Glaspartie liegen, wie Oeltropfchen auf einer Flůssigkeit, da sie 

L gelb gefárbt sind. In den meisten Fallen beobachtete ich einen dunklen Staub im 
Imnern des Kórpers. Die concentrisch-schalige Structur der Hůlle ist schon bei 

| schwácherer Vergrósserung deutlich, die radiale Faserung in vielen Fállen erst bei 
einer 500Omaligen Vergrósserung sichtbar. An einigen Stellen liegen úbrigens auch 

dunkle Mikrolithen in dieser, wodurch die Textur deutlicher wird. Diese Kórper 

haben eine starke Doppelbrechung; bei gekreuzten Nicolen treten sie hell aus der 

dunklen Glasmasse heraus, dann zeigen sie eine sehr schóne Aggregatpolarisation, 
indem nicht nur die concentrischen Schalen, sondern auch die radiáren Fasern 

-farbig sichtbar werden. Darůber liegt ein dunkles Kreuz, welches sich bei Drehung 

des Analyseurs ándert. Es zeigen diese Kórperchen genau dieselben Erscheinungen, 
welche Herr Gehr. Zirkel in seiner Microscopical-Petrography p. 270 Tb. XII fc. 

9 u. 4 aus dem Palagonittuffe von Hawes-Station, Nevada, beschrieben und ab- 
gebildet hat. Uibrigens scheint die Vertheilung derselben im Glase nicht gleich- 

mássig zu Sein, da ich sie in einem anderen Praeparate nicht auffinden kann. 

Auffallend ist der gánzliche Abgang des Augites, der doch im Schlóssel- 

phonolith eine hervorragende Rolle spielt. Dagegen zeigen sich in manchen Par- 

tien zahlreiche lange, ganz farblose, an dem einen Ende rhomboědrisch geschlossene 

-Nadeln mit zur Basis parallelen Ouerbrůchen, die ich fůr nichts anderes als Apatit 

ansehen kann. Sie liegen an manchen Stellen zu einem wirren Haufwerk vereint 

durcheinander. An anderen Stellen gruppiren sie sich strahlenfórmig um einen 

Glaskern. 

Es kommen im Pechstein auch fremdartige Einschlůsse vor, rund- 

liche Knollen bis zur Grósse einer Nuss von kórnigem Gefige und lichter Farbe. 

Sie lósen sich u. d. M. in Auarzkórner auf, und ich bin geneigt sie fir Braun- 

kohlensandstein zu halten, von welchem in der Náhe, bei Orpus, zahlreiche Blócke 

als Reste einer einst weiter reichenden Ausbreitune dieses Gesteines angetroffen 

werden. Šie stimmen wenigstens in ihrem mikroskopischen Aussehen ganz ůúberein. 

Dieses merkwůrdige und bis jetzt nur von hier bekannt gewordene Vorkommen 

eines Phonolith-Vitrophyr's scheint fast auf die wenigen Brocken beschránkt zu sein, 

welche ich 1877 bei einer Excursion an Ort und Štelle auflas, und worůber ich im 

Neuen Jahrbuch fůr Mineralogie und Geologie berichtete. Die sáchsischen Geo- 
logen, denen bei der Aufnahme doch so leicht nichts enteangen ist, erwáhnen dieses 

Vorkommen nicht. Wiederholtes Aufsuchen des Fundortes brachte mir nur noch 

ein fausterosses Stůck davon ein. Ich habe die Brocken dem Steinbruche an der 

Bahn gegeniber auf dem Abhange úber dem Wiesenthale aufgelesen. Damals fand 

sich hier eine grosse Schutthalde, welche spáter zur Beschotterung der Bahn fort- 

geschafit worden war. An der Peripherie der Phonolithkuppe habe ich keinen Pech- 

stein gefunden. Ich muss nun annehmen, dass die etwa noch vorhandenen Brocken 

mit dem Schutte weggefihrt wurden. Immerhin ist es móglich, dass auf der Lehne 
úber dem Wiesenthal das Gestein noch zu finden ist, nur hindert der Waldbestand 

hier an einem erfolgreichen Suchen. 

Herr Dr. Kachler hatte die Gůte den Vitrophonolith vom Schlóssel einer 

chemischen Analyse zu unterziehen, als deren Ergebniss er mir Folgendes mittheilte: 
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Das Gestein enthált eine gerince Menge von Titan und Kohlensáure, welche 

letztere mit durch den Glůhverlust ausgedrůckt ist. Die schwarze Substanz des 

Pechsteins widersteht so sehr den Sáuren, dass die Bestimmung des Eisenoxyduls 

nicht ©anz ausgefůhrt werden konnte und daher das ganze Eisen als Eisenoxyd 

berechnet wurde; doch scheint es, als ob beiláufig der dritte Theil als Oxydul 

vorhanden wáre. 

8. Leucitophyr. 

Ein aus Leucit, Sanidin, Augit oder Hornblende und Nephelin gemengtes 

krystallinisches Massengestein. 
Leucitophyr von Bolmisch- Wiesenthal. Das Gestein von Bóhm.-Wiesenthal 

kommt in drei verschiedenen Ausbilduncen vor. 

1. Makroporphyrisch vongelb- oder schmutzig grauer Farbe, 

mattem, erdigen Aussehen in nur kleinen Brocken, niemals anstehend vom Zirol- 

berg ostlich von Boóhm.-Wiesenthal. Es ist das Muttergestein der prách- 

tigen, zuerst von Naumann bekannt gemachten Pseudomorphosen nach Leucit, 

welche in Gestalt von usserst regelmássigen bis 5 Čtm. grossen Deltoidikosite- 
traedern, zumeist lose, zuweilen aber auch in jenem Gesteine festsitzend an einigen 

Stellen des Zirolberses náchst dem Wiesenthaler Friedhof und am Gahlerberge 

vorkommen. Die von zwar rauhen, aber sehr regelmássigen Fláchen begrenzten, 
meist áusserlich gelb oder bráunlich gefárbten Pseudomorphosen verrathen im Innern, 

wo sie deutlich aus einer trůben und einer hellen Masse gebildet sind, welche sich 

gegenseitig netzfórmig und unrecelmássie strahlig durchdringen, ihren eigentlichen 

Charakter. Sie bestehen aus Sanidin und einem muscovitartigen Glimmer. Herr 
Dr. A. Sauer, welcher der Untersuchune dieser Kórper grosse Aufmerksamkeit 

zugewendete, berichtet úber dieselben ausfůhrlich in den Erláuterungen zur geol. 

Spec.-Karte v. Sachsen, Section Wiesenthal p. 60 ff., sowie in der Zeitschrift der 
deutschen geolog. Gesellschaft 1885, XXV. Bd. p. 441, so dass ich mich iberhoben 

sehen kann, neuerlich hierauf zurůckkommen zu můssen. Herr Dr. Sauer findet, 

dass die ursprůnelichen Leucite des Wiesenthaler Gesteines zuerst in Analcim, 

dann ganz oder theilweise in Sanidin, und dieser sodann theilweise bis zur Gánze 

in Kaolin umeewandelt wurde, worauf die Pseudomorphose durch Verwitterung 



- ganz und gar zu rundlichen Knollen mit zerfressener Oberfláche umgewandelt. 
Das Muttergestein selbst besteht u. d. M. aus Sanidinleistehen mit weiss- 

lichen, trůben unregelmássigen oder sechseckigen Flecken. 

Eine chemische Analyse theilt Herr Rammelsbere, Zeitschrift der deutschen 

geol. Gesellschaft 1861 p. 97 mit. 
2. Leucitophyr vom Wege hinter der Kirche von Bohmisch- 

Wiesenthal. Hinter der Kirche von Bóohm.-Wiesenthal fůhrt ein tiefeingeschnit- 

tener Hohlweg den Abhang des Zirolberges hinauf. Etwa 60 Schritte hinter der- 

selben gewahrt man zur Linken das Ausgehende eines NO-SW streichenden etwa 

0-5 M. máchtigen Ganges, welcher von dem Basaltgestein, in welchem er aufsetzt, 

- durch seine lichtere Farbe absticht. In der grauen, sehr feinkórnigen Grundmasse 

- des Gesteines sieht man zahlreiche, regellos gelagerte Augit- und Hornblendenadeln, 

- Titanitkrystállchen, und bis 8 Mm. grosse hexagonale Durchschnitte eines weiss- 

- lichen Minerales. Schon mit freiem Auge vermag man an diesen zu erkennen, dass 

- eine lichtere, gewóhnlich mattere Randzone einen frischeren, etwas graueren Kern 

umschliesst. Nur selten finden sich solche, welche noch durchwegs frisch erhalten 

- sind. Die Grundmasse ist auch u. d. M. trůbe, sie lóst sich an diůnnen Štellen des 

- Práparates bei stárkerer Vergrósserung in ein Gewirr von Sanidin- und Augit- 

leistchen und Nádelchen auf, darin man zunáchst zahlreiche grine nadelformige 

Augite, dann einzelne Nepheline, Noseane (Hauyne) und Titanite erkennt, Die 

grossen lichten Kórner bleiben u. d. M. tribe, von hellen, unregelmássig begrenzten 

Partien durchsetzt. Diese verhalten sich zumeist isotrop, es kommen aber auch 

Stellen vor, welche sich nach ihrem optischen Verhalten als Sanidin zu erkennen 

geben. Nach den Untersuchungen des Herrn Dr. Sauer ist die nicht sanidinartige 

Masse Analcim „die denkbar vollkommenste Pseudomorphose nach Leucit.“ In 

manchen Individuen sieht man die getribte Analcimsubstanz vom Rande her in 

bůschelig strahlige Leisten sich verándern, was die weitere Umwandlung des Anal- 

cims in Sanidin zur Anschauung bringt. Uiberdies enthalten sie vereinzelte Ein- 

schlisse von Nephelin und Nosean. 

3. Leucitophýr auseinem Gangeim Glimmerschiefer náchst 
„ dem Hause Nro. C. 160 in Wiesenthal. Eine Gesteinsprobe, welche aus 

- einem spáter zu beschreibenden Gange genommen wurde, zeiet ein anderes Bild 

des Leucitophyres. Das graue Gestein hat eine phonolitháhnlichere, etwas hornstein- 

artige Grundmasse, in welcher sehr zahlreiche lichte Kórner wie die oben beschrie- 

benen liegen. Viele sind nur noch im Rand erhalten, das Innere ist in eine grau- 
© liche, matte Masse verwandelt. U. d. M. zeigt sich die Grundmasse fast durchwegs 

© aus in Analcim umgewandelten Leucit, Sanidin und Augit bestehend. Die grós- 

seren Individuen weichen im Aussehen von dem vorbeschriebenen nicht ab. Bei 

gekreuzten Nicolen sieht man kórnige Aggregatpolarisation und es treten dann 
L deutlich Sanidinleistchen in den Randzonen hervor. 

Sanidin-Leucitophyr aus einem Gange zwischen Stolzenhahn und der Draht- 
můhle. Das Gestein besitzt eine schwarzerůne hornsteinartige Grundmasse, in welcher 

© makroporphyrisch Sanidinleisten, Leucite und Augite zu sehen sind. Der Leucit 
erscheint, wie in Wiesenthal, z. Th. vollstándig in eine gelbliche kaolinige Masse 
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gánzlich zerstórt wird. Die grossen Individuen sind auf diesem Wege zum Theile 
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verándert. U. d. M. gestaltet sich das Bild der Grundmasse áhnlich, wie in den 

vorbeschriebenen Gesteinen; sie besteht aus Augit und Sanidinkrystállchen mit 
ziemlich vielem Magnetit. Die ausgeschiedenen Sanidinleisten sind meist unregel- 

mássie und nicht scharf begrenzt. Die Leucite sind auch hier wieder, wie schon das 
makroskopische Aussehen verráth, metamorphosirt. In der wolkigen Masse aber, in 

welche sie wie die Wiesenthaler zerfallen, fállt die Menge von Nephelindurch- 

schnitten auf, welche sich wenigstens in einzelnen Individuen zeigen.  Nephelin- 

hexagone, zuweilen von langen, klaren Apatitnadeln durchstochen, liegen auch ver- 
einzelt in der Grundmasse. 

Herr Dr. Sauer hat a. a. O. bereits auf die nahe Verwandtschaft der 

Leucitophyrgesteine mit den Phonolithen von Bohm.-Wiesenthal hingewiesen. In der 

That steht besonders das zuletzt beschriebene Gestein geradezu auf der Grenze 

zwischen beiden Gesteinstypen; denn wáhrend es vermoge seines ursprůnglichen 

Gehaltes an Leucit zu den Leucitophyren zu stellen ist, tritt nicht allein in der 

Grundmasse, sondern auch in den porphyrisch eingelagerten Sanidinkrystallen der 

Charakter des Phonolithes klar zu Tage, und es verdient somit gerade dieses Vor- 

kommen den Namen eines Uibergangsgesteines. 

9. Basaltgesteine (I. 49). 

1. Feldspathbasalte, echte Basalte. 

Feldspathbasalt vom Klinger bei Troschg. Die Grundmasse besteht aus 

oraulichem Glase, darin man Wólkchen von grůnlichen Augitmikrolithen, Apatit- 

nádelchen und nicht recht deutliche, sehr kleine Nephelinguerschnitte sieht.  Aus- 

geschieden sind zahlreiche, oft dicht lieeende Plagioklasleistehen, welche sehr frisch 

sind und lebhaft polarisiren, sehr lichte Aucit- und bráunliche, jedoch nur ver- 

einzelte Amphibolkrystalle und reichlicher Magnetit. Letzterer kommt in zwei ver- 

schiedenen Korneróssen vor, und ist in kleineren Kórnern háufiger vorhanden, als 

in grósseren. Olivin tritt in Form rundlicher feuerfarbiger, meist bereits serpenti- 

nisirter Kórner auf u. z. auch in zweierlei Korngróssen wie der Magnetit. 

Feldspathbasalt vom Tannich beř Rothenhaus. In einer dunklen, fast schwarzen, 

sehr dichten, glas- und magneteisenreichen Grundmasse liegen kleine und grosse 

Plagioklasindividuen, welche jedoch meist schon angegriffen, nicht mehr deutlich 

polarisiren. Die trikline Streifung tritt nur an einigen grossen Individuen deutlich 

im polarisirten Licht hervor. Augite, welche stark von Spalten durchsetzt und nicht 

immer regelmássie begrenzt sind, fast farblos, sind nicht alzuháufig vorhanden. 

Der Olivin bildet rundliche, bráunlich grůne kórnige Partien, háufig von einem 

lichteren Hof umgseben. Auffállie macht sich eine braungelbe Glasmasse bemerkbar, 

welche alle Klifte sowohl in dem Gestein, als auch in den Krystallen ausfůllt, 

und da, wo sie dichter und mehr entwickelt ist, eine wolkige und perlitartige Ge- 

staltune annimmt,. 

Feldspathbasalt vom Steinel bei Kleinhan (Katharinaberg). Das schon úusser- 

lich sowohl durch seine lichtere Farbe, als auch durch die plattige Absonderung 

von den úbrigen Basalten unterschiedene Gestein besteht aus einer sehr spárlichen 
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grauen Grundmasse, darin sehr zahlreiche, meist dicht aneinander gedrángte Plagio- 

klasleistchen liegen, Magneteisenkórnchen und einzelne solche, welche bel gekreuzten 

Nicolen eine tiefbraune Farbe oder auch einen lichteren Rand zeigen und daher 

wohl Perowskit sind, farblose Olivinkrystalle und nicht zu háufige rauchgraue Augite 

- liegen als mikroporphyrische Ausscheidungen in der Masse. Erstere zeigen ofter 

die von den Sprůngen, welche sie durchziehen, ausgehende feinfaserige Umwandlung, 

auch sind sie nicht selten mit Grundmasse finger- und taschenfórmig lappig durch- 

setzt. 

Feldspathbasalt von Zinnwald. Dieses Gestein ist áusserlich schon ausser- 
ordentlich dicht, blauschwarz, und dem entspricht auch das Gewebe. In einer grauen, 

- hie und da Entglasungscentra zeigenden Grundmasse liegen Plagioklas-, Augit- und . 

Maenetitkrystállchen oft so dicht gepackt, dass sie die Grundmasse verdrángen. 

Aus diesem Gewirre treten nur vereinzelte etwas gróssere Individuen der genannten 

Mineralien hervor. Die Magnetitkórner vereinigen sich stellenweise zu rundlichen, 

ganz dichten Schwármen, welche man auch makroskopisch im Gesteine in Form 

ausgeschiedener Kórner unterscheiden kann. Farblose Olivinkórner sind nur sehr 

sparsam bemerkbar. 

2. Nephelin- und Leucitbasalte, Basite. 
a) Nephelinbasalte. 

Nephelinbasalt vom Kostner Jagdhaus. In einer nur sparsam entwickelten 

> bráunlichen Grundmasse liegen wohlausgebildete Augitkrystalle dicht gepackt. Ne- 

phelin und Magnetit sind sparsamer vorhanden. Stellenweise machen sich gestrickte 

Trichite im Glase der Grundmasse bemerkbar.  Olivin und Nephelin sind mikro- 

porphyrisch ausgeschieden. Ersterer ist reichlich in meist frischen Krystallen, letz- 

terer in kleinen Individuen vorhanden. 

Nephelinbasalt von Stolzenhan- Tiirmaul beč Górkau. In einer dunkelerauen, 

olasigen Grundmasse, in welcher man viele sehr feine schwarze Trichite, Apatit- 

mikrolithen, Augite und Magnetitkórnchen findet, liegen zahlreiche Nephelinkry- 

stalle und Olivine nebst grósseren Magnetiten. Die Olivine sind meist von den 

Sprůngen aus, welche sie durchsetzen, auch von der áusseren Begrenzune her an- 

gegriffen, einzelne grosse Individuen sind von einem dichten Kranz enggestellter 

Nepheline umgeben. Im Inneren bergen sie háufie mit Grundmasse erfůllte Taschen, 

sowie faserig veránderte Glasmasse. 

Nephelinbasalt von Strahl und Doppelburg. Diese Gesteine sind von dem 

„ vorstehend beschriebenen nicht wesentlich verschieden. 
Nephelinbasalt vom Spitzberg beč Miihlendorf (Wotsch). In der graulichen 

Grundmasse liegen zahlreiche kleine Nephelinkrystalle und Magneteisenkórnchen. 

Augit ist makroporphyrisch ausgeschieden. Die Durchschnitte desselben zeigen u. d. 

M. schóne Zwillingsstreifungen und Zonenzusammensetzungen. Olivinkrystalle sind 

nicht besonders reichlich vorhanden, und im Inneren mehr weniger umgewandelt. 

Plagioklasleistchen machen sich stellenweise bemerkbar. 

Nephelinbasalt aus einem Gang beim Sonnenberger Bahnhof. Die bráun- 
liche, ziemlich reichliche glasige Grundmasse enthált zahlreiche, klare Apatitnadeln, 



da 

Nephelinkrystalle und gróssere Magnetitkórner.  Zahlreiche Augite sind makro- 

porphyriseh ausgeschieden. Olivin ist sparsam in unregelmássig begrenzten, mit 
Grundmasseeinschlissen versehenen Kórnern vorhanden. 

Nephelnbasalé vom Wolkenhiibel beč (GGóhren (Oberleutensdorf). In einer 
reichlich vorhandenen bráunlichen Glasgrundmasse liegen zahlreiche farblose Apatit- 

nadeln, baumfórmige, gestrickte Trichite, Augitskelete (Bořický, Basaltgesteine 
Bohmens Taf. I. Fig. 1, 2), Biotitkrystalle, welche eigenthůmlich durch die Masse 

zersplittert sind, und Nephelinkrystalle. Auch einzelne Plagioklasleistehen fallen 

im polarisirten Lichte auf. Zwischen den klareren Partien liegen sodann solche, 
welche viele kleine Nepheline und Magnetite und gróssere zumeist von den Rándern 

her stark angegriffene Olivine enthalten. 

Nephelinbasalt von Kaiblerberg beč Nollendorf. In einer ausserordentlich 
dichten, dunklen Grundmasse, welche an die des Magmabasaltes (Augitit) von der 

Paskospole im Mittelgebirge erinnert, und welche aus vielem Glas, Magnetit, kleinen 

Augitzwillingen und Nephelinen besteht, liegen auch gróssere solche, und wie schon 

makroskopisch vorhanden zahlreiche Amphibole. Letztere sind mit Magnetitkrystallen 

oder lichteren Grundmasserándern eingefasst, in denen man neben Magnetitkórnern 
Apatitnadeln und schwarze Trichite erkennt. 

Nephelinbasalt von Mittel-Tellmitz. Die graue, an Magnetitkórnern reiche 

Grundmasse enthált viele bráunliche, trůbe Flocken. Die zahlreich vorhandenen 

grossen Nephelinkrystalle sind sámmtlich angegriffen, ganz oder zum Theile getrůbt, 

das Innere namentlich mit Staub erfůllt. Die hexagonalen Auerschnitte zeigen um 

einen staubigen Kern einen faserigen, zeolithischen Rand. Auch der gleichfalls in 

grossen Kórnern auftretende Olivin ist mehr oder weniger umgewandelt. Deutlich 

erkennbar bei gekreuzten Nicolen treten einzelne Plagioklasleisten und Táfelchen 

hervor. Augit ist in grósseren Individuen nur sparsam vorhanden. 

Nephelinbasalt von Bóhm.-Wiesenthal. In einer dunklen, aus bráunlichem 
Glase, zahlreichen Augit- und Magnetitkrystállchen bestehenden Grundmasse liegen 
rundliche Nephelindurchschnitte, Magnetitkórner, gróssere Augitkrystalle und Zwil- 

linge, zuweilen Hauyn, Leucit in grossen trůben Individuen, Biotit, Hornblende und 

Perowskit. Letzteres Mineral erscheint entweder in Gruppen kleiner Individuen oder 

in grósseren Krystallen tiefbraun unter gekreuzten Nicolen, zuweilen zonar gefárbt. 

Apatit kommt reichlich in wasserhellen Nadeln vor. Olivin ist spárlich in Kórnern, 

welche meist faserig umgewandelt sind, vorhanden. Die Grósse der Krystalle sowie 

die Menge der verschiedenen Ausscheidungen ist ausserordentlich wechselnd. Es 

genůgt im weiteren darauf hinzuweisen, dass Herr Dr. Sauer die Basalte von Wiesen- 

thal eingehend untersucht und beschrieben hat. (Erláuter. zur geol. Spec.-Karte 

von Bachsen, Section Wiesenthal p. 52 £. H. Mohl, Die Basalte und Phonolithe 

Sachsens p. 62.) 

Nephelinbasalt vom Spitzberg beť Schónwald, Bořický, a. a. O. p. 89 be- 
schreibt diesen Basalt als Nephelinit vom Spitzberge bei Peterwald unweit Tissa. 

Nephelinbasalt, Kuppe zwischen Geyersberg und Jagdschloss  Lichtenwald. 
H. Mohl, Die Basalte und Phonolithe Sachsens p. 53. „Fein krystallinische, aus 

Augit, Nephelin und Magnetit bestehende Grundmasse mit makrophyrischen Olivin- 

krystallen und kleinen Zeolithnadeln.“ Ausfůhrliche Beschreibung a. a. 0. 
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Nephelinbasalt vom Schlossberg Lichtenwald. H. Móhl a. a. O. p. 54. „Sehr 

R úkornice, aus Augit und Magnetitkornchen bestehende Grundmasse mit makro- 
- porphyrischem Olivin und aus Nephelin hervorgegangenen Zeolithnadeln.“ © Aus- 

fihrliche Beschreibung a. a. O. 
Nephelinbasalt von Brandau. H. Móhl a. a. O. p. 57. „Fein krystallinische, 

aus Augit, Nephelin, Nephelinglas, Magnetit und Olivin bestehende Grundmasse 

mit vielen makroporphyrischen Olivinen.“ Ausfiihrliche Beschreibung a. a. O. 

Nephelinbasalt von Domina bet Sebastiansberg. Zirkel, Basaltgesteine p. 169. 

„Der sehr schóne Nephelin hat hier gewóhnlich die eingewachsenen zarten, blass- 
 gelblichen Augitmikrolithen im Centrum, wáhrend die úussere Zone rein ist. (Gró- 
"ssere Augite mit ausgezeichneten Zwillineslamellen, massenhafte, winzige Augit- 

* nádelchen, dicke Magneteisenkórner, deutlicher Leucit auch hier, aber gegen Nephelin 

-sehr zurůcktretend, Olivin nur in grósseren Individuen ; von Feldspath nichts beob- 

achtet.“ Es ist mir bei Domina nur eine Basaltkuppe bekannt, der Klinger, von 

„welchem ich selbst den weiter vorn beschriebenen Feldspathbasalt auflas, wáhrend 
mir der von Herrn Zirkel beschriebene Nephelinbasalt von dort nicht bekannt 

wurde. Gegenwártig ist der Klinger fast ganz abgebaut, die von mir gesammelte 

"Probe wurde von der Spitze beim Signale genommen. Es ist moglich, dass auf 

-einer anderen Seite des Berges ein anderer, u. z. der genannte Nephelinbasalt vor- 

© kommt, zumal in dem Feldspathbasalt Nephelin enthalten ist. 

sd bá . je 

b) Nephelinitoidbasalte. 

Bořický, Studien a. d. Basaltgesteinen Bohmens p. 41. 
Nephelinitoidbasalt vom Edelleutstollen und Holzbriicknerstollen bei Joachims- 

thal. Sie entsprechen der I. p. 48 gegebenen Charakteristik der Basalte vom Johann 

- Evangelisten-Gang und Kůhgang in Joachimsthal. 
| Nephelinitovdbasalt von der Steinkoppe in der Wotsch. Die Gesteine der 
Steinkoppe, zu welcher ausser den Decken, welche sie bilden, auch die den Gra- 

nulit durchsetzenden Gánge gehóren, haben, abgesehen von einigen unwesentlichen 

Schwankungen fast durchwees dieselbe Structur; eine bráunliche, glasice Grund- 

masse mit vielen Augit- und Magnetitindividuen, und dazwischen undeutlich be- 

| grenzte Nephelinkórper, welche meist von hellen Apatitnadeln durchspickt sind. 

| Olivin ist fast nicht wahrzunehmen. Oefter stellen sich Biotitbláttchen mit aus- 

gefranztem Rande, und braunrothe Flóckchen ein, die ich fůr Eisenglanz halten 

móchte, auch einzelne Feldspathleistchen fehlen nicht. Anderseits finden sich 

im Gestein vom Himmelstein bei Warta unzweifelhafte, doch auch nicht scharf 

begrenzte Leucite. Das Gemenge ist zumeist ein sehr dichtes, nur in wenigen 

Fállen werden die Individuen etwas grósser, mit Ausnahme vom Augit, welcher 

úberall in grossen porphyrisch eingelagerten Individuen von bráunlicher bis braun- 

grůner Farbe, oft zonal gestreift und gewóhnlich einfach, auch vielfach verzwillingt 
| vorkommt. Neben Magnetit tritt wohl auch Perowskit, jedoch nur sparsam auf. Horn- 
| blende erscheint makroskopisch nur in einem Gang und dergestalt auch im Dinn- 

v schliff, wo sie eine licht nelkenbraune Farbe hat. Die Individuen erscheinen vielfach 

, zerdrůckt und zersplittert und von einem namentlich in den Randpartien auftre- 

(tenden 1 Mineral durchsetzt, welches von rundlicher, auch lánglicher und ausgefranzter 

3 
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Form orangecelb gefárbt ist. Dabei sieht man bei starker Vergrósserune eine pa- 
rallelfaserige Structur. Diese Kórner erinnern an Melilith, doch sind sie stark pleo- 
chroitisch, auch lásst sich ein rechtwinkliges Auslóschen nicht erkennen. Als was 
man diese Kórner deuten kóonnte, ist mir nicht klar geworden. 

Am besten und deutlichsten ist das Gewebe in dem schon áusserlich dole- 

ritischen Gesteinsgang rechts vom Gamischstein ausgebildet. Dagegen sinkt dasselbe 

im Gesteine des Erpel- und Gamischfelsen, dann in dem der obersten Decke fast 

zur vollkommenen magmatischen Dichte herab; und man kónnte diese letzteren mit 

ebenso gutem Rechte zu den Augititen záhlen, was sich úbrigens auch schon áusser- 

lich durch die ausserordentliche Feinkórnigkeit des Gesteines zum Ausdrucke bringt. 
Nephelinitoidbasalt vom Piirsteiner Purberg, vom Eichberg bei Hauenstein, 

von der Schonburg bei Klósterle. Auf die Gesteine dieser Orte bezieht sich das 
vorstehende Gesagte gleichfalls. 

Nephelimitoidbasalt vom | Fleischerhiibel bet Oberhals, vom Bettlern, vom 

Sehmiedeberg. Sie stimmen ebenfalls mit dem Gestein der Steinkoppe im Wesentlichen 
úberein. (Vergleiche auch Herrn Dr. Šauers Untersuchungen in Erláuter. zur geol. 

Karte v. Sachsen, Section Kupferberg pe. 69 ff.) 

c) Leucitbasalte. 

Leucitbasalt vom Hassberg bei Pressnitz. In einer Augit, Leucit, Magnetit, 

etwas Nephelin und Perowskit fůhrenden Grundmasse liegen gróssere Augite vom 
gewóhnlichem Aussehen. Der Leucit ist meist in sehr kleinen rundlichen Kórnern 
vorhanden. Háufig und namentlich auf der Sůdseite des Berges sind die Krystalle 
dieses Minerales nicht scharf abgegrenzt, so dass auch Bořický's Pezeichnung Leu- 

citoidbasalte (a. a. O p. 41) fůr diese Gesteine oder doch auf gewisse Aus- 

bildungen derselben Anwendung finden kónnte. 
Eine im Laboratorium der k. k. Universitát in Wien ausgefůhrte chemische 

Analyse des Leucitbasaltes vom Hassberg ergab folgende Resultate: 
In Salzsáure Im 
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Leucitbasalt vom grossen Spiteberg beč Pressmitz,  Ist im wesentlichen dem. 

des Hassberges oleich, jedoch reicher an Perowskit. 
Leucitbasalt vom mittleren und kleinen Spitzberg beč Pressnitz. Die sehr. 

dichte und feinkórnige Grundmasse besteht vorwiegend aus Augit und vielem Magnet- 
eisen und sparsamen Leucit, und es wůrden diese Gesteine gleich den schon frůher 
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erwáhnten von Nollendorf, Zinnwald und aus der Wotsch ebenso gut nach Bořický 
© als Magmabasalte, oder als Augitite nach Rosenbusch aufcefůhrt werden kónnen. 

Zu den Leucitbasalten gehórt ferner nach Herrn Sauer das Gestein vom 

Blásberg bei Schmiedebere, von der Pressnitzer Strasse náchst 

Schmiedeberg und das in Blócken unter dem Torfe vorkommende vom Wei- 

ssen Hirsch bei Weipert. 
m z Prfdyr z vé T 

; Wie aus dem Vorhergehenden ersichtlich, sind im Erzgebirge die Nephelin- 

-und Nephelinitoidbasalte die weitaus verbreitetsten, letztere herrschen in der west- 

- lichen Partie, wie dies bereits Herr Dr. Sauer bemerkte, vor. Seltener treten 

- Leucitgesteine auf, aber auch Feldspathbasalte fehlen nicht ganz, wiewohl sie sich 

-mur ganz vereinzelt und in kleinen Partien einstellen. Wie unzweifelhaft zwischen 

-den Gesteinen des westlichen Erzcgebirges und denen des Duppauer Basaltgebirges 
eine durch die petrographische Uibereinstimmung deutliche Beziehung besteht, so 

-scheint mir dies auch hinsichtlich der Basalte des ostlichen Erzgebirces und des 

 Mittelgebirges der Fall zu sein. 

| Accessorische Gemencgtheile, welche makroskopisch hervortreten, 

sind: Olivin, welcher in den Gesteinen von Doppelbure, Kostener Jagdhaus, 

 Lichtenwald, bei Brandau, wallnuss- bis fausterosse, kórnige, bouteillen-grasorůne, 

ofter auch zersetzte Einschlůsse bildet, auch in dem PBasalte des Tannich bei Rothen- 

haus und an a. O. in deutlichen Kórnern und Krystallen sichtbar wird. Augit ist 
fast in allen Gesteinen u. z. in meist vollkommen ausgebildeten Krystallen vor- 

handen. Amphibol kommt vereinzelt vor. Vorzůglich schón, in bis 2 Ctm. langen 

schwarzen, olánzenden, von einer weissen Rinde eingefassten Sáulen, im obersten 

Gang der Steinkoppe bei Wotsch, und am Kaibler bei Nollendorf. Biotit ist eben- 
falls weit verbreitet, er findet sich in den Basalten der Wotsch, Můhlendorfer Spitz- 
bere, am kleinen Hassbere, sůdlich an der Strasse von Kupferbere zum Bahnhof, 
im Nephelinbasalt von Bohm.-Wiesenthal. (Hier nach Sauer besonders titanháltig.) 

-Im Basalt vom Kostner Jagdhaus u. s. w. Magnetit ist zwar nirgend in Knollen 

© ausgeschieden angetroffen worden, doch erscheint derselbe oft so reichlich vorhanden, 

© dass er eine merkliche Ablenkung der Nadel verursacht; Geierberg bei Lichten- 
| Wald, grosser Spitzberg und Hassberg bei Pressnitz. Merkwůrdig ist das Vorkommen 

| von 1 Mm., nach Dr. Sauer selbst schrottkorngrossen Perowskitkrystallen im 

| Nephelinbasalt von Bóohm.-Wiesenthal, sowie die hier auf dem Zirolbere vorkom- 

| menden Gemenge von úber Ctm. langen hellen oder triiben Apatitsáulen von 
| Weisslicher oder grauer Farbe mit schwarzer Hornblende. Die Basalte sind vor- 
| wWiegend von dichter, homogener Textur oder durch Hervortreten eines oder mehrer 

| der vorhergehend aufgezáhlten accessorischen Mineralien porphyrartig ausgebildet. 

- Von besonders gleichartig dichter und daher auffallend spróder Masse sind das 

© Gestein vom Erpel- und Gamischstein in der Wotsch und von der kleinen Kuppe 
4 bei Zinnwald. Doleritartig auseebildet erscheint nur das Gestein vom Zirol- 
| berg bei Wiesenthal, und in einem Gange in der Wotsch. Als Anamesit wáre 

© der Feldspathbasalt vom Steinel bei Kleinhan zu bezeichnen. 

E: Die Absonderungsform ist meist sáulenformig wie am grossen und 
“ mittleren Spitzberg und Hassberg bei Pressnitz, am Erpel- und Gamischstein, Stein- 

8* 
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koppe, Lichtenwalder Kuppe, Spitzberg bei Schonwald u. s. w., oder sphaeroidisch 

wie in einigen Gůngen der Wotsch, am weissen Hirsch bei Weipert, Kosten, Doppel- 
burg, zwischen Hohnstein und Kulm an der Dux-Bodenbacher Bahn. Eine ausge- 
zeichnete plattenfórmice Absonderune besitzt das Gestein des Kleinhaner Steinel. 

Der Basalt bildet im ostlichen Erzgebirge Kuppen, Decken und Gánge. 

Erstere sind die Kuppe von Wiesenthal, welche von vielen Gángen begleitet wird, 

die Pressnitzer Spitzberge, der Miihlendorier und Schónwalder Spitzberg, Tannich, 

Wolkenhůbl, Lichtenwald, Stromnitz, Zinnwald, Kaibler u. s. w. Eine Decke oder 

den Theil einer solchen stellt die gleichfalls mit vielen Gángen verbundene Stein- 

koppe in der Wotsch dar, von welcher die benachbarten Berge Eichbere, Himmel- 

stein u. s. w. als sekundáre Kuppen abgelóst sind, das Kleinhaner Steinel, der 

Geierbere bei Lichtenwald. Der Hassberg mit den Spitzbergen stellen Reste oder 

Theile von Decken dar. Als Gangkuppe ist der Klinger bei Troschig anzusehen. 

Einzelne Gánge treten im Edelleutstollen bei Joachimsthal, bei Brandau, Stolzenhan 

bei Górkau und in der Tellnitz auf. Eine unbestimmbare Lagerung, vielleicht Reste 

einer Decke, haben die unter dem Torfmoore beim Weissen Hirsch náchst Weipert 

und mehrfach in der Umgebung von Schmiedebere gegen Pleyl, Weipert und die 
Spitzberge verstreuten Basaltblócke. 

Die Basalte des Erzgebirges durchsetzen und lagern auf allen hier vor- 

kommenden álteren Gesteinen, u. z. treten auf: Im Granulit und Granulitgneiss 

die Berge zwischen Schlackenwerth und Klósterle, Eichbere, Steinkoppe, Schón- 

burg ; im Haupteneiss Tannich, Steinel, Wolkenhůbl, Štromnitz, Spitzbere bei Schón- 

wald; im rothen Gneiss die Pressnitzer Spitzberge, der Fleischerhůbl, die Kuppe 

von Bettlern; im Glimmerschiefergneiss der Můhlendorfer Spitzbere, der Blásberg 

bei Schmiedeberg, der Klinger; im Glimmerschiefer Gang im Edelleutstollen, Wiesen- 

thaler Kuppe; im Eklogit ostlich von Kupferbere; im Granit die Lichtenwalder 

Kuppe; im Porphyr Kostner, Doppelburger und Zinnwalder Kuppe. Šteinkohlen- 

und Dyasgesteine werden durchsetzt und bedeckt vom Basalt von Brandau, Auader- 

sandstein vom ŠSchonwalder Spitzberg, Braunkohlensandstein vom Geierbere bei 
Lichtenwald. | 

Eine Veránderung des Nebengesteines ist nicht úberall wahrzunehmen. Der | | 
Granulit erscheint in der Náhe des Erpelsteines bei Warta zu einer unregelmássie 

polyedrischen oder kurzsáuligen, beim Gamischstein dagegen zu einer důnnplattigen, © 

zum Gange parallelen Absonderung veranlasst worden zu sein. Der Braunkohlen- 

sandstein unter dem Basalte des Geierberges ist von Eisenoxydhydrat stark gebráunt. 

Der GAuadersandstein des Schonwalder Spitzberges ist in der Berůhrung in poly- 

gonale Sáulenstůcke abgesondert. 

Fremdartige Einschlůsse im Pasaltgestein kennt man von Bóhm.- 

Wiesenthal (Granit), vom Fleischerhůbl bei Oberhals und von der Kuppe bei Bett- 

lern (rother Gneiss z. Thl. etwas verándert, Dr. Sauer). 

Basalttujffe und Wackem. 

Im Anhange darf wohl auch hier der zu den Basalten gehórigen Tuffe und. 
Wacken erwáhnt werden. 
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Basalttuffe aus einem grauen, róthlichen oder bráunlichen lockeren 

: oder festeren, zuweilen erdigen, auch thonig zersetzten Mittel bestehend, in welchem 

- gróssere und kleinere Basaltbrocken eingebettet liegen, kommen am Fusse des Erz- 

- gebirges als Unter- und Zwischenlagen der Decken vor. So unter dem Eichberg, in 

der Steinkoppe, unter dem Půrsteiner Purberg. Auch an der Kuppe von Bettlern 
- liegen solche Tufie, und dann weiter am Fusse des Gebirges bei Klósterle. 

Eigenthimlich wieder ist der Basalttuff von Bohm.-Wiesenthal. 

Richtiger ist wohl Basaltbreccie oder Conglomerat. Dieses Gestein besteht námlich 

aus Brocken der allerverschiedensten Ausbildungen der Wiesenthaler Basalte und 

Leucitophyre, welche eckig oder zugerundet durch eine homogene Masse dicht 

- verkittet sind. Frisch gebrochenes Gestein sieht beinahe wie Basalt aus, da die 
Trimmer kaum von dem Bindemittel zu unterscheiden. sind, erst wenn das Gestein 

lángere Zeit an der Luft liegt, wird die Dreccienstructur deutlich sichtbar, wie an 

máchtigen Blócken zu sehen, welche im Hohlweg hinter der Wiesenthaler Kirche 

liegen. Das dunkelgraue Bindemittel besteht u. d. M. auch aus einem feinen Ge- 

menge von Gesteinsfragmenten und losen Bestandtheilen desselben. Da die Lagerung 

dieser Tuffe auf die Ausfůllung einer Spalte hindeutet, sie thatsáchlich auch als Aus- 

fůllung einer solchen angetroffen wurden, und die Vertheilung der festen Gesteins- 

- brocken auf eine ursprůnglich weich und schlammig zu denkende Masse hindeutet, 

vermuthet Herr Dr. Sauer, dass diese Tufflager mit vulkanischem Schlamme an- 

gefůllte Kraterofnungen und Spalten bezeichnen. 

Die I. p. 50 beschriebene Basalt- und Putzenwacke, welche auf den 

Joachimsthaler Erzgángen vorkommt, findet sich auch im Edelleutstollner Erzrevier 

ganz in derselben Weise vor. In den Tuffen der Wotsch finden sich nicht selten 

eigenthůmliche Basaltwacken, welche aus einem graubráunlichen feinerdigen 

aber erhárteten Tuffe bestehen, in welchem zahlreiche Augit- und Rubellan-Krystalle 

eingebacken sind. Das Gestein ist dabei blasig, und die Hohlráume von Zeolith- 

und Kalkspathmandeln und Drusen ausgefůllt. Eine áhnliche Wacke findet man 

am Sůdabhange des Hassberges bei Pressnitz. (Vergl. Dr. Sauer, Sect. Kupferberg 
S. 78.) 

U. Krystallinische Schiefergesteine (I. 51). 

Wáhrend in dem entsprechenden Abschnitte des I. Theiles dieses Buches 
- Vorwiegend die jůingeren und ihrer Lagerunesfolge nach oberen Glieder der Reihe 

der krystallinischen Schiefer, Glimmerschiefer und Phyllite, behandelt wurden, folgt 

nun mehr die Besprechung der unteren und álteren krystallinischen Schiefergesteine, 
- Vorwiegend Gneiss*) und Granulit, aus welchen, u. z. namentlich aus den erstge- 

i nannten Gesteinen der óstliche Theil des Erzgebirges besteht, wáhrend Glimmer- 
schiefer nur einen sehr kleinen Raum an der westlichen Grenze einnimmt, Phyllit 

*) Statt der im I. Theile gebrauchten Schreibweise „Gneis“ babe ich mich bestimmt gefůhlt 

die allgemein úbliche fernerhin anzuwenden. 

„= = C m 
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sogar nur ganz untergeordnet am ussersten čstlichen Ende des Erzgebirges im 

Elbethal zum Vorschein kommt. Es wird im Laufe der Erórterungen klargestellt 
werden, dass die von Jokély in die Karte des Erzgebirges als Phyllite eingetragenen 

Gesteine wesentlich anderer Natur sind. Wie die oberen Glieder der ganzen 

Reihe, so hángen auch die unteren sowohl mit diesen als auch untereinander durch 

Uibergánge innig zusammen, daher auch hier eine strenge SŠonderung nach den 

Grenzen hin nach allgemein ciltigen Gesichtspunkten nicht gut moglich, sondern 

nur nách individueller Ansicht vorgenommen werden kann. | 

1. Granulit. 

Granulit ist ein aus einem kórnigen Gemenge von Feldspath,  Auarz und 

Granat bestehendes krystallinisches Schiefergestein. 
Die hieher gehorigen Gesteine des bóhm. Erzgebirges treten am Fusse 

desselben im Egerthale zwischen dem Dorfe Wikwitz und Klósterle auf, folgen 

jedoch von hier dem Laufe der Eger noch weiter abwárts bis unter Seelau bei 

Kaaden. Es wůrden daher, streng genommen, nur die Gesteine der Wotsch in Be- 

tracht zu ziehen sein. 

Der echte, typische Granulit tritt in der Wotsch allein auf, da er sowohl 

die Eger auf- wie abwárts durch Uibergánge ein verándertes Aussehen gewinnt. 

Der in seiner reinsten Ausbildung zwischen Haunstein und dem Dorfe 
Wotsch anstehende Granulit hat eine lichte, weissliche, gelbweissliche oder grauliche 

Farbe, ist zuweilen durch Eisenoxydhydrat von Klůften aus gelb und braun geflammt 

und gestreift. Die feinkórnige Grundmasse lásst mit freiem Auge kaum, mit der 

Loupe wohl rauchgraue, rundliche Auarz- und weisse Feldspathkórner unterscheiden. 

Deutlich treten aus diesem Gemenge die kleinen rosen- und hyacinthroth gefárbten 

Granate hervor. Die Vertheilune der letzteren ist aber gar nicht gleichmássieg; es 

kommen Granulite vor, welche den Granat nur sehr sparsam beigemenet enthalten 

und sich hiebei schon durch eine ganz lichte Farbe auszeichnen. Cyanit (Disthen), 

welcher in anderen Granuliten so háufig vorhanden ist, ist meist nur mit der Loupe 

schwer aufzufinden, dagegen macht sich fast durchwegs die Anwesenheit von Glimmer 

bemerkbar, u. z. sind es meist tombakbraune Biotitbláttchen. 

Die mikroskopische Untersuchung der Granulite, worůber Herr Dr. Dathe 

eine sehr ausfihrliche Abhandlung in der Zeitschrift der Deutschen geolog. Gesell- 

schaft veroffentlichte (XXXIV. B. 1882 pe. 12, Beitráge zur Kenntniss des Granu- 
lites, p. 25, Granulite von der Eger in Bóohmen) zeigt, dass dieselben aus Ortho- 

klas, Mikroklin, Plagioklas, Auarz, Disthen, Sillimanit, Granat, Biotit bestehen und 

accessorisch Rutilnádelchen sowie in den glimmerreichen Lagen Apatite in rund- 

lichen Kórnern fiihren. 

Eine bemerkenswerthe Rolle in den Granuliten des Egerthales spielt der 
Biotit. Indem derselbe schon an und fůr sich durch das Hervortreten im Gemenge 

zur Abtrennung von Glimmergranuliten veranlasst, bedingt er zugleich die 

Uibergánge zu zwei verwandten Gesteinen, zum Granit und Gneiss. Erstere ent- 

stehen durch die regellose Vertheilung der Biotitbláttchen durch die Granulitmasse. 

C% Joe 



"Y
os
jo
jy
 

pu
n 

Uo
eg

Nn
y 

UV
YD

SI
MZ

 
JP

ŠA
 

OP
 

UP
 

UD
ST
Oj
Éi
NU
RI
Y 

O
 

k
o
d
 

i 

“ 
k 
s
b
 





39 

- Solche Gesteine findet man vorwiegend gegen die Westgrenze vom Waffenhammer 
- bei Haunstein gegen die Egermůhle bei Wikwitz aufwárts. Noch háufiger und zwar 

(gerade in entgegengesetzter Richtung von Wotsch egerabwárts beginnt der Biotit 

-sich im Gestein in Lagen und linsenfórmigen Nestern und Flasern einzustellen. 

(Dis Biotitanháufungen sind insofern eigenthůmlich, als die Individuen keineswegs, 

-wie dies meist im Gneiss der Fall ist, einen deutlichen Parallelismus der Lagerung 
- erkennen lassen, sondern sie sind regellos durcheinander geworfen. Gleichwohl er- 

- halten diese Glimmergranulite hiedurch eine flaserige Structur und einen gneiss- 
- artigen Character, und es ist in der That der Fall, dass diese Gesteine hiedurch 
in einen wirklichen, durch die Zwischenlagerung von Glimmer schiefrigschuppigen 
| Granulitgneiss úbergehen, welcher vermóge seines Aussehens zunáchst an die 

© kórnigschuppigen Zweiglimmergneisse, aber auch nicht selten durch das Erscheinen 

-von reichlicherem Muscovit und durch endliches Uiberwiegen desselben in Muscovit- 

- gneiss úbergeht. Letztere Gesteine haben die sáchsischen Geologen mit dem Namen 

- „Egergneiss“ belegt. (Dr. Sauer, Erláut. zur geol. Karte v. Sachsen, Sect. Kupfer- 

-berg p. 18.) 

í Die schiefrige Structur der Gesteine tritt nur bei den glimmerreicheren 

- deutlicher hervor, die glimmerarmen Granulite hingegen lassen zumeist gar keine 
- Schieferung, oder diese nur eben da erkennen, wo sie durch vorgeschrittene Ver- 

- witterung aufcebláttert sind. 

Nicht minder wie durch ihre auffállig lichte Farbe heben sich die Granu- 

„lite auch durch ihre Lagerungs- und Absonderungsform von den sie um- 

-gebenden Basaltgesteinen ab. Sie bilden im Egerthal ein unter den Eruptivgesteins- 

„decken hervortretendes Lager, welches vom Flusse durchgerissen, diesem beiderseits 

eine Terassenstufe mit steilen Abstůrzen zukehrt. Letztere zeigen die sehr cha- 

rakteristische Absonderung des Gesteines durch zahllose, sich fast rechtwinklich 

- kreuzende Klůfte in zunáchst parallelopipedische Stiůcke mit scharfen Kanten, hie- 

-durch der Absonderung des feinkórnigen Erzgebiresgranites nicht unáhnlich. Die 

| Zerklůftune setzt stellenweise bis zur Bildung sehr kleiner Felsbrocken fort, welche 
| leicht durch Erosion hinweggeschafft werden kónnen; dann ragen, durch weitere 

- oder engere Klůfte getrennt, pfeiler-, obelisken- und thurmartige, wie mit Zinnen 

- gekrónte Felspartien an den Steilgewánden der Eger auf, wie sich solche namentlich 

| schón in der Enge zwischen Aubach und Wotsch zeigen, und nicht wenig zu dem 
- malerischen, wildromantischen Charakter dieses práchtigen Thales beitragen. 

E Nur in der unmittelbaren Náhe des Basaltes des Gamischsteines sondert 
| der Granulit parallel zum Gange plattig ab. 

1 Mit der Umwandlung des Granulites in Granuliteneiss verschwindet úbri- 
gens diese eigenthimliche Felsform mehr und mehr, und es tritt mit dem Gestein- 

charakter auch die fůr die Gneisse charakteristische, mehr klotzige Felsform, wie 

-an dem weithin sichtbaren Tůmmelstein unterhalb Roschwitz und in Kaaden an 

| der Eger selbst hervor. 

| Eine im chemischen Institute der Wiener Universitát ausgefiihrte Analyse 
a) des Granulites von Warta, b) des Glimmergranulites von der Eger unterhalb 

Schonburg ergab: 



40 

a) b) 
Kieselsáuker E AET ODB0, NIE: 0 

Thonerde. und Hisenoxýd:: 4 403097120 

Kalkerde "53360115 OD S15 De HO 

Alkalien tisibi; obk SEO  IVETENÉ VOL bstk. PTLBV 2:00 
—. . . .  Spuren von Zinn 

1001: F 05 1006 

2. Gneissgesteine. 

In der geologischen Karte des bohmischen Erzgebirges, wie sie aus den 

Aufnahmen Joh. Jokélys hervorgegangen ist, erscheinen zwei verschiedene Gneisse 

sichtbar gemacht, welche Jokély mit dem Namen „grauer“ und „rother“ Gneiss 

bezeichnet. In dem zum Blatte VI zugehoricen Texte (Die geologische Beschaffen- 

heit des Erzgebirges im Saazer Kreise in Bohmen, Jahrbuch der k. k. geol. Reichs- 
anstalt VIII. Band p. 516 ff.) bemerkt er (Fussnote p. 519), dass er hiebei der- 

zuerst von H. Můller 1850 eingefihrten Bezeichnung folge, „weil diese Farben 

(obwohl sie auch nicht durchgáncie Stand halten) diejenigen Kennzeichen sind, 

welche die geringsten und seltensten Veránderungen erleiden.“ Jokély setzt 
jedoch hiezu, dass er es fůr ráthlicher gehalten hátte, eben dieses mehr áusserlichen 

und auch nicht immer stichhaltigen Merkmals willen fůr den „rothen Gneiss“ eine 

andere allgemeine Bezeichnung zu wáhlen. Aber aus gewissen, zunáchst auch prak- 

tischen Grůnden wurde diese Bezeichnung doch beibehalten. Jokély sagt gleich 

einganes, dass eine gehorig scharfe Trennung dieses Gneisses als Formationselied 

vom grauen Gneisse, ja nicht selten vom Glimmerschiefer so manche Schwierig- 

keiten biete. Seine petrographische Beschaffenheit zeigt eine nicht geringe Manig- 

faltickeit an Abánderungen, dass man ihre Entstehune nicht durchwegs als gleich- 

zeitie annehmen kann. Das charakteristische Merkmal fiůir den rothen Gneiss ist, 

abcesehen von der Štructur im Allgemeinen, der gelblich-rothlichweisse bis feisch- 

rothe Feldspath (Orthoklas), wobei sehr háufig auch weisser Feldspath, theils ein- 

gemenst, theils fůr sich allein vorkommt. Sein Glimmer ist theils dunkelbraun, 

theils lichtweiss. Die Untersuchung der Lagerungsverháltnisse bestimmen Jokély 

seinem rothen Gneisse, was C. F. Naumann fůr das analoge Gestein in Sachsen 
nur vermuthungsweise ausgesprochen, eine eruptive Entstehungsweise zu- 
zuschreiben. Der rothe Gneiss hat den ersten gewaltsamen Act in der Entwicklungs- 

geschichte des Erzgebirges herbeicefiihrt, indem durch ihn die Decke der krystalli- 

nischen Schiefer gesprenst, und die Hauptschichtenstellung derselben hervorgerufen 

wurde. 

Der graue Gneiss besitzt als Hauptmerkmal eine klein- bis mittelkórnige, 

schuppige Štructur, weissen oder graulich-bláulich-erůnlichen Feldspath, Orthoklas, 

der nie rothe Fárbung annimmt, graulichen Ouarz und dunklen, schwarzen-, tombak- 

braunen oder graugrůnlichen Glimmer. Der Glimmer bedingt die charakteristische 

graue Farbe des Gesteines. Er ist das álteste Glied der krystallinischen Schiefer- 

reihe und álter als der ihn durchbrechende rothe Gneiss. 
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Jokély hatte somit die Ansichten Hermann Můller's ber die Gneisse des 

Erzgebirges, welche ja auch B. v. Cotta, Scheerer und viele andere theilten, zu 

seinen eigenen gemacht; erst in spáterer Zeit sah sich Herr Můller veranlasst, 

zwischen die beiden Gruppen eine dritte einzuschieben, die er amphoteren 

Gneiss nannte, welche in Jokély's rothem Gneiss mit inbegriffen ist. Eine genaue 
und eingehende Darstellung úber die weitere Entwicklung der neueren Ansichten 

úber den rothen Gneiss brauche ich hier nicht zu geben, da mich eine von Herrn 

Herm. Credner veroffentlichte, dieses Thema erschopfende Abhandlung (Der rothe 

Gneiss des sáchsischen Erzgebirges, Zeitschrift der Deutschen geolog. Gesellschaft 

1879 p. 756 ff.) dieser Můihe vollkommen ůúberhebt; denn es muss ja naturgemáss 

das, was sich auf das sáchsische erzgebirgische Gneissgebiet bezieht, nothwendig 

auch fůr das bohmische Anwendung finden. 

Ebenso wie Jokély den Begriff des rothen Gneisses auf andere, nicht streng 

hiezu gehorende Gneisse ausdehnte, war diese Bezeichnung auch von anderer Seite 

auf Gesteine ganz verschiedener Art angewendet worden. So hatte auch ich an- 

fánglich die Bezeichnune in Jokély s Sinne beibehalten, bis ich eines besseren be- 

lehrt wurde. Herr Herm. Credner geht zunáchst auf die von Herrn Můller 1865 

aufgestellte Charakteristik des rothen Gneisses wieder zurůck: „Der rothe Gneiss 

-in seiner typischen Ausbildung wird aus Orthoklas, Plagioklas, Auarz und Muscowit 

zusammengesetzt, wáhrend Biotit im Gegensatze zu den sámmtlichen úbrigen Gneis- 

sen des Erzgebirges fehlt.“ — Nur Gesteine, auf welche diese Definition anwendbar 

ist, kónnen als rother Gneiss bezeichnet werden; und in der That entspricht sie 

genau jenem Vorkommen von Hilbers Vorwerk bei Freiberg, wovon ein Handstiůck 

in der Sammlune der Akademie in Freiberg aufbewahrt ist, auf welche diese Be- 
zeichnune zuerst angewendet wurde. Daraus ergibt sich zunáchst, wenn man die 

beiden Definitionen einander gegenůberhált, dass Jokély thatsáchlich etwas ganz 

anderes unter seinem rothen Gneiss verstand, resp. dass er eine ganze grosse 

Gruppe von Gesteinen mit darunter begriff, die nicht hinzugehoren. Wahrscheinlich 

hátte er, wenn er ein Jahrzehnt spáter seine Aufnahme gemacht hátte, den gróssten 

Theil seiner rothen Gneisse dem sogenannten amphoteren Gneisse zugewiesen, 
wáhrend dem eigentlichen rothen Gneiss nur eine geringe Ausdehnung zuerkannt 

werden kann. 

Wenden wir uns nun zur Betrachtung des sogenannten grauen Gneisses. 

Wenn man sich hiebei streng an die Definition hált, dass nur Biotit in dem Gesteine 

- vorkommen darf, so wird man bald zur Uiberzeugung kommen, dass derartige 

. Gneisse ausserordentlich sparsam vorhanden sind, ja dass sie zumeist nur eine 

untergeordnete Rolle spielen. In vielen Gegenden, wo Jokély grauen Gneiss ein- 

zeichnete, beipielsweise um Klosteregrab, Graupen u. s. w. wird man die Erfahrung 
machen, dass hier úberall zweierlei Glimmer im Gneisse vorhanden, und dass 

in Jokélys Karte eine gewisse Willkůr hinsichtlich der Eintragung von grauem 

„und rothem Gneisse bestehe, indem ganz áhnliche Gneisse anderwárts unter letzterer 
Bezeichnung eingetragen sind. Es gewinnt den Anschein, als ob Jokély auch in 
dieser Beziehung den Erfahrungen der sáchsischen Geologen habe Rechnung tragen 

wollen, indem er zur Unterscheidung von grauem und rothem Gneiss auch auf die 

Erzfůhrune Růcksicht nahm, daher die erzfůhrenden, wenn auf sie auch nicht recht 
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die Definition des grauen Gneisses passte, mit kaum einer Ausnahme dieser Gruppe 
zuzáhlte. 

Darnach muss bei der Unterscheidune der Gneisse des bohmischen Erz- 

gebirges eine wesentlich andere Eintheilung platzgreifen, als sie bei Jokély zu 

finden ist. Eine Zeit lang war ich der Ansicht, es werde sich auch in unsrem Erz- 

gebirge jene Eintheilung auf die Gneisse anwenden lassen, welche Herr C. W. v. 

Gůmbel fůr diese im ostbairischen Grenzgebirge anwandte*), zumal ja ein <anz 

direkter Zusammenhang des Erzgebirges mit jenem durch den Bohmerwald besteht. 

Gůmbels bojisches Gněissstockwerk wůrde den álteren thatsáchlich meist bunten 

Gneissen, dessen hercynisches den oberen Gneissen entsprechen. Im Verlaufe 

der Untersuchungen jedoch bin ich zur Uiberzeugung gekommen, dass eine solche 

Parallelisirung nur im allgemeinen u. z. nur auf die unteren Glieder zunáchst zu- 

treffend sein měchte, und dass es eingehender vergleichender Studien bedůrfe, um 

sich in dieser Beziehung mit einiger Genauigkeit aussprechen zu kónnen. Noch 

mehr wurde ich in dieser Ansicht durch die tief eingehenden Untersuchungen des 

Herrn Prof. Lehmann **) bestárkt, welche mich sogar annehmen lassen, dass unter 

den Bohmerwald-, bez. bairischen Wald-Gneissen Gesteine sind, welche nicht als 

archáische Schiefer angesehen werden kónnen. 

Um so wichtiger und werthvoller jedoch war der Umstand, dass gleich- 

zeitig von sáchsischer Seite aus die Untersuchune der erzgebirgischen Gneisse in 

Angriff genommen wurde, welche zu einer wesentlich anderen, unseren dermaligen 

Erfahrungen entsprechenderen Eintheilung der dortigen Gneisse fůhrte. Sachgemáss 

aber kann sich die der Gneisse des bohmischen Erzgebirges merklich kaum 

von der unterscheiden, welche die neuere geologische Durchforschung des sáchsi- 

schen Erzgebirges ihren Arbeiten zu Grunde legte, die sich in dem bisher bear- 

beiteten Theile des Gebietes allenthalben bewáhrte, und die auch im bohmischen 

Erzgebirge vollkommen berechtigt ist, wenn gleichwohl hier tektonische Verháltnisse 

auftreten, welche in mancher Beziehune geeignet sind, einer irrigen Anschauung 

Vorschub zu leisten. Die Auffassung der sáchs. Landes-Geologen fusst allerdings 

wieder darin, dass es nur dreierlei Gneisse im Erzgebirge giebt, welche durch 

das Einzeln- oder Zusammenvorkommen beider Glimmerarten charakterisirt werden, 

Muscowit-, Biotit- und Zweiglimmergneisse. Die beiden letztgenannten 

jedoch hángen untereinander weitaus inniger zusammen, als der erstere mit ihnen und 
lassen sich gemeinsam jenem entgegensetzen. So bilden die Biotit- und Zweiglimmer- 

gneisse die Gruppe der „grauen Gneisse“, und stehen dem Muscowitgneisse als 

„rothem Gneisse“ gegenůber. 

Meine eigenen Untersuchungen des erzgebirgischen Gneissgebietes haben 

mich zur Uiberzeugung gebracht, dass diese Auffassung die allein richtige und 

zulássige sei; von hier aus verbreitet sich sodann auch Klarheit úber sonstige 

Verháltnisse. 

*) C. W. Giůimbel, Geognostische Beschreibung des ostbayerischen Grenzgebirges oder des 

bayerischen und oberpfálzer Waldgebirges. Gotha 1869. 

**) J. Lehmann, Untersuchungen úber die Entstehung der altkrystallinischen Schiefergesteine. 

Bonn 1884. 
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Es ist nun- noch ber die auch von Jokély angenommene Erklárung des 

- rothen Gneisses als eruptiven Ursprunges einiges zu sagen. 

Zunáchst geht wohl schon aus dem Vorhergehenden hervor, dass der weitaus 

- grósste Theil von Jokély's rothem Gneisse diesem nicht zugehórt, sondern zum 

grauen Gneisse gehórt, an dessen genetischem Charakter als metamorphischem 

Sedimentegestein der archaeischen Formation wohl niemand mehr zweifelt. Es ist 

- kaum etwas anderes als eine Unterwerfung unter herrschende Ansichten, wenn 

Jokély (a. a. O. p. 526 f.) in dem von ihm erkannten antiklinalen Bau des zwei- 
glimmrigen Gneisses zwischen Gorkau-Kienhaide und Katharinabere-Willersdorf ein 

© antiklinales Einfallen der „Platten“ statt Schichten sieht. Ein anderer Irrthum aber 

entsprang zum Theile aus dem Verkennen des petrographischen Charakters gewisser 

Gesteine, sowie aus einem eigenthůmlichen Verhalten des rothen Gneisses, das erst 

Herr Hermann Credner aufgeklárt hat, und das ich auch, wie das ja nicht anders 

sein kann, in unserem bohmischen Erzgebirge vollstándig bestátiget fand. 

Jokély findet, dass der rothe Gneiss Apophysen nicht nur im grauen, 

sondern auch im Glimmerschiefer, selbst im Phyllit mache. Bezůglich des letzteren 

bemerkt er (a. a. O. 536), es sei eigenthůmlich, dass er ungeachtet des so nahen 
und vielfachen Contactes mit dem jůngeren rothen Gneisse nirgend an seinen Grenzen 

"in Frucht- oder Fleckschiefer úbergeht. Nun hat aber Jokély den Begriff des 

Glimmerschiefers viel weiter ausgedehnt, als dies nach petrographischen Grund- 

sátzen zulássig ist, indem er die zu den Zweiglimmergneissen gehórigen, allerdings 

in ihrer glimmerreichen schiefrig schuppigen Ausbildung sehr darnach aussehenden 

Glimmerschiefereneisse zu den Glimmerschiefern záhlte. Was aber Jokély im mitt- 
leren Erzgebirge als Phyllit ansprach, wiewohl er (a. a. O. p. 537) den mehrfach 

hervortretenden innigen Zusammenhang mit Gneiss nicht úbersah, und solche Ab- 

ánderungen als „Gneiss-Phyllite“ bezeichnete, das ist wirklicher Gneiss, dichter 

Gneiss und Plattengneiss, dessen Zusammensetzung in vielen Fállen allerdings erst 

das Mikroskop klar macht, mit welchem rother Gneiss oft innie verknůpft, wechsel- 

lagernd vorkommt. 

Es ist aber noch eben ein anderer Umstand zu erwáhnen, den erst die 

| meuere sáchsische. geologische Landesdurchforschung klargestellt hat. Der rothe 
- Gmeiss ist an kein bestimmtes Niveau gebunden, er wiederholt sich vielmehr, indem 

„iberall dort, wo er und andere, also graue und zweiglimmrige 

| Gneisse oder Glimmerschieferin Berůhrung mit einander zu beob- 

- achten sind, eine concordante, sich zuweilen vielfach wiederho- 

lende Wechsellagerunge dieser Gesteine, oft auch eine enge petro- 

| graphische Verknůpfune zwischen ihnen stattfindet“ (Herm. Credner 
a. a. O. p. 774). Diese Thatsache, die Jokély nicht úbersehen, aber anders gedeutet 

. hat, indem er die Einlagerungen des rothen Gneisses bei Půrstein, zwischen Orpus 

- und Schmiedeberg u. s. w. als intrusive Lager bez. gróssere Apophysen „bezeichnete, 
| 

kann heute nicht mehr geleugnet werden. Es darf aber hier wohl erwáhnt werden, 
© dass die hie und da auftretenden Lagerungsverháltnisse leicht zu irrigen Ansichten 

fihren kónnen. An und fůr sich schon hat die Einlagerung des rothen Gneisses, 

nicht minder aber die lenticulare oft langgestreckte Form dieser Einlagerungen 

etwas gangartices an sich. Es kommen aber auch Lagerungen vor, welche einen 
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entschiedenen gangartigen Charakter haben. Auffállig ist z. B. das Auftreten des 

rothen Gneisses in zweiglimmrigem hinter dem Hauptgebáude des Bahnhofes zu 

Weipert. Fůr den ersten Augenblick wird man hier einen Gang von rothem Gneiss 

Gangfórmig eingelagerte Linsen von Muscowitgneiss (Men) im Haupteneiss (Hon) hinter dem 
Bahnhofhauptgebáude in Weipert. K — Klůfte. 

in grauem erkennen wollen. Als diese Stelle beim Baue des Bahnhofes blosgelegt 

wurde, war die Táuschung noch grósser als jetzt, wo die Erosion bereits die Ver- 

háltnisse verdeutlichte. Erst bei genauerer Untersuchung ergiebt sich, dass die 

gedachte Einlagerung aus Gesteinslinsen besteht, welche so zu liegen kommen, dass 

das sich verjůngende Ende der einen auf dem entgegengesetzten der anderen auf- 

ruht, wodurch ein gleichfórmiger scheinbarer Gangkórper hervorgebracht wird. Auch 

an der Strasse von Katharinaberg nach Brandau in der Náhe der Mahlermůhle sieht 

man im Zweiglimmergneiss einen durch seine weisse Farbe sofort auffallenden Mu- 
scowitoneissgang. Aber daneben sieht man denselben Gneiss in Linsen hinterein- 

ander gereiht, so dass darůber kein Zweifel sein kann, dass der fragliche Gang 
nur durch Zufall aus dereleichen geháuften Linsen entstanden ist. 

Diese etwas weitláufigere Auseinandersetzung musste ich der petrogra- 

phischen Besprechung der Gneisse voranschicken, um eben den vollstándig ab- 

weichenden Standpunkt zu rechtfertigen, den ich bezůglich der Eintheilung und 

Unterscheidune derselben gegeniber der álteren Auffassung einzunehmen bestimmt 

bin. Soweit dies mir thunlich erscheint, schliesse ich mich auch in der Bezeichnung 

der Gesteinsabánderungen an die von den sáchsischen Landesgeologen gewáhlten 

an und weiche nur da von ihnen ab, wo mir dies besonders zweckdienlich erscheint. 

Selbstverstándlich ist die Zahl der Combinationen, in welche die mineralogischen 

Bestandtheile des Gneisses, ganz abgesehen von den accessorischen, zu einander 

treten kónnen, eine unendliche. Man wůrde mit der Aufzáhlung aller etwa unter- 
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scheidbaren Abánderungen nie zu Ende kommen. Allein je weiter man hiebei zu 

gehen beabsichtigte, desto schwieriger wůrde der vielen Úbergánge wegen die 

Abgrenzung sein. Schon eine bei weiterer Auffassung vorgenommene Gruppirung 

der Gesteine bereitet aus eben diesem Grunde Schwierigkeiten; und so ist es 

also keineswegs die Absicht in der nachfolgenden Besprechung alle mehr weniger 

unterscheidbaren Gneissvarietáten aufzufihren, oder behaupten zu wollen, dass nur 

die aufeefůhrten unterschieden werden kónnen oder sollen; sondern es wird lediglich 

bezweckt, die am schárfsten hervortretenden, die Charakteristik der Gesteinsgruppe 

besonders zum Ausdruck bringenden Abánderungen aufzuzáhlen. Weitere oder engere 
Unterschiede zu machen bleibt jedem Besucher des Gneissgebietes des bóhm. Erz- 

gebirges unbenommen. 

1. Zweiglimmergneisse. 

Gneisse, in welchen neben Feldspáthen und GAuarz beide Glimmerarten 

Biotit und Muscowit in wechselndem Mengungsverháltnisse vorhanden sind. 

1. Hauptgneiss. Der Hauptgneiss ist der am charakteristischesten ausge- 
| bildete Gneiss des Erzgebirges. Alle seine Bestandtheile treten gut und kenntlich 
entwickelt auf, so dass sich derselbe wohl einem anderen verwandten Gesteine 

náhern kann, ohne jedoch sein typisches Aussehen jemals zu verlieren. 

Der durchwegs vorherrschende Feldspath ist Orthoklas, zumeist deutlich 

individualisirt, weiss, gelblich oder graulich weiss, aber auch róthlich bis fleischroth. 

Plagioklas ist seltener, meist trůb, gelb gefárbt und zersetzt. Der Auarz bildet 

meistens Kórner oder diůnne Lammellen, welche sich durch ihren eigenthůmlichen 

Glanz und die grauliche Farbe unterscheiden. Erstere sind háufig mit dem Feld- 

spathe zu einem kórnigen Gemenge verwachsen. Biotit ist fast úberall úberwiegend 

vorhanden, und trágt wesentlich zum charakteristischen Aussehen des Gesteines 

bei. Er ist frisch pechschwarz, lebhaft olánzend, meist zusammenhángende Lagen 

bildend. Da er leicht bleicht, verliert er bald seine dunkle Farbe und wird mehr 

weniger tombakbraun, ja es kann vorkommen, dass er fast bleigrau wird, was 

natůrlich auch dem Gestein eine lichtere Farbe einbringt, und selbst ein muscowit- 
gneissartiges Aussehen geben kann. Muscowit unterscheidet sich durch seine ganz 

lichte Farbe, lebhaften Silberglanz und ist meist kurzschuppiger, nur in seltenen 
© Fállen ist er reichlicher als der Biotit vorhanden. Beide Glimmer sind zumeist 

innig mit einander verwachsen, seltener kommen sie in getrennten Ablagerungen 

vor. Ersterer Umstand macht mitunter das Auffinden von Muscowit schwer, da die 

lichten, durchsichtigen Bláttchen den dunklén Biotit durchschlagen lassen, daher 

man leicht Biotit allein vor sich zu haben glauben kann. Gewóhnlich jedoch sind 
solche Gneisse durch einen aufallend stárkeren Glanz und eine merklich lichtere 

Farbe der Glimmerpartie zu erkennen. Die Menge und Vertheilung der Glimmer 

bedinet neben der Grósse des Korns die meisten Varietáten des Hauptgneisses. 

Bezůglich der Bezeichnune habe ich mir eine kleine Abweichung von 
der Nomenclatur der sáchs. Geologen insofern erlaubt, als ich mit dem Namen 

Hauptgneiss eben eine ganze Gruppe bezeichne, wáhrend jene diese Be- 
„zeichnung auf die erste aufzufůhrende Abinderune boschránken. Ich bin 

—— 
9 
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hiezu durch die Erfahrune veranlasst worden, dass alle Gneisse, welche ich unter 

dem Namen Hauptgneiss zusammenfasse, eine untereinander durch viele Uibereinge 
zusamenhángende Gruppe bilden, welche zueleich einen ganz bestimmten Horizont 

einnehmen u. z. die untersten Stockwerke des ganzen Gneissgebirges ausmachen. 

Ich scheide vom Haupteneiss daher im Gegensatze zu den sáchs. Landesgeologen jene 

gneissartigen Gesteine aus, welche zwischen Glimmerschiefer und Glimmerschiefer- 

gneiss (Section Kupferberg), also viel hóher als der eigentliche Hauptgneiss gelecen, 

dennoch als solcher bezeichnet werden. Ich werde diesen Gneiss weiter hinten aus 

denselben Grůnden, welche ich I. p. 52 entwickelt habe, unter den Gneisselimmer- 

schiefern anfůhren. Wesentlich und erheblich sind diese Meinungsunterschiede wohl 

kaum zu nennen. 

A) Kórnig-flaserigcer Hauptgneiss. (Eigentlicher Haupt- 

gneiss der sáchs. Landesgeologen.) Dieses immerhin in seinem Aussehen 

und seiner Beschaffenheit sehr wechselnde Gestein besteht aus unregelmássigen, 
uneleich grossen Kórnern von Orthoklas, welcher weiss, gelblich weiss, seltener 

rothlich gefárbt ist, neben welchem man, aber nicht in allen Fállen, meist trůbe, 

celbgefárbte, selten unter der Loupe an ihrer Zwillingsstreifune erkennbare Plagio- 

klaskórner wahrnimmt. (Graulichweisse, fettelánzende Ouarzkórner sind mit den 

Feldspáthen innig gemenst. Diese kórnigen Partien, die bald etwas gróber, bald 

wieder feiner, immer aber als solche wahrnehmbar sind, werden von Glimmerlagen 

getrennt. Die Glimmer bilden lange und breite Háute, in denen Biotit und Muscowit 

bald vermensgt, bald in getrennten Lagen vorkommen. Der weisse, zuweilen auch 

rothliche Feldspath bildet mit Ouarz ein kórniges Gemenge, darin zuweilen gróssere 

Orthoklasindividuen hervortreten. Die Bláttchen beider Glimmer sind kurz, meist 

rundlich, sie treten in mehr getrennten Biotit- und Muscowitpartien, oder gemengt 

auf. Háufig ist der erstere gebleicht, mehr tombakbraun, auch griůnlich gefárbt. 

Die Vertheilung des Glimmers ist sehr verschieden, und darnach ándert sich auch 

das Aussehen des Gesteines.  Ebenso halten sich die kórnigen Feldspathguarz- 

partien und die Glimmer bald das Gleichcewicht, bald gewinnt eines derselben 

das Uibergewicht úber das andere. Es kommen auch Gesteine vor, welche die 

Glimmerschůppchen vereinzelt, und dann mitunter in einer mehr regellosen Lage 

enthalten, wodurch diese Gneissform in Granitgneiss úbergeht. 

Gneisse mit typisch kornigflaserigem Aussehen, bei vorherrschendem Muscowit, 

meist auch lichteefárbtem Biotit, gelblichem, weisslichem oder róthlichem Feldspath 

kommen bei Neuhaus am siůdwestlichen Abhange des Bůrenalleeberges, ebenso in 
der Umgebung von Kallich, Gabrielahůtte, ostlich von Górkau im Tannich, um Eisen- © 

berg, zwischen Johnsdorf und Einsiedel und bis herůber nach Klostergrab und 

Niklasberg vor. In den Klosteregraber Gmneissen ziehen sich die Feldspath- und 
Glimmerpartien mehr zusammen, bilden nicht selten dickere Lagen, die oft eigen- 

thůmlich durcheinander gewunden sind. Aehnliche, den Lagerglimmerschiefern zu 
vergleichende Gesteine finden sich im Ruhland bei Komotau, auf dem Schweiger 

oberhalb Platz u. a. a. O. Hieran wáre wohl zunáchst eine Gesteinsvarietát anzu- 

reihen, welche sehr weit verbreitet meist mit (Glimmerschiefergneissen und in 

diesen vorzukommen pflegt. Es sind dies Gesteine, in welchen das kórnige Feld- 

spathguarzgemenge úberwiegt. Die Glimmer bilden dazwischen diinne, mehr weniger | 
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zusammenhángende Lagen. Muscowit tritt meist mehr hervor als Biotit. Es erscheinen 

sonach die Schieferfláchen glimmerreich, flaserie, die Ouerbrůche dagegen kórnig 

feldspathreich, durch Glimmerlinien streifig. Bei vorherrschendem Biotit ist das 

Aussehen dunkler und der Glanz entsprechend weniger lebhaft. Solche Gesteine 

finden sich in der Joachimsthaler Gegend bei Arletzgrůn, in der Sodelkoppe bei 
Honnersgrůn mit blassem Biotit, muscowitgneissartig, bei Endersgrůn, und zwischen 

Reihen und Půrstein (biotitreich), am nordlichen Abhang der Schónburg bei Klósterle, 
bei Weipert und Sehmiedeberg, am Schweiger oberhalb Platz, unterhalb Troschig 

gegen Nokowitz, bei Stolzenhan bei Górkau. Bei Weipert kommen glimmerreiche 
solche Gesteine vor, bei welchen sich Glimmerháute um die einzelnen rundlichen 

Feldspathaugen legen. Im Bahneinschnitt unter der Pressnitzer Strasse sind die 

Kórner sehr klein, beim Weissen Hirsch nordóstlich von Weipert sind die Kórner 
etwas grósser und das Gestein hiedurch Glimmerschiefergneiss áhnlicher. Mit 

weniger zusammenhángenden, gegen Feldspath und Auarz der Menge nach mehr 

zurůcktretenden Glimmerlamellen ausgestattete Gneisse, die durch ein etwas rege- 

loseres Auftreten der Gemengtheile einen Uibergang zu den Granitgneissen bilden, 

sind die vom Lauschhůbel bei Kienhaide, sowie die róthlichen feldspathfůhrenden 

bald feiner, bald grobkórnigeren Gneisse von Můglitz, Ebersdorf, Streckenwald, 

Tellnitz, die anderseits wieder in die spáter zu erwáhnenden Graupner Gneisse úber- 

gehen. Im Graupner Gneisse selbst kommen Partien vor, welche eine undeutliche Schie- 

— ferung und dadurch ein graniteneissartiges Aussehen erhalten, z. B. um den Maria- 

scheiner Calvarienbero. Eigenthůmliche, an die biotitreicheren Gesteine von unterhalb 

Reihen erinnerde, aber fast dichte, und so den Uibergang zu dem dichten Gneisse 

bildende Gneisse treten unter dem Reischberg bei Kretscham und Faberhůtten auf. 

- Das Gestein ist dunkelgrau und enthált noch mehr dunklen Biotit als der Reihener 

— Gneiss, lásst aber die grauen kórnigen Zwischenlagen doch deutlich erkennen. 

-— Noch dichter und eigenthůmlicher ist eine Ausbildung, in welche ganz lokal der 

© Klostergraber und Krinsdorfer Gneiss úbergeht. Der Biotit ist nur als eine grůn- 

liche, chloritartige Masse durch die feinkórnice Masse vertheilt, in welcher stellen- 

— weise selbst die Schieferstructur verschwindet. Der Muscowit hingegen bildet důnne 

© Lagen oder vereinzelte, zerstreute Bláttchen. Dazwischen treten Kiespartikel auf. 
- Das Uibergehen des gewóhnlichen Gneisses in letzteren lásst sich selbst an Hand- 
stůcken wahrnehmen. 

B) Flaseriger Hauptgneiss. Die aus Muscowit und Biotit beste- 

- henden Glimmerháute bilden mehr weniger gestreckte Partien, zwischen welchen 
- aus Feldspath und Auarz bestehende kórnige Zwischenlagen hervortreten. Letztere 

© haben ebenfalls eine gestreckte, dabei linsenfórmige Gestalt. Háufig treten in diesen 
Linsen gróssere Orthoklasindividuen auffállie hervor. Die Schieferungsfláchen sind 

Ě mit mehr weniger ausgebreiteten Glimmerháuten streifenweise iberzogen, zwischen 

* welchen die Feldspathlagen ebenso hindurchtreten, was namentlich das charakteri- 

- stische flaserige Aussehen hervorruft. Auf den Auerbrůchen dagegen tritt der Glim- 

- mer zurůck, indem er zwischen den scharfmarkirten Feldspath-Auarzlinsen mehr 

- oder weniger zusammenhángende dunkle Linien oder schmale Streifen bildet. Die 
v hierher gehórigen Gneisse sind sehr variabel und lassen sich, je nachdem die 

- mineralischen Elemente in grósseren oder kleineren Massen und Individuen hervor- 
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treten, in lang- und breit-, grob-, gross-, kurz-, fein-, kleinflaserige, schuppig- 
flaserige Abarten unterscheiden. 

a) Flasergneiss, lang-, breit- und grobflasericer Haupt- 

oneiss (langflasericer zweiglimmriger Gneiss und Flasereneiss 

der sáchs. Landesgeologen.) Die Glimmer bilden lange und breite Haute, 

in denen Biotit und Muscowit bald vermengt, bald getrennt, meist flach liegende 

Lagen bilden. Der weisse, zuweilen auch róthliche Orthoklas bildet mit Guarz ein 

kórniges Gemenge, das háufig in der Mitte ein oder mehrere gróssere Orthoklas- 

kórner hervortreten lásst. Der nicht selten vorhandene Plagioklas ist trůbe und 

gelblich oder matt weiss gefárbt. Vom Zinnbusch bei Weipert, Ulmbach, Raizen- 

hain, bei Šebastiansberg, Bárenalleeberg, Kallich, Natschunethal, Feueressenberg, 

Kleinhan, Rudelsdorf, Katharinaberg (mit rothem Feldspath), Platten, Bernau bei 
Komotau, Stolzenhan bei Górkau. 

b) Augengneiss (knotiger Zweiglimmergneiss, Augencgneiss 

d. s.Le.) Die lenticularen Feldspathindividuen nehmen zuweilen in einem betráchtlichen 

Grade an Dicke zu, wodurch diesélben einen mandelfórmigen GAuerschnitt erhalten. 

Von dunklen, sich dicht anschmiegenden Glimmerháuten umrahmt, treten diese 

lichten Feldspathknoten augenfórmig aus der dunklen Gesteinsmasse hervor. Die- 

selben sind bald háufiger, bald nur vereinzelt vorhanden. Namentlich im ersteren 

Falle kommen zahlreiche Uibergánge zur vorher genannten Varietát vor. Schón 

entwickelt an der Landeserenze nordlich von Weipert (im Zinnbusch), bei Kien- 

haid, bei Ulmbach, Rodenau-Bernau, Uhrissen bei Górkau. 

c) Grossflasericger (Haupt-) Gneiss (Riesengneiss d.s. Lo.). Im 

Gneiss liegen zahlreiche, bis 6 Ctm. grosse Orthoklas- und bis 2 Ctm. messende 

Ouarzkórner, durch welche die Glimmerflasern auseinander gedránet werden, und 

eine mehr weniger regellose Lage annehmen, so dass der schiefrige Charakter in 

einzelnen Handstůcken wohl verwischt werden kann. Der Orthoklas ist weiss, zu- 

weilen auch róthlich, verwittert matt, gelb, háufie randlich mit Plagioklas ver- 

wachsen. Durch einen stárker hervortretenden Parallelismus der Glimmerlagen geht 

das Gestein in Flaser- bez. Augengneiss úber: Kuppen des Bernsteines bei Eisen- 

bere, Hůbladung bei Kleinhan. Ein feldspathreicheres, glimmerármeres, granitartiges 

Gestein findet sich oberhalb der Rabenmůhle an der Strasse von Kommotau ber 

Bernau nach Kallich. Im grossflaserigen Gneiss von der Mahlermůhle zwischen Ka- 

tharinabere und Brandau tritt der Muscowit stark zurůck und der Orthoklas hat 

einen bláulichen Schimmer. 

d) Schiefrie- schuppiger Flasergneiss. Die Gesteine, welche ich 

unter diesem Namen zusammenfassen will, sind zunáchst durch ihr durchwegs sehr 

diůnnbláttriges, schiefriges Gefůge auffállig. Auf den Schiefer- und Pruchfláchen 

treten die oben beschriebenen Charaktere der Flasergneisse hervor, doch sind die 

Flasern bald kůrzer, bald lánger, und nie von der Ausdehnung wie beim Lang- 

flasergneisse. Beide Glimmer sind in nur kleinen Schippchen ausgebildet, in Folge 

dessen haben die Lagen derselben keinen so lebhaften Glanz, wie bei den oben 

genannten Abarten, sondern dieser ist mehr perlmutter-seidenartig, áhnlich wie er 

bei den streifigen Muscowiteneissen háufig vorkommt. Selbstverstindlich sind auch 
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die Feldspath-Auarzflasern sehr flach, fast lamellenartig, es kommen aber da- 

- zwischen immer einige gróssere bez. breitere Linsen vor, welche áhnlich wie die 

- des Langflasergneisses ausgebildet sind. Solche geben dann dem Gestein ein augen- 

© gneissartiges, allerdings im Gegensatze zu diesem, kleinkórniges Aussehen. 
3 Vorwiegend kommen diese Gesteine in der Umgegend von Komotau vor; 

-an der Bahn čstlich vom kleinem Purberg und weiter bis zum Eingang in den 

| Assiggrund, sodann sidlich von Platten an der Komotauer Strasse, im Toltsch- 
- grunde bei Górkau unterhalb Weingarten. Weiter ostwárts kommen sie noch immer am 

Fusse resp. unteren Abhange des Gebirges bis Johnsdorf vor, auch auf dem Schwarzen- 
-bere něrdl. von Oberleutensdorf finden sie sich. Sie gehen in den kurzflaserigen 

Gneiss úber, von dem sie nur durch Beschaffenheit des Glimmers besonders ver- 

schieden sind. 

e) Kurzflaseriger Hauptgneiss. Zum Unterschiede vom Langflaser- 

gneisse ist dieser Gneiss nur mit kurzen Glimmerlagen ausgestattet, daher treten 

auf den Schieferfláchen die Feldspath-Auarzlagen in kůrzeren und verháltnissmássie 
"kleineren Zwischenráumen hervor © Die Ansicht der Auerbrůche ist von der der 

úbrigen Flasergneisse nicht wesentlich verschieden. Das Gestein variirt úbrigens 

in Hinsicht auf die Menge des Glimmers. Die weniger Glimmer fihrenden sind 

deutlicher geflasert, zuweilen schwellen in diesen die Feldspath-Auarzlagen an, 

wodurch die Schieferung undeutlicher, graniteneissartiger wird. Wenn in diesen 

Gneissen die Glimmerbláttchen kleiner werden, gehen sie in die vorherbeschriebenen 

Gneisse úber. (zesteine dieser Art treten óstlich von Gebirgsneudorf gegen Ein- 

siedel, Góhren, Launitz bei Oberleutensdorf, auch bei Langewiese ober Ossege auf. 

Zwischen Einsiedel und Goóhren finden sich sowohl Uibergánge des Gesteines in den 

| Granitgneiss wie in den schiefrig schuppigen Flasergneiss. Auch Gesteine aus der 

|  Gegend von Graupen und Mariaschein sind hierher zu rechnen. 

: Die glimmerreiche Abzweigung des kurzflaserigen Hauptgneisses zeigt den 

Unterschied der Beschaffenheit der Schiefer- und Bruchfláchen in ganz auffallender 

| Weise. Erstere sind meist ganz mit zusammenhángenden Háuten aus Biotit und 
Muscowit úberzogen. Hiebei sind die einzelnen Individuen so durcheinander gestreut, 

(dass die Muscowitbláttchen háufig eine schráge oder guere Lage zum Biotit ein- 

(nehmen. Gewóohnlich herrscht der Biotit bedeutend vor, und giebt dem Gesteine 

| eine ausgesprochene graue Farbe. Der Feldspath ist meist weiss oder gelblich, 

aber auch róthlich bis lebhaft roth gefárbt oder zweifarbig. Zu den glimmerreichen 
Kurzflasergneissen rechne ich die Gesteine, welche mit Langflasergneissen zwischen 

Brandau und Katharinabere vorkommen, dann die Gneisse von Georgendorf nord- 

(westlich von Fleyh, Gneisse aus dem Deuzendorfer Grund vom Ostabhang der 

"Stromnitz, des Dreiherrnsteines bei Klostergrab, die Gneisse von Obergraupen und 
„vom Schauplatz bei Ebersdorf bis heriber gegen Kulm. 

| C) Granitgneiss. Gneisse, bei welchen durch eine regellose Lagerung 
der Glimmerbláttchen die schiefrige Structur ganz und gar verwischt erscheint. Ich 
stelle diese Gruppe den úbrigen beiden Abarten des Hauptgneisses gegenůber, weil 
'sie beide in ihren Extremen in Gesteine iibergehen, welche wiederum durch die 

|gemeinsame Eigenthůmlichkeit des regelloskórnigen Gefiges vereint sind, beide 

Gruppen in dieser dritten daher zusammen kommen. 
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Die hierhergehórigen Gneisse treten nur untergeordnet auf. Im Handstůck, 

u 

nine 

selbst im Block kann man nur einen Granit vor sich sehen, die Zugehórickeit zum | 
Gneiss wird nur durch die nachweisbaren Uibergánge ersichtlich. Man kann grob-, 
mittel- und feinkórnice Granitgneisse unterscheiden. 

Grobkórnigcer Granitgneiss von Gebirgs-Neudorf bei Ka- 

tharinabere. Das Gestein besteht aus bis 2 Ctm. grossen bláulichgrauen, lebhaft 
olinzenden Orthoklaszwillingen, einem bráunlichen, áusserst fein zwillingsgestreiften 
Plagioklas, rauchgrauen, fettelánzendem (Auarz, vielem pechschwarzen Biotit und 

nur sparsamen Muscowit, welche Elemente regellos durcheinander geworfen sind. 

Wie bei dem grossflaserigen Gneiss von Kleinhan ist auch hier der Plagioklas mit 

dem Orthoklas randlich verwachsen. Dasselbe Gestein, jedoch mit reichlichem milch- 

blauen Auarz fand ich auch bei der Mahlermůhle unter Katharinaberg, wo sich 

dann auch Uibergánge zum grossfiaserigen Hauptgneiss | in dem weiter vorn beschrie- 

benen grossflaserigen Gneiss vorfinden. 

Mittelkórniger Granitgneiss. Derselbe Graniteneiss, jedoch viel 

kleinkórniger, daher wenigstens die vorerwáhnte Abart die Bezeichnung rechtfer- 

tigen lásst, findet sich vereinzelt zwischen Einsiedel bei Katharinaberg und von 
da in einem Zuge úber Góhren bis zum Eingang in den Rauschengrund bei Ober- 

leutensdorf.  Háufig erscheinen hier schon die Plagioklase stark zersetzt und ge- 

trůbt, das Gestein selbst durch Eisenoxydhydrat, welches wohl aus Oxydul hervor- 
oegangen ist, mehr weniger gelb gefárbt und dabei stark aufgelockert. Diese 

Gesteine sind ebenfalls ganz eranitartie ausgebildet, und um so auffálliger, als sie 

stellenweise Einlagerungen von deutlich schuppigschiefrigem Gneiss enthalten, die 

man fůr Einschlůsse halten kann. Es kommen aber zwischen Einsiedel und Gohren. 

9anz unzvweifelhafte Flasergneisse vor, welche genau dieselben Einlagerungen wie 

die fraglichen Granite, úberdies auch dieselben Bestandtheile haben, und nur durch 

ihren schiefrigen Charakter vom letzteren Gesteine unterschieden sind, daher auch 

hier der Zusammenhang zwischen beiden hergestellt ist. Vereleiche auch Reuss, 

Geognostische Škizzen aus Bohmen I. p. 3: „Im Rauschengrund úberceht der grob- 

flaserige Gneiss in deutlichen grosskórnigen Granit, welcher Partien eines glimmer- 

schiefrigen Gesteines einschliesst. BŠelbe kónnen nicht fůr eingehůllte Fragmente. 

celten, da sie nicht scharf abgeschnitten sind, sondern allmáhlig in die umgebende 

Masse verfiiessen.“ 

An accessorischen Gemencgtheilen, welche makroskopisch hervor- 

treten, ist der Hauptgneiss sehr arm. Sehr selten nur begegnet man einzelnen 

schwarzen Turmalinkrystallen, Granat kommt auch hie und da vereinzelt vor, Kry- 
stalle von Muscowit in rhombischen, kurzen Sáulen beobachtete ich einmal im kurz- 
flasericen Haupteneiss an der Landesgrenze náchst dem sáchs. Dorfe Oelsen bei 

Peterswalde. Als Ausscheidungen in Gesteinslůcken kommen Orthoklas- (bei Grau- 
pen), háufiger Auarzknauern vor. U. d. M. ándert sich das makroskopische Bild 

des Haupteneisses nicht. Wie man schon mit freiem Auge wahrnimmt, sind auch 
die Glimmer mikroskopisch verschieden ausgebildet. Der Biotit meist in grósseren 
rundlich ausegefranzten Bláttern vorhanden, der Muscowit hingegen nicht selten ein 

Gewirr kleiner nicht scharf begrenzter Bláttchen. Der Auarz ist immer kórnig, 
háufig zwillingsartie zusammengesetzt. Der Plagioklas ist háufiger vorhanden, als 
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- man mit freiem Auge zu unterscheiden vermag. Er zeigt fast durchwegs eine ausser- 

- ordentlich feine Zwillingsstreifune.  Vielfach ist er vom Rande her trůbe und zer- 

setzt, und nur noch in der Mitte der Partie kenntlich gestreift. Es wechseln auch 

- frische und getrůbte Zwillingslamellen ab. Auffálliger Weise ist er der Tráger von 

ot massenhaft vorhandenen Einschlissen (Plagioklas im Granitgneiss von Góhren), 
> Muscowitbláttchen, Apatit- und Rutilnadeln, auch kleine Granaten finden sich darin. 

© Diese Einschlůsse sind oft so klein, dass sie selbst bei einer starken Vergrósserung 

-bei gekreuzten Nicolen nur als feine farblose Leistchen und Půnktchen aus der 

: jE Shotumusne hervortreten. Diese Eigenschaft des Plagioklases jedoch, die sich 

in allen untersuchten Hauptgneissen wiederholt, ist nach meiner Ansicht ein gutes 
Ě " Hilfomittel die granitartigen Formen vom wirklichen Granit zu unterscheiden. Es 

ist mir wenigstens kein Granit bekannt geworden, welcher eine derartige Beschaf- 

fenheit seiner Plagioklase hátte erkennen lassen.  Ausserhalb des Plagioklases 

-kommen rundliche Apatitkórnchen, róthliche Granathexagone und Rutilnádelchen 

mit Ausnahme des ersteren nur sparsam vor, ebenso auch bláuliche oder grůnliche 

Turmalinsáulchen. In manchen Gneissen, die sich schon dusserlich durch ein mattes 

"Aussehen und eine grůnliche Fárbung ihrer Glimmerpartien bemerkbar machen, ist ' 

der Biotit wenigstens theilweise in eine chloritartige Masse zerlegt (Flasergneiss 

-von der Leopoldsmůhle bei Georgendorf). 

i: Der Hauptgneiss ist ein durchwegs wohlgeschichtetes Gestein. Die Eigenart 

der archáischen Gneisse, lenticulare Massen zu bilden, ist im Grossen nur schwer 

zu úbersehen, lásst sich aber im Kleinen hie und da, namentlich bei dem Zusam- 

menvorkommen mit anderen Gneissen gut beobachten. (An der Bahn zwischen Neu- 

„geschrei und Weipert.) Der Gneiss sondert zumeist plattig bis dickbankig ab. Es 

 hánst dieses immer von der Textur des Gesteines ab. Die Felsenformen des Gneisses 

"sind meist mauer- und pfeilerfórmig. Die mittel-feinkórnigen Gneisse widerstehen 
der Verwitterung im stárkeren Grade, und sind von den Kluftfláchen der Schiefe- 

Tung entsprechend angenagt. Die bei den Graniten vorkommenden wollsackfórmigen 

| Felsformen kommen nur annáherungsweise auch bei den grobkórnigeren Haupt- 

| gneissen vor. Der grossfiaserige Gneiss kommt in innigem Zusammenhange mit 

| Flasergneiss vor, und bildet in diesem mehr weniger lang gezogene oder aufge- 

bláhte Linsen. Diese bleiben nach der Verwitterung als dickbankiges Block- oder 

| Haufwerk mit sehr rauher, narbigen Oberfláche zurůck. Auch der grobkórnige 
"Granitgneiss von Neudorf bildet máchtige rauhfláchige Kugeln, welche aus dem 

| Flasergneiss ausgewittert úber den Boden hin verstreut liegen. — Im Ganzen sind 

| auffállige Felsformen im Hauptgneiss nicht háufig. Als solche wáren aufzufůhren: 

Die aus máchtigen Platten aufgebauten Felsgruppen im Zinnbusch bei Weipert, die 
| aus grossflaserigen Gneissen bestehenden Felsmassen Hůbladung bei Kleinhan, die 

„wild durcheinander geworfenen, riesenhaften aus flaserigem und srásk 

-Gneiss bestehenden Felsen der Bernsteinkuppe und die Felsen des Draxelsberges bei 
| Eisenberg. Auf dem Absturze des Erzgebirges nehmen die Hauptgneissfelsen vor- 
| Wiegend die Gestalt máchtiger, abgebrochener, meist steil aufgerichteter Schollen 
j an; so die Felsen am Abhange des Kapuzinerhauberges zwischen Eisenberg und 

: Obergeorgenthal, die Haselsteine bei Einsiedel und der malerische Todtenstein in 

(Graupen. Bei weitem vorwiegend ist eine sanft ansteigende flachkuppelfórmige 
4* 
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Gestalt der aus Hauptgneiss aufgebauten Gebirgstheile, ohne irgendwelche auffállige © 

Hervorragungen. M 

Durch die Verwitterung wird aus dem Gneiss der Feldspath und mit oder 

nach diesem der Glimmer frůher fortgefůhrt als der Auarz. Die Folge hievon ist, © 

dass Gneissfelsen nicht selten von eigenthůmlichen zelligen oder wabigen Guarz- 

háuten úberzogen sind, welche aus den nach dem Auswittern der úbrigen Bestand- 

theile zurůckgebliebenen Ouarzlamellen entstanden sind. Wie schon oben erwáhnt, 

ist die Aussenfláche der aus grossflaserigem Gneisse bestehenden Felsmassen ganz 

besonders rauh genarbt, da die grossen Feldspathindividuen der Auswitterung viel 

weniger Widerstand leisten als die úbrigen Bestandtheile und herausfallen. 
2. Dichter Gneiss. 

Ein ganz eigenartiges, in seinem Aussehen von den úbrigen verwandten 

abweichendes Gestein ist der dichte Gneiss. Seine Zugehórigkeit zu den Gneissen 

úberhaupt vermag nur das Mikroskop zu erweisen, abgesehen von dem wohl auch 

berůcksichtigenswerthen Umstand, dass derselbe stets in Gesellschaft von echten 

Gneissen vorkommt. Die Thatsache, dass er an verschiedenen Orten mit Muscowit- 

gneiss innig verknůpít vorkommt, reicht allein nicht aus, da ja letztere auch mit 

echten Glimmerschiefern wechsellagern. Nach dem áusseren Ansehen allein wůrde 

man wohl die Ansicht der dlteren Petrographen berechtiget finden kónnen, in 
diesem Gesteine einen Phyllit, oder sogar eine Grauwacke zu sehen. Jokély 

hat die einen hierher gehórigen Gesteine so bezeichnet, und ebenso in die Karte 

eingetragen, und jene Abarten, welche einen deutlich gneissartigen Charakter zur 

Schau tragen, als Gneiss-Phyllit ausscheiden wollen; die zweite, grauwacken- 

ahnliche Form, welche er als ein Analogon des Glimmertrappes der álteren sáchs. 

Geologen ansah, bezeichnete er als „massigen Phyllit“, die deutlich hervortretenden 
Beziehungen zum Muscowitgneiss sah er als Durchbriche desselben von stock- oder 

oaneformiger Lagerung an. Das ist allerdines schwer zu verstehen, wenn man die 

oft sehr důnnen Einlagerungen des Muscowitgneisses im dichten Gneiss bemerkt, 

wie sie bei Doórnthal, namentlich aber am Droschebere bei Ladung unfern Ossege 

zu beobachten sind, und die doch wieder zu máchtig sind, um sie mit dem dichten 

Gneiss zusammen als Gneiss-Phyllit ansprechen zu kónnen. Es kann aber wohl 

heute nicht mehr darauf ankommen, die nicht sowohl aus mangelhafter Beobachtung, 

als aus noch unzureichender und noch unbekannter Untersuchungsmethode hervor- 

gegangene irrige Anschauune hier auf demselben Wege widerlegen zu wollen. 

Von den beiden Formen, unter welchen der dichte Gneiss auftritt, ist die 

eine, abgesehen vorláufig von der sonstigen Beschaffenheit, durch ihre ganz besonders 

hervortretende dinnplattige, schiefrige Štructur auffállig. Darin liegt zunáchst schon 
ein auffállicer phyllitartiger Charakter. Diese Důnnplattigkeit hált entweder fůr 

weitere Fláchen eleichmássie an, so dass man grosse Platten von verháltnissmássig 

geringer, gang gleichbleibender Dicke spalten kann, oder sie beschránkt sich auf 

kůrzere Ausdehnung, d. h. an ihre Stelle tritt ein sehr důnnschiefriges Gefůge. In 

beiden Štructurformen treten sehr háufig die in den Phylliten ebenfalls oft hervor- 
tretenden eigenthůmlichen Erscheinungen des Liánesparallelismus, parallele Streckung 
und parallele Fáltelung auf, letztere nicht selten mit einer úberraschenden Feinheit. 

Die Farbe des Gesteines ist vorwiegend grau, bald heller, bald dunkler; nur in sehr 
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wenigen Fallen, und hier unter besonderen Umstánden, verliert das Gestein ein deut- 

liches feinkórniges Aussehen, worin eigentlich schon ein Unterschied vom wirklichen 

Phyllit liegt. Ein weiterer aber liegt darin, dass man es immer mit deutlich indi- 

vidualisirten Glimmerbláttern zu thun hat, niemals oder nur scheinbar, námlich 

an Druckfláchen, hat der dichte Gneiss jenen cleichmássigen Seidenglanz, den der 

Phyllit besitzt; auch in seinen dichtesten Varietáten kann man, sei es auch nur 

mit der Loupe, die Glimmerbláttchen, u. z. meistens beide Glimmerarten, unter- 

scheiden. Betrachtet man aber beide Bruchfláchen, so wird man, wie bei allen 

Gneissen, die Schieferungesfláche durch die Glimmerbláttchen eglánzend finden, wobei 

sie in den allermeisten Fállen die Fláche ganz und gar bedecken, die Auerbrůche 

hingegen sind matt, und in Folge der hervortretenden Feldspathguarz-Zwischenlagen 

lichter gefárbt als die ersteren. 

Hinsichtlich der Grósse der Glimmerblátter lassen sich ganze Reihen 

herstellen, welche einerseits mit dem wohl und deutlich entwickelten bis 1 Mm. 

grossen Blatte beginnen und anderseits mit dem nur mit der Loupe unterscheidbaren 

endigen. Erstere vermitteln den Uibergane zu den úbrigen Gneissen, letztere jenen 

"zu der zweiten Form der dichten Gneisse.  Wáhrend der DBiotit meist nur durch 

seine dunkle Farbe auffállt, und zumeist in sehr kleinen Individuen auftritt, aber 

der Menge nach gewóhnlich vorwiegt, erlangen die Muscowitbláttchen zuweilen 
eine gróssere Ausdehnung und machen sich dann im Gesteine mehr bemerkbar, 

indem sie durch ihren starken Glanz aus der Unterlage besonders hervorleuchten. 

Zuweilen nehmen auch die Muscowitbláttchen eine Auerstellung gegen den Biotit 

ein (am alten Stollen beim Hassensteiner Fórsterhaus). Sie sind auch zuvweilen 
nur reihen- oder schnurweise ber die Schieferfláchen gestreut. Bei eintretender 

paralleler Streckung machen sie dieselben besonders sichtbar, indem sie nun als 
hellglánzende Striche im Gestein erscheinen. Nur in seltenen Fállen erlangt der 

| Muscowit das Uibergsewicht úber den Biotit; bei dem Umstande, dass letzterer oft 

| stark ausgebleicht ist, kónnen auch biotitreiche dichte Gneisse licht gefárbt erscheinen. 

„Von den sonstigen Bestandtheilen des Gesteines vermag man zumeist nur weisse 
(oder graue, nicht náher unterscheidbare Půnktchen und Streifchen wahrzunehmen. 

(Es kommt aber auch vor, dass die Glimmer im Gemenge zurůckcedránet werden; 

| dann hat das Gestein ein Aussehen, das lebhaft an einen feinkórnigen Granulit, ja 

(auch an einen Sandstein bez. Auarzit erinnert. Die Aehnlichkeit mit ersterem Ge- 

(stein wird noch dadurch vermehrt, dass sich gewóhnlich sehr kleine Granaten im 

| Gemenge bemerkbar machen. Auch diese Ausbildune des dichten Gneisses ver- 

| mittelt den Uibergang zu der zweiten Form desselben. 
|; Hienach kann mán unterscheiden: Důnnblattice, ebenfláichige (Gesteine, 

| deren Schieferfláchen mit mehr weniger deutlichen Glimmerbláttehen bestreut sind. 

"Sie entsprechen den Plattengneissen der sáchs. Landesgeologen. Sie sind am 

'Reischberg, zwischen Platz und Grůn, bei Sebastiansbere, im Assiggrund, dann im 

Kurzen Grund am Droschebere bei Ladung besonders gut entwickelt. Mit schief- 

riger Structur, meist sehr kleinen Glimmerbláttchen, oder grósseren  Muscowit- 

ischůppchen háufig gefáltelt und gestreckt: An der Landesgrenze bei Blechhammer- 
Weipert, bei Kunau, Wenkau bei Klósterle, bei der Bárbalgmůhle unter Hassen- 

'stein, bei Dórnthal, unter Tschoschl, am Farbenhůbl nordostlich von Góhren, dann 



» okáč — oo 

54 
h 

an der Strasse von der Landésgrenze bei Moldau nach Neustadt. Mit durch Druck - 
hervorgebrachten phyllitartig seidenglánzeuden Schieferfláchen, aber deutlichen Zwi- ; 

schenlagen von Feldspath — oft roth gefárbt, bei Dornsdorf im Bahneinschnitt, bei © 

Moldau an der Strasse nach Neustadt, an der Landeserenze bei Kalkofen něrdlich 

von Niklasberg. Letzteres Gestein ist offenbar nahe verwandt mit den Gneissen, 
welche im Riesengrund bei Ossege unter und hinter der Riesenburg anstehen, wo 

sie jedoch vielen rothen Gneiss enthalten und wohl eher als Flasergneisse zu be- 

zeichnen wáren. Mit zurůcktretendem Glimmer und daher im Ansehen an feinkórnigen 

Granulit erinnernde dichte Gneisse bilden Zwischenlagen am Reischberg, bei Dórns- 

dorf im Bahneinschnitt náchst dem Wáchterhause Nro. 36, im Ruhland bei Komotau. 

Dichten Gneiss mit vorherrschendem Muscowit findet man auf den Halden von 

Gottesgab, důnnschiefrig, fast glimmerschieferartig im Bahneinschnitt hinter dem 

Reischbere vor der Station Pressnitz. Den Uibergang in Glimmerschiefergneiss 

bilden die Gesteine des Galgenberges bei Sonnenberg, wie jenen in den flaserigen 

Zweiglimmercgneiss die dichten Gneisse von der Holzmůhle unter Sonnenberg bilden. 
Die zweite Form des dichten Gneisses, welche ehedem mit dem Namen. 

Glimmertrapp belegt worden ist, ist ein feinkórniges, nicht selten jede Spur einer 

Schieferung entbehrendes, zumeist dickplattig oder -bankig absonderndes Gestein, 

dessen meist wenig glánzendes oder mattes Aussehen nebst der Fárbung an gewisse 

feinkórnice Grauwacken erinnert. Von Bestandtheilen kann man mit freiem Auge 

keines, oder nur nach dem hóheren Glanze sehr feine Glimmerbláttchen unter- 

scheiden, unter der Loupe sieht man lichtere und dunklere Kórner, wo das Gestein 

nicht allzu dicht ist, zuweilen vermag man ganz kleine braunrothe Granate zu unter- 

scheiden. Die gewohnliche Farbe des Gesteines ist rauchgrau, háufig erscheinen 

jedoch in der Grundfarbe lichtere, meist grůnlich erscheinende Streifenflecken oder 

Flasern. Man kann schon mit der Loupe erkennen, dass diese letzteren Partien 

biotitármer sind. Es kommen auch Gesteine vor, welche in einer lichteren Grund- 

masse dunklere, biotitreichere Flecken haben. Der grauwackenartige, dichte Gneiss 

kommt fast durchwegs durch Uibergánce mit der plattigen Form verbunden in 

Wechsellagerune mit dieser vor, zwischen Weipert und Pleyl, am Reischberg, bei 

der Bárbalomůhle unter Hassenstein, am Droschebere bei Ladung u. s. w. Mehr © 

unvermittelt findet er sich nordlich von Pressnitz beim „letzten Stich“ als Ein- 

lagerung im Muscowitgneiss, und von da weiter nordlich gegen die Landesgrenze © 

bei Jóohstadt. 
Die mikroskopische Untersuchung des Gesteines lóst zunáchst einen jeden © 

Zweifel ůúber den wirklichen Gneisscharakter desselben. Man sieht, dass man 

es nur mit einem in's Feinkórnige úbersetzten Zweiglimmereneisse zu thun hat, in- 

welchem alle gesteinsbildenden Elemente nahezu von gleicher Grósse sind. (Ganz © 
So, wie schon makroskopisch wahrnehmbar, kann man auch deutlich zwei Formen © 
u. d. M. unterscheiden, wovon die eine durch eine reihenweise, bez. parallele An- v 

ordnung der Glimmerblátter der plattigen, die andere mit regellos verstreutem © 
Glimmer der grauwackenartigen Form des dichten Gneisses entspricht. Die beiden © 

Glimmer verhalten sich meist wie im Haupteneiss, Biotit ist in grósseren, Muscowit 
in kleineren Bláttchen vorhanden, ersterer úberwiegend, letzterer manchmal nur 
sparsam vorhanden. Plagioklas scheint ganz zu fehlen oder nur sehr sparsam vor- 
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- handen zu sein, Orthoklas ist meist in verzwillingten Kórnern vorhanden.  Auch 
der Auarz weicht manchmal sehr bedeutend gegen die úbrigen Gemencgtheile zurůck. 

Als accessorisch konnte ich nur einzelne kleine Granaten auffinden. 
Herr Dr. Sauer hat in dem dichten Gneisse óstlich von Dórnsdorf und bei 

Pleyl Einschlůsse von Geróllen gefunden, wodurch diese Vorkommen den vielge- 

nannten Geschiebe fůhrenden Gneissen von Mitweida in Sachsen áhnlich werden. 

U. d. M. „hebt sich in diesem Falle ein Theil der Gemengtheile gleich fremden 

Einschliůssen von einer feinkornigen Grundmasse ab.“ Durch diesen halbkrystallinen 
Charakter náhern sich diese Gesteine noch mehr den palaeozoischen Grauwacken. 

(Sauer, Erláuterungen der geol. Karte v. Sachsen, Šect. Kupferbere p. 19 ff.) 
Der dichte Gneiss ist ein Gestein, welches vorwiegend mit dem Glimmer- 

schiefergneiss zusammen vorkommt, wiewohl es wenigstens in den oberen Lagen 

des Hauptgneisses nicht ganz fehlt. Auch im Muscowitgneiss des Glimmerschiefer- 

gneisses tritt er in einzelnen Linsen auf. Seine Hauptverbreitung gewinnt er zwischen 
Sonnenberg, Sebastiansbere und dem rechten Gehánge des Assigerundes, wo er fast 

allein vorherrscht. An allen anderen Stellen bildet er nur minder bedeutende, zu- 

weilen mehrfach wechselnde Einlagerungen im (Glimmerschiefergneiss (zwischen 

Weipert und Pressnitz). Eine etwas ausgedehntere Ablagerung bildet er noch nord- 

-westlich von Ossesg am Droschebere und ŠSpitzberg unter Langewiese. Felsen- 

massen aus dichtem Gneiss sieht man nur bei der Kremelmůhle unterhalb Kupfer- 

berg, in der Tschoschler Schlucht, im Assiggrund und zwischen Márzdorf und 

Tschoschl. Im allgemeinen sind es dickbankige, grobpfeilerfórmige Massen. Die wild 

durcheinander geworfenen, unregelmássie gestalteten Felsmassen des „Bósen Loches“ 

unter Márzdorf, durch welche sich der Assigbach scháumend hindurchzwánet, wohl 

eine der wildromantischesten Gegenden des ganzen bohmischen Erzgebirges, ge- 
hóren ebenfalls dem dichten Gneiss an. Im Gebiete des dichten Gneisses aber 

macht sich — der Reischberg ist hiefůr selbst im Belee — die sanft kuppelfórmige 
 Lagerungsform der Gneisse im allgemeinen gleichfalls geltend. 

Eine Anzahl dichter Gneisse wurden der chemischen Analyse unterworfen 

und zwar: I. vom Reischberg, 

I. von Droscheberg unter Langewiese, 

III. von Ruhland bei Komotau, 

IV. von Tschoschl; 
die Ergebnisse sind folgende: I. KL. III. IV. 

Kieselsáure 10:23 1443 6103333 43169 

Thonerde 20-106 12-89 16:87 14107 

Eisenoxyd 192 359 3:09 1:10 
Kalkerde 597 1:84 2:23 0:47 

Magnesia 1.08 1:35 1:04 Spur 

Kali — 253 Spur 1:06 

Natron — DD 438 3:26 
E Mangan 

Geringe Mengen — Mangan Blei 
Titan 

Kupfer 

99-96 100-300. 99-24 10025 
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3. Glimmerschtefergneiss (schtefrigschuppiger Gmeiss d. sáchs. L.-Geol.). 
Der unter dem Namen Glimmerschiefergneiss aufzufihrende zweiglimmrigce 

Gneiss ist ein sehr eigenthůmliches Gestein, das so recht zwischen dem Glimmer- 

schiefer und Haupteneiss mitten innestehend die Charaktere beider miteinander vereint, 

ň ký jk s" 

und so ein wahres Uibergangsgestein zwischen ihnen bildet. Zwar gegen den Glimmer- 

schiefer hátten wir noch eine Form einzuschieben, welche sich an jenen noch inniger © 
anschliesst, und die schon in dem ersten Theile dieses Buches pg. 51 als „Gneiss- 

glimmerschiefer“ beschrieben worden ist, wáhrend der sich mehr an den wohl- 

ausgebildeten Hauptgneiss anlehnende, in diesen direkt úbergehende, eben den Gneiss- 

charakter mehr zum Ausdruck brinst, daher mir der Name Glimmerschiefer- 

Gneiss hiefůr sehr passend scheint. Schon aus diesen kurzen Andeutungen wird 

ersichtlich werden, dass zunáchst zwischen diesen beiden Gesteinen ein so inniger 

Zusammenhang bestehen muss, dass eine scharfe Grenze zwischen beiden kaum 

gezogen werden kann. Nur die angedeuteten Merkmale: der gróssere oder geringere 

Feldspathgehalt kónnen fůr die Trennung in die zwei Gruppen Anhaltspunkte geben. 

Aber auch hierbei wird man nicht allzustrenge verfahren důrfen. Wer immer ein 

von diesen Gesteinen bedecktes Gebiet betreten wird, wird sehr bald in Erfahrung 
bringen, dass feldspathreichere und ármere Gesteine háufig wechseln. Nur der Um- 

stand, dass die ersteren im Gebiete der Glimmerschiefergneisse die úberwiegenden 
sind, wohingegen im Gneissglimmerschiefer das umgekehrte Verháltniss eintritt, 

kann einigen Anhalt fůr die Abgrenzung der Gesteinsgebiete an die Hand geben. 

Der Glimmerschiefergneiss ist ein Gestein, welches man nach dem ersten 

Anblick ohneweiters den Glimmerschiefern zuweisen móchte, es ist auch von Jokély 

als solches in die Karte eingetragen worden. Hiezu ciebt die ausgezeichnete kurz- 

schiefrige Štructur und der grosse Glimmerreichthum Veranlassung. In allen Fállen 

findet man die Schieferungsfláche mit grossen zusammenhángenden Glimmerháuten 
oder mit dicht zusammengelegten Glimmerschuppen bedeckt. Die Schieferung ist 

in seltenen Fállen eben, meist ist sie runzelig, grubig, auf- und abgebogen. In Folge 

seines Glimmerreichthums ist das Gestein oft bláttrig, weich, kurzbrůchie. Die 

Farbe ist grau, und vorwiegend sind es lichtere Těóne, in welchen das Gestein ge- 

fárbt ist. Dies wird durch den im Gemenge vorherrschenden Muscowit hervorge- 

bracht. Dieser scheint in manchen Gesteinen ganz allein vorhanden zu sein, doch 
úberzeugt man sich bei genauerem Zusehen, dass der Biotit nirgends ganz fehlt. 

Sein scheinbares Verschwinden wird háufig mit dadurch veranlasst, dass dieser 

Glimmer in oberen Gesteinslagen mehr weniger ausgebleicht, daher oft kaum von 
einem Muscovit zu unterscheiden ist. In Gesteinen aus tieferen, namentlich frisch 

anfgeschlossenen Brůchen, wie s. z. die Einschnitte der Bahn nach Weipert dar- 

boten, sind immer beide Glimmer nebeneinander aufzufinden. Sehr háufig sind die 
Glimmerlagen rostig eisenschůssig, und werden nach kurzem Liegen an der Atmos- 

phaere so beschaffen. Die úbrigen Bestandtheile des Gesteines zeigen sich auf den 
Ouerbrůchen. Der weissliche, gelbliche, rothliche, zuweilen grauliche Feldspath er- 

scheint in ausserordentlich flachen Linsen oder Bláttern mit abgedůnnten SŠeiten- 
kanten. Ebensolche bildet auch der rauch- oder perlgraue Auarz. Beide, Feldspath- 

wie Auarzblátter sind der Schieferung entsprechend wellig auf- und abgebogen, 

seltener tritt der Fall ein, dass der Feldspath in kleinen rundlichen oder linsen- 
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fórmigen Kórnern zugegen ist. Der Feldspath ist sehr háufig zersetzt als trůbe erdige 
- Masse vorhanden. Ein nicht seltener Begleiter der Gemengtheile ist der Granat. 

Einzeln eingestreut, bis zur Grósse einer Erbse, zuweilen auch recht háufig dann 

kleiner, hirsekorngross und čfter zusammengedránst findet er sich sehr oft im 

Gesteine. 
Es sind namnntlich zwei Ausbildungsformen des Gesteines vorhanden, eine 

lang- und breitschuppige, und eine kurzschuppige. Das Uibergehen des Glimmer- 

schiefergneisses einerseits in Gneissglimmerschiefer, anderseits in zweiglimmrigen 
Hauptgneiss ist schon erwáhnt worden. Es ist leicht einzusehen, dass nur eine 
Verkleinerung der Glimmer bei einer etwas ebeneren Schieferung den Uibergang 

zum dichten (Platten-) Gneiss bilden muss. Durch besonderen Muscowitreichthum 

ausgezeichnete Gesteine bilden einen Uibergang zum Muscowiteneiss. Solche treten 

auch da auf, wo der Muscowitgneiss Einlagerungen im Glimmerschiefergneiss bildet, 

so dass auch hier nicht immer eine ganz scharfe Grenze zwischen beiden gezogen 
werden kann. 

U. d. M. wird namentlich die zweiglimmrige Natur dieser Gneisse deutlich, 

nachdem der makroskopisch oft weniger erkennbare Biotit sich nun in grósserer 

Menge vorhanden zeigt. Auch die Theilnahme von Plagioklas wird ersichtlich. 

Aehnlich wie im Hauptgneiss, sind auch hier die Feldspáthe, u. z. auch der 

Orthoklas, oft ganz mit Einschlůssen von Biotit, Muscowitbláttchen, Granat erfůllt. 

Der Glimmerschiefergneiss spielt im Aufbaue des Erzgebirges eine gróssere 

Rolle, indem er im mittleren Theil desselben zwischen Joachimsthal, Weipert, Press- 

nitz, Sonnenberg und Platz mit Muscowitgneissen und dichtem Gneiss, welche ihm 

eingelagert sind, vorherrscht. Uiberall deutlich geschichtet, gegen Verwitterung 

wenig widerstandsfáhie, zeigt der Glimmerschiefergneiss nirgends auffállige, cha- 

rakteristische Felsformen. Die eigenthůmliche vielástige Gestalt der Auertháler auf 

der Sůdseite des Erzgebirges zwischen der Wotsch und dem Hassensteingrund bei 

Kaaden ist wohl auch auf die weiche Beschaffenheit dieses Gesteines zurůckzu- 

fůhren; der hártere Muscowitgneiss ist stehen geblieben, wáhrend der weiche 

Glimmerschiefergneiss herauscespůlt worden ist. Die Reste einer wohl ehemals 

grósseren Ablagerung dieses Gesteines treten zwischen Moldau und dem Fleyher 

Granit in einem nur kleinen Gebiet schollenartig hervor. Auch in der Nachbar- 

schaft des dichten Gneisses finden sich zwischen dem Droscheberg und Langewiese 

bei Ossegg Gneisse, welche man dem Glimmerschiefergneiss zuzáhlen muss. 

2. Einglimmergneisse. 

Gneisse, in welchen Muscowit oder Biotit allein oder doch so vorherr- 

 schend auftritt, dass der zweite Glimmer nur accessorisch daneben vorhanden er- 

 scheint. 

1. Muscowtitgnetss. 

Der Muscowitgneiss besteht aus einem Gemenge von Muscowit, Feldspath 
| und Auarz, wozu accessorisch Granat, Turmalin und Biotit hinzutreten. 

A) Gewóhnlicher Muscowitgneiss, Tafelgneiss. (Kórnig- 

| schuppiger Muscowitgneiss, normaler rother Gneiss der sáchs. 



58 

L.-Geol.) Der gewóhnliche Muscowitgneiss besteht aus einem ziemlich gleich- 
mássigen Gemenge von Muscowit, Feldspath und GAuarz. Die stark glánzenden, 

meist weissen, auch messinggelben bis licht tombakbraunen, zuweilen auch grůn- 

lichen Glimmerbláttchen bilden keine zusammenhángenden Háute auf den Schiefe- 

runesfláchen, wiewohl sie nach parallelen Richtungen gelagert auf diesen besonders 

deutlich hervortreten. Sie sind meist von mittlerer, ziemlich gleich bleibender Grósse. 

Die Feldspáthe bilden mit Auarz kórnige Zwischenlagen. Plagioklas ist schwer vom 
Orthoklas zu unterscheiden, Ersterer ist meist weisslich, oft getrůbt, nach den sehr 

eingehenden Untersuchungen des Herrn Dr. Sauer (a. a. O. Sect. Kupferberg pg. 11) 

vorwiegend Albit. Der Orthoklas ist háufig róthlich gefárbt. Man findet in diesem 
Gneisse in der Regel weder Granat noch Biotit. Ersterer stellt sich vereinzelt in 

den glimmerreichen, den Uibergang zum Granatglimmerfels bildenden Abarten (vom 

der Eulmůhle bei Sorgenthal) ein. Einzelne schwarze Turmaline kommen mitunter 

vor. Die parallele Lagerung des Glimmers bedingt eine ausgezeichnete Spaltbarkeit 

in Platten von oft ganz geringer Dicke, bei betráchtlicher Fláchenausdehnung, wie 

ste in dem Šteinbruche unter dem Hassenstein práchtig aufgeschlossen sind, wo 

die blosgelegte Felswand eine Reihe riesiger, úber 100 [ JMtr. grosser, aufeinander 

liegenden Gneissplatten zeigt. Aehnliche Erscheinungen sieht man auch bei Klein- 

thal nordlich von Půrstein, im Enderserůner Thal, an der Strasse von Kupferbere 

nach Klósterle u. s. w. Die Bezeichnung Tafelgneiss ist nach dieser Eigen- 

thůmlichkeit gewáhlt. 

B) Flasermuscowitgneiss. Als Gegenstůck zu den flaserigen Zwei- 

olimmergneissen sind die flaserigen Muscowitgneisse aufzufůhren. Der hauptsáchliche 

Unterschied vom Tafeleneiss beruht in der streiig flaserigen Anordnung der Be- 
standtheile, beziehunesweise des Muscowites, welcher wieder ganz besonders auf- 

fállig hervortritt. Derselbe bildet nun lángere oder kůrzere aus háutig zusammen- 

hángenden oder einzelnen Schnůren und Reihen bestehende Flasern, dazwischen 

nun wieder die weissen oder róthlichen oder auch weissen und rothen, kórnigen 

Zwischenlagen von Feldspath und Ouarz hervortreten, und selbst das Uibergewicht 

úber den Glimmer erlangen kónnen. Granat, Turmalin und Biotit treten nun háufig 

als accessorische Gemengtheile auf, ebenso macht sich Hámatit im Gemenge recht 

bemerkbar. Analog der Gruppirung der Abarten des Hauptgneisses lásst sich der 

faserige Muscowitgneiss in folgende Unterabtheilungen bringen. | 

a) Flasermuscowitcgneiss, lang-, breit- und grobflaseriger 

Muscowitgneiss. Der Muscowit bildet lange und breite, aus kleinen Individuen 

zusammengesetzte Glimmerháute, welche oft einen ausgezeichneten Linearparalle- 

lismus zeigen. Die Feldspáthe und Auarz verhalten sich wie im Zweiglimmergneiss, 

indem sie flachlinienformice, feinkórnige Zwischenlagen bilden, aus welchen einzelne 

Orthoklaskórner von grósseren Dimensionen hervortreten. Der Orthoklas ist háufig 

rothlich gefárbt. Der Plagioklas weisslich oder graulich, oft trůbe. Biotit ist háufig 

und nicht selten sehr reichlich vorhanden, ebenso kommt Turmalin und Granat 

0ít vor. | 
Streifiger Flasergneiss, streifiger Muscowiteneiss, mit breiten und langen 

Glimmerflasern und ebensolchen Feldspathguarzzwischenlagen, den Uibergang zum 

Tafelgneiss vermittelnd: zwischen Oberhals und Schmiedebere, von Kleinthal gegen 
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den Hohen Stein. Streifiger eranatreicher Flasergneiss mit kůrzeren Feldspath-Ouarz- 
lagen, roth geflammt durch gestreckten Granat mit vereinzelten Turmalinkrystallen: 

Rummelbachthal úber dem Granulitgneiss, unter den Kehrháuseln, unter Hassen- 

stein. Turmalinreicher Muscowitflasergneiss mit weissem und rothen Feldspath und 

auf die Schieferfláchen gestreuten zahlreichen Turmalinkrystallen, zwischen Grůn 

und Hagensdorf bei Deutsch-Kralup. Die hier namentlich beim Bráuhauskeller 

herumliegenden grossen Gneissplatten haben ein ganz eigenthůmliches Aussehen, 

indem die vielen flachen Turmalinkrystalle, welche auf den Schieferfláchen liegen, 

wie verkohlte Pflanzenstengel aussehen.  Biotitfůhrender Muscowitflasergneiss mit 

grósseren Biotitflasern. Die Individuen beider Glimmer sind sehr klein, in den 

Flasern tritt eine deutliche Streckung hervor: Im Kremsiger Gebirge zwischen 

Pressnitz und Jóhstadt und in der Umgebung des Hassberges. Der Stengel- oder 

Holzeneiss von Christophhammer nordlich von Pressnitz, in welchem sámmtliche 

Bestandtheile einer linearen Streckung so unterworfen sind, dass die Schieferungs- 

fláchen buntbandstreifig erscheinen, gehórt ebenfalls hierher. Grobflaseriger Musco- 

witflasergneiss mit dicken linsenfórmigcen Feldspathflasern, háufig reichlich biotit- 

fůhrend. Der Feldspath ist weiss oder róthlich. Mit vielem weissen Feldspath und 

wenig Auarz: Von der Landesgrenze bei Christophhammer, vom Karlshof bei Press- 

nitz, von Boxerůn nórdl. von Wotsch. Mit vielem Bliotit, zuweilen durch Azurit blau- 

gefárbtem Glimmer, róthlichem Feldspath: Vom Sůdabhange des Hassberces óstlich 

von Pressnitz. Mit rothen und weissen Feldspáthen, sehr viel Turmalin enthaltend 

von der Sůdwestseite des Hassberges.  Auarzreich mit vielem Biotit und rothem 

Orthoklas aus dem Rummelbachthal zwischen Kleingrůn und Endersgrůn. Ebenso, 

jedoch mit mehr Muscowit und sehr grossen Orthoklasindividuen dem grossflase- 

rigen Haupteneiss hiedurch áhnlich von der Engelsburg bei Pleyl. 

Zu den flaserigen Muscowiteneissen gehóren auch jene, welche wir in dem 

dichten Gneisse im Komotauer Erzgebirge, dann am Droscheberce bei Ladung 

finden. Wechsellagernd mit dichtem Gneiss treten bei Dórnthal an der Bahn flase- 

rige Muscowitgneisse auf, deren róthliche bis fleischrothe Feldspathguarzlagen von 

dichtem, felsitischem Gefůge úberwiegen, zwischen welchen der Muscowit nur diůnne, 

weisse, bez. graustreifige Háute bildet. Bei Tschoschl und in der Tschoschler Schlucht 
- dist das Gestein deutlicher gneissartig gefůgt, es nimmt z. Thl. den Charakter des 

schiefrig schuppigen Flaser-Haupteneisses an, entspricht aber bis auf sein důnn- 

bláttriges Gefůge den streifigen Flasergneissen von dem Kremsiger Gebirge. Auch 

der auffállige Linearparallelismus dieser Gesteine macht sich hier wieder bemerkbar, 

indem um Tschoschl, namentlich in der Schlucht, flaserige Muscowitgneisse mit 

gestreckten Bestandtheilen, worunter auch Gráanat, vorkommen. Als dritte Abart 

dieses Muscowitgneisses muss dann jene Ausbildung angesehen werden, welche als 

Einlagerung im dichten Gneiss am Wege von Grůn nach Wisset und gegen Plass- 

dorf ansteht. Dieser Gneiss hat ein ganz granulitartiges Aussehen. Die vorherr- 

schende Feldspathguarzmasse ist weiss, feinkórnig, durch gestreckte Granaten 

bráunlich gestreift, schiefrig. Es liegen aber noch zahlreiche gróssere Muscowit- 
blátter und ebenso viele braunrothe, gróssere und kleinere Granatdodekačder, die 

keine Streckung erfahren haben, darin eingebettet. Alle drei Gneisse, der von Dórn- 

thal, von Tschoschl und von Grůn erscheinen sohin als verschiedene Modificationen 
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derselben Zusammensetzung. An diese reiht sich nun eine weitere Ausbildung, der 
Muscowitgneiss, welcher im Kurzen Grund und am Droscheberg bei Ladung mit 
dem dichten Gneiss wechsellagert. Die Feldspathguarzmasse ist feinkórnig wie im 

Gestein von Grůn doch róthlich gefárbt. Das Gestein ist weitaus glimmerreicher, 

und zwischen den gewóhnlichen mittelgrossen Muscowitbláttchen treten unseleich 
gróssere bis 2 Útm. Durchmesser erreichende auf, welche verschobenen Krystallen 

anzugehóren scheinen, da auf den Auerbrůchen nach der basischen Spaltbarkeit 

auseinander geschobene dickere Lagen derselben vorkommen. Daneben treten bis 

erbsengrosse, braune, undurchsichtige Granaten auf. — Ein ganz áhnlicher, jedoch 

nicht im dichten, sondern im kurzschuppigen Haupteneiss auftretender Gneiss findet 

sich in der Gegend von Kulm vom Geiersberg bis nach Tellnitz und Nollendorf. 

Das róthlich und weissstreifige kleinkórnige Gestein enthált muscowitreiche Lagen, 

in denen einzelne bis úber 2 CČtm. grosse Blátter auftreten. Háufig treten gróssere 

kurzsáulenfórmige Muscowitkrystalle deutlich hervor. Bekannt sind namentlich die 

schónen Vorkommen von Liesdorf bei Kulm, wo diese Krystalle die Grósse eines 

Fingergliedes erreichen. Daneben erreichen die trůben braunen Granaten mitunter 

die Grósse einer Nuss. — Als glimmerreichen Muscowitflasergneiss 

móchte ich ein Gestein bezeichnen, welches ich bei Tůrmaul nordostlich von Górkau, 

leider nicht anstehend, bereits im Bereiche des Haupteneisses fand. Es besteht fast 

ganz aus Muscowit, welcher lange Flasern bildet, zwischen welchen ganz versteckt 

důnne Feldspath- und Auarzlagen auftreten. Eingewachsen in den Muscowit liegen 
vereinzelte Biotit- und Eisenelanzbláttchen. Das Gestein náhert sich dem spáter 

zu beschreibenden Granatelimmerfels sehr, ist aber doch ein zu deutlich entwickelter 

Gneiss, als dass man es mit diesem Namen belegen kónnte. 

b) Augen-Muscowitgneiss. Wie mit dem grobflaserigen Haupteneiss, 

hánst auch eine Ausbildung mit dem flaserigen Musgowitgneiss innigst zusammen, 

in welcher die meist róthlich gefárbten grossen Feldspathlinsen stark aufeetrieben, 

von den sich eng anschmiecenden Glimmerflasern augenfórmig umrahmt werden. 

Die Feldspathaugen liegen oft sehr dicht gepackt, so dass zwischen ihnen kaum 

Platz fůr die úbrigen Bestandtheile bleibt. Sie růcken aber auch weiter auseinander 

und wechseln zuweilen mit flachen Feldspathguarzlagen ab. Das sind sodann die 

Uibergánge zum grobflaserigen Muscowit. Auch der Augengneiss enthált meist beide 
Glimmer und den Biotit oft in recht ansehnlichen Massen. Schón ausgebildet ist 

der Muscowitaugengneiss an der sogenannten Kupferberger Sphynx, dann zwischen 

Oberhals, Orpus und im Pressnitzer Stadtwalde und an den Abhángen des Hassberges. 
c) Kurzflaseriger Muscowitgneiss. Das meist durch Vor- 

herrschen der kórnigen Feldspathguarzmasse licht gefárbte, weissliche oder róth- 

liche Gestein enthált fast ausnahmslos Muscowit in kurzen Flasern, und háufig 

Granat, zuweilen in sehr reichlicher Menge beigeschlossen.  Turmalin kommt in 

einzelnen Krystallen und ganzen Nestern vor. Ihm fehlt die vorzůgliche Plattung 

des normalen Muscowitgneisses, er hat vielmehr meist unebene, rauhe Schiefer- 

fláchen, im ůúbrigen stimmt er mit diesem ůúberein, als Flasergneiss ist er durch 
die Kiůrze seiner Flasern dem kurzflaserigen Haupteneisse wieder analog, und hie- 

durch von den lang- und grossflaserigen Abarten des Muscowitgneisses verschieden. 

Mit dem gewóhnlichen Muscowitgneiss ist er durch Uibergánge háufiger als mit 
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den úbrigen flaserigen verbunden. Glimmer- und granatreicher kurzflaseriger Musco- 

| © witgneiss vom Hutberg bei Wohlau geht in den Tafelgneiss úber, zwischen dem 

Hassberg und Karlshof bei Pressnitz, im Walde zwischen m und Pleyl 

- gegen Sorgenthal, zwischen Oberhals und Kupferbere. Granatreicher, glimmerarmer 

kurzflaseriger Muscowiteneiss aus dem Georgenthaler Grund ober der Grundmůhle, 

"zwischen Góhren und Launitz und im Rauschengrund bei Oberleutensdorf, am 
- Sůdwestabhange der Stromnitz im Riesengrund bei Ossege, Granatarmer, kurzflase- 

„riger Muscowiteneiss: Hinter dem Bahnhof von Weipert, zwischen Arletzgrůn und 

Hůttmesgrůn, mit streifigem Glimmer Reihen bei Půrstein gegen den Kleinthaler 

Grund, Schlossbere Půrstein, den Hollenstein unter Nockwitz, unter dem Kleinen 

Purbere bei Komotau, auf dem Fussweg an der Westseite des Tannichhůbel nach 
Troschig mit Turmalinnestern, zwischen Einsiedel und (Góhren mit einzelnen 

Turmalinen. Reich an Turmalin, fast Turmalingneiss zu nennen sind Muscowit- 

gneisslagen von Oberdorf bei Komotau. 

Hier móchte ich auch des Glimmerschiefer-Muscowitgneisses 

Erwáhnung thun, welcher hinter dem Friedhof bei Gottesgab gegen die Landes- 

grenze, dann bei den Hofbergháusern als Einlagerung in dem dortigen Gneiss- 

glimmerschiefer vorkommt. Das róthliche Gestein hat gestreckte Muscowitflasern, 

- kleine ebenfalls gestreckte Granate und Turmaline. Es náhert sich aber auch 
-durch eine ausgesprochene ebene Plattung dem Tafelgneisse. 

C) Granatglimmerfels, glimmer- und granatreicher, feld- 

spatharmer Muscowitgneiss. Mit dem Namen Granatglimmerfels belegte 

Herr Herm. Můller ein wesentlich aus Muscowit und Granat bestehendes Gestein 

des sáchs. Erzgebirges. Herr Dr. Sauer hat bereits darauf aufmerksam gemacht, 

dass der Name „Fels“ als gewohnliche Bezeichnung eines massig auftretenden Ge- 

steines, zur Bezeichnung eines ausgezeichnet schiefrigen nicht recht angewendet 

erscheint; aber im vorliegenden Falle passt sie doch gut zur Unterscheidung vom 

| granatfůhrenden Glimmerschiefer. Das Gestein besteht fast durchwegs aus parallel- 

| gelagerten Muscowitschuppen, und hat darnach ein ausgezeichnet schiefriges Gefůge, 

-einen sehr lebhaften Glanz und lichte Farbe. Darin treten oft in zahlloser Menge 

braune, bis haselnussgrosse Granaten auf. Auch Turmalin ist háufig in oft betráchtlich 

- grossen Nestern oder einzelnen schwarzen Nadeln und Sáulchen vorhanden. Es 

| kommen aber auch Gesteinslagen vor, welche weder Granat noch Turmalin ent- 
halten. Vom Glimmerschiefer unterscheidet sich der Granatelimmerfels dadurch, 

dass er nur aus dicht zusammenliegenden Glimmerschůppchen, nicht aus zusammen- 

hángenden Glimmerháuten besteht. Mit dem gewóhnlichen Muscowitgneiss steht er 
-durch zahlreiche Uibergánge, welche durch Aufnahme von Feldspathguarzlagen her- 

| vorgebracht werden, aber auch durch Wechsellagerung in innigem Zusammenhang, 

-so dass man den Granatelimmerfels nicht als ein besonderes Gestein, sondern nur 

Cals eine Abart, als Gegenstůck des feldspathreichen Muscowitgneisses aufzufassen 

I hat. Mit bis haselnusserossen Granaten vom Hainzenbusch bei Pressnitz, bei Ober- 

(hals und Orpus unter dem Kupferhůbel bei Kupferbere. Im Kremsiger Gebirge 
zwischen dem Pressnitzthal und Jóhstadt. 

D) Granitartiger Muscowitgneiss, in welchem durch eine regel- 

"lose Lagerung der Gemengtheile die Schieferstructur verwischt ist, kommen nur 
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ganz untergeordnet hie und da, wie z. B. bei Unterhals vor, auch in der Tellnitz 
finden sich fast nur muscowitfůhrende, ganz einem rothen Granit gleichende Gneisse. 

Als eine ganz lokale Abánderung móge noch der fahlbandartigce 

Muscowitgneiss genannt werden, welcher Einlagerungen im Zweiglimmereneiss 

bei Liesdorf und Hintertellnitz macht. Das Gestein ist námlich ganz und gar von 

Kiesen durchsetzt wie ein echtes Fahlband. Diese werden durch die Tagwásser 

zersetzt, und geben dann dem Gestein ein rostiges Ansehen, wodurch sie ebenfalls 

den skandinavischen Fahlbándern áhnlich werden. 

U. d. M. ndert sich das makroskopische Bild der Muscowitgneisse nicht 

wesentlich. Die Bestandtheile, welche sich mit freiem Auge schon unterscheiden 

lassen, finden sich hier wieder. Das Aufreten des triklinen Feldspathes wird 

deutlicher, da die Zwillingsstreifung leichter auffindlich ist, und man sieht, dass 

dieser Feldspath ein regelmássie vorhandener Gemengtheil ist. Im Gegensatze zu 

den Plagioklasen des zweiglimmrigen Gneisses zeigt er seltener Einschlůsse von 

fremden Mineralien. Granat und Turmalin zeigen sich verbreiteter, als man nach 

-dem makroskopischen Verhalten schliessen sollte. Vorwiegend ist es der Muscowit, 

welcher reich an mikroskopischen Einschlůssen von Turmalin, Granat, Eisenglanz, 

Rutil und Apatit ist. Eisenglanz macht sich wohl hie und da makroskopisch durch 
seinen Metallelanz und den rothen Strich bemerkbar.  Mikroskopisch erscheint er 

meist als starkglánzende Bláttehen von runder Form, welche im durchfallenden Licht 

blutroth erscheinen. Das reichlichere Vorhandensein dieses Minerales, das stellen- 

weise auch wohl in grósseren Partien ausgeschieden sein kann (an der Josefizeche 

im Kremsiger Gebirge), verursacht úberhaupt die oft hervortretende rothe Farbe 

des Gneisses (Gesteine des Hassensteingrundes). Rutil und Apatit treten in Form 

feiner Nadeln, erstere gelblich, manchmal nach der Zwillingsverwachsung kniefórmig, 

letztere wasserhell auf. Herr Dr. Sauer hat gefunden, dass in den glimmerreichen 

Gesteinen Granat, Rutil und Eisenglanz, in den guarzreicheren der letztere allein, 

Apatit in allen nur sparsam vorhanden ist. 

Der Muscowitgneiss ist ebenso wie der Zweiglimmergneiss ein wohlge- 

schichtetes krystallinisches  Schiefergestein.  Dessen scheinbar gangfórmige Lage- 

rungsformen sind schon weiter oben besprochen worden.  Háufiger als beim Zwei- 

olimmergneiss machen sich bei ihm kleinere, ja sogar sehr kleine Lenticularmassen 

geltend. Aber auch die Ablagerungen, welche sich iiber gróssere Gebiete erstrecken, 

haben diese Lagerform. 

Dass der Muscowitgneiss keinem bestimmten Horizont angehort, sondern 

wechsellagernd mit anderen Gneissen, ja selbst mit Glimmerschiefer verschiedenen 

Alters ist, wurde schon vor lángerer Zeit von Herrn Herm. Credner nachgewiesen. 

Im bohmischen Erzgebirge tritt der Muscowitgneiss vorwiegend vergesellschaftet 
mit dem Glimmerschiefergneisse, und an der Grenze gegen den Hauptgneiss auf. 

So im ersten Falle zwischen Oberhals-Kupferberg und dem grossen Spitzberg bei 

Pressnitz, auf dem Sidabhang des Erzgebirges aus der Gegend von Joachimsthal 
bis gegen den kleinen Purberg bei Komotau in mehren langen Zůgen. Von Nord- 

westen her tritt aus Sachsen úber das Kremsiger Gebirge eine máchtige Muscowit- 
oneissmasse herůber, welche im Nordosten von Pressnitz bis an die Krimer Haide 
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-in den Neudorferrůcken fortsetzt. Fast sámmtliche Abarten des Muscowitgneisses, na- 

- mentlich die grossflaserigen, kommen hier vor. Weiter gegen Osten treten zwischen 

- Komotau und Tellnitz nur noch untergeordnete streifenweise Muscowitgneisslager auf. 

| 

Die Felsformen sind denen des Zweiglimmergneisses áhnlich. Die grob- 

kornigen Gesteine bilden ebenfalls mauerartige, aus máchtigen Felsenguadern auf- 

gebaute Massen. Am schonsten und einzig in der Art an der neuerer Zeit von den 

den Touristen mit dem Namen „Sphynx“ belegten Felsengruppe an der Strasse 

nach Klósterle unter Kupferbere. Sonst treten diese Massen meist nur in einzelnen, 

allerdines oft riesigen Blócken — Katzensteine, Butterbůchse im Orpuser Walde — 

auf. Die tafel- und kurzflaserigen Muscowitgneisse bilden steilwandige, schroffe 

Felsmassen — der Giegerich'gegenůber Hassenstein, der Hollenstein unter Wisset. 

Der Verwitterung schwerer zugánelich, als die sie begleitenden weichen Zwei- 

glimmergneisse, treten sie aus diesen auch zumeist als felsige Růcken heraus (Ge- 

gend zwischen Steingrůn und dem Půrsteiner Thal, Umgebung der Ruine Hassenstein). 

2. Btotitgneiss. 

Der Biotiteneiss besteht aus einem Gemenge von Diotit, Feldspath und 

Ouarz, wozu accessorisch Granat, Turmalin und Muscowit hinzutreten. 

Einglimmergneisse, welche im Gegensatze zum Muscowitgneisse nur Biotit 

fihren, wie der sogenannte Freiberger Normalgneiss, treten ausserordentlich unter- 

geordnet auf, indem sie innerhalb der zweiglimmrigen Gneisse nur eine Art extreme 

Ausbildung durch den gánzlichen Mangel des Muscowites ausmachen, und keines- 

wegs jene wichtige Rolle spielen, welche dem Muscowitgneisse im Aufbaue des 
Erzgebirges zufálit. 

Die Biotitgneisse sind durchwegs sehr dunkle, graugefárbte Gesteine, mit 

weit weniger lebhaftem Glanze als die úbrigen Gneisse ausgestattet. Der sie chara- 
kterisirende Biotit ist pechschwarz bis dunkel tombakbraun, letzteres namentlich wo 

er schon etwas gebleicht ist. Auffállig ist die Tendenz dieses Minerales, gróssere 

oder kleinere Flecken von ovalem oder linsenfórmigem Umriss zu bilden. Es 

kommen aber auch zusammenhángende Háute davon vor. Die gewóhnlich sehr 

feinkoórnige, aus Orthoklas, Plagioklas und Auarz bestehenden Zwischenlagen haben 

meist eine perlgraue Farbe, nur in grósseren Ausscheidungen werden sie mehr 

reinweiss. Accessorische Bestandheile sind nur sehr sparsam vorhanden. Im Biotit- 
gneisse unter dem Viaduct bei Sebastiansberg kommen granatreiche Zwischenlagen 

vor. Stellt sich Muscowit ein, so bedingt er den Uibergang in den Zweiglimmer- 

haupteneiss. Hinsichtlich ihrer Structur kann man wohl dieselben Unterschiede 

machen, welche bei dem Haupt- und Muscowiteneiss beobachtet wurden, es giebt 

schuppigkórnige, flaserige Abarten, Augengneisse und endlich fast dichte Gneisse. 

Als schuppigkórniger Biotitegneiss wáren Vorkommen aus der Gegend zwischen 

Schergau und Pirken bei Komotau, von Graupen, und aus dem Grunde unter dem 
Viaducte bei Sebastiansbere zu erwáhnen. An letzterem Orte kommen auch flaserige, 

sehr glimmerreiche, fast schwarze Biotiteneisse vor. Als wirklichen Augenbiotiteneiss 

© muss man das Gestein ansehen, welches zwischen Bernau und der Rabensmůhle 
j 

j 

vorkommt und als Material zur Schotterung der Strasse benůtzt wird. Bei der 

Holzmůhle unter Sonnenberg stehen Gneisse an, welche mit wenigem accessorischen 

| Muscowit ausgestattet, dinnschieferige Gneisse darstellen, welche in fast schwarzen 
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dichten Gneiss endlich úbergehen. Ein besonderes Vorkommen trifft man auf 

den Feldern bei Gaischowitz unfern Sonnenberg; in der lichterauen, feinkórnigen 

Grundmasse liegen ganz vereinzelte, ziemlich gleich grosse, ovale, schwarzbraune 

Biotitblátter.  Endlich sei hier auch noch der fahlbandartigen Ausbildung gedacht, 

welche Biotiteneisse vom Fuchsbere bei Sebastiansbere durch die reichliche Durch- 

wachsung mit Kiesen annehmen. Auch diese verrathen sich oberfláchlich schon 

durch ihr aufálliges rostiges Aussehen. 

U. d. M. lassen sich ausser den schon mit freiem Auge sichtbaren Bestand- 

theilen nur spárlich vorhandene Turmalinsáulchen, kleine Granaten und rundliche 

Apatitpůnctchen auffinden. In dem glimmerreichen Gestein aus dem Grunde unter 

dem Viaduct bei Sebastiansbere liegen Háufchen von dunklem, undurchsichtigem 

Erz. Das Gaischowitzer Gestein hat eine kórnige Grundmasse von der Beschaffen- 

heit der dichten Gneisse. Die Biotitflecken enthalten zahlreiche rundliche Schnitte, 

die ich fůr Apatit halte, und hie und da auch undurchsichtige Kórner. 

Im Ganzen spielen die Biotitgneisse, selbst wenn man etwa einige Zwei- 

olimmergneisse mit sehr untergeordnetem Muscowit hier noch beizóge, keine Rolle. 

Sie kommen als Einlagerungen vorwiegend im Hauptegneiss vor; wie es den An- 

schein hat, treten sie in die Grenzregion desselben gegen den dichten Gneiss 

zwischen Sebastiansberg und Górkau háufiger auf als anderwárts, wo man nur 
noch bei Graupen und Moldau vereinzelt Biotiteneisse findet. Ebenso untergeordnet 

ist ihr Auftreten in der Gegend von Sonnenberg, wo sie auch an der Grenze des 

dichten Gneisses gegen den Hauptgneiss liegen. 

3. Hornblendegnetss. 

Das dunkle, kornigflaserige (Gestein unterscheidet sich áusserlich schon 

durch sein mattes Aussehen von den sehr áhnlichen DBiotitgneissen; sammtschwarze, 

matte Amphibol- und schmutzigrothliche Feldspathflasern wechseln ab. Nur an we- 

nigen Stellen vermag man Hornblendesáulen zu unterscheiden, ebenso schwer gelingt 

es Biotit aufzufinden, auch der Auarz ist sehr versteckt. Im Ganzen hat das Gestein 

ein dioritartiges Aussehen, man kónnte es hiefůr halten, wenn nicht die Gneiss- 

structur so augenscheinlich zu Tage tráte und nicht die grossen Feldspathflasern 

vorhanden wáren. Letztere vermehren aber selbst noch den Dioritcharakter, indem 

sich u. d. M. zeigt, dass der Plagioklas fast bis zum Verdrángen des Orthoklases 

vorherrscht. Wiewohl getrůbt, erkennt man noch deutlich die Zwillingsstreifung der 

Individuen. Auch die anderen Gemengtheile sind nicht mehr frisch. Die Hornblende 

lásst nur in einzelnen, besonders gut erhaltenen Partien Pleochroismus und Faserung 

erkennen, sie erscheint vorwiegend umgewandelt; desgleichen der griine Biotit meist 

stark chloritisirt ist. 

Das Gestein tritt ganz local als Einlagerung im flaserigen Hauptgneisse 

im Natschungthale zwischen Gabrielahůtte und Brandau auf, wo es im Štreichen 

des Hauptgneisses anhaltend fast wie ein Lagergang aussieht. Aus der unmittelbaren 

Umgebung des Kalksteinstockes von Kallich wurde das Gestein schon von Jokély be- 

schrieben. Im Haupteneiss scheint es die Amphibolite der oberen Gneisse zu vertreten. 
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3. Glimmerschiefergesteine. 

1. Gneissglimmerschefer. 

Welche Gesteine ich unter diesem Namen zusammenfasse, habe ich bereits 

im I. Thl. p. 51 ausfůhrlich auseinander gesetzt, z. Th. auch im Vorhersehenden 

gelegentlich der Beschreibung der Glimmerschiefergneisse (pg. 56) besprochen. 

Dies sind eben jene zwischen Gneiss und Glimmerschiefer liegenden Uibergangs- 

gesteine, welche bei ausgesprochener Glimmerschieferstructur durch Aufnahme von 

Feldspathkórnern gneissartig werden. Die Glimmerschieferstructur bedingt das Vor- 

herrschen des Glimmers, und dieser bildet nun zusammenhángende Háute im Gegen- 

satze zu den Gneissen, in welchen der Glimmer besser individualisirt ist. (Gegen 

den Glimmer treten die úbrigen Gemengtheile zurůck, in der Regel ist also der 

Feldspath nicht reichlich vorhanden, sondern nur hie und da ein Kórnchen einge- 
sprengt, wie aber selbst Lagen vorkommen, in welchen man gar keinen mehr auf- 

findet, so finden sich auch wieder solche, welche feldspathreicher und daher mehr 

oneissartig ausgebildet sind. Erstere sind gegen die obere, letztere gegen die untere 

Gesteinserenze háufiger. (Granat ist beiweitem nicht so háufig vorhanden wie im 

Glimmerschiefer, kommt aber auch in grósseren Ansammlungen mitunter vor (sůdlich 

vom Schmiedeberger Bahnhof). Der Glimmer ist meist grau, die Unterscheidung 

beider Arten nicht immer moglich, es kommen aber auch solche Gesteine vor, in 

welchen sie deutlich zu unterscheiden sind (Weiperter Koppe bei Neugeschrei). 

Wenn diese und andere Gesteine ihres gneissartigen Wesens von anderer Seite 

als Gneisse geradezu angesprochen werden, so ist dies natůrlich ganz individuell. 
Niemals aber lássen sich diese Gesteine mit dem zweiglimmrigen Haupteneiss zu- 

sammenstellen, hiergegen spricht ihr unzweideutiger Glimmerschiefercharakter. Ich 

kann mich daher nicht mit der Auffassung der sáchs. geolog. Karte befreunden, 
| welche in Šect. Kupferbere hierhergehorige Gesteine, die auf der Nord- und West- 

| seite des Glimmerschiefers um Neugeschrei und Schmiedebere bis zum Hohen Hau, 

und ebenso Sect. Wiesenthal zwischen Wiesenthal und der Lauxmůhle im unmittel- 
"baren Liegenden des Glimmerschiefers und im Hangenden des Glimmerschiefer- 

| gneisses einmal mit derselben Bezeichnung (gn) als kórnieflaseriger Zweiglimmer- 

-gneiss der Gneissformation, und das anderemal als (gn) schiefrige Gneisse der 

| Glimmerschieferformation bezeichnet. Hier důrfte die Absicht, móglichst genau 

(unterscheiden zu wollen, ein wenig zu weit gefihrt haben. Ich fůr meinen Theil 
finde in der Auffassung der sáchs. Geologen aber doch eine theilweise Bestátigung 

meiner Ansicht, nachdem sie die von mir als Gneisselimmerschiefer bezeichneten 

| Gesteine wenigstens theilweise als schiefrige Gneisse des Glimmerschiefers anfůhren. 
| Zu den Gneissglimmerschiefern záhle ich ausser den oben angefůhrten 
| Vorkommen něrdlich und čstlich von Bóhm.-Wiesenthal und um Schmiedeberg die 
(Gesteine auf der linken Seite des Joachimsthaler Grundes im Hangenden des bei 

| Oberbrand ausgehenden Glimmerschiefergneisses und im Liegenden der Joachims- 
"thaler Glimmerschiefer. Sie bilden die natůrliche Fortsetzung der bereits im ersten 

"Bande von der rechten Seite dieses Grundes beschriebenen Gesteine. Ihr Verhalten 

"ist dasselbe wie jenseits des Gebirges, doch treten háufiger die schon im ersten 
(Bande beschriebenen Gesteinslagen mit rundlichen Feldspathaugen darin auf. Auch 

| 

5 
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die im Hangenden der Joachimsthaler Glimmerschieferzone vorkommenden Gesteine © 
vom Tůrkner nordlich von Joachimsthal bis zum Gebirgskamm wird man den Gneiss- 

olimmerschiefern zuzáhlen miissen. An der Grenze zu den eigentlichen Glimmer- 
schiefern steht das bei den Sonnenwirbelháusern aufgeschlossene Gestein, welches © 

ganz kleine, kaum stecknadelkopfgrosse, starkelánzende Feldspathkórnchen enthált. 

Eine besondere Form bildet der in der Umgebung von Gottesgab zwischen 

dem Phyllit im Westen und dem Glimmerschiefer im Osten anstehende graphi- 
tische Gneissglimmerschiefer. Das Gestein unterscheidet sich von den 

úbrigen verwandten Gesteinen durch einen matten, dunkel bleigrauen Schimmer, wel- 

cher auf frisch geschlagenen Bruchfláchen hervortritt, auf den der Luft lánger aus- 

gesetzt gewesenen jedoch verwischt ist. Der feine, pulvrige Uiberzug fárbt schwach 

ab. Die Schiefer brennen sich in der Gasflamme licht. Es erscheinen auch die 

eingestreuten Feldspathkórner auf den Spaltfláchen von diesem Minerale úberzogen. 

Herr Dr. Sauer, welcher diese und andere im benachbarten Theile von Sachsen 

vorkommenden derartigen (Gesteine untersuchte, hat die Uiberzeugung gewonnen, 

dass der kohlige Bestandtheil derselben amorph, daher von Graphit verschieden 

nur als graphitartie zu bezeichnen sei (Erláut. geol. Spec.-Karte von Sachsen, Sect. 
Wiesenthal pg. 10 ff.); wobei er es fůr identisch mit einem von Inostranzeff ent- 
deckten áussersten Gliede des amorphen Kohlenstoffes aus dem Olonezer Gouver- 

nement hált. Spáter schlug Herr Dr. Sauer in einer hierůber in der Zeitschrift der- 

deutschen geol. Gesellschaft veroffentlichten Abhandlung (1885, XXVI. Bad. p. 441, 
Mineralogische und petrographische Mittheilungen aus dem sáchsischen Erzgebirge) 

fůr dieses Mineral den Namen „Graphitoid“ vor. Herr Professor Inostranzeff erhob 

jedoch hiegegen Einsprache, indem er (Neues Jahrbuch fůr Mineralogie und Geo- 

logie 1886, I. Band p. 92 „Uiber Schungit“ ein áusserstes Glied in der Reihe der 

amorphen Kohlenstoffe) die Identitát seines und des von Herrn Dr. Sauer auf- 

gefundenen und untersuchten Kohlenminerales betonend die Prioritát des von ihm 

dem Minerale beigelegten Namens „Schungit“ in Anspruch nimmt. Herr Dr. Sauer 

machte auch bereits auf das áhnliche Verhalten dieser Schiefer zu den einst reichen 

Gottesgaber Erzgángen, wie ein solches auch zwischen den Joachimsthaler graphi- 

tischen Schiefern und Gángen besteht, aufmerksam. 

2. Glimmerschefer (I. 54). 

Die im 1. Theile beschriebenen  Glimmerschiefergesteine der Westseite © 

der Umgebung von Joachimsthal finden sich auch auf der Ostseite zwischen dem 

Dorfe Arletzgrůn und dem Eingange zum Zeileisengrunde wieder. Es sind dies © 

oraue, meist licht gefárbte, oft sehr guarz-, aber auch glimmerreiche Gesteine, die © 

meist arm an Granat sind. Auch die unmittelbar im Hangenden der Joachims- © 
thaler Erzzone anstehenden Schiefer kann man als Glimmerschiefer bezeichnen, 

wiewohl sie an der Grenze zu dem Gneisselimmerschiefer stehen. 

Ebenso finden wir zwischen dem Stadt- und Zeileisengrunde im Sůden von 
der Schanze und dem Tůrkner die im ersten Bande beschriebenen urthonschiefer- | 
artigen, graphitischen Joachimsthaler Schiefer. Wie das auf dem © 

Jordan, der Rose von Jericho u. s. w. aufgestůrzte Haldengestein zeigt, ganz in 

JV 
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derselben Weise auscebildet, wie auf der anderen Seite des Grundet. Unzweifelhaft 

ist auch hier das kohlige Mineral „Schunoit“. 

Als besondere Formen des Glimmerschiefers, welche nicht unter die bereits 
frůher besprochenen Abarten záhlen, wáren noch nachfolgende aufzufůhren: 

Weisser, muscowitreicher Glimmerschiefer. (Heller Glimmer- 

schiefer, Muscowitschiefer, Auarzglimmerschiefer der sáchs. Landesgeologen.) Der 

Glimmer dieses Gesteines ist nahezu durchaus Muscowit, welchem das Gestein 

seine durchwees lichte Farbe verdankt. Nur gegen die untere Grenze des Gesteines 

treten auch wohl dunkle Glimmer mit hinzu. Der Muscowit bildet stark slánzende 

silberweisse, meist zusammenhángende Háute, welche die Schieferfláchen ganz úber- 

ziehen. Nur in sehr guarzreichem Gestein werden die Glimmerlagen diinner, und es 

treten Muscowitblátter daraus mehr wie vereinzelt hervor. Die Auerbrůche sind matt 

und zeigen die guarzigen Zwischenlagen. Diese sind meist důnn lamellar, gewinnen 

aber auch die Oberhand úber den Glimmer, indem sie zu dickeren Lagen anwachsen ; 

es kommt auch vor, dass der Ouarz in runden bis erbsen- und darůber grossen 

Kórnern auftritt. Granat tritt als charakteristischer, accessorischer Gemengtheil 

háufig auf, und erreicht mitunter eine ansehnliche Grósse. Seine Verbreitung ist 

aber wie auch anderwárts ungleichmássie. © Auch im lichten Glimmerschiefer fehlt 

der Feldspath als accessorischer Gemengtheil nicht und es kommen zuweilen Lagen 
darin vor, welche geradezu als feldspathreich, und daher gneissartig zu bezeichnen 

sind. Hámatit kommt mitunter vor, und lásst die Muscowitblátter kupfrig erscheinen, 

zuweilen macht er auch rothe, abfárbende Flecken im Gesteine. Ein meist makro- 

skopisch nicht nachweisbarer, aber doch u. d. M. háufig zu beobachtender acces- 
sorischer Begleiter ist der Rutil in feinen Nádelchen. Ebenso háufig, wo nicht 

háufiger, trifft man Turmalinkrystállchen an. Auch Apatit in kleinen Kórnchen 
macht sich bemerkbar, und ein chloritartiges Mineral, welches Herr Dr. Sauer als 

Klinochlor bestimmte. Muscowitreicher, diůnnschiefriger Glimmerschiefer kommt im 

| Wechsellager mit guarzreichem am Keilberg sůdlich gegen Důrrnberg wie nord- 

lich gegen Wiesenthal vor. Derselbe ist ferner im Stolzenhaner und Schmiedeberger 

| Glimmerschiefergebiet das Hauptgestein, ebenso in dem Glimmerschieferstreifen, 

welcher zwischen Boxerůn und Hůttmeserůn auf der Siůdseite des Erzgebirges dem 

Gneisse eingelagert ist. Der Glimmerschiefer dieses Streifen unter der Diwisse 

| něrdlich Hůttmeserůn hat scharf umschriebene člgriůne, durch reichliche Klinochlor- 

© beimengung hervorgebrachte Flecken, der bei Boxgrůn anstehende Glimmerschiefer 

ist důnnschiefrig breitflaserie, glánzend weiss, mit erbsengrossen Granaten, sůdlich 

| von Hůttmesgrůn flaserig  kurzschuppig, grůnstreifig. Auarzreicher und oft als 
(Lagenglimmerschiefer zu bezeichnen sind ausser den Gesteinen vom Keil- 

| bere solche aus der Nachbarschaft des Stolzenhaner Kalkofens, dann Einlagerungen 

Cim die glimmerreiche Form an der Bahn nórdlich von Schmiedeberg gegen Neu- 

| geschrei sowie die zugleich rothfleckigen Gesteine des Hohen Steines bei dem 

| letzteenannten Orte. 

Als Augen-GAuarzglimmerschiefer kónnte man die ebenfalls auf 
-dem Keilberggipfel vorkommende Form bezeichnen, in welcher der Auarz rundliche 

* Kórner bildet, um welche sich die Glimmerblátter anlegen. 

| Das Auftreten des Glimmerschiefers ist im óstl, Erzgebirge auf das Gebiet 
B% 
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des Keilberges beschránkt; hier bildet er ausser der Kuppel dieses Berges noch 

die sanft gerundeten Růcken, welche dessen Ausláufer nach Norden bis Neugeschrei 
bez. Schmiedebere bilden. Nur auf dem Scheitel des Hohen Stein trifft man eine 

Gruppe malerischer thurm- und mauerfórmiger Felsen, welche sehr guarzreich und 

von Auarzadern vielfach durchzogen der Verwitterung grósseren Widerstand lei- 

steten, als dies namentlich die guarzármeren Gesteine vermógen. 

Fahlbandglimmerschiefer. Als solche muss man ihres Reichthums 

an Kiesen wegen die Glimmerschiefer bezeichnen, welche im unteren Theil des 
Zeileisengrundes bei Joachimsthal anstehen, und in welchen die Erze des Edelleut- 

stollens und der Důrrnberger Baue aufsetzen. Die kiesreichen Schiefer von hier 

oleichen Konesberger typischem Fahlbande, das ich selbst dort sammelte, zum Ver- 

wechseln, sie haben auch die den norwegischen Vorkommen so charakteristische 

rostige Farbe auf der Aussenseite und úberall da, wo das Wasser die Kiese erreichen 

und zersetzen kann. Lichter gefárbt als die im Liegenden von ihnen auftretenden 

Joachimsthaler Schiefer sind sie doch durchwees dunkler gefárbt, als die Muscowit- 
glimmerschiefer, bez. die sie úberlacernden Gneisselimmerschiefer. 

Das Fahlband vom Edelleutstollen hat fast talkschieferartige, seidenglán- 

zende Schieferfláchen, aus deren graugrůnfleckigen Grundfarbe die messinggelben 

Kiesbláttehen, denn sie sind ganz flach, hervorglánzen. Mit der Loupe unterscheidet 

man lichten und dunklen Glimmer, der eigenthůmliche Glanz der Schieferung ist 

wohl eine Druckerscheinung. Es kommen auch solche Lagen vor, in welchen man 

deutlich rundliche Feldspathkórner wahrnimmt; bei den důnnschiefrigen kann man 

nur graue Auarzlamellen und einzelne lichtere Schnittchen unterscheiden. 

Zu den Fahlbándern gehórt auch jener Glimmerschiefer, welchen Herr Prof. 
F. Sandberger als Skapolith-Glim merschiefer unterscheidet (Untersuchungen 

úber Erzgánge, 2. Heft, p. 218 ff.) und folgendermassen charakterisirt: „Klein- 

schuppiger dunkelbrauner Glimmer im Gemenge mit lichterauem Skapolith und 

Ouarz oft nach Art eines kórnigen streifigen Gneisses deutlich in an Glimmer rei- 
chere und daran ármere Zonen geschieden, lichterau von Farbe, wegen zahlreicher 

Magnetkies-Einsprengungen auf den Klůften mit dicken rosteelben Beschlágen be- 

deckt, Hauptgestein im Zeileisengrunde.“ © Ganz dasselbe Gestein kommt auch im 
Bereiche des Edelleutstollens vor. Herr Sandberger hat in demselben fast alle Erze 

der Joachimsthaler Gruben, namentlich auch Uran, nachzuweisen vermocht, so dass 

ihr Einfluss auf die Erzfihrune der dortigen Gánge ausser Zweifel ist. 

Aehnliches gilt auch von den Edelleutstollner Fahlbándern, in welchen sich 

nur Uran nicht nachweisen lies, wiewohl gerade die hier aufsetzenden Gánge be- 

sonders reich an Uranpecherz sind. Nach mir von Herrn Oberbergverwalter Mixa 

gemachten Mittheilungen ist úbrigens auch der Urangehalt der Skapolithglimmer- 

schiefer aus dem Zeileisengrunde kein oleichmássicer, nachdem sowohl vom k. k. 

Probieramt in Příbram wie vom k. k. Hůttenamt in Joachimsthal angestellte Unter- 

suchungen von Gesteinen aus demselben Steinbruch, welchem Herr Sandberger seine 

Proben entnahm, theils nur Spuren, theils gar keinen Urangehalt ergaben. 

U. d. M. unterscheidet man ausser braungrůnen, oft chloritischem Glimmer, 
getrůbtem Orthoklas und kórnigstenglichem, oft faserigem Skapolith Háufchen von 

dunklen Erzkórnern. (Auarz ist nur wenig vorhanden. — Da Herr Sandberger das 
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gefundene Uranerz in sack-, ei- oder schlauchfórmigen Gestalten in Auarzsplittern 

antraf und mit diesen ausscheiden konnte, so vermuthe ich, dass seine Probe aus 

einer besonders guarzreichen Lage stammt, und dass vielleicht nur diese Uranerz 

enthalten mógen, wáhrend die guarzármeren, die offenbar auch Feldspath zum Unter- 

schiede von jenen fiihren, wenig oder kein Uran zeigen. Daraus liesse sich auch 

das ungleichmássice Auftreten dieses Erzes erkláren. 

Eine chemische Analyse des Fahlbandschiefers vom Edelleutstollen hat Herr 

Dr. Kachler durchgefihrt und hiebei folgendes Ergebniss erhalten: 

Mesekanré 701" s S bon 31s 6x 0. 

Z NĚ El dk bí 7 bo daní a ea dě dk 97107 

PASONORM 2 Z o PEKA, 
KRMIVU 6 aa a eee 00 106 

MRKU B 2 tobe Zola a de ee DO 

do DO U Bola dýc v; Jkydkí zes rně S rodí k 1:12 

L osž 4 op pěode GAP) Me dzdd PA V 5 o A0 
Bol ake Vogt doo ony Ae R k 1:39 

MOUBÍCE cs 21 aa ONA 0 

EODatEne SE 14 Koně za db geringe 
VK VĚK Vy nád B p opoděbh dd ký ks S Soě Mengen 

PEREM o eee Bře é 

OM BIBE SA oje Cary a: 95 ě | 

98:45 
Uran, nach welchem besonders gesucht wurde, wurde nicht aufgefunden. 

3. Kalkglimmerschefer (I. 56). 

Kommt in der Fortsetzung des Geyerischen Kalkzuges auch im Osten von 

Joachimsthal bis zum Ausstreichen desselben im Kalkwalde vor. Auch das Kalkband 

von Reihen ist beiderseits von Kalkschiefern begleitet, wie sie im ersten Theile 

dieses Buches beschrieben wurden. 

4. Phyllite (I. 58). 

Phyllit. 

Die im westlichen Theile des Erzgebirges entwickelten Phyllite fehlen im 
ostlichen ganz und gar. Nur an der ussersten Grenze des Gebirges, im Elbethal 

bei Zierde, treten diese Gesteine noch einmal hervor, ohne jedoch eine belangreiche 

| Máchtigkeit zu haben. Das im Elbethal im Hangenden des Granites von Nieder- 
grund auftretende Gestein gehórt in die Gruppe der Schistite, es ist dunkelgrau, 
grůngrau, auch bráunlich gefárbt, kurzschiefrie, deutlich seidenglánzend auf den 
glatten Schieferfláchen, zuweilen ist auch Druck- und feine linearparallele Fáltelung 
auf diesen zu erkennen. Zarte důnne Kieshůutchen treten háufig auf, aus deren 

Zersetzung die rostige Fárbung des an der Luft liegenden Gesteines hervorgeht. 
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Dercestalt unterscheidet sich dieser Urthonschiefer in nichts von den ůbrigen, das 
Erzgebirge von Westen úber Norden umgebenden derartigen Gesteinen. 

5. Auarzschiefer. 

Kohhge (graphioiische und graphitische) Ouarzschefer. 

Unter diesem Namen will ich zwei, weit entfernt voneinander vorkommende 

Gesteine des bóhm. Erzgebirges beschreiben, welche sich durch eine gemeinsame 

Eigenschaft, reichlich vorhandene kohlige Substanz auszeichnen. 

Das erste dieser Gesteine stammt von Gottesgab; ich fand es nicht anste- 

hend, sondern es liegen gróssere und kleinere Brocken im Glimmerschieferschotter 

unter dem Torfmoor im Norden der Stadt. Kleine Broóckchen des Gesteines, Geschiebe, 

finden sich háufig in den alten Seifenhalden beigemengt. Nebenbei měge bemerkt 
werden, dass das Dorf Móritschau, sůdostlich von Schlackenwerth auf einer rings 

von Basalt eingeschlossenen Scholle dessélben Gesteines liegt. Das Gestein ist 

auf den Schieferfláchen fast matt, sammtschwarz oder dunkelgrau gewolkt, auf den 

Bruchfláchen dunkelgrau, fein lichterau oder weisslich gestreift. Die Schieferung 

ist eben, aber die Fláchen sind eigenthůmlich rauh, und mit einzelnen flimmernden 

Punkten bedeckt. Auf denselben heben sich vereinzelte oder gruppirte, lichte 

strahlige Flecken ab, die von einem pseudomorphosirten Minerale herzustammen 

scheinen, manchmal sind die Strahlen vertieft, das Ganze einem undeutlichen Hohl- 

druck einer Sternkoralle nicht unáhnlich. Die Štrahlen sind mit einer gelblichen © 

erdigen  Substanz auseefůllt, hnlich dem copiapitartigen © Zersetzunesprodukte 

mancher Kiese, so dass diese Flecken vielleicht von ursprůnglich vorhandenem 

Markasit herrůhren. Frisch abgedeckte Schieferfláchen fárben schwarz ab, und 

sind mit einem sehr feinen kohlicen Pulver bestáubt. Das Gestein brennt sich 

in der Flamme eines Bunsenschen Gasbrenners licht, es ist somit kohlige Substanz 

vorhanden. (U. d. M. sieht man schwarze, unregelmássig begrenzte ausgezackte 

Flóckchen schnurenartie gereiht zwischen die Ouarzkórner eingelagert, oder sie 

háufen sich zu mehr weniger dichten nach einer Richtune gelagerten Wolken 

zusammen.  Einzelne Schůppchen eines grůnlichen Biotites lassen sich auch noch 

unterscheiden. 

Diese Schiefer úhneln sehr dem im Cambrium Mittelbohmens (Etage C) 

vorkommenden Kieselschiefer, sind aber doch bei náherem Vergleich schon durch 

die wechselnden Lagen und deutliche Schieferung von diesen verschieden. Offenbar 

cehórt das Gottesgaber Gestein zu den im benachbarten Sachsen in der Zone der 

oraphitischen Schiefer vorkommenden, niemals máchtig auftretenden Graphitguarzit- 

schiefern der sáchsischen Landesgeologen. Die von Herrn Dr. Sauer (Erláut. d.- 

geol. Sp.-Karte v. Sachsen, Section Wiesenthal pg. 15) gegebene Beschreibung, 

nicht minder die bemerkte Aehnlichkeit mit dem cambrischen Kieselschiefer stimmt 

nahezu úberein. Es wůrde daher dieser kohlige Auarzschiefer — Graphit- oder 

Graphitoid- důrfte nach dem weiter oben p. 66 miteetheilten nicht passen, da die 

kohlige Substanz wohl auch Schungit ist — in die Reihe der Gesteine der Glimmer- 

schieferformation zu stellen sein. 
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Das zweite Gestein, welches ich hier erwáhnen will, stammt von einer 

i Wiese zwischen dem Kalkofner Forsthause und der Landesgrenze nordlich von 

Niklasberg, wo ich es ebenfalls nicht anstehend in zahlreichen grossen Blócken 

auf einer Halde fand. Das Gestein ist důnn- und kurzschiefrig, die Schiefer- 
fláchen sind mit einem abfárbenden, schimmernden, durch Reiben mit dem Nagel 
olánzend werdenden, sammtschwarzen Mineral bedeckt. Auf den Brůchen erkennt 

man, dass es aus ungleich dicken, weissen oder nahezu weissen Lagen von Auarz 

besteht. Anderseits dringt auch die kohlige Substanz in die Auarzlagen ein. Auch 

diese Schiefer brennen sich ganz licht. Die vorn bemerkte Eigenschaft der kohligen 

- Bubstanz, durch Glátten mit dem Fingernagel eglinzend zu werden, ist meiner 

Erfahrung nach eine Eigenthůmlichkeit von Graphitcesteinen, und spráche dieses 

dafůr, dass die Kalkofener Auarzschiefer Graphit fůhren. Dieses musste ich besonders 
betonen, da die Móglichkeit vorhanden ist, dass diese Gesteine der Steinkohlen- 

formation angehóren. (Ganz nahe an ihrem Fundorte treten an der Porphyrgrenze 

die zwischen Zaunhaus und Niklasbere, beim Kalkofener Fórsterhaus  selbst 
bekannt gewordenen Steinkohlengebilde auf. Da die graphitfihrenden Schiefer 

nicht anstehend gefunden wurden, kónnen sie ihres Carbongehaltes wegen auch zu 

diesen Bildungen gehóren. Es scheint mir aber gerade das Vorhandensein von 

" Graphit dagegen zu sprechen. Jedenfalls ist die Lagerung dieses Gesteines unge- 

wisser als bei dem anderen, es ist aber doch zulássig dasselbe hier mit anzufůhren. 

II. Krystallinische Gesteine, untergeordnete Lagermassen. 

1. Krystallinischer Kalkstein (I. 66). 

Der krystallinische Kalkstein findet sich auch in der óstlichen Hálíte des 

 bohmischen Erzgebirges nicht háufig, er ist sogar an einigen Štellen durch Abbau 

ganz verschwunden. 

Des sogenannten Kalkstriches von Joachimsthal, welcher óstlich davon im 

Kalkhůbel zu Tage ausgeht, ist schon a. a. O. gedacht worden. Eine schmale, 

bandfórmige Einlagerung eines weissen, feinkóornigen Kalksteines, oft magnesia- 

reich und dolomitisch, zieht náchst Reihen iber den Růcken zwischen dem Enders- 

grůner und Půrsteiner Thale vorůber, und wurde auch im linken Gehánge des 
letzteren abgebaut. Ein weiteres nun ganz verschwundenes Kalksteinlager lag sůd- 

lich von Wohlau am rechten Gehánge des Hassensteingrundes, und setzt nordlich 

von der Ruine Hassenstein auf dem linken noch fort. Auf der nordlichen Abdachung 

des Gebirges waren einige kleine Lager auf dem Kalkberge bei der Konigsmůhle 
náchst Stolzenhan (wohl mehr ein dolomitischer Kalkstein) im Abbau. Im Liegenden 

des magneteisenfůhrenden Amphibolitlagers von Orpus war ein Lager von grob- 

kórnigem Kalkstein bekannt. Das interessanteste Vorkommen ist jedoch das fast 

ganz abgebaute Lager von Kallich. Der grauliche fein- und kleinkornige Kalkstein 

enthált zahlreiche Mineralien beigemengt, welche namentlich in seiner Peripherie 

geháuft auftreten, aber auch im Innern lagen- und schnurenweise auftreten. Das 

P PTT, 
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háufieste ist ein róthlich gelber Granat (Hessonit), der zum Theil derb, aber auch 

in Lagen und Nestern vorkommt, sodann Amphibol, Pyroxen (Malokolith) (Gram- 
matit bei Jokély) Epidot (Pistazit). Endlich ist noch das Vorkommen von Kalkstein 

an der Landesgrenze bel Kalkofen nordlich von Niklasbere zu erwáhnen, wo 

ehedem ein grauer, zuweilen rothaderiger, fein bis mitttelkórniger Kalkstein, áhnlich © 

dem gegenwártie noch im Abbau befindlichen des benachbarten Zaunhaus in Sachsen, 

gewonnen wurde. Doch ist auch dieses Lager lánest auscebeutet. 
Mit Ausnahme des kleinen Lagers auf dem Kalkberge bei der Drahtmůhle, 

welches im Glimmerschiefer liegt, gehóren alle anderen dem Gneisse an, u. z. tritt © 

der Kalkstein von Reihen, Půrstein, Wohlau und Hassenstein im Glimmerschiefer- 

oneiss an der Grenze zum Muscowitgneiss auf. Auch der Kalkofner Kalkstein liegt 
in einem dem Glimmerschiefergneisse nahe stehenden Gesteine. Das Kallicher Lager 

hingegen gehórt dem Haupteneiss an. Allen kommt eine stockfórmige Lagerung zu. 
Das Vorkommen von Reihen und Půrstein wird allerdings seiner geringen Máchtig- 

keit und grósserer Ausdehnung im Streichen mehr als ein Lagerstock zu bezeichnen 

sein. Ausser dem Kalklager von der Drahtmůhle, in dessen Bereiche Herr Dr. Sauer 

Malakolith antraf, zeigt nur noch der Kallicher Stock in seinen so reichlich vor- 

handenen mineralischen Beimengungen deutlich ausgesprochene Contactbildungen. 

2. Dolomit. 

Ein krystallinisch kórniges Gemenge von kohlensaurem Kalk und kohlen- 

saurer Magnesia. 

Noch weniger verbreitet als der kohlensaure Kalk ist der Dolomit im boh- 

mischen Erzgebirge. Er kommt zwischen Stolzenhan und Schmiedeberg und 

bei Weigensdorf als stockformige Masse dem Glimmerschiefer eingelagert vor 

und ist an beiden Orten ein fein- bis mittelkórniges, meist gelblich oder róthlich- 

weiss gefárbtes Gestein, das sich schon durch sein spródes, kurzbrůchiges Wesen, 

und die nach innen zu sehr undeutliche Schichtung als Dolomit kennzeichnet. Die 

Stócke sind von Hohlráumen durchzogen, welche bei Stolzenhan kleiner, bei Weigens- 

dorf sehr ausgedehnt, mit Štalaktiten ausgekleidet sind, und háufig ein chokolade- 

braunes, seifigzáhes Verwitterungsprodukt des Dolomites enthalten. Der Weigens- 

dorfer Dolomit verwittert zu einem bráunlichen lockeren Dolomitsand, welcher 

Hocken im festen Gesteine erfůllt. Beide Lager werden zur Erzeugung von Baukalk 

abgebaut, es můssen aber hiebei die an kohlensaurem Kalke reicheren Bánke aus- 

gesucht werden. Ehedem diente der Dolomit aus dem Štolzenhaner Kalkbruch als 

Zuschlag beim Hochofenbetrieb in Schmiedebero. 

Die chemische Analyse des Dolomites von Weigensdorf ergab folgende 

Analyse: 

KaMceřdáv opi sy de st prdí Ao PRADA 

Macnesia Fates nea z yd 509 

Kohlensáurs + -4:ky Ginrusrstl EVE ZPA 

Unlósl: „Rickstánd -dash aa 
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| Eine Analyse des Dolomites von Schmiedeberg findet sich bei Jokély Jahr- 

-buch der k. k. geolog. Reichsanstalt 1857 p. 568. 

3. Malakolithkalkgestein. 

Mit diesem Namen belege ich ein Gestein, welches als nur wenie máchtige 

Einlagerung, wahrscheinlich ein Ausbeissen, im Gneisselimmerschiefer zwischen 

Bóohm.-W iesenthal und der Lauxmůhle beim Strassenbau mit angeschůrft wurde. 

Das Gestein ist gneissartie schuppicschiefrie, graugrůn und weissflaserig, matt. 

Die soraugriůnen Partien lassen eine stengligbláttrice Zusammensetzung. wahr- 

-nehmen, wáhrend die weissen unschwer als kohlensaurer Kalk zu erkennen sind. 

U. d. M. zeigen erstere eine zur Prismenkante parallele feinstenglig faserige Structur, 

und zahlreiche zur Basis parallele Auerrisse, sowie eine von diesen sowohl als von 

der áusseren Begrenzung ausgehende Auflockerung in ausserordentlich feine Fasern. 

Sie enthalten einzelne Rutilkornchen und zeigen bei einer áusserst schwachen grin- 

lichen Fárbung keinen Pleochroismus. Das Mineral ist demnach Malakolith und 

entspricht dem von Herrn Dr. Sauer vom Kalkberge bei der Drahtmůhle beschrie- 

benen Vorkommen. 

4. Amphibolite (I. 66). 

An die magnetit- und granatfihrenden Amphibolite, welche auf p. 67 

des I. Theiles aus der Umgebung von Joachimsthal beschrieben wurden, reihen 

sich die Gesteine an, welche als 

| 1.. Magnetitfiihrendes Granat-Actinolithgesteíin zu bezeichnen wáren. Im 
Gegensatze zu den gewóhnlichen Amphiboliten ist die Hornblende als Actinolith vor- 
handen. Stark elánzende, gras- bis dunkelgrůne, aus nadelfórmigen diinnstengligen 

Individuen bestehende Bůndel liegen theils mehr weniger regelmássig, theils ganz 
regellos durcheinander. Der braune bis dunkelblutrothe Granat tritt zwischen dem 

Actinolith in kleineren, grossen bis sehr grossen Partien auf. Der nie fehlende 

Magnetit ist meist fein und gleichkórnig, zuweilen gleichfalls in grossen Massen 

rein ausgeschieden, meist jedoch mit Actinolith und Granat regellos oder lagen- 

weise gemenst. Hiezu gesellen sich dann noch háufig Kiese, u. z. Schwefel-, Kupfer-, 

Arsenik- und Magnetkies. Ebenfalls háufie stellen sich Epidot (Pistazit), Chlorit 

„und Pyroxen als accessorische Gemengtheile ein. Schnůre von Ouarz und Chalcedon 
| durchziehen nicht selten das Ganze. Serpentin und diesem verwandte Mineralien 

finden sich auch an einigen Stellen. 
Im Gesteine des Kupferhůbels bei Kupferberg úberwiegt der rothbraune 

| Granat, indem sich zwischen die mitunter mit dem Meterstab messbaren Granat- 

| massen fein- bis grobstrahliger Actinolith hindurchflicht. Dazwischen treten Putzen 
„von Magnetit auf. Ein feinkórniger, grůnschwarzer Augit ist oft reichlich vorhanden, 

ebenso dunkler Glimmer. Kiese treten meist in den Randpartien auf, aus ihrer 

 Zersetzung entstehen Malachit, Kupfererůn, eine Art Allophan. Epidot scheint 
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sparsam vorhanden zu sein. Auf den Klůften des derben Granates finden sich oft © 
deutlich auskrystallisirte Granatkrystalle in 000 und 202. Auch diese secundáren 

Granaten sind nicht selten wieder in Rotheisenstein pseudomorphosirt. Herr Dr. Sauer 

hat auch bis 2 Mm. grosse Titanitkrystállchen beobachtet (Sect. Kupferberg p. 39). © 
In dem Gesteine von Or pus sind ebenfalls bis centner- und darůber schwere 

Granatmassen von der Farbe des geronnenen Blutes zu finden, auf deren Kliůften 

secundáre Granatkrystalle von einer Art Šteinmark bedeckt vorkommen. Die úbrigen 

Gemenstheile verhalten sich wie die des Kupferhiůbels. Epidot und Chlorit sind 
etwas háufiger, letzterer ist oft mit dem Magnetit innig gemengt. Reines feinkórniges 

Magneteisen kommt in Cubikmeter- und darůber máchtigen Blócken vor. Aehnlich 

ist dann auch das Gestein im Ausspanner- und Kremsiger Gebirge, nur treten hier 

Asbest, Biotit, Chlorit und Talk háufiger untergeordnet auf. 
Das Gestein des Hohen Steines zwischen Unterhals und Reihen ist wegen 

seines grossen Mineralreichthums bemerkenswerth. Es fiihrt neben den genannten 

i 
| 

; 
. 

| 

n 

noch gemeinen und edlen Serpentin, Periklin, Hercynit und Muscowit. Der úberall 

nur untergeordnet vorkommende Pyrit und damit auch Kupferkies erreicht in dem 
Granatactinolithfelslager von Hadorf bei Klosterle fast das Uibergewicht úber den 

Magneteisenstein, und damit treten auch reichlich Zersetzungsproducte dieser Mi- 

neralien an dieser Stelle auf. 

Sehr merkwůrdig sind die Umwandlungen, welche derartige Gesteine an 
manchen Štellen erlitten haben. Auf den Gruben Rother Pumpenschacht, Rothmantel-, 
Anna- und Adalbertizeche im Ausspanner Gebirge ist der Magnetit ganz- oder theil- 

weise in kórnigen oder erdigen Rotheisenstein umgewandelt. Dasselbe ist der Fall auf 

der Rothen Sudel- und Wenzels-Zeche bei Oberhals. Herr Dr. Sauer glaubt, dass 

zu dieser Umbildung sauerstoff- und kohlensáurehaltige Sickerwásser, welchen auf 
zahlreichen Ganespalten Gelegenheit geboten war einzudringen, Veranlassung ge- 

geben haben (Sect. Kupferbere p. 33, verel. auch Jokély, Jahrbuch geol. R.-Anst. 

8:0Bd/"185157p.1596): 
Das Auftreten dieser Gesteine ist auf einen schmalen Štrich des Erzgebirges 

zwischen Sorgenthal ostlich von Weipert und Hadorf westlich von Klósterle beschránkt. 
Sie bilden hier zwei Zůge, einen nordlichen aus Sachsen in das Kremsiger Gebirge 

herůber setzenden, und einen sůdlichen, welcher westlich von Pressnitz mit der 

Fischerzeche beginnt und mit dem Hadorfer Lager endicet. Ihre Lagerform ist 

stockfórmig und zwar folgen sie der Einlagerung des Muscowiteneisses im Glimmer- 

schiefergneiss, namentlich der feldspatharmen © glimmerreichen Form (Granat- 

glimmerfels). 
Eine besonders zu nennende Abart ist das Lagergestein von der. 

Engelsburg bei Sorgenthal im nordlichen Zuge, in welchem Actinolith stellen- 

weise sehr zurůcktritt, und durch Chlorit und theilweise Serpentin-Asbest (Hai- 

dingers Pikrosmin) vertreten wird, mit welchen der Magnetit lagenweise verwachsen 

erscheint. Serpentin, Pyrit auch Zinkblende treten als accessorische Bestandtheile 

auť. Das Auftreten dieses Gesteines ist ganz wie das des Granat-Actinolithfelsen 

stockfórmig und in Muscowitgneiss eingelagert. 
Eine chemische Analyse des Granates vom Kupferhůbel ergab nach- 

stehende Zusammensetzung desselben. 
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In Sáuren lósliche Kieselsáure .. . DORNUO 1383 

MMODETOE OTA Ak AFO 

Bsonoxy 13 44k k: 21859 

Bo haste all 3126859 

maanesiaci sl MS děd: Ji 0163 

bulkverinst au ed šok 01675 

Phosphorsáure . ola 

Schwefelsáure . . ..... 

Kohlensáure . . s 
Chlonblot 90.. fak dn 

Mangan . rá 

Mkalenti/% toz) is 

In Sáuren unlosl. Thonerdesilicat . PÁ DASS 

100071 

Magneteisenerz von der Uiberschaarzeche im Kremsiger Gebirge zeigte 

folgende chemische Zusammensetzung: 

PIDE VM o A als een om 34 l OA 

P SS a PP o SRO 3 590 

Pnikeroomem 2 a D49 

TONES M o M ioha nav: jorý« 4002 de 

SYNA Tě o logu Mo dny ovy ro po oa ts: 

10018 

Analysen des Augitminerales aus dem Gestein vom Hohen Stein bei Reihen 

und vom Kupferhůbel theilt Herr Dr. Sauer, Erláut. Sect. Kupferbere pe. 38 und 

39. mit. 

2. Zotsit-Amphibolit. Wesentlich von den vorstehend beschriebenen Ge- 

steinen verschieden sind die eigentlichen oder Amphibolite im engeren Sinne, welche 

nirgends gróssere Einlagerungen von Magnetit fihren, und auch durchwegs durch 

eine mehr gleichmássice Structur auffallen. Ebenso kann man die in ihnen vor- 

kommende Hornblende nicht durchweegs mehr als Actinolith bezeichnen, sondern 

-es stellt sich auch die gem. Hornblende ein. Der Granat ist nur in Kórnern vor- 

handen, die stellenweise reichlicher oder auch spárlicher auftreten. Sie sind durch- 
wegs in mehr weniger deutlichen grůnen Nuancen gefárbt, nur seltener macht sich 

unter gewissen Umstánden ein etwas auffálligeres Grau bemerkbar. Der dem Am- 

„phibole eigenthůmliche lebhafte Glanz auf den Spaltfláchen ist immer vorhanden 

"und kennzeichnet sie ebenfalls leicht als Amphibolgestein, wenngleich die Unter- 
scheidung von Dioriten mit freiem Auge nicht immer měglich ist. 

Der Amphibol ist grasgrůn, seltener braungrůn gefárbt, selten grob-, 

gewóhnlich feinstenglig, faserig auseebildet, zumeist sind die Individuen stark in 
"einander verfilzt, seltener treten sie lagenweise schiefrig auf. (Granat erscheint 

im stecknadelkopf- bis hanfkorngrossen Kórnern, frisch  licht weinroth, háufig 
getrůbt, mehr weniger in eine graugrůne Substanz (Chlorit) umgewandelt. Ein 

fast nirgend fehlender accessorischer Gemengtheil der Amphibolite ist der Zoisit. 

Dieses Mineral tritt in weisslichen oder graulichen Stengeln und Flasern mit lebhaft 
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olaselánzenden Spaltfláchen ausgezeichneter Spaltbarkeit nach oo Poo und prisma- 
tischer Streifung auf und zeiet zahlreiche zu OP parallele Ouerablósungen. U. d. M. 

zeigt der Amphibol einen gewóhnlich sehr lebhaften Pleochroismus und enthált 

zahlreiche ockergelb bis braungelb durchscheinende Rutilkorner eingeschlossen. Der 

Granat ist blassróthlich, oft durch die beginnende Chloritisirung angegriffen, von 
Sprůngen durchsetzt, mit Hornblendenádelchen und Rutilkórnern als Einschlůssen 

versehen. Der Zoisit bildet meist stabfórmige lánescestreifte farblose Durchschnitte, 

welche nach den Auerbrůchen nicht selten verschoben sind, die fůr dieses Mineral 

so charakteristischen OAuerreihen kleiner Bláschen sind immer leicht aufzufinden. 

Nicht selten jedoch ist derselbe getrůbt, von feldspathartigem Aussehen. Als weitere 

mikroskopische accessorische Gemenetheile oder doch solche, welche erst u. d. M. 

deutlicher hervortreten, sind zu erwáhnen: Chlorit, Plagioklas und Orthoklas, ver- 

einzelt meist trůbe, Pyrit und Pyrrhotin. Gewóhnlich ist auch blasserůner Pyroxen 

(Omphacit) vorhanden. 

Ouarz kommt im Amphibolit nur ausnahmsweise vor. Um so háufiger 

erscheint er als Ausscheidung in knotiger, knolliger oder lagenfórmiger Form, und 

enthált erbsen- bis haselnussgrosse Kórner von Rutil, auch farblosen streiigblátt- 

rigen Disthen. 

Die Structur der Amphibolite ist eine sehr wechselnde; grobkórnig, mittel- 

bis feinkórnig, daneben verworren stenglig, dick- oder důnnschiefrie, laserig. Man 

kann nicht selten alle diese Formen dicht beieinander finden. 

Die Amphibolite treten im Glimmerschiefer und im Muscowit- und Glimmer- 

schiefergneiss auf. Im ersteren findet man sie zwischen der nordlichen Abdachung 

von Keilbere und Bóohm.-Wiesenthal und Stolzenhan. Dem Muscowitgneiss gehórt 

der Wirbelsteinzug an, welcher mit den Wirbelsteinen oberhalb dem Hůttmesgrůner 

Fórsterhaus beginnt, und in ostsůdostlicher Richtune ber den Kreuzstein, Weigens- 

dorf, Reihen, gegen Gesseln bei Klósterle herabláuít. Im (Glimmerschiefergneiss 

sind die Amphibolite ausserordentlich háufig, hier erscheinen sie unmittelbar unter 

dem Gebirgskamme unterhalb Kupferberg auf der ganzen Strecke von Unterhals 

bis Póllma und Tomitschan, und sodann an zahllosen Punkten auf der Nordseite des 

Gebirges, soweit der Glimmerschiefereneiss reicht. Mit dem Zurůcktreten dieses 

Gesteines werden auch die Zoisit-Amphibolite seltener und vereinzelt, charakterisiren 

aber immer wieder das Erscheinen dieser Gneisse, so bei der Markusmůhle unter- 

halb Sonnenberg, unterhalb Langewiese, und endlich sůdlich von der Kalkofener 

Brettságe auf der Nordseite des Niklasberger Keilberges. 
Die Lagerungsform der Amphibolite ist eine deutlich linsenfórmige, als 

solche sieht man sie mehrfach im Bereiche der Bahnstrecke um den Nordabhang 

des Blásberges sůdlich von Schmiedebere entblóst. Auch die grósseren Gesteins- 
partien verrathen oft deutlich doch diese Form. Das ausserordentlich záhe und 

schwer verwitternde Gestein trotzt der Einwirkung der Atmospháre lánger als die 
Schiefergesteine, welche sie ursprůnelich einhůllten. Die Folge hievon ist, dass 

sie nunmehr in Form sehr rauher und zugleich sehr steriler Felskuppen an vielen 

Stellen aus den krystallinischen Schiefern hervorragen. So die Felsengruppen der 

Wirbelsteine, welche weithin sichtbar den dunklen Wald zu ihren Fůssen wie eine 

vielzackige Krone úberragen, der wegen seiner schónen Aussicht berůhmte Felsen 
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© westlich vom Kupferberger Friedhof, die Felsenrůcken oberhalb Weigensdorf u. s. w. 

Es erklárt sich hieraus auch noch eine andere Erscheinung. Das Gebiet des 

© Glimmerschiefergneisses ist mit grossen und kleinen Amphibolitblócken wie úber- 

streut, und man kónnte stellenweise leicht auf die Idee verfallen, dieselben als 

Irrblócke deuten zu sollen. Indess erklárt sich dies eben auch aus dem ursprůng- 

lichen Vorkommen dieser Gesteine, welche nach der Abrasion der sie umhiillenden 

Schichten liegen geblieben sind, und der Verwitterung nachhaltigen Widerstand 

leisten. 

Herr Dr. Kachler hatte die Gůte den Zoisitamphibolit der Wirbelsteine (T) 

und von Tomitschan (II) der chemischen Analyse zu unterwerfen, welche folgende 

Ergebnisse hatte: 
ki II 

In Salzsáure Im In Salzsáure Im 

: lóslich unlóslich Ganzen lóslich unlóslich Ganzen 

Kieselsáure 0:50 4907 49-07 0:56 46-99 41-50 

Eisenoxyd 1:28 10:87 12-15 219 3:26 5:45 

- Thonerde ZO 11490 1463 15:15 10:13 25:28 

Kalkerde 1:04 9-12 10:16 db, bi0 12-67 

Magnesia 0:69 D75 60:44 220 BABY 5:28 

Kali 0:60 0:99 

Natron 679 22 

Mangan Spur . Spur 

In Salzsáure unlóslich 9333 1244 

10028 99-89 

Eine Analyse des Zoisites aus einem Amphibolit bei Oberhals theilt Herr 
Dr. Sauer, Section Kupferbere p. 25 mit. 

3. Orthoklasamphbolit. (Feldspathamphibolit der sáchs. Landesgeologen). 

Das Gestein hat ebenfalls den Charakter der Amphibolite im allgemeinen, 
| indem es eine vorherrschend grůne, schwarz- bis oraugrůne Farbe hat, ist aber 

mehrfach von dem frůher beschriebenen Amphibolit verschieden. Der Amphibol ist 
zwar ganz wie dort beschaffen, allein der Granat ist nicht oder doch nur <anz 

untergeordnet vorhanden, statt seiner erscheinen reichlich lichte, weissliche oder 

gelbliche, meist rundliche Feldspathkórner. Hiedurch wird das Gestein einem Diorit 

áhnlich, da es aber stets deutlich schiefrie ist, erinnert es auch an Gneissgesteine, 

direkt an Hornblendegneiss. Der Feldspath ist fast durchwees Orthoklas, u. z. sind 

die Kórner, wenn sie frisch erhalten und nicht getrůbt sind, verzwillingte Individuen, 

Was man meist nur u. d. M. unterscheiden kann. Sie enthalten háufig Einschlůsse 

von Apatitkórnchen, Amphibolnadeln, auch Rutil und Granat. In dem Orthoklas- 

amphibol von Hůttmesgrůn findet sich auch deutlich zwillinesgestreifter Plagioklas. 

Der Feldspath tritt mitunter gegen den Amphibol ganz zurůck, so dass man reinen 

Amphibolschiefer vor sich hat. Dies scheint namentlich gegen die Peripherie der 

| Lager der Fall zu sein. Im Rummelbachthal bei Wotsch, wo ein solches in der 

Gánze erhalten ist, sieht man an den Salbándern desselben feldspathfreien Am- 

phibolschiefer in der Mitte der feldspathhaltigen. Aehnliches bei der Schnabelmůhle 

am Eingang in den Hassensteingrund. Der schiefrigen Structur entspricht auch die 
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plattige Absonderung des Gesteines; unter dem Hůttmeserůner Jágerhaus sieht: 
man máchtige solche Platten aufrecht stehen. | 

Der Orthoklasamphibolit bildet Einlagerungen im Glimmerschiefergneiss. 

und scheint ganz auf diesen beschránkt zu sein. Auf der nordlichen Seite des boh- 

mischen Erzgebirges tritt er ganz vereinzelt in der Gegend der Lauxmůhle bei 

Bóhm.-Wiesenthal auf. Auf der Sůdseite finden wir ihn in der Erstreckune vom 
oberen Holzbachthal ůúber Hůttmesgrůn bis Endersgrůn und Reihen bei Půrstein 

bis in die Můhlleite, und endlich noch einmal bei der Schnabelmůhle nordlich von 

Brunnersdorf bei Kaaden. Im Rummelbachthal bei Wotsch ist ein Orthoklasam- 

phibollager aufgeschlossen, welches einen lenticularen Durchschnitt hat. Auch bei 

der Lauxmůhle bildet das Gestein eine linsenfórmige Einlagerung, es scheint also 

auch hier diese Gestalt die herrschende zu sein. Gleichwohl missen diese Linsen 

sich reihenweise anordnen, da es den Anschein hat, als ob das Gestein Lagergánge 

im Glimmerschiefergneiss bilden mochte. Ebenfalls gegen die Einwirkung der Atmo- 

spháre widerstandskráftiger als der begleitende krystallinische Schiefer ragen sie 

entweder in Form aufgerichteter Platten daraus hervor, oder sie bilden lange Zůge 

von Blócken, wie in der Gegend von Boxgrůn und Kleingrůn. 

Hieran schliesst sich auch der Amphibolschiefer, welcher auf dem Schlosser- 
bere bei Peterswald ein kleines Depot bildet. 

5. Eklogit (I. 70). 

Vergesellschaftet mit den Zoisitamphiboliten, und nur durch ihren petro- 

graphischen Charakter davon unterschieden kommen zahlreiche Eklogitgesteine 

vor. Aeusserlich sind sie von den begleitenden und wechsellagernden Amphiboliten 

schwer zu unterscheiden, da das charakteristische augitische Mineral mit freiem 

Auge kaum aufzufinden ist. Im allgemeinen kommt man wohl der Wahrheit am 

náchsten, wenn man die dichteren, zugleich lichter gefárbten Gesteine als Eklogite 

bezeichnet; da mán in diesen auch regelmássig u. d. M. den Omphacit reichlicher 

auffinden wird. Er ist meist hellgrůn gefárbt, u. d. M. farblos und wenn gefárbt, 

nicht dichroitisch. Er enthált meist zahlreiche Rutilkórner. Im úbrigen stimmen 

die Eklogite mit den Zoisitamphiboliten úberein. Als ein bezeichnender accesso- 

rischer Gemengtheil darf der Muscowit angesehen werden, welcher in Zoisitamphi- 

boliten nur sehr spárlich vorkommt, wáhrend er im Eklogit háufig und selbst in 

grósseren Massen zu beobachten ist. Er giebt dem Gesteine oft durch lagenfórmiges 

Auftreten eine schiefrige Structur (unter dem Mittleren Spitzberg gegen Schmiedeberg), 

Ein durch Auftreten von Amphibolkrystallloiden porphyrartig ausgebildeter Eklogit 

wurde in Lesesteinen am Brandbach unterhalb Sonnenberg angetroffen. Bei Arletz- 

orůn kommt ein bandstreifiger, felsitartig dichter Eklogit im Gneissglimmerschiefer 

oberhalb des Dorfes vor. Im úbrigen gilt von den Eklogiten dasselbe, was bezůglich 

der Structurverháltnisse und Lagerungsformen, sowie úber das Auftreten der Zoisit- 

amphibolite bemerkt worden ist. Man wird selten ein grósseres Lager dieser Ge- © 

steine, z. B. Wirbelsteine, Felsen bei Kupferberg antreffen, ohne auf Eklogite zu © 

stossen, welche sich von den omphacitarmen Begleitgesteinen oft schon von weitem 
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| als lichte Streifen bemerklich machen. Anderseits aber wird man auch ebenso háufig Pr. 

Gesteine finden, welche zwischen beiden auf der Grenze stehen, die man dann nach 

- dem Vorgehen der sáchs. Landesgeologen als eklogitartige Amphibolite zu 

- bezeichnen hátte. Eklogite mit vorherrschendem Omphacit scheinen úbrigens selten 

zu sein, und wůrde nur das Gestein von Brandbach bei Sonnenberg als solches 

-zu bezeichnen sein. 

6. Serpentin. 

Serpentin ist im bohmischen Erzgebirge ein seltenes Gestein. Ausser dem 

-weiter oben verzeichneten accessorischen Auftreten im magnetitfůhrenden Granat- 

- actinolithgestein findet er sich nur in Gestalt einer kleinen buckligen Kuppe im 
Norden von Reihen oberhalb Půrstein, von der aus allerdings zahlreiche Blócke 

úber den Gebirgsabhang bis gegen Půrstein herab ausgestreut sind. 

Das Gestein ist dunkel grůnschwarz, matt und enthált stellenweise vielen 

- bleigrauen kleinschuppigen Glimmer, welcher zu kurzen Flasern vereiniget das Ge- 

stein durchzieht und das Aussehen etwas belebt. Ausserdem finden sich noch ver- 

einzelte braungelbe, bláttrige Krystalle eines diallagartigen Minerales darin. U. d. M. 

ist der Serpentin im durchfallenden Lichte gelbgrůn, und lásst stellenweise die 

fůr diese Gesteine charakteristische Textur eines grobfádigen Gewebes ganz aus- 

gezeichnet erkennen. Štreifen von undurchsichtigem Magneteisenstaub folgen den 

Klůften. Die Durchschnitte des als Diallag gedeuteten Minerales lassen ebenfalls 

eine bereits vorgeschrittene Serpentinisirung erkennen, und haben nur stellenweise 

-eine ebenfalls fůr Diallag sprechende stengligfaserige Textur erhalten. 

7. Auarzgesteine. 

1. Ouarzbrockenfels und Gangguarz (I. 71). 

Gesteine, welche den als Auarzbrockenfels und Gangguarz beschriebenen 
gleichen, fehlen auch in diesem Gebiete nicht, wenn sie auch an Háufigkeit und 

Ausdehnung den gleichen Bildungen im erzgebirgischen Granite und seiner Um- 

gebung nachstehen. Es ist namentlich die Gegend von Weipert, Kupferbere, Sonnen- 
- berg und Sebastiansberg, welche Auarzbrockenfelsgánge in oft betráchtlicher Aus- 
| dehnung und an vielen Stellen mit abbauwůrdigem Rotheisenerzgehalte ausgestattet 

- beherbergt. Etwas seltener sind eisenerzreiche GAuarzbrockenfelseince im Haupt- 

gneiss, obwohl sie auch hier nicht fehlen, und auf einzelnen derselben Bergbau 

- umging. Auch das Porphyrgebiet fihrt derartige Einlagerungen, doch hat hier das 
| 

| 

| 

Gestein eine etwas abweichende Gestalt. Brocken eines rothen oder braunen fein- 

kórnigen Auarzites, Jaspis und Hornstein sind durch weissen Auarz wieder zu einer 

festen Masse verkittet. Da die Breccie oft aus haselnussgrossen Trimmern besteht, 

gewinnt das Ganze ein eigenthůmliches buntscheckiges Aussehen. Nicht selten sind 

auch verschiedene Porphyrbrocken mit eingebacken. Sie werden sehr gerne statt 

des weichen und leicht zerfallenden Porphyres als Strassenschottermaterial verwendet, 
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Ein eigenartiges korniges, sehr an Greisen gemahnendes Gestein fůllt die 

Spalten der Zwicken- und Malerpinge bei Graupen. Zvwischen den Auarzkórnern 

treten Kiese, Flussspath und Zinnstein eingesprengt und in kleinen Nestern auf. 
Malachit und Azurit tragen zur bunten Fárbung des Gesteines wesentlich bei. © 

Glimmer ist nicht vorhanden. Deshalb kann man dasselbe vom petrographischen 

Standpunkte aus weder als Greisen, noch als Zwittergestein bezeichnen, zumal es zu 

Granit in keinerlei Beziehuneg steht, wohl aber scheint die Bezeichnung greisen- 

artiger Gangguarzit dafůr angezeiet zu sein. Herr H. Můller nannte solche 

Gesteine aus dem benachbarten Sachsen Ganggreisen. Das Vorkommen von Gang- 

guarzen ist nirgends von hervorragenderer Bedeutung. 

2. Greisengesteim (I. 72). 

Greisengestein kommt nur im Zinnwalder Stocke vor. Dieser enthált die a. 

a. O. angefihrten Varietáten, Greisen, Lagen- und Talkgreisen, sowie Zwittergestein. 

Ausserdem hat Jokély noch einen sogenannten Granit- oder Feldspathgreisen 

aufgestellt (Jahrbuch der geolog. Reichsanstalt 9. Bd. p. 566), welcher sich von dem 

Glimmergreisen durch seinen Feldspathgehalt auszeichnet. Er kommt sohin auf 
das Uiberganesgestein zum Granit hinaus. Man kónnte denselben, welcher nester- 

weise dem Glimmergreisen eingelagert ist, als Uiberbleibsel des ursprůnglichen 

Granites, aus dessen Umwandlung der Greisen entstand, betrachten. Auch der 
Feldspath des Granitereisen ist durchwees bis zur Kaolinisirung zersetzt. Im ge- 

wóhnlichen Zinnwálder Greisen fállt das háufig ausserordentlich grobkórnige Gefiige 

auf, indem namentlich die GAuarzindividuen ganz betráchtliche Dimensionen an- 

nehmen. Dies ist namentlich in der Náhe der sogenannten Erzfiótze der Fall. Als 

accessorische Gemengtheile des Zinnwálder Greisen sind die vielen Mineralien an- 

zusehen, welche in dessen Bereiche vorkommen. (Vergleiche Reuss, geognostische 

Skizzen aus Bóhmen I. Bd. p. 43 ff. 

8. Turmalingesteine (I. 73). 

Ausser den turmalinreichen Gesteinen, wie sie einestheils bereits unter den 

Graniten (pe. 7), theils unter den Gneissen aufgezáhlt wurden (pg. 61), finden 

sich keine eigentlichen Turmalingesteine in diesem Theile des bóhm. Erzgebirges, 

da dieselben als sogenannte Contacteebilde nur in der Beriihrungszone jůngerer 

krystallinischer Schiefer mit Granit vorzukommen pflegen. 

IV. Halbkrystallinische Schiefer. 

Archáische Grauwacken. 

Als solche wáren die von Herrn Dr. Sauer in der Umgegend von Kupfer- 

bere und Pressnitz aufgefundenen, klastische Bestandtheile fiihrenden dichten Gneisse 

aufzufůhren, welche sich makroskopisch von echten feinkórnigen Gneissen kaum 

: 
, 
j 
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-trennen lassen, deren halbkrystalline Structur von der echt krystallinen nur u. d. M. 

zu unterscheiden ist. Krystallinische und halbkrystallinische Gesteine stehen mit 
einander durch Uibergánge in Verbindung. (Veroleiche hieriber das úber dichten 

Gneiss p. 55 Gesagte.) Auch in den dichten Gneissen sůdlich von Gottessab stellen 
sich nach Herrn Dr. Sauer vereinzelte Lagen halbkrystalliner Grauwacke ein (Er- 

láuterungen zur geol. Spec.-Karte v. Sachsen, Sect. Wiesenthal p. 20). 

V. Klastische und sedimentáre Gesteine. 

1. Trimmergesteine. Psephite (I. 76). 

Die im ersten Theile a. a. O. besprochenen Triimmergesteinsformen treten 

in ganz oleicher Weise auch in diesem Theile des Erzgebirges auf, und es kann 

daher kurz auf das dort Gesagte verwiesen werden. 

Bezůsglich des Blockwerkes měge nochmals angefůhrt werden, dass das- 

selbe háufiger im Gebiete des Granitporphyres auf den Abhángen unter dem Wiesel- 

stein, am Raubschloss bei Eichwald, und im Porphyrcebiet zwischen Klostergrab 

und Graupen vorkommt, als im Gneisse, in welchem nur die grossflaserigen und 

grobkórnigen Gesteine aus Bernsteinbere, bei Gebiresneudorf, Katharinabere u. s. w. 
Blockwerkanháufungen bilden. Im Umkreis der Basaltkuppen, wie des Hassberges, 

Grossen Spitzberges, des Scheibenberger Kammes, des Brandauer Steines u. s. W. 
fehlt es gleichfalls nicht an Blockwerk aus den abgestůrzten Basaltsáulentrůmmern. 

'Als Blockwerk wáren endlich noch die Uiberreste der einstigen Braunkohlensand- 

steinbedeckung in der Gegend von Orpus, dann bei Tschernitz unter dem Kleinen 

Purberg, am Katzenhůbel zwischen Komotau und Górkau u. a. a. O. zu bezeichnen. 

1. Glacialschutt, Geschiebelehm, grandiger Blocklehm. 

Als Glacialschutt, Geschiebelehm, grandiger Blocklehm der sáchs. Landes- 

geologen ist die Trimmergesteinsablagerung zu bezeichnen, welche in der Todten- 
haide bei Schmiedeberg durch einen Eisenbahndurchschnitt blosgelegt ist, oder 

Jeigentlich war. In einer durch Gesteinsfragmente von bald splittrig scharfeckiger, 

„bald abgerundeter Form rauhsandigen (grandigen), záhen, lehmigen Grundmasse 

liegen sehr grosse, grosse und kleine Geschiebe und Trůmmer von Kalkstein, 

fDolomit, Gneiss und Glimmerschiefer regellos eingebettet. Am Grunde kommen 
M obehiete mit Resten von Sůsswasserschnecken, auch Braunkohlenbrocken vor. 

Die ganz und gar ungeschichtete Masse ist die einzige Bildung, welche man im 

Erzgebirge auf glacialen Ursprung zurůckfůhren kann, da es gelungen ist, an den 
eingebetteten Kalksteinblócken Schlifflůchen und deutliche Schrammen und Furchen 
'nachzuweisen. 

2. Seifenwerk (I 77) 

"st im Bereiche des óstlichen Erzgebirges nicht bekannt. Die vor den Ausgángen 

ler Schluchten des Graupner Gebirges Solossnon Schuttmassen wurden in uralter 

(© 6 
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Zeit wegen ihres Gehaltes an Zinnerz als Seifenwerk aufgearbeitet. Noch heute finden © 

sich vereinzelte Zinnsteinbrocken im Gebirgsschutte vor und im Graupner Thale. © 

Etwas seifenwerkartiges sind wohl die sogenannten Flósssteine, welche © 

zwischen Oberhals und Orpus ein wenig máchtiges Lager bilden, und aus sandigen, 

mit Rotheisensteinbrocken gemengten Thonen bestehen. 

2. Thongesteine, Pelite. 

1. Kaolinerde (I. 768). 

Ein Analogon zur Carlsbader Porzellanerde kommt bei Klostergrab in der | 

Vorstadt mehrfach durch Aufschlůsse bloseelegt vor. Das Kaolin ist hier Zer- © 

setzunesprodukt des im Porphyr enthaltenen Feldspathes sowohl als der felsitischen © 

Grundmasse. Die feine, staubartige Masse verhált sich genau so wie im I. Thl. | 

a. a. O. vom Zedlitzer Kaolin mitgetheilt wurde. Sie ist reinweiss bis gelblich oder 

graulich weiss, enthált aber háufig ockergelbgefárbte Lagen. Der Kaolinerde sind 

rauchgraue Auarzkórner- und krystalle, Doppelpyramiden, beigemengt, wie sie im | 

Porphyr vorkommen. Sie lassen sich durch Schlemmen leicht vom Kaolin trennen. | 

Es bleiben ausserdem noch unvollstándie zersetzte Feldspath- und Felsitkornchen © 

zurůck. Die Beimengung eisenhaltiger Lagen, welche sich nicht absondern lassen, 

vermindern leider den Werth des Porphyrkaolines sehr, da es kein vollkommen 

weisses Produkt im Brande giebt, und lásst nur die Verwendung zur Erzeugung 

von Chamotte zu. Es wůrde demnach mit der Carlsbader weissen Erde gleich- 

zustellen sein. 

Zu den kaolinfihrenden Gebilden, welche I. p. 79 aus dem čstlichen Erz- 

gebirge als wasserhaltender Untergrund der Moore von Frihbuss u. s. W. aufgefůhrt 

und als Umwandlungsprodukte des Erzgebirgsgranites in einen unreinen Porzellan- 

thon beschrieben wurden, gehórt auch die weiche záhe Masse, welche die Unter- 

lage der Moorstrecken des Lichtenwalder Thiergartens und des kleinen Moores bel 

Fleyh bildet. Sie hat ganz und gar gleiches Aussehen und úbereinstimmenden. 

Charakter, und ist auch hier das Zersetzungsprodukt des Erzgebirgsgranites. Trotz, 

der auffálligen, fast reinweissen Farbe, welche das abgeschlemmte Kaolin von dort 

in kleinen Partien zeiet, důrfte es sich doch im Grossen fůr die Porzellanmanu-; 

factur nicht eignen, da in demselben wie im Klostergrabner Porphyrkaolin eisen- 

haltige Lagen vorkommen. 

Das durch Schlemmen vom Guarze befreite Kaolin von Klostergrab hat 

nach einer vom Herrn Dr. Kachler gůtigst besorgten chemischen Analyse folgende 

Zusammensetzung: | 
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2. Seheferthon. 

Schteferthon und Kohlenschiefer von Brandau. Im Hangenden der Stein- 

kohlenablagerung von Prandau, nordl. von Katharinaberg, wechsellagern mit Sand- 

- steinen Schieferthone, welche dunkelgrau, sehr feinerdig, schwachglánzend sind, und 

viele kleine silberelánzende Glimmerschippchen enthalten. Der Schieferthon bláttert 

sich an der Atmospháre auf, wird feucht schlůpfrig, aber nicht plastisch. Der 

Glimmergehalt nimmt zuweilen betráchtlich zu, und es zeigen sich auch lagenweise 

Vertheilungen desselben. Durch Aufnahme von Auarzkórnern wird er sandig und 

geht in Sandstein ber. Der Schieferthon fiihrt viele Pflanzenabdrůcke. Er ist auch 

mit kohliger Substanz gemenst, fast schwarz und mitunter von důnnen Steinkohlen- 

lazen durchzogen (Kohlenschiefer).  Háufig enthált derselbe auch schwache Lagen 

von thonigem Prauneisenstein. 

Als Kohlenschefer wáren auch die Ausbisse der Šteinkohlenformation zu 

bezeichnen, welche zwischen dem Hirschberetunnel und dem tiefen Einschnitte am 

Galgenbere oberhalb Niklasberg zu Tage treten. Das dunkelgrauschwarze Gestein 

ist elimmerreich, enthált Anthrazitschmitzchen, zerfállt aber an der Luft in Brocken. 

Die schiefrige Structur ist nur am frischen Gesteine zu beobachten.  Aehnliche 

Kohlenschieferausbisse sind auch vom Kalkofener Fórsterhaus bekannt. 

3. Thon und Lettem. 

Bumnter Thon- und Schteferletten aus dem Rothliegenden von Brandau. Im 

Rothliegenden, welches das Hangende der Steinkohlenablagerune von Brandau bildet, 

wechseln mit Conglomeraten und Sandstein Lagen von Thon bez. Schieferletten ab, 

welche in einem braun-ziegelrothen Grund orůne und gelbe, runde oder flaserige 

Flecken enthalten. Das Gestein ist sehr feinerdig, wird trocken mit dem Finger- 

„magel gerieben glánzend, brockt aber aus einander und ist wenig plastisch. Háufig 

„wird der bunte Letten sandie und nimmt auch einzelne und ganze Lagen von Ge- 

schieben auf. 
| Braunkohlenletten. © Ein frischgebrochen  dunkelgcefárbtes, oftmals sehr 

bitumenreiches, feinerdiges, schiefriges, zuweilen olimmeriges Gestein. Enthált oft 
"Braunkohlen- und Markasitschmitzen. Im feuchten Zustande ist es mehr weniger 

| knet-schneidbar, die Schnittláchen lassen sich elánzend reiben (Wolfsbrod). Im 

„Imfttrockenen Zustande fállt es in schiefrige Brocken auseinander, zugleich verliert 

res sein Bitumen und wird heller in der Farbe. Bildet das Hangende der Braun- 
M "tommalion am Fusse des bohmischen Erzgebirges, und reicht als solches am 

„Rande des Aussig-Teplitzer Beckens mehrfach auf die krystallinischen Gesteine 
| hinauf, | 

4. Lehm. 

| Gehčinge-Lehm. Von gelbbrauner, rothbrauner oder lichtgelber Farbe, un- 

"Seschichtet mit Gesteinstrůmmern, oftmals lóssartig durch die Absonderung, kommt 

typisch nicht im Gebirge selbst, sondern an dessen Fusse mehrfach vor; bei Warta, 

„Aubach, Schoónbure, zwischen Komotau und Górkau, bei Eisenberg in der Gegend 
won Oberleutendorf, Teplitz, bei Tellnitz u. s. w. 

| : 



Schiefergebirge bilden. Dieser besteht aus einem sandig glimmerigen, záhen, knet- 

baren, meist lichtgelb gefárbten Lehm, in welchem oft unzersetzte oder halbzer-- 

setzte Gesteinsfragmente vorkommen. So auf dem Weissen Hirsch bei Weipert, bei. 
Schmiedebere, Sonnenberg, Sebastiansbere u. s. w. Es liefert dieses im Unter- 

orunde der Moore vorkommende, aus der Auflósung der Gneisse entstandene Ge- 
bilde, stellenweise Material zur Ziegelerzeugune. Hierher ist auch das kleine Lehm- 

laser auf der Uiberschaar an der Strasse von Pressnitz nach Sorgenthal zu rechnen,. 
das einen typischen, záhen, gelbgrauen, mit vielen Gesteinstrimmern gemengten 

Lehm fůhrt, unter welchem ein rotheisenschůssiger feinerer Thon gelecen ist. 

Ein wahrscheinlich durch Umbildung und Vermengung mit jingeren hn- 

lichen Absátzen aus dem thonigen Rothliegend- und Steinkohlengesteinen entstan- 

dener Lehm, ebenfalls Gerólle, namentlich Basalttrůmmer fůhrend, bedeckt die 

Steinkohlenmulde von PBrandau, und wird in den Ziegelschlágen an der Landes- 

grenze bei Rothenthal verarbeitet. 

Sandiger Wiesenlehm. (Geneigter Wiesenlehm der sáchs. Landesgeologen.) 

Der záhe, sandige, mit Gesteinstrimmern und Geschieben vermengte, meist grau- 

gelb gefárbte Lehm, welcher die Sohle und den Untergrund der Moorstrecken bildet, 
welche die flachgeneigten Tháler auf dem Růcken des Gebirges bedecken. Er ist 

als jingere Bildung durch die Abschwemmung und Umlagerung des lehmigen Unter- 

grundes der Hochmoore, und von Gehánelehmen, sowie aus der Umwandlung der 

náchsten Gebirgsgehángce entstanden, daher von nicht durchwees oleichartiger Be- 

schaffenheit. Zum sandigen Wiesenlehm gehóren auch die im Gebiresschutte am 

Fusse des Erzgebirges vorkommenden Lehmmassen, welche namentlich im Porphyr- 

gebiete reichlich vorhanden sind, wo das an und fůr sich lehmige Zersetzunes- 

produkt dieser Gesteine leicht hinweggespůlt, und an geeigneten Stellen wieder 

aufgesammelt werden kann. Dieser Lehm zeichnet sich durch eine lebhaft hochgelbe 

Farbe aus. 

3. Conglomerate, Sandsteine, Auarzite. 

Steinkohlenconglomerat von Brandau. Es besteht aus ungleichfórmigen Ge- © 

schieben von GAuarz, Kieselschiefer und krystallinischen Schiefern, welche die 

Grósse einer Nuss erreichen und durch ein nicht reichlich vorhandenes thonig= © 
kohliges, elimmerreiches Bindemittel verkittet sind. Im Liegenden der Steinkohlen= © 

ablagerung von Prandau. 

84 i 
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Als gleichbedeutende Ablagerungen innerhalb des Gebirges kónnen die. 

áhnlichen Ablagerungen angesehen werden, welche den Untergrund der Moore im. 

Ů 
: 
© 

h 

Steinkohlenconglomerat vom Hůrschberg beč Niklasberg. Gróbere und feinere, 
meist flache Geschiebe von krystallinischen Schiefern, anscheinend aus der Náhe 

stammend, sind durch ein thonigsandiges, kohliges, glimmerreiches Bindemittel ver- 

kittet. Letzteres ist oft sehr reichlich vorhanden und nimmt dann eine deutlich © 

schieferige Structur an. Důnne Anthrazitlagen und Schmitzen stellen sich ein, auch ; 
finden sich Pflanzenreste darin. Ist an der Grenze des Porphyrs gegen den Gneiss 
bei der Anlage des Tunnels durch den Hirschberg blosgelegt worden. | 
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Steinkohlensandstein von Brandau. Geschiebe von Auarz und krystallinischen 

(Gesteinen, hanfkorn- bis haselnussgross, untermengt mit weisslichen, mehr weniger 

zersetzten Feldspathkórnern und weissen Glimmerbláttchen sind durch ein graues, 

thoniges Bindemittel zusammengekittet, es treten dazwischen auch Schnůrchen und 

Bchmitzen von Anthrazit auf. Diesen grobkórnigen, in den tieferen Lagen des Stein- 

kohlenbeckens von Brandau mit Schieferthonen wechselnden Sandsteinen, folgen 
nach oben unter gleichen Lagerungsverháltnissen feinkórnigere Gesteine derselben 

Art mit schwachen Schieferthon-Zwischenlagen und sehr glimmerreiche, graue, welche 

lagenfórmig schiefrig werden, und in die glimmerreichen sandigen Schieferthone 

úibergehen. Endlich kommen noch dunkle, glimmer- und kohlenreiche, thonige, 

daher weiche Sandsteine vor, welche, sowie die Schieferthone, viele Pfianzenreste 

enthalten. 
Rothliegend-Conglomerat von Brandau. Geschiebe von krystallinischen Schie- 

fern, Auarz, Porphyr und Porphyrtuf bis zur Grósse eines Gánseeies sind durch 
ein thonigsandiges, rothcefárbtes Bindemittel verbunden. Die Porphyrgeschiebe 

sind stark zersetzt und haben ein fremdartiges Aussehen, sie stimmen mit inlán- 

dischen Gesteinen, von denen úbrigens in der Náhe keine vorkommen, nicht úberein. 

(Vergleiche vorn p. 14.) 
Rothltegend-Sandstein von Brandau, wechsellagernd mit den vorstehend 

erwáhnten Conglomeraten, ein weicher thoniger Sandstein mit Auarzkórnern und 

kleinen Porphyrgeschieben. Beide setzen mit den vorbeschriebenen bunten Letten 

das Hangendgebirge der Steinkohlenmulde von Brandau zusammen. 

Cenomaner Auarzit (Auarzit der Korycaner Schichten.) Ein sehr fein- und 
gleichkórniger, fester und harter Auarzit von gelbbrauner bis erbsengelber Farbe 

mit ganzen Lagen und vereinzelten Hohlabdrůcken Cenomaner Conchylien, na- 
mentlich der Erogyra columba Lam. Er erscheint zwischen Klostergrab und Strahl, 

dann bei Rosenthal und Graupen wohlgeschichtet unmittelbar dem Porphyr bez. 

(Gneisse aufgelagert und aufgerichtet. Wird seiner Hárte wegen als Material zur 

| Strassenschotter ung verwendet. 
Turoner Auader. (Kčnigswalder Sandstein, Sandstein der Weissen- Berger 

Sehichten ) Mittel- bis feinkórnig, mit spárlichem guarzigem Bindemittel, vorwie- 

Izend weiss gefirbt. Der Sandstein ist dickschichtig, senkrecht abgesondert. Ver- 

isteinerungen sind selten als Hohlabdrůcke zu finden. An der Steinwand unterhalb 
INollendorf und gegen die Grenze des Ouadergebirges als einzelne Reste desselben 

|„wischen dem Schónwalder Spitzberg und Tyssa. 
4 k Braunkohlen-Auarzconglomerat. Haselnuss- bis wallnussgrosse und gróssere 

sschiebe von Auarz sind in ein ebenfalls kieseliges, brauneisenschůssiges Binde- 

imittel eingebacken. Es ist von letzterem bald mehr, bald weniger vorhanden. Das 

Jonglomerat bildet Bánke im Braunkohlensandstein und kommt mit diesem vor. 

IMánfig úberdauerte es den weicheren Sandstein und findet sich nun in losen Blócken 

m Fusse des Gebirges verstreut. Auf den Hóhen des Erzgebirges kennt man das 

$raunkohlen-Auarzconglomerat nur aus der Gegend von Orpus (oligocaene 

(nollensteine, Braunkohlenguarzite der sáchs. Landesgeologen), 

Iro bis cubikmetergrosse, oft bizarr geformte Blócke davon einzeln und geháuft 

egend vorkommen. 
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Braunkohlensandsteim. Ein Sandstein von sehr veránderlicher Form, grob- bis 
feinkórnie, háufig uneleichkórnig. Es wechseln auch Bánke von gróberem und fei- 

nerem Korn ab. Das Bindemittel ist kieselig oder thonigkieselig, háufig brauneisen- 

schůssie. Das sonst weiss gefárbte Gestein ist im letzteren Falle gelb, bráunlich bis 

braun gefárbt. Das Gestein ist meist dicht, enthált aber auch oft Lůcken, die mit 

Brauneisenstein oder Auarzdrusen oder beiden ausgefůllt zu sein pfegen. Je nach der 

Menge und Beschaffenheit des Bindemittels ist das Gestein hart, fest, rauh anzu- 

fůhlen, guarzitisch, oder weicher, bis sehr weich und locker gefůgt. Ausser dem Braun- 

eisenstein, welcher sich fast úberall bemerkbar macht, kommt ófter auch Muscowit 

als Beimengung vor, die lebhaft silberelánzenden Bláttchen sind darin ofter streifen- 
weise angeordnet, und geben dem Gesteine dadurch ein gneissartiges Aussehen. Der 

Braunkohlensandstein enthált Abdrůcke von Pflanzen (bei Tschernowitz westlich 

von Komotau, bei Strahl unter Klostergrab), seltener solche von Sůsswasserschaal- 

thieren (Salestushóhe bei Ossecg, hier auch Pflanzen). Im Folge seines ungleich- 

fórmigen Gefiges wird er im verschiedenen Grade von der Atmospháre angegriffen, 

die weicheren Partien werden ausgespůlt und weggefůhrt, die hárteren bleiben 

zurůck und bilden wild durcheinander geworfenes Blockwerk (Katzenhůbel zwischen 

Komotau und Górkau, Salesiushóhe bei Ossege). Im Kleinen Purberg liegt der 

Braunkohlensandstein wohl geschichtet und áhnelt dem Kreideguader. Auf dem 

Růcken des Erzgebirgses kommt der Braunkohlensandstein in Blócken bei Orpus 

vor, hier ist er weiss, mittelfest, ungleichkórnig, fein- bis mittelkórnig mit grob- 

kórnigen Lagen. Am Neudorfer Berg (Geierberg) bei Bóhm.-Georgendorf unter 

einer Basaltdecke brauneisenschůssie, ungleich mittelkornie, guarzitisch. Sonst tritt 

er nur auf dem áussersten Rande des Gebirges gegen die Ebene hin auf. Bei Ko- 

motau gelb oder braun, eisenschůssig, glimmerreich besonders in den unteren Lagen, 

fein- bis grobkórnig, guarzitisch. Bei Oberleutensdorf wechseln sehr weiche und 

harte eisenschůssige Bánke, bei Ossege und Štrahl ist er hart bis mittelhart, 

celblich weiss bis weiss, fein- bis mittelkórnig und ungleichkornie. Der Braun- 

kohlensandstein von Orpus wurde ehedem als Gestellstein benůtzt, solange der 

Hochofenbetrieb in Schmiedeberg im Gange war. Bei Tschernowitz werden vor- 
zůgliche Můhlsteine daraus erzeust, hier sowie anderwárts bei Ossegg und Štrahl 

findet der Braunkohlensandstein Verwerthung als Haustein zu Schwellen u. dergl. 

Braunkohlenguarzit (Trappsandsteín der dlteren Literatur). Ein sehr harter, 
meist sehr feinkórniger, dichter Ouarzit von weisslicher, weisser oder gelblicher 

Farbe ganz und gar von Kiesel durchtránkt, in Folge dessen von krystallinischem 

Aussehen, kantendurchscheinend, mit unebenen, splittrigen, muschligen Pruchfláchen. 

Vermóge seiner Hárte und Dichte entsteht, wie Herr Dr. Engelhardt zuerst 

bemerkte (Fossile Pflanzen des Sůsswassersandsteines von Tschernowitz), beim Be- 

schreiten desselben ein eigenthimlicher heller, klirrender Ton. Der Praunkohlen- 

guarzit bildet Bánke im Braunkohlensandsteine; es ist ganz eigenthůmlich, dass 

mitten im weichen zerreiblichen Sandstein feste Auarzitbánke angetroffen werden. 

Diese bleiben dann unzerstort liegen, wenn der lockere Sandstein fortgespůlt ist. 
Daher dergleichen Auarzitblócke háufig am Rande des Erzgebirges verstreut vor- 

kommen. Sie fallen oft durch ihr eigenthiůmlich gegláttetes Aeussere auf. Die oberste 

Lage des Kl. Purberg besteht aus Auarzit, was die Abtragung dieser Sandsteinhóhe 
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- hintanhielt. Hier bei Tschernowitz sowohl, als auch bei Ossegg kommen einzelne 
Lagen vor, welche bráunlichgefárbt, fast homogen guarzig, als Sůsswasserguarz 

-zu bezeichnen wáren. Der Braunkohlenguarzit ist seiner Hárte wegen als Haustein 

- nicht zu verwenden, und ist selbst zur Strassenschotterung wenig geeignet. 

4. Kalksteine. 

Plěnerkalk, Planer (Planerkalk der Teplitzer Schichten). Ein wohlgeschich- 

| tetes Gestein von weisser, gelblicher oder grauweisser Farbe, selten etwas gefleckt, 

riecht angehaucht thonig, ist matt und erdig im Bruch, zerfállt an der Luft in 

- keilfórmige, scharfkantige Scherben und lóst sich nach und nach zu einer merge- 

- ligen luftharten Masse auf. Háufie finden sich Markasitknollen und daraus entstan- 

dene Brauneisenknoten darin. Es kommen auch viele Reste mariner Thiere darin 

vor. Bei Strahl, Rosenthal, Graupen, Mariaschein, Tellnitz bilden aufgerichtete 
Plánerkalkschichten den Fuss des Gebirges. Im Erzgebirge selbst kommt er nur 

einmal, u. z. in einem kleinen Depot im Geiersberggrunde vor. Der Plánerkalkstein 
ist ein bekanntes werthvolles Material zur Erzeugung von Baukalk und Cement. 

VL. Phytogene Bildungen. 

1. Steinkohlem. 

Anthrazitische Steinkohle von Brandau. Die Steinkohle ist důnnschiefrig, 

auf den Bruchflůchen lagenweise stark pechgelánzend, schwarz mit einem merklichen 

-Stich ins Messinggelbe, mit flachmuschligem Bruch, auf den Schieferfláchen mehr 

oder weniger schimmernd bis schwach wachsglánzend, sammtschwarz, kaum ab- 

- fárbend, důnnbláttrig. An der Luft zerfállt die Kohle in kleine wůrflige Stůcke. 
| Schon im Aussehen einem Anthrazit sehr áhnlich, wird sie dies noch mehr durch 

- den Umstand, dass sie fůr sich nicht, oder nur bei starkem Luftzuge brennt. Sie 

| wird immer nur mit anderer Kohle gemengt verwendet, entwickelt aber starke Hitze. 
- Nach Herrn H. B. Geinitz (Die Steinkohlen Deutschlands I. Bd. pag. 74) betrágt ihr 

© Aschenrůckstand 9:7 Proc. Die Kohle bildet ausser einigen schwácheren ein circa 

1:75 Mtr. máchtiges Flótz, und wird bergmánnisch gewonnen. 

2. Braunkohlen. 

Aus dem Bereiche des Erzgebirges wurden Braunkohlen nur in Špuren 

. bekannt, u. z. aus dem Glacialschotter in der Todtenhaide bei Schmiedeberg. Auf 

. sSecundárer Lagerstátte kamen hier auch Braunkohlenbrocken vor u. z. Pechglanz- 

- kohle, braunschwarz, pechglánzend mit flachmuschligem Bruche, mit langer Flamme 
© brennend und bituminósen Rauch entwickelnd. Aetzkalilange damit gekocht wurde 

| tief braun. In allen Theilen stimmte das Vorkommen mit der antebasaltischen Pech- 

| o 
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kohle von Salesl úberein. Dann gewóohnlicher brauner Lignit und bituminóses 

Holz. (Verhandl. der k. k. geol. Reichsanstalt 1876, Nr. 14 p. 329—331.) 

3. Torf (I. 81). 

Die im ersten Theile dieses Buches beschriebenen beiden Torf- bez. Moor- 

formen, Moostorf und Rasentorf, kommen auch im óstlichen Erzgebirge vor. 

Ersterer bildet die grossen Hochmoore bei Schmiedeberg, Sonnenberg, Sebastians- 

berg, Rudelsdorf, Lichtenwald u. s. w. Er wird vielfach gestochen. Der Torf der 

Sebastiansberger Haide ist so weich, dass er sich kneten lásst, er wird daher in 

Formen gestrichen, und ist ein echter Streichtorf. Der Rasentorf bildet die Wiesen- 

moore, welche die Fláchen wenig geneigter Sohlen der Tháler auf dem Nordabhang 

des Gebirges bedecken. S90 im Wiesenthal, bei Pressnitz, Zinnwald, Schónwald. 

Auch an dem sůdlichen Abhange des Gebirges kommen an gůnstigen Stellen kleine, 

mit Wiesenmoor ausgefůllte Becken vor. Er wird nur selten zum Brennen gestochen. 

Der in Teplitz zur Herstellung von Bádern verwendete Moor von Zinnwald ist 

Wiesenmoor. | 
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Geologische Beschreibung des čstlichen Erzgebirges. 

I. Abschnitt. 

Das Erzgebirge zwischen Joachimsthal und Komotau. 

Wir nehmen unsere Betrachtungen da wieder auf, wo wir sie im I. Theile 

"dieser Arbeit geschlossen haben, mit dem Joachimsthaler Grund. Indem wir der 

Linie Schlackenwerth-Joachimsthal-Gottesgab, dann lános der Landesgrenze am 

rechten Gehánge des Wiesenthals nordwárts weiter bis nach Weipert folgen, haben 

„wir die westliche Grenzlinie unseres Gebietes abgesteckt. Im Sůden folgen wir 

-von Oberbrand nordlich dem Fusse des Gebirges úber Marletzgrůn bis an den Holz- 

bach, und sodann diesem bis zu seinem Einfluss in die Eger bei der Egermiihle 

unterhalb Damitz, weiter dem norděstlich gerichteten Laufe dieses Flusses auf seiner 

linken Seite bis nach Klósterle, wo wir ihn, der sich nun recht westlich gegen 

| Kaaden wendet, verlassen, wenngleich sein Thal bis zu dieser Stadt zu erwáhnen 

sein wird. Von Klóosterle folgen wir jetzt dem Fuss des Gebirges in norděstlicher 
| Richtung weiter, bis wir bei Komotau den Eingang in den Assiggrund erreichen. 

| Hier sind wir am čstlichen Grenzpunkt unserer Abtheilung angelangt. Wir gehen 

-mun mehr den Lauf des Assigbaches aufwárts bis zu seinem Ursprung, und ge- 

| langen ein wenig něrdlich von Sebastiansbere an die Landesgrenze, deren Verlauf 
| gegen Weipert unser Gebiet nordlich umfasst. 

Nachdem das so umschriebene Gebiet fůr die Gewinnung einer deutlichen 

| Uibersicht zu ausgedehnt wáre, wird es gut sein, noch eine weitere Abtheilung 
| desselben zu versuchen. 

Die bekannte Ungleichseitigkeit des Erzgebirges tritt auch in diesem Theile 
(„Wieder sehr markant hervor. Die dem sůdlichen Absturz nahe gerůckte Kammlinie 
-scheidet eine flache nordliche und eine steile sidliche Lehne. Das Erzgebirge selbst 

| setzt sich in unserem Gebiet deutlich aus zwei Theilen zusammen. 
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Die Kammlinie des Gebirges erhebt sich gleich anfangs im Keilbere bis 
1244 Meter, und sinkt von da státig (Wirbelsteine 1094, Hoher Hau 1003) bis 

nach Kupferberg auf 830 M. Von hier erhebt sie sich sodann wieder allgemach 

bis 874 und 873 Meter in der Póllmer Hóhe und dem Reischberg, dann aber sinkt 
sie fortwáhrend ostwárts. Nur der Schweiger oberhalb Platz erhebt sich nochmals auf 

814 M. Bei Domina oberhalb dem Assiggrund betrágt die Seehohe nunmehr 632 M. 

Diese Beschaffenheit der Kammlinie giebt Gelegenheit, das Erzgebirge zwischen 

Joachimsthal und Komotau aus zwei orographisch begrenzten Theilen zusammen- 

setzt, zu betrachten, davon der ostliche durch den Keilberg, der westliche durch 

den Reischberg gekennzeichnet wird. Obwohl in unmittelbarem Zusammen- 

hang, lásst sich auf der nordlichen Abdachung des Gebirges leicht eine orographische 

Grenzlinie ziehen, welche zugleich fůr die geologische Beschreibung als eine solche 

dienen kann, es ist dies der ostliche Abhang des Spitzbergrůckens gegen das Press- 

nitzthal. Wir ziehen unsere Grenze den Pressnitzbach aufwárts bis zur Einmindung 

des Orpuser Baches, folgen diesem sodann aufwárts in sein Auellengebiet, und er- 

reichen bei Oberhals westlich von Kupferberg den Gebirgskamm. Auf der Sůdseite 

des Gebirges finde ich eine orographische Grenze durch das Thal angedeutet, wel- 

ches sich in nordwestlicher Richtung von Půrstein gegen die Abhánge des Hohen 

Haues hinaufzieht, in dessen oberem Theile Weigensdorf gelegen ist. Indem wir 

nun den Weigensdorfer Růcken, welcher das Thal auf der rechten Seite begrenzt, 

als einen Ausláufer des Hohen Haues noch zum Keilbergebirge rechnen, werden wir 

das zwischen Weigensdorf und dem Půrsteiner Thal gelegene Gebirge bereits in den 

Bezirk des Reischbergebirges einbeziehen, da dieses schon durch die geologischen 

Verháltnisse bedingt wird. Es wird sich zwar zeigen, dass eine geologische Grenz- 

linie hier nicht besteht, dass vielmehr die geologischen Verháltnisse aus dem Keil- 

berggebiete noch fortsetzen ; dennoch beginnen hier gewisse tectonische Beziehungen, 

die es ráthlich erscheinen lassen, auch bei der Betrachtung des geologischen Baues 

hier einen Ruhepunct eintreten zu lassen. Nach dieser Begrůndung bezeichne ich 

demnach das westlich von der gezogenen Markirungslinie gelegene Gebiet als Keil- 

berggebirce, das óstliche als Reischbergeebirce, 

Das Keilberggebirge. 

Orograpmsche Skizze. 

Das Keilberggebřrge ist die hóchste Erhebung des Gebirges. Der Keilberg 
selbst bildet mit dem nordlich davon bereits in Sachsen gelegenen Fichtelberg einen 

aus zwei durch ein Joch verbundenen Kuppeln bestehenden Doppelgipfel. Der 

nordlich gelegene Fichtelberg sendet gegen Norden den Giftberg, gegen Nordwesten 

die Goldene Hóhe und den Kaff aus, mit welch letzterem Hóhenzue die Landes- 

grenze verláuft. Auf der westlichen flachen Abdachung des Sonnenwirbeljoches 

liegt Gottesgab, čstlich davon finden wir das einzige im Erzgebirge vorkommende 

Circusthal, westlich umrandet vom Kleinen Fichtelberg, Sonnenwirbeljoch und Keil- 

berg.  Gegen Sůden fállt. das Sonnenwirbeljoch rasch ab, und lásst als westlichen 
Vorsprung die Masse des Keilberes scharf hervortreten, dessen Ausláufer sůdwárts 

S 
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im Schwarzwald- und Schwarzfelsrůcken úber Důrnberg und Arletzgrůn herab bis 
- an den Fuss des Gebirges, bei Ober-Brand und Marletzgrůn reichen. Durch diesen 

Růcken zerfállt der siůidliche Abfall des Keilberg im eine gegen Joachimsthal mit 

der Fláche gegen Sůdwesten gekehrte, und in eine in entgecengesetzter Richtung 

gegen das Egerthal sůdóstlich gerichtete Lehne. Ostwárts senkt sich die Keilberg- 

kuppe allmáhlie zu der mit rauhen Amphibolitfelsen gekrónten Hóhe der Wirbel- . 

steine (1094 M.), von denen ein Ausláufer óstlich im Kreuzsteinrůcken (1027 M.) 

- gegen das Egerthal bei Můhlendorf streicht, wáhrend ein anderer Arm ůúber den 

Hohen Hau (1003 M.) im Gebireskamme verláuft, und sich bei Oberhals mit dem 
Reischberggebirge vereiniget. Nach Norden sendet das Keilberggebirge zwei lang- 

gedehnte Streben. Den Schmiedeberger Růcken zwischen dem Wiesenthal und Schwarz- 

- wasser, welcher allmáhlig (Weberbergkoppe 1009 M., Stolzenhahner Růcken 987 M., 

Steinberge 937 M., Hoher Stein bei Neugeschrei 926 M., Weiperter Koppe 795 M.) bis 

auf 130 M. an der Landesgrenze bei Weipert herabsinkt. Die zweite, ostlichere Strebe 
zwischen dem Schwarzwasser und Pressnitz ist etwas breiter und flacher, zweigt vom 

Hohen Hau ab, und bildet den Blásberg (Blasiusbereg) bei Orpus (918 M.), dann den 

durch den Kleinen, Mittlern und Grossen Spitzberg (963 M.) gekrónten Spitzbergrůcken, 

dann das Auspanner und Kremsiger Gebirge, welches in der Engelsbure zwischen 
Sorgenthal und dem Pressnitzthal bei Christofhammer die Landesgrenze erreicht. 

Der Sůdabfall des Keilberggebires ist durch zahlreiche Auertháler ein- 

gekerbt. Das erste solche Ouerthal von Westen her ist der Joachimsthaler Grund. 

Dieses vom Eingang nord-, dann bei der Joachimsthaler Hůtte sich westkrůmmende 

Thal nimmt hier den Zeileisengrund auf, welcher sich weiter nordwárts noch in 

das Rauschererb, das Oelbecken und den Schwarzwaldgrund gabelt, welch letzterer 

gerade in den Kórper des Keilbergs eingeschnitten ist. Es besteht eine sehr auf- 

fállige Aehnlichkeit zwischen diesem vielarmigen Thale und dem čstlich davon 

gelegenen, ebenso gestalteten Salmthale. Die weiter óstlich fallenden Auertháler, 

das Holzbach-, Hauensteiner-, Hůttmesgrůner- und Hóllenthal sind nordgerichtet, 

das Rummelbachthal, welches bei Wotsch miindet, wendet sich in seinem oberen 

Lauf nach Westen und gabelt sich im Ausstreichen. Parallel dazu streicht das bei 

Půrstein ausmůndende Weigensdorf-Endersgrůner Thal, welches an der angenom- 

menen Grenze gegen das Reischberggebirge liegt. Auch dieses theilt sich in seinem 

obersten Theile. Alle diese Tháler fiihren raschfliessende Wisser zur Eger. Ihrer 

- Arbeit, und der nachhelfenden Erosion ist es zuzuschreiben, dass die ursprůnglich 

als Stufe mit zusammenhángender Oberfáche zu denkende Gebirgspartie unter 

dem Kamme, nunmehr in eine der Menge der GAuertháler entsprechende Anzahl 

von Riicken oder Joóchern zerschlitzt ist, deren ursprůngliche Zusammengehórigkeit 

man nur noch aus der correspondirenden Hóhe uud dem gleichen Bau ihrer Flanken 
erkennen kann. 

Im Gegensatz zu den zahlreichen Thálern, welche die Sůdseite kerben, 

- entspringen von der Nordseite des Keilberegebirges nur zwei Tháler, welche zu 

© einander parallel nordwárts gerichtet sind. Das westliche, das Wiesenthal fůhrt 
- den Grenzbach, welcher sich aus dem weiter oben bemerkten Circusthal zwischen 

71 

dem Fichtel- und Keilberg sowie einigen Schluchten unter dem „Kalter Winter“ 

genannten Abfall des Sonnenwirbeljoches sammelt. Das zweite ist das Schwarz- 
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wasser- oder Sehmiedeberger Thal. Sein Wasser sammelt sich 

vom Abfall des Keilberges und der Wirbelsteine. Im Gegen- 

satz zu den tief eingeschnittenen, engen, rasch aufsteigenden 

Grůnden auf der Sůdseite sind diese Tháler seicht, weit und 

mit nur geringem Gefálle. 

Dem entsprechend ist auch die Ansicht des Gebirges 
sehr verschieden. Von Sůden her, namentlich aus der Ebene 

zwischen Schlackenwerth und Lichtenstadt, hebt sich die schón 

geformte Keilberekuppe majestátisch úber die úbrigen Hóhen 

empor. Selbst noch von den Hóhen vor Joachimsthal, na- 

mentlich auf der linken Stadtseite, tritt die Keilbergmasse 

als imposanter Stock hervor. Nicht minder schón prásentirt 

sie sich auch von Sůdosten, wo mán sie aus der Kaadener 

Niederune hoch aufragen sieht. Dagegen versinkt die Masse, 

wie dies nach der Abflachuug nicht anders sein kann, wenn 

man den Blick in der Kammlinie gegen sie richtet. Wesentlich 

verschieden ist die Ansicht von der Nordseite. Aus der Ge- 

gend von Weipert gesehen, stellt die nordliche Abdachung 

des Keilberegebirges ein sanít gewelltes, von zwei domini- 

renden Kuppeln úberrastes Hůgelland dar, darin durchwegs 

flachgekrimmte Bogenlinien die Contur beherrschen. 

Die geologischen Verháltmsse des Keiberggebirges. 

Am Aufbau des Keilberggebirges betheiligen sich — 

ganz abgesehen von den nur untergeordnet vorkommenden 

álteren und von den nur durch das Uibergreifen des Duppauer 

Basaltstockes  etwas ausgedehnteren  jůngeren basaltischen 

Eruptivgesteinen — krystallinische Schiefer u. z. Granulite, 

Gneisse und Glimmerschiefer. Die erstgenannten 

finden sich nur auf der Sůdseite, die úbrigen sind die Haupt- 

bildner des Stockes. Zur Betrachtung der Verháltnisse wáhlen 

wir den bei der Skizzirung der orographischen Verháltnisse 
gewáhlte Weg, indem wir zuerst den sůdlichen Absturz, 

dann die westlichen und óstlichen Flůgel, endlich die Nord- 

seite der Reihe nach betreten. 

Die Siidseite des Keilberggebirges. 

Die Granulite des Egerthales. 

Im Siiden beginnen wir mit der Betrachtune der Gra- 

nulite des Egerthales. Sie bilden nicht auf der ganzen 

Ausdehnung des zu beschreibenden Gebirgstheiles den Sid- 

fuss, sondern nur auf einer Strecke, auch ist ihr Zusammen- 

hang mit den úbrigen Gliedern des Gebirges nur an einer 

beschránkten Stelle wahrnehmbar. Die Granulite sind nur 
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- zwischen Egermůhl und Půrstein im Egerthal, welches hier den besonderen Namen 

„die Wotsch“ fůhrt, aufgeschlossen, An ihrer westlichen Grenze treten sie unmittelbar 

unter dem Basaltgestein hervor, welches das Duppauer Gebirge hier weit ber die 

Eger bis an das Erzgebirge hin vorschiebt, in welches die steilwandige Egerrinne 

zwischen Rodisfort und Erlitzgraben, etwas nordlich vom Dorfe Wickwitz, einge- 

schnitten ist. Anfangs als einzelne niedere, durch ihr Wesen sofort auffállige Felsen, 

gewinnen sie bald an Hóhe und bilden nun den steilen schmalen Uferrand der Eger 

zu beiden Seiten, iiberlagert von den Basaltdecken des benachbarten Gebirges. Durch 

diese Gesteine werden sie úbrigens selbst aus ihrem Zusammenhange gebracht. Auf 

- die anfangs vereinzelt hervortretenden Granulitmassen folet die Hauptmasse zwischen 

Hauenstein und Warta, welche vor dem Dorfe Wotsch durch eingeschobenes Basalt- 

gestein wenigstens oberfláchlich von der ostlich folgenden Partie getrennt ist, welche 

unmittelbar bei dem genannten Dorfe beginnend nun in ununterbrochenem Zusammen- 

- hange mit der die Eger bis unter Kaaden begleitenden Granulitmasse bleibt. 

Abgesehen von der lichten Farbe, welche diese Gesteine scharf von den 

sie bedeckenden und durchsetzenden Basalten unterscheidet, sind an und fůr sich 

- die Felsformen schon sehr charakteristisch. Die Partie in der Ecgerenge zwischen 

Aubach und Wotsch ist hiefir besonders bezeichnend. Die Granulite sind in 

pfeilerfórmige Massen gegliedert, welche an dem Šteilhang des linken Flussufers 

mauer- und thurmfórmieg aufragen, zu deren Fůssen grobe scharfkantige Blócke wild 

durcheinander liegen. Diese rechtwinklige steile Absonderung der Granulite zeigt 

sich auch allenthalben anderwárts, wenngleich die Gliederung nicht so prágnant 

mehr hervortritt. Die feinkórnige Peschaffenheit des Gesteines und die geschilderte 

Absonderung erschweren das Erkennen der Schichtune ausserordentlich, doch glaube 

ich an einigen Punkten, wie an der Hauensteiner Strasse bei der Joachimsthaler 

Bezirksgrenze, ein ziemlich ost-west gerichtetes Streichen mit einem steilen sůd- 

- lichen Einfall beobachtet zu haben. Allerdines bleibt dieses nicht durchwees gleich 

- und lásst schliessen, dass die Granulitpartie mehrfach in Schollen zertrimmert sei. 
Die spáter am gehórigen Orte zu beschreibenden durchsetzenden Gánge bringen 

gleichwohl keinen merklichen Einfluss darauf hervor, was jedoch nicht der Ablósung 
der Masse selbst gilt. 

Die petrographische Beschaffenheit des Gesteines (verel. pe. 38) bleibt in 

seiner Ausdehnung nicht durchwegs gleich. Nur die mittlere Partie zwischen Warta 

und Wotsch besteht aus typischem Granulitgestein. Die kleinen westlichen Partien 

© gegenůber der Egermůhle und bis Erlitzeraben nehmen Glimmer auf, und ver- 
„ Andern dadurch ihr Ansehen. Noch weit mehr ist dieses der Fall in der grósseren 

- óstlichen Partie. Hier geht das Gestein durch immer deutlicheres Hervortreten von 

| Glimmerlagen in Gneiss úber und stellt dann jene Varietát dar, welche von den 
- sáchsischen Geologen mit dem Namen „Egergneiss“ belegt worden ist. Aus solchem 

- Granulitoneiss besteht zum gróssten Theil die oben erwáhnte Partie zwischen Wotsch 

und Aubach, mit welcher die Gneisse vom Erzgebirge úber Můhlendorf her in direkten 

- Zussammenhang treten, wáhrend iberall anders in unserem Gebiet der Granulit 

-des Egerthales eine von den iibrigen krystallinischen Schiefern isolirte Scholle dar- 
| stellt, úber deren sonstige Verháltnisse man nur Vermuthungen anzustellen vermac. 
| Schon die Discordanz zwischen dem Granulit und den Gneissen des Erzgebirges 



94 

weist darauf hin, dass sie nicht aufeinander folgen, und es scheint mir sehr wahr- 
scheinlich, dass an ihrer Grenze eine Bruchlinie hindurchgeht, an welche oder úber 
welche hiniůber sich die Gneisse schieben, und fůr die sie ein Widerlager bilden. 

Der Gneiss. 

Gneissgesteine nehmen auf der Sidseite des Keilberggebirges schon einen 
hervorragenden Platz ein, wáhrend sie westlich, zwischen Joachimsthal und dem 
Holzbachthal noch mit dem Glimmerschiefer vereiniget vorkommen, erfůllen sie 
von letzterem čstlich fast ausschliesslich das ganze Gebiet. 

Zwischen Joachimsthal und dem Holzbachthal zerfállt der Gneiss in zwei 
durch einen von Westen her sich einschiebenden Glimmerschieferkeil getrennte 

Zonen, eine untere, unmittelbar am Fusse des Gebirges auftretende, und eine obere, 

welche unter dem Gebireskamm erst sichtbar wird. Die untere Zone verschwindet 

an ihrer sůdlichen Begrenzung auf ihrer ganzen Erstreckune unter den Schutt- 

massen am Fusse des Gebirges und weiter hin unter den Tuffen und Decken des 

von Sůden her úbergreifenden Duppauer Basaltgebirges. Nur ganz nahe der an- 

genommenen ústlichen Grenze des Gebietes sieht man eine direkte Auflagerung 
auf die Granulite des Egerthales. 

Die typischen Gneisse treten uns nicht unmittelbar am Eingange in unser 

Gebiet enteegen, sondern erst etwas weiter ostlich kommen solche zum Vorschein. 

Am Eingang in den Joachimsthaler Grund, bei Ober-Brand, treten auf der linken 

Thalseite zuerst Glimmerschiefergneisse und darauf dieselben Gesteine auf, welche 

ich (I. p. 157) von der anderen Thalseite als Gneisselimmerschiefer bezeichnet habe. 

Sie bilden die unterste Štufe des gebirgeinwárts hier folgenden Glimmerschiefer- 

gebirges und gehen aus einer anfánglich sůdgerichteten Neigung rasch in die ent- 

gegencesetzte úber. Verfolet man diese Gesteine ostwárts, so zeiet sich, dass sie 

allmáhlig gegen das Gebirge nach Arletzerin zu zurůckweichen, und dass an ihrer 

Stelle von Osten her deutliche typische Gneisse sich einstellen. Schon im unteren 

Theile des Dorfes Arletzgrůn hat man kórnig flaserigen Haupteneiss unter den 

Fůssen, die Gesteinszone wird breiter, die zwischen Honnersgrůn und dem Holz- 

bachthale gelegene Sodelkoppe besteht aus einem dem Weiperter Haupteneiss olei- 

chenden, aber auch sehr an Muscowitgneiss erinnernden Gestein, an das sich nord- 

wárts zweiglimmrige Flasergneisse und Glimmerschiefergneisse anlehnen. Auch die 

Sodelkoppe lásst eine Sid gerichtete, steile Neigung der Gneisse im Gegensatze 

zu der thalaufwárts folgenden entgegengesetzten Lagerunesweise erkennen. 

Die Aufschliisse, welche weiterhin folgen, sind leider so ausserordentlich 

gerinefůcie, dass es schwer auszumachen ist, bis wohin sich die unterste Zone des 

Haupteneisses, die noch úber Schónbach hin zu verfolgen ist, erstreckt. Sie ver- 

schwindet aber schon sehr bald unter dem immer máchtiger werdenden Glimmer- 

schiefereneiss, der sich schliesslich nordlich von Wotsch am Eingance in das 

Rummelbachthal auf der Seite gegen Wotsch auf einen Streifen flaserigen Muscowit- 

gneiss, auf der entcegengesetzten aber direkt auf das Uibergangescestein des Gra- 

nulites, den Granuliteneiss, auflagert. Im unteren Theile des Rummelbachthales 
selbst sieht man den Glimmerschieferoneiss zu beiden Seiten, spáter mit einer Ein- 

lagerung von dichtem Gneiss wechselnd, bis er plótzlich von Muscowitgneiss abge- 
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lóst wird. In dieser Weise streicht er auch noch sůdlich von Endersgrůn und 

nordlich von den Kehrháuseln bis zum Eingang des Piůrsteiner Thales, wo er sein 
ostliches Ende erreicht. Mit Ausnahme des schon oben erwáhnten Streifens von 

Glimmerschiefer und des Muscowitgneisses, der sich im Liegenden zeist, aber nicht 

weiter gegen Westen verfolgbar ist, dominirt sonach in der unteren Gneisszone vom 

Holzbach- bis zum Weigensdorfer Thale der Glimmerschiefergneiss. 
Die obere Gneisszone beginnt im Norden von Joachimsthal unmittelbar 

unter dem Sonnenvwirbeljoch und Keilberg, wo im nordlichen Gehánge des Oelbeckens 

und an den Abhángen des gegen den Keilbers gerichteten Schwarzwaldgrundes 

Muscowitgneisse hervortreten, welche ziemlich hoch an der Lehne gegen den Keil- 
berg hinaufreichen, und wie ich aus dem Haldengestein der Schonerzzeche schliesse, 

von Zweiglimmergneissen úberlagert werden. Oestlich vom Keilberg trennt eine 

vom Keilbere gegen das obere Holzbachthal herabziehende Glimmerschieferlage 

diese westliche Gneisspartie von der nun folgenden ostlichen. Sie beginnt unmittelbar 

unter der Ostseite der Keilbergkuppel mit einem breiten ŠStreifen Muscowitgneiss, 

welcher úber die Wirbelsteine nach Norden fortsetzt, sůdlich bis einige Hundert 

Schritte vom Hůttmesorůner Fórsterhause reicht, und nun an der sůdlichen Lehne 

des Kreuzbergrůckens im Norden von Boxgrůn und Kleingrůn sůdwestwárts herab- 

zieht, im Hangenden des Glimmerschiefergneisses das Rummelbachthal úbersetzt, 

und zwischen dem Weigensdorfer Wegkreuz im Norden, und der Endersgrůner Hóhe 

im Sůden ins Weigensdorfer Thal streicht. Im Hangenden des Muscowiteneisses 

steigen dann auf diesen concordant gelagert Glimmerschiefergneisse als ein schmaler 

Streifen auf, welcher von Kleingrůn her gegen die oben angedeutete Grenze beim 

Hůttmersgrůner Foórsterhause hinzieht, und westlich unter Glimmerschiefern ver- 

schwindet. Im Hangenden des Muscowitgneisses tritt ein Zug Gneissglimmerschiefer 

auf, welcher von der Ostseite der Wirbelsteine aus dem obersten Rummelbachthale 

kommend in sůdostlichem Streichen im Siůden von Weigensdorf hervorkommt, das 

Weigensdorfer Thal úbersetzt und im Půrsteiner Gebirge weiter streicht. Dieser Zug 

wird nordlich von Glimmerschiefern begrenzt, und scheint sich in seiner nord- 
westlichen Erstreckung gegen die Wirbelsteine hin auszukeilen. 

Es erůbriget nunmehr noch einiger untergeordneter, charakteristischer Ein- 

lagerungen zu gedenken, welche Amphibolgesteine, u. z. Orthoklas- und Zojsit- 
amphibolit, lezterer verbunden mit Eklogit, im Gneisse bilden. 

Der Orthoklasamphibolit (p. 77) bildet einen langen, mehrmals unter- 

brochenen Zug, welcher bei nordwest-sůdostliches Streichen in Stunde 7 der Grenze 

des Glimmerschiefergneisse gegen den Muscowiteneiss folot. Auf dem Wege vom 

Fórsterhause zum Dorfe Hůttmesgrůn hat die Einlagerung eine Máchtigkeit von 
etwa 10—16 Meter. Die Felsenmassen zeigen eine plattige Absonderung und 

stehen auf der schmalen Seite aufrecht. Die aus der Umgebung etwa 3 Meter und 

darůber aufragenden Felsenplatten sehen sehr eigenthůmlich aus und lassen das 
Gestein west- und ostwárts verfolgen. In ersterer Richtung reicht der Zug bis 
ber die Lohmůhble im Holzbachthale, wo wenigstem noch Blócke angetroffen werden. 
Oestlich hingegen streicht er oberhalb Boxgrůn und Kleingrůn und dann ber das 

Rummelbachthal, wo er an beiden Thalseiten, namentlich aber an der rechten sehr 
gut auigeschlossen, und in einer gleichen Máchtigkeit, wie angegeben wurde, dem 
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Glimmerschiefergneiss conform gelagert nordlich geneigt ist. Es scheint, dass diese 
Einlagerung hier am Endersgriiner Růcken ihr Ende erreicht; ich konnte wenigstens 
im benachbarten Gebiet nichts auffinden, was ich als.eine Fortsetzung dieses Zuges 
betrachten kónnte. | 

In áhnlicher Verbreitung tritt Zoisitamphibolit und Eklogit auf. 
Auf das Vorkommen dieser Gesteine sůdlich von Joachimsthal habe ich schon 
frůher (I. pg. 157) aufmerksam gemacht. Es ist mir zwar nicht gelungen, auf der 
linken Thalseite des Joachimsthaler Grundes solche anstehend aufzufinden, wohl 
aber finden sich nicht weit ab čstlich, nordlich vom Dorfe Arletzgrůn die Einlage- 
rungen eines sehr dichten, bandstreifigen Eklogites (pg. 77). Noch weiter óstlich 
tritt dleses Gestein, wie wohl nicht anstehend, im Dorfe Honnerserůn sehr deutlich 

auf, indem hier am westlichen Abhange der Sodelkoppe unter der alten Kappelle 

zahlreiche Blócke dieses Gesteines auf eine offenbar in der Richtung des Gneisses 

streichende Einlagerung hindeuten. Ein weiteres Erstrecken dieses Zuges habe 

ich nicht bemerkt, dagegen tritt dasselbe Gestein in einem něrdlich gelegenen 
nochmals auf, welcher dem Muscowiteneiss folet, und in einer westnordwest-ost- 

sůdostlichen Richtung von den spáter zu beschreibenden Wirbelsteinen in der 

Richtung des Kreuzsteinrůckens den Weigensdorfer Růcken bei Endersgrůn úber- 
schneidet. Ein zweiter nordlicher, hiezu paralleler Zug streicht sůdlich von Wei- 

gensdorf in saigerer Štellung in der Richtung des Weigensdorfer Růckens, setzt 
unterhalb des Dorfes ber das Thal und streicht dergestalt in das Reischbere- 
gebiet weiter. 

Diese Gesteine, sowie die vorerwáhnten Orthoklasamphibolite sind in Jo- 

kély's Karte als „Diorit“ eingetragen, und im Text als Grůnsteingánce bezeichnet. 

Thatsáchlich jedoch geht diesen Einlagerungen die wirkliche Gangnatur ab, wáhrend 

der Orthoklas-Amphibolit ein mehr anhaltendes Lager von gleichbleibender Mách- 

tigkeit zu bilden scheint, deutet das Auftreten des Zoisitamphibolites mehr auf 
eine Anordnung lenticularer Massen, welche in mehrfachen Reihen dem Glimmer- 

schiefergneiss eingelagert, seinem Streichen folgen, wie dies auch auf dem oberen 

Theil des Erzgebirges der Fall ist. Immer aber ist das Auftreten dieser Einlage- 

rungen fůir die Beurtheilung der diesseits des Erzcebirges gelagerten Gneisse von 

Wichtigkeit, da sie die Gleichartigkeit dieser Gesteine beiderseits des Erzgebires- 

kammes unzweifelhaft machen. Man sieht hieraus, dass die obere Gneisszone, welche 

erst im Reischberegcebirge die herrschende ist, auf dem sůdlichen Abhang des 

Gebirges weiter nach Westen herůberreicht als im Norden, wo sie im Keilbergmassiv 

unter Glimmerschiefern verschwindet. 

Der Glimmerschiefer. 

Wie schon im ersten Theile dieser Arbeit miteetheilt wurde, tritt der 
Glimmerschiefer von Westen her bis an den Joachimsthaler Grund heran; derselbe 

ist eigentlich in jenen eingeschnitten, und er bleibt somit auch in unserem, mit der 
linken Seite des Joachimsthaler Grundes beginnenden Gebiet, herrschendes Gestein, 

indem er die ganze Lehne des Gebirges von Ober-Brand, wenn wir die vorerwáhnten 

Gneissglimmerschiefer zurechnen, bis hinauf auf den Gebirgskamm bei Gottesgab 

emnnimmt. Aber sehr bald wird sein Gebiet von Siůden wie von Norden her durch 

die hervortretenden Gneissmassen mehr und mehr eingeengt, so dass die eigentliche 
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Glimmerschieferzone schon am Gehánge des Holzbachthales bis auf einen schmalen, 

-die beiden Gneisszonen trennenden Streifen ihr ostliches Ende erreicht hat. Ein 

hiemit nicht zusammenhángender Štreifen tritt von Nordwesten her úber den Ge- 

bireskamm des Hohen Hau auf die Weigensdorfer Seite úber, um hier rasch ein 

Ende zu nehmen. 

Wir kónnen deutlich zwei verschiedene Ausbildungen des Gesteines unter- 

scheiden. Die eine ist in der Gegend zwischen Joachimsthal und Důrrnberg ver- 

breitet. Die hier auftretenden Glimmerschiefer náhern sich dem Gneisse sehr, gehen 

auch thatsáchlich in diesen úber. Die Gneisselimmerschiefer, welche, wie erwáhnt, 

oleich von Ober-Brand an der linken Thalseite des Joachimsthaler Grundes liegen, 

sehóren hieher. Wie sie einerseits in Glimmerschiefereneiss, und durch diesen 

-in Gneiss úbergehen, so anderseits in echten Glimmerschiefer. Verfolot man den 

genannten Grund, so wird man in Erfahrung bringen, dass wiederholt Gesteine mit- 

einander wechsellagern, welche sich bald dem einen, bald dem anderen Typus mehr 

náhern, die aber, je weiter man thalaufwárts schreitet, mehr und mehr zum echten 

Glimmerschiefer werden. Diese untere Zone behált auch in ihrer ostlichen Erstreckung 

gegen das Holzbachthal diesen Charakter. 

Von den Uibergangsgesteinen abgesehen beginnt die eigentliche Glimmer- 

schieferpartie sůdlich von Joachimsthal etwa da, wo das Thálchen von Arletzgrůn 

(Schindergrůndel) herunterkommt. Der Galgenbere besteht aus typischen Glimmer- 

schiefern, enthált aber doch noch gneissartige Einlagerungen, wie man auf dem 

Wege nach Arletzerůn unter der Hohen Au mehrfach zu sehen Gelegenheit hat. 

Weiter nordwárts nehmen dann die Glimmerschiefer die Einlagerung der 

Joachimsthaler Schiefer (p. 66) auf. Aus diesem Gestein besteht die linke Lehne 
des Stadterundes, des Tůrkner und der Hut bis hinauf zur Schanze. Aber schon 

im benachbarten Zeileisengrunde bemerkt man, dass diese fůir die Erzfihrung der 

Joachimsthaler Gánge so wichtigen Gesteine auskeilen, und einem anderen, aller- 

| dings verwandten Schiefer Platz machen. Die sůdliche Grenze der Joachimsthaler 

| Schiefer ist sůdlich von der alten Prokopikapelle. Bei der Johanneskapelle streichen 

-sie zu Tage aus. Nordwárts von der Schanze weg folgen im Hangenden wieder 

| graue Glimmerschiefer und Gneissglimmerschiefer bis auf den Kamm. Im Zeileisen- 

| grund treten an Stelle der Joachimsthaler Schiefer Fahlband- und Skapolithschiefer 

(p. 68), darin die Erzgánge des Edelleutstollens und von Důrrnberg aufsetzen. 

| Oestlich vom Zeileisengrunde, auf der Hochfláche sůdlich vom Důrrnberg, verschmá- 

„ert sich die Zone der erzfůhrenden Schiefer sehr rasch, wie man durch die vor- 
| handenen Haldenstůrze ehemaliger Bergwerke angedeutet findet, darnach erreichen 

| ste bereits am westlichen Gehánge des Holzbachthales ihr Ende, wenigstens deutet 

| gar nichts auf eine čstliche Fortsetzung derselben. Von Siidwesten her folgen auf 
-die immer hóher hinaufsteigenden Gneissglimmerschiefer auf der Hochfláche zwi- 

-schen Honnersgrůn und Důrrnbere gewóhnliche graue Glimmerschiefer, welche die 
| erzfůhrenden ganz verdrángen. Von Norden her zieht sich nun seitwárts vom 

| Schwarzfelsbere gegen Sůdosten ein Streifen lichter Glimmerschiefer vom Keilberg 

| herab, welcher weiter ostlich von dem bereits erwáhnten Muscowiteneisse abgelóst 

„wird. Als ein schmaler Streifen setzt dieser Glimmerschiefer nun zwischen den 

! Gneissen der nordlichen und sůdlichen Zone ber das Dorf Hůttmescgrůn und Egertl 

(6 7 
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psy bis Boxgrůn fort. Von einer ehedem hoher 

hinauf reichenden Glimmerschieferbedeckung 

seben die zahlreichen Blócke Kunde, welche 
man im Norden von Boxgrůn an der ganzen 

Lehne verstreut findet. Der durch sein prách- 
tig silberglánzendes Gestein im Nordwesten 
von diesem Dorfe auffallende Felsen ist offen- 

bar auch nur ein Rest einer einstigen viel 

bedeutenderen Ablagerung. | 

Die zweite Ablagerung von Glimmer- 

schiefer, welche wir zu věrzeichnen haben,- 
| steht mit den beschriebenen nicht, oder doch 

nicht im unmittelbaren Zusammenhange, in- 

sofern sie ebenfalls wie die frůhern ein Aus- 

láufer der ausgebreiteten Glimmerschiefer- 

M ablagerung auf der Nordseite des Gebirges 
=== ist. Diese letztere setzt von Norden her zwi-. 

== schen den Wirbelsteinen im Westen, dem. 
= řápě, Hohen Hau im Osten úber den Gebirgskamm, 

ke und zieht sich in sůdóstlichem Streichen 

= P (Stunde 7) herab úber den Ausstrich des Wei- 
== ; gensdorfer Růckens in die westliche Abzwei- 
A ; gung des Weigensdorfer Thales, in dessen 

“ gegenůberliegender Thalseite der Glimmer- 

x schieferstreifen auskeilt. Er wird sůdlich 
durch den Muscowiteneiss und Glimmer- 

schiefergneiss des Weigensdorfer- und Kreuz- 

berg-Růckens, und nordlich durch dieselben 
Gesteine des Gebirgskammes bei Roódling 

Oberhals eingeschlossen. 

Von Einlagerungen untergeordneter Art 
im Glimmerschiefer habe ich nur die Fort- 

setzung des Geyer'schen Kalkstriches (IL. p. 

158) zu erwáhnen. Dieser setzt an der linken 

Seite des Joachimsthaler Grundes im Růcken 

der Hut fort, geht im Kalkwald zu Tage aus, 

und verschwindet mit den ihn begleitenden 

Joachimsthaler Schiefern. 
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Die Lagerungsverháltnisse von Gneiss- und 

Glimmerschiefer. 

Es ist bei dem innigen Zusammenhange 
der beiden, die Sůdseite des Keilberggebirges 
aufbauenden Gesteine nicht gut měglich die- 

selben in ihren Lagerungsverháltnissen ab- 

gesondert zu betrachten, daher sie hier ge- 

meinsam behandelt werden sollen. 
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Bezůslich der Lagerung der sůdlichen Gneisszone ist schon weiter 

vorn bemerkt worden, dass die Antiklinale, welche bereits im I. Bande p. 160 von 

der gegeniiberliegenden Thalseite beschrieben wurde, auch ústlich vom Joachims- 

thaler Grunde úber Honnersgrůn, die Sodelkoppe und úber Schónbach hin fortsetze. 

In der Sodelkoppe ist der Hauptgneiss unter 45% Sůd geneist, und damit der Sattel 

sehr scharf markirt. Weiter ostlich fehlen gute Aufschlůsse in der Antiklinale. Es 

lásst sich leider nicht feststellen, wo dieselbe ihr ostliches Ende erreicht, vom Be- 

ginne des Granulites hinweg zeigen die Schichten der sůdlichen Gneisszone durch- 
wees eine nordliche Neigung. Die Antiklinale wird in der Gegenstellung des Gra- 
nulites ihre Fortsetzung finden. 

Im Norden von Joachimsthal haben die Muscowitgneisse der nordlichen 

Zone eine fast schwebende Lagerung, was gegen die steile Stellung der vorlie- 

genden Glimmerschiefer umsomehr auffállt. Unter den Wirbelsteinen tritt bei ost- 

sůdostlichem Streichen (Stunde 7) eine deutlich gegen Sůdsůdwest gekehrte Neigung 
der Muscowitgneisse zu Tage. Dieselbe tritt auch an der Lehne des Kreuzsteines 

oberhalb Boxgrůn hervor, allein weiter westlich ándert sich die Sache. Im Rummel- 

bachthale folet bei der námlichen Štreichensrichtung, jedoch ostnordostlichem Fallen, 

dem Glimmerschiefergneisse der Muscowitgneiss anfangs unter 55“ ganz gleich 

geneist. Aber bald richtet er sich bis 85? anf und sůdlich von Weigensdorf stehen 
die Muscowiteneisse, wie der ihnen folgende Gneissglimmerschiefer senkrecht. Es 

liegt sohin im Muscowitgneisse eine Antiklinale. Der von den Wirbel- 

steinen herabkommende Muscowitgneiss setzt nordwárts fort, gehůrt einer Ablage- 

rung an, welche in Sachsen von Unterwiesenthal an im Liegenden des Glimmer- 

schiefers gegen Nordnordwesten fortstreicht (Vergl. die geol. Sp.-Karte v. Sachsen, 

Sect. Wiesenthal); im Sůdosten am Bóohm.-Wiesenthaler Glimmerschiefer plótzlich 

absetzt, dann aber eben im Hofbergrůcken wieder auftaucht. Dieser Muscowitgneiss 

gehórt einem hóoheren Niveau an, er wird von den sáchs. Geologen in die Glimmer- 

schieferformation mit einbezogen. Aber sie sagen selbst, dass er petrographisch 

nicht von dem álteren kórnigen flaserigen Muscowitgneiss zu unterscheiden sei. Der 

das Rummelbachthal úberschreitende Muscowitgneiss ist aber ein álterer Gneiss. 

Er ist unzweifelhaft dem Glimmerschiefergneiss eingelagert und besteht in seinem 

sůdlichen und nordlichen Flůgel aus Tafelgneiss, zwischen dem als Kern grobflase- 

riger Muscowitgneiss liegt. Beide Gneisse fliessen scheinbar zusammen; offenbar 

sind die nordlich vom Muscowitgneiss auftretenden Glimmerschiefergneisse mit den 

sůdlich vorliegenden ursprůnelich im Zusammenhang zu denken. Der jingere Musco- 

witgneiss streicht zwischen den Wirbelsteinen und Kreuzsteinen allem Anscheine 

nach aus, die óstliche Partie ist abgetragen und von Waldbestand bedeekt, daher 

gewinnt es den Anschein, als ob der Muscowitgneiss fortsetzen wůrde und eins 
wáre. Gewiss kommt der Glimmerschiefergneiss an der Grenze gegen den jingeren. 

Muscowitgneiss nordlich von Hůttmersgrůn unter diesen zu liegen, wiewohl die 

Aufschlůsse nicht genigend deutlich sind, um dies constatiren zu kónnen. In diesem 

Sinne wůrde demnach der Gneiss von Westen gegen Osten zwischen dem Joachims- 

thaler Grunde und Schónwald zuerst am Fusse des Erzgebirges eine niedrige Anti- 

- klinale bilden. Von dieser verbleibt sodann weiter óstlich bis an das Endersgrůner 

Thal nur der nordgeneiste Flůgel in den Vorhóhen des Gebirges stehen. Er erhebt 
T 
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sich jedoch čstlich vom Keilberg zu einem Bogengewólbe, dessen Axe in 

Stunde 7 in der Richtung des Wirbelstein- und Kreuzsteinrůckens und úber den 

Weigensdorfer Růcken gegen das Weigensdorf-Endersgrůnerthal herabstreicht. 

Gehen wir jetzt zur DBetrachtung der Lagerungsverháltnisse im 

Glimmerschiefer úber. Nordlich von der Antiklinale von Ober-Brand hat der 

selbe eine durchaus nordgerichtete Neigung. Ein unzweifelhafter in der westóstlichen 

Richtung sůdlich von Arletzgrůn gegen die Sodelkoppe streichender grósserer Bruch, 

sowie die hindurch streichenden Porphyrgánge ándern nichts an der Lagerung; 

das Verháltniss bleibt im Joachimsthaler Grunde bis auf den Kamm ganz gleich, 
der Neigungswinkel betrágt zwischen 359 und 45%. Dagecen nimmt die Schichten- 

stellung im Zeileisengrunde schon vom Eingange an einen grósseren Neiguneswinkel 

an. In dem grossen Steinbruch am Eingange ins Rauscher-Erb stehen die Fahl- 

bandschiefer fast saiger, und in dieser Lage reichen sie bis an den Gneiss unter 

dem Keilberge, dessen plótzlich veránderte Fallrichtung und Neigung auf einen 

grossen, ortlicher Verháltnisse wegen nicht weiter zu verfolgenden Verwurf 

hindeutet. Ueber die Lagerung des Glimmerschiefers im Osten des Schwarzfels- 

berges lásst sich nichts bestimmtes sagen; nur aus den Verháltnissen, wie sie sich 

am linken Gehánge des oberen Holzbachthales und im Grůnbachthale zeigen, sieht 

man, dass sie der oben beschriebenen Lagerung der Gneisse folgend, sehr steil 

sůdwárts, bez. sůdsůdwestwárts einfallen, und aus dieser Stellung nach und nach 

durch die Saigere in eine steile nordgewendete ůúbergehen. Noch bei Boxgrůn 

hat der nordwestlich vom Dorfe einstehende Glimmerschiefer eine steile, sid geneigte 

Stellung, wáhrend im Dorfe bereits die Schichtenstellung sich nord gekehrt hat. 

Eben dieser Glimmerschieferkeil, welcher sich hier zwischen dem Muscowit- 

oneiss im Norden, dem Glimmerschiefergneiss im Sůden einschiebt, welch lezterer, 

wie sich weiter hin unzweifelhaft zeict, das Liegende des Muscowitgneisses bildet, 

lásst das Vorhandensein eines Verwurfes annehmen, welcher zwischen 

dem Glimmerschiefer als dem Hangenden des Muscowiteneisses und dem Glimmer- 

schiefergneisse hindurchcehen můsste, wodurch letzterer in Folge einer Vertikalver- 

schiebung aufwárts gedránet worden ist. Es scheint mir nicht ganz unmoglich, 

dass dies die Fortsetzung des im Norden unter dem Keilberg beginnenden Verwurfes 

ist, welcher sodann zwischen dem Rummelbach- und Půrsteiner-Thale mit dem 

zwischen Granulit und Gneiss angenommenen zusammenfallen wůrde. Die wenigen 

und dabei sehr unvollstándigen Aufschlůsse lassen ber eine Vermuthung nicht 

hienauskommen. Herr Dr. Ferd. Lówl*“) nimmt in dieser Gegend gleichfalls 

einen derartigen Verwurf an. 

Die Glimmerschiefer endlich, welche bei Weigensdorf zwischen den Gneissen 

des Weigensdorfer Růckens und des Kammes liegen, stehen wie jene saiger. Sie 

sind zwischen diese eingeklemmt. Es gehen also die Glimmerschiefer auf der Sůd- 

seite des Gebirges aus einer, anfanes der Lagerung des Gneisses folgenden Nord 

gerichteten, in eine steile Sid gekehrte Richtune úber, um, wie sich spáter zeigt, aus 

dieser úber den Keilbere und die Wirbelsteine hiniber wieder auf der Nordseite des 

*) Dr. Ferd. Lówl, Der Gebirgsbau im mittleren Egerthal, Jahrbuch der k. k. geol. Reichs- 
Anstalt, 31. Bd. 1881, p. 454 ff. 
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Gebirges in die frůhere sanft Nord geneigte Stellung úberzugehen; sie bilden dem- 

nach eine zweite Antiklinale des Gneisses ebenfalls mit. An der óstlichen Grenze 

unseres Gebietes folgen sie, obwohl auf der Sůdseite abgetragen, dem Bogengewólbe 

des Gneisses, indem sie sich zwischen den nordlichen Flůgel desselben, und den 

sůdlichen der beginnenden sogenannten Kupferberger Antiklinale auf eine kurze 

Strecke an ihrem čstlichen Ausstriche einfalten. Die Faltenbildung, zu deren 

aufsteigendem Sattel das čfter erwáhnte Bogengewólbe gehórt, entwickelt sich dem- 

nach erst aus der Antiklinale des Keilberges gegen Osten. Seine Fortsetzung werden 

wir im westlichen Fusse des Reischbergmassives wieder finden, der aufsteigende 

sůdliche Schenkel der Falte jedoch, welcher iiber die Vorhóhen des Erzgebirges 
ostwárts bis zum Eingange des Weigensdorfer Thales streicht, erreicht hier sein 

ostliches Ende. 

Hruplivgesteime. 

Die krystallinischen Schiefer auf der Sůdseite des Erzgebirges werden viel- 
fach durch Eruptivgesteine durchbrochen, unter denen sich namentlich die jingeren 

sehr bemerkbar machen. Aeltere Eruptivgesteine sind Granit, Porphyr und Glimmer- 

syenit, die jingeren Nephelinbasalte und Phonolithe. 

Erzgebirgsgramt (p. 6) verráth seine Gegenwart ústlich vom Joachims- 

thaler Grund anfánglich durch -zahlreiche Lesesteine, welche man am Rande des 

Gebirges sůdlich von Arletzgrůn gegen Honnerserůn hin findet. Auch im Glimmer- 

schiefergneiss dieser Gegend finden sich viele Blócke eines feinkórnigen Erzgebires- 

eranit, welche auf ein gangfórmiges Auftreten des Gestelnes deuten. In der Arletz- 

erůner Leite steht es jedoch in Form eines kleinen von grossen Blócken bedeckten 

Kuppe an. Ein zweiter Gang von feinkórnigem Erzgebiresgranit wird durch viele 

Blócke im Norden der genannten Důórfer angedeutet. Der hier auftretende Erz- 
gebiresgranit ist offenbar eine weit nach Osten vorgeschobene Apophyse des Erz- 

gebirgsstockes, und offenbar mit dem Hochberg něrdlich von Lichtenstadt in Zu- 

sammenhang zu denken. Jokély erwáhnt das Vorkommen dieses Granites (a. a. O. 

p. 552), hat es jedoch nicht in der Karte ersichtlich gemacht. 

Ausser den Graniten machen sich in der Joachimsthaler Gegend noch die 

Porphyre besonders bemerkbar. Der Ausbreitung dieses Gesteines auf der rechten 

Thalseite wurde bereits 1. Thl. p. 164 gedacht. Auf der linken Thalseite streicht 

ein sehr máchtiger Porphyrgang in sůdsůdostlicher-nordnordwestlicher Richtung seit- 

wárts Arletzerůn úber die Hohe Au unter Důrrnberg gegen den Auseang des Zeil- 

eisengrundes. Zwei weitere, súdwestlich gelegene, ziemlich parallel streichende Gánge 

úbersetzen den Joachimsthaler Grund in der Gegend der Papier- und Trinksmiůhle, und 

finden ihre hauptsáchliche Entwicklung auf der entgegengesetzten Seite des Gebirges. 

Ganz isolirt erhebt sich zwischen Rauschererb und dem Oelbecken die Fels- 

kuppe des „Grauen Steines.“ Uiber die Eigenthiůmlichkeit seines Gesteines ist an 

anderem Orte gesprochen worden (p. 11) Vogl. (Gangverháltnisse und Mineralreich- 

thum Joachimsthals) ist geneigt diesen mit dem Hohen-Auer Gange in Zusammen- 
hang zu denken; doch kenne ich hiefir ausser dem zusammenfallenden Streichen 
keinen Anhaltspunkt, auch ist das Gestein wesentlich von dem letzteren verschieden. 
Jokély a. a. O. hált diesen Porphyr fiir Granit. (Granit vom Mittelberge!) Porphyr- 
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gcánge kommen mehrfach noch durch Lesesteine angedeutet, weiter ostlich an den 
Abhángen des Keilberges um Diůrrnberg vor. Nordlich vom Hůttmesgrůner Fórster- 

hause zeigen sich auch Porphyrtrůmmer, und deuten einen auch von Jokély be- 

merkten, in westostlicher Richtung streichenden Gang an. 

Von geringer Bedeutung sind die schmalen Gánge von Glimmersyenit 

(p. 17), welche im Weigensdorfer Thale im Glimmerschiefer něrdlich von Enders- 
orůn und sodann oberhalb Roódling an der Půrstein-Oberhalser Strasse anstehen. 

Das Auftreten von Phonolith ist auf der Sůdseite des Keilberggebirges 

mehrfach zu verzeichnen. Abgesehen von den spáter im Zusammenhange mit den 

úbrigen Gesteinen zu erwáhnenden Phonolithen der Steinkoppe in der Wotsch, be- 
gegnen wir diesem Gesteine zunáchst nordostlich von Joachimsthal, wo Sanidin- 

Noseanphonolith (p. 22) eine kleine, ganz iúberwachsene Kuppe am oberen Rande 

der Pfarrwiese unter dem Hirschfleck bildet. Etwas ausgedehnter ist die Kuppe, 

welche eben solches Gestein (p. 22) im Norden des Schlosses Hauenstein an der 

Vereinigung des Hauensteiner-Grůnbach- mit dem Kesselgrunde bildet. 
Nephelinitoidbasalte (pg. 33), wie sie als Gánge auf der rechten Seite des 

Joachimsthaler Grundes vorkommen (I. p. 166 ff.), fehlen auch diesseits nicht, und 
sind hier gleichfalls im Bereiche der erzfihrenden Schichten bekannt. Im Edelleut- 

stollen im Zeileisengrund wurde ein ziemlich máchtiger Gang dieses Gesteines an- 
gefahren, welcher sich mit dem Franciscigang, in dessen Hangenden er auftritt, 

eine Štrecke schleppt, ihn dann durchsetzt, hiebei verdrůckt und im Fallen nach 

West ablenkt. Auch auf der Halde des Holzbrůcknerstollens im Schwarzwaldgrunde. 

verrathen Blócke das gangfórmige Auftreten dieses Gesteines. 
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Durchschmitt durch die Basaltdecke in der Wotsch. 

Gr — Granulit, Bt — Basalttuff, Nb — Nephelinitoidbasalt, Ph == Phonolith. 

Die Basaltdecke in der Wotsch. 

Das Duppauer Pasalteebirge, welches sich im Sůden des Keilberggebirges 

ausbreitet, greift mit seinem nordlichen Rande zwischen Schlackenwerth und Kló- 

sterle bis auf děn Fuss des Erzgebirges herauf. Es wird jedoch dieser Rand durch 
die Eger auf ihrem Laufe durch die Wotsch abgeschnitten und ebenso durch deren 

Zuflůsse vom Norden her mehrfach abgetheilt. Hiedurch erhalten die abgelósten 

Theile eine gewisse Selbstándickeit und es fállt davon eine Gruppe, d. i. jene, 

welche auf dem linken Ufer der Eger gelegen, als integrirender Bestandtheil dem 
Erzgebirge zu. Die Selbstándigkeit dieser Gruppe wird noch dadurch etwas gehoben, 

dass die Eruptivgesteinsdecken, welche dasselbe bilden, durch zahlreiche Gánge 

direkt mit der Tiefe in Verbindune stehen, daher sie an Ort und Stelle ausgegossen 

worden sind. Diese Partie haben wir etwas náher zu betrachten. 
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Zwischen dem Holzbache und dem Dorfe Wotsch breitet sich auf dem 

linken Egerufer Basaltgestein aus, welches durch die dem Flusse zueilenden Gebirgs- 

báche in drei Partien getheilt wird. Die westlichste, zwischen dem Holzbach und 

Hauensteiner Bach, ist die kleinste, der Galgenberg bei Damitz. Zwischen dem 

letzgenannten und dem Hóllbach lieet der Eichelberg im Sůden von Gesmesgrůn. 

Endlich zwischen der Hólle und Wotsch die ausgedehnteste Partie, der Steinwald, 

in der Karte als Steinkoppe eingetragen. Sie ist von den genannten die inter- 

essanteste. 

Die Steinkoppe bildet eine ringsum mit steilen Wánden abstiůrzende, oben 

breite Kuppe, welche im Westen mit dem Himmelstein bei Warta beginnt, im Osten 

mit dem Hutberg bei Wotsch ihr Ende erreicht und sich vom Egerthal bis an die 

Hohe von Boxgrin erstreckt. Der, eine steile Pyramide bildende, schwer zugáng- 

liche, und daher zur Anlage einer mittelalterlichen Befestigung besonders geeignete 

Himmelstein ist durch ein Erosionsthal davon abgelóst. Man sieht sowohl an der 

gegen Sůden gekehrten Seite, wie an der Ostseite, wenn man von Můhlendorf her 

gegen die Steinkoppe blickt, dass sich dieselbe treppenfórmig und zwar in der Art 

aufbaut, dass die einzelnen Stufen nach oben zu niedriger und in der Ausdehnung 

beschránkter werden. Von dieser Seite úbersieht man auch, dass die Decken sanft 

gegen Sůd ceneigt sind. Wůrde die Steinkoppe vóllig kahl sein, so wůrde sie eine 

ahnliche Gestalt, wie der Kaadner Purberg, sehen lassen. Man kann im Kórper 

der Steinkoppe fůnf úbereinander lieegende Decken unterscheiden. Die unterste 

máchtige Decke ebnet gewissermassen die Vertiefungen des Unterorundes aus, auf 

ihr liegt dann die máchtigste Decke, welche den charakteristischen Steilrand rundum 
bildet; es folgen dann noch zwei minder máchtige, ziemlich gleich starké Decken. 

Die oberste, allem Anscheine nach schwáchste, ist ganz zerstórt, und bildet nur 

mehr wild durcheinander liegendes Blockwerk. Die obersten drei Decken treten 

auf der Sůdseite weiter zurůck und die zweite Hauptdecke bildet vor ihnen eine 

breite Stufe, auf welcher der Himmelsteiner Maierhof, die Sorwiesen und Himmel- 

steinháuser gelegen sind. Die Máchtigkeit der beiden unteren Decken betrágt etwa 

-160 M., die der oberen drei nahezu ebensoviel. Die einzelnen Decken sind in 

máchtige, senkrecht stehende Sáulen gegliedert, welche am Himmelstein und in der 

Hauptdecke besonders schón entwickelt sind. Die einzelnen Decken sind von ein- 

ander durch Tufflagen geschieden. Die Tufflage, welche die unteren beiden von 
den oberen trennt, ist sehr máchtig und fůr den Laubwaldbestand, welcher darauf 

wáchst, nicht minder fůr die anderen Culturen sehr gůnstiger Boden. Zwischen 
| den Deckenrándern treten die Tufflagen wie Mórtelbánder hervor. Der Nephelini- 

toidbasalt (p. 53), aus welchem die Steinkoppe durchweegs besteht, ist in den unteren 

© Deckensehr fest und dicht, nur durch einzelne Augite porphyrisch. Die oberste 

» Decke hingegen ist porphyrisch und mehr doleritisch ausgebildet. 

Die Unterlage der Basalte ist im Egerthal Granulit. Zwischen Warta und 
i der Himmelsteiner Scháferei bildet er eine ziemlich breite Štufe vor dem Pasalt. 

„ Weiterhin bis zu den Gamischháusern wird unter dem Basalt nur ein schmaler 

' Streifen sichtbar, der von da bis Wotsch ganz verschwindet. Nach Norden breitet 

"sich aber die Decke auch úber den Muscowitgneiss und die Gneissglimmerschiefer 
(aus, wie man in den Schluchten unter dem Ostabhange sieht. Der Basalt verschmá- 
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lert sich auch nach Norden zu und bildet auch hier einen steilen Absturz. Die 

Tuffschichte, welche sich zwischen die krystallinischen Schiefergesteine und die 

Basaltdecke lest, ist zumeist abgespůlt und nur unter dem Himmelstein bei Warta 

und nordwestlich von Wotsch noch in der Náhe der Decke sichtbar. 

Von grossem Interesse sind die zahlreichen Gánge, welche das Grund- 

sebirge und z. Th. auch die Decke durchsetzen. Auf der Strasse von Warta nach 
Wotsch úberschreitet man acht verschiedene Gánge. Gleich óstlich von Warta tritt 

an der Strasse aus dem Granulit der Erpelstein hervor. Seine Sáulen gruppiren 

sich schrág gegen eine gemeinsame Mittellinie ganz wie am bekannten Werkotsch 

bei Aussig, zu welchem er ein Gecenstůck bildet. Wie dieser, bildet auch der 

Erpelsteingang einen niedrigen, hier nordgerichteten, nach der Einsattelung 

zwischen Himmelstein und Šteinkoppe streichenden Kamm. Auf dem Bahnhof 

Warta-Hauenstein steht man jenseits der Eger die Fortsetzung dieses Ganges gegen 

das Duppauer Gebirge. 100 Schritte weiter auf der Strasse úberschreitet man 

einen weniger máchtigen Gang, dem nach weiteren 200 Schritten ein circa 8 M. 

máchtiger folet, dessen Gestein in kugelige Blócke abgesondert ist. Nicht weit * 

davon am Štrassenbug unter der Scháferei wird der vierte 120 Schritte breite Gang 

sichtbar, welcher die Eger unter dem Krondorfer Sauerbrunnen ůúbersetzt. Der. 

folgende Gang ist Phonolith, er ist jedoch sehr undeutlich, weil ganz verrast, ebenso 

ein weiterer Basaltgeang. Um so auffálliger tritt jetzt der Gamischstein hervor, 

welcher aus horizontalen Sáulen von sehr dichtem Gestein aufgebaut, und von 

seiner Umgebung ausgelóst, als malerischer, weithin sichtbarer Felskamm hervor- 

tritt. Es folgen ganz nahe dabei nun noch zwei Gánge, von denen der eine Phonolith 

(p. 24), der andere doleritischen Basalt (p. 34) fůhrt. Zwischen Gamischstein und 

Wotsch ist kein Gang zu sehen, offenbar aber streicht hier ein sehr máchtiger 

úber die Eger, da man jenseits derselben unter Stengles dessen Fortsetzung sieht. 

Endlich haben wir noch eines Ganges zu erwáhnen, welcher im Osten vom Hutberg 

herab nach Wotsch fůhrt. 

Obwohl, wie a. a. O. (p. 33) ausgefihrt wurde, die Nephelinitoidbasalte 

der Steinkoppe untereinander úbereinstimmen, so sind doch die Gánge nicht gleich 

alt. Der Erpelstein ist der álteste; allem Anschein nach bezeichnet er einen Canal, 

aus welchem die unterste Decke hervorgeguollen ist. Der máchtige Gang gegen- 

ůúber dem Krondorfer Sauerbrunnen steht mit der zweiten Decke in Verbindune. 

Der Gamischstein durchbricht die beiden unteren Decken, wie man von unten 

aus sieht, und gehórt zu der oberen Decke. Zwischen den Himmelstein-Háusern 

und Wotsch sieht man am Rande der Decken noch zwei gradartig hervorragende 

Gesteinsgingce gegen die ŠSteinkoppe fortsetzen, welche durch grosse Hornblende- 

und Biotitkrystalle porphyrartig sind, und darnach mit der obersten Decke in 

Verbindung zu denken wáren. Aber selbst diese wird noch von einem in nordsůd- 

licher Richtung kammartig hervortretenden Gang úberrast, dessen Fortsetzung gegen 

den Rand leider durch Blockwerk und dichten Wald verlegt wird. 

Interessant ist jedenfalls das Mitauftreten von Phonolithen. Ausser den 
genannten Gángen bildet dieses Gestein noch eine kleine Kuppe auf der Hut 

westlich von Wotsch (Sanidinnoseanphonolith p. 23). Ob der ein ganz áhnliches 

Gestein fůhrende Gang čstlich vom Gamischstein dazu gehěrt, ist nicht auszumachen. 
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Es finden sich úberdies Blócke von Phonolith auf dem čstlichen Gehánge der Stein- 

koppe auf dem Wege gegen Boxgrůn, welche měglicherweise auch mit dem Hut- 

berge im Zusammenhang sind. 

Ueber den Eichelbere zwischen Hauenstein und der Hólle ist wenig zu 

sagen. Er ist ein Theil der beiden unteren Decken der Steinkoppe, von dieser 

durch die Erosion des Hóllbaches abgelóst. Seine Unterlage bildet ebenfalls Gra- 

nulit oder eigentlich eine auf diesem aufliegende Tuffschichte, die sich beiderseits 

bis auf die Thalsohle herunterzieht. Allenfallsige Gánge werden hiedurch verdeckt. 

Der Galgenberg nordlich von Damilz ist ebenfalls als ein ursprůnelich zur Decke 

gehorender Theil zu denken, u. z. gehórt er ofenbar der untersten Decke allein 

an. Auch unter ihm breiten sich die Basalttuffe úber die Gehánge aus; sie scheinen 

hier máchtiger als im Bereiche der Steinkoppe zu sein. 

Es erůbriget nun noch einer kleinen Kuppe von Nephelinbasalt (p. 51) Er- 

wáhnung zu thun, welche nordlich von Můhlendorf auf dem sůdlichen Abhange des 

Weigensdorferrůckens den Můhlendorfer Spitzbere bildet. Das aus Muscowiteneiss 

hervortretende Gestein bildet Sáulen, welche im Scheitel der Kuppe convergiren. 

Oestlich davon streichen am Fusse des Gebirges zwei máchtige Basalteángse in 

westóstlicher Richtung; der sůdlichere wird an der Strasse von Můhlendorf nach 

Půrstein sichtbar; der nordlichere tritt hervor, wenn man nach den Kehrháuseln 

zwischen beiden genannten Ortschaften cgeht. 

Der Rickem und die Nordseite des Keilberggebirges. 

Nachdem in dem Vorhergehenden der Versuch gemacht wurde, eine Dar- 

stellung zu geben, wie sich die geologischen Verháltnisse der Sůdseite des Keilberg- 

gebirges gestalten, soll nun die Untersuchung auf den Růcken und die Nordseite 
ausgcedehnt werden. 

Der Růicken des Keilberggebirges. 

Wir becinnen wieder von Westen her. Im I. Thl. dieser Arbeit wurde das 

Phyllitgebirse beschrieben (pa. 160 ff.), welches sich bis in die Náhe von Gottes- 

gab erstreckt, jedoch westlich von dieser Berestadt auf der Linie vom Spitzberg 

gegen die Landesgrenze im Norden bereits auskeilt. Die Aufschlůsse, welche sich 

hier darbieten, sind in jeder Beziehuneg spárlich. Weite Torfmoorstrecken, Gerólle 

-und Seifengebirge, endlich Wiesenboden úberdeckt allerorts das Gebiet. Aus den 

- wenigen Anhaltspunkten, welche sich zur Beurtheilung der Verháltnisse ergeben, 

lásst sich von der westlichen Abdachung der Keilbergmasse folgendes erkennen. 

| Die Gneisselimmerschiefer, welche, wie weiter oben bemerkt, an der Strasse 

- oberhalb Joachimsthal anstehen, erstrecken sich, wie dies auch in der sáchsischen 

| Karte angenommen ist, in nordlicher Richtung zwischen Gottesgab und den Sonnen- 

„wirbelháusern bis úber die Landesgrenze. Wenigstens finden sich diese Gesteine 
| auf den alten Halden vielfach aufgestůrzt. (Gegen den Fichtelberg hin, aber auch 

| schon auťf den Halden an der Kupferberger Strasse treten ganz eigenthimlich 
-schwarzfleckige Gesteine auf, welche von dem sáchsischen Geologen Herrn Dr. 

| Bauer als graphitoidische (p. 66) bezeichnet wurden. Auch finden sich im 
' Gebirgsschutte wenigstens Triůmmer von graphitoidischem Auarzschiefer 

' (p. 70), welche im benachbarten sáchsischen Gebirge Einlagerungen in dem Gneiss- 
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olimmerschiefer machen. An der nordlichen Abdachung des Schwarzwasserthales, auf 

welcher Gottesgab liegt, treten in Gottesgab selbst, dann im Norden davon bis an die 

Landesgrenze Glimmerschiefer hervor, in denen man nach dem Vorkommen beim 

Friedhofe dieser Bergstadt Einlagerungen von Muscowitgneissen (p. 61) zu denken 

hat, welche an die Verháltnisse am Krebsbere bei Ehrenfriedensdorf erinnern. Die 

Halten der Gotteseaber Gruben fůhren auch Gesteine, welche den dichten Gneissen 

(p. 52) entsprechen důrften, allerdines ist es ráthselhaft, aus welcher Tiefe sie 

stammen, immerhin, da die Scháchte nicht tief waren, werden sie in nicht allzu 

grosser Entfernune von der Oberfiáche zu suchen sein. Die oben beschriebenen 

Gneisselimmerschiefer sind úbrigens auch noch bei der Schónerzzeche vorhanden 

und gehen offenbar unter den Keilbere úber den Muscowiteneissen, welche im 

Schwarzwaldgrund zu Tage kommen, hindurch. Bei den Sonnenwirbelháusern steht 

ein lichter Glimmerschiefer mit sehr kleinen Feldspathkórnchen an, er streicht 

St. 1 und fállt West, also gegen das Phyllitgebirge. Dies Gestein bleibt nun das 

Herrschende bis auf den Keilbere; auch hier finden sich einige Štellen, wo es zu 

Tage tritt. Sie zeigen dieselbe Lagerung. Der důnnschiefrige lichte Glimmerschiefer 

wechsellagert mit guarzreicheren Bánken, darin die Auarzkórner augenfórmig (p. 67) 

gestaltet sind. Er zieht sich einerseits nach Sůdosten úber die Hóhen des Schwarz- 

felsberges hinab, wo er bald ein Verfláchen in Sůd zeigt, und in jene gefaltete La- 

gerung zwischen den von Westen herkommenden Gneissglimmerschiefern úbergeht, 

welche wir oben kennen gelernt haben. Auf der Nordseite bleibt der Glimmer- 

schiefer mit westlicher Neigung constant bis hinab an die Landesgrenze und an den 

spáter zu beschreibenden Nephelinbasaltstock von Bohm.-Wiesenthal. Wie man jedoch 
ostwárts gegen die Hofbergháuser, den Reitjáger (Mauth), den Schwarzwald und 

die Wirbelsteine geht, stellen sich bald Muscowitgneisse ein, welche nun von 

da an den Kamm bis auf den Kreuzsteinrůcken bilden und in die schon bekannten 

Lagerungsverháltnisse auf der Sůdseite úbersetzen. 

Noch weiter óstlich tritt der Glimmerschiefer wieder auf, in dem zwischen 

dem Ausstriche des Schwarzwasserthales und dem Hohen Hau die Fortsetzung der 

Ablagerung im Spitzbererůcken ausmacht. Von hier aus geht er sodann in die 

bereits beschriebene Antiklinale des Weigensdorfer Grundes úber. Es folet dann 

westlich noch ein schmaler Streifen Gneissglimmerschiefer und sodann von der 

Ostseite des Hohen Haues bis Oberhals Tafeloneiss, flaseriger und streifiger Musco- 
witgneiss, Granatelimmerfels bis Oberhals, welcher von Norden her kommend, wo 

wir ihn noch náher kennen lernen, hier úber den Róodling zwischen Oberhals und 

Reihen in die Antiklinale ibergeht, die des tektonischen Zusammenhanges wegen 

in der Beschreibung des Reischbergcebirges folgen wird. 
Als untergeordnete Einlagerungen haben wir nur die Zoisit-Amphi- 

bolite und Eklogite zu erwáhnen, welche die Felsenkuppe der Wirbelsteine 
bilden. Diese gerade aus der Kammlinie 10—15 Meter hoch aufragenden, zwischen 
der Mauth (Reitjáger-) und dem Hůittmesgrůner Fórsterhause gelegenen Felsen- 

oruppen haben ein eigenthůmliches rauhes Ansehen, sie sind oberfláchlich mit Éro- 

slonsfurchen bedeckt, welche guer úber die Schieferung in geraden und mit jener 

in gewundener Richtung verlaufen. Sie kehren ihre Steilseite nach Norden und 

fallen ziemlich steil sůdwestwárts, ihr Streichen ist in Stunde 8—9. Man kann 

| 
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(den Zug nach Osten hin lángs des Kreuzbergrůckens verfolgen. Nachdem dieser 

| Amphibolit offenbar als Einlagerung im Streichen und Fallen den ihn beherbergenden 
"Muscowitgneissen entspricht, wird hiedurch ein interessantes Verháltniss ersichtlich, 

| sieht námlich, wie die im Keilbere westgekehrte Lagerung nach und nach in 

Sůdwest und beinahe Sůd umbiect. Etwas áhnliches wiederholt sich bei Oberhals 

(náchst zd onsh Auf der Nordseite des Keilberges finden sich auf den Gehingen 

von Zoisitamphibolit verstreut, welche 

"mit dem Gesteine der Wirbelsteine ganz úbereinstimmen. Es ist sehr wahrschein- 

lich, dass dieselben, obwohl man den Amphibolit nirgends anstehend findet, einer 

mordwestlichen Fortsetzung des Wirbelsteinzuges angehóren, auf welchen das Strei- 
(chen ihrer Verbreitung ziemlich genau einfállt. 

| Die nordliche Abdachung des Keilberggebirges. 

| Dieselben Gesteine aus der Reihe der krystallinischen Schiefer, welche wir 

auf der Sůdseite des Keilberggebirges kennen gelernt haben, tanců wir auch 

auf der Nordseite wieder mit alleiniger Ausnahme des hier fehlenden Granulites. 
INatůrlich úberschreiten wir sie auf dem Wege von Siiden nach Norden in umge- 

'kehrter Ordnung, wie von der Eger zur Keilberekuppe. Haupteneiss, Glimmer- 

|schiefergneiss und dichter Gneiss, Muscowitgneiss, dann Gneissglimmerschiefer und 

RE oroohiete sind die Elemente, welche die nordlichen Ausláufer des Keilberges 

is zur Landesgrenze zusammensetzen. 

Die Gneisse. 

| Die Gneisse nehmen den nordlichen und čstlichen Theil unseres Gebietes 
lein und correspondiren mit der Verbreitung auf der Sůdseite sowohl hierin als 

'auch in dem Umstande, dass beiderseits in der westlichen Partie die dem Kamme 

|entferntesten Strecken dem Gneisse angehěren. 

f Unser Gneissgebiet beginnt im Westen an der Landeserenze im Wiesen- 
'thal bel Weipert, und reicht im Norden bis nach Blechhammer-Weipert, von hier 

| ebenfalls der Grenzlinie ostwárts foleend bis ins Pressnitzthal bei Christofhammer 

"und sodann mit der vorn angegebenen orographischen Grenze des Keilbergmassives 

[nach Sůden bis Oberhals auf dem Gebireskamm. Diese Abgrenzung entspricht 
keiner Formationsgrenze, da dieselbe allenthalben sowohl úber die Landesgrenze 
[als auch ostwárts ins Reischberegebirge fortsetzt. Eine solche findet nur gegen den 

| Glimmerschiefer statt. Am diesen grenzt der Gneiss im Wiesenthal sůdlich von 
„Weipert etwa bei der Wůstenzeche unter Neugeschrei, sie zieht damn in einem 
1Bogen im Norden um den Abfall des Hohensteines herum und geht dann auf der 

(Ostseite desselben schrág hinůber auf den Spitzbergrůcken, wo sie im Bogen zum 

|Blastusbere verláuft. An der Westseite des Blasiusberges geht sie zum Hohen Hau 

[ninauf und von diesem. auf den Kamm. Es wird somit der gróssere Theil der nord- 
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daher die Landesgrenze nicht Formationsgrenze ist. Nur im Nordosten zwischen 

Blechhammer und Weissen Hirsch fállt sie ziemlich mit der Grenze des Muscowit- 

gneisses zusammen. Im Osten und Sůden wird er von Glimmerschiefereneiss ver- 
dránet. Die Abgrenzune nach der ersteren Richtung hin ist ziemlich unsicher. Selbst 

die sáchsische Karte zeigt am Sidrande des Blattes Annaberg Haupteneiss (gn), 

als dessen unmittelbare Fortsetzune auf dem Blatte Kupferberg Glimmerschiefer- 

gneiss (vorwiegend schiefrigschuppiger Zweiglimmergneiss gne) eingetragen ist. In 

den Bahneinschnitten náchst Weipert kann man beobachten, dass der Haupteneiss 
als kórnieschuppiges Gestein mit Glimmerschiefergneissen wechsellagert, in dem 

Linsen des ersteren im letzteren liegen, es ist also keine strenge Grenze zu ziehen. 

Der kórnigschuppige Hauptgneiss ist an dem westlichen Abhange des Weiperter 

Růckens vor dem Weiperter Friedhof bis an die Landesgrenze bei Kuhberg und 

bis an den Weissen Hirsch das herrschende Gestein. Im Weiperter Grunde, vom 

Zinnbusch abwárts, trifft man breit- und langflaserigen und Augen-Hauptgneiss. 

Weit ausgedehnter ist das Gebiet des Glimmerschiefergneisses. 

Derselbe bedeckt das ganze Gebiet sůdlich vom Hauptgneiss und von den Muscowit- 

oneissen, welche die nordwestliche Ecke unseres Gebietes, das Kremsiger Gebirge, 

zwischen Sorgenthal und dem Pressnitzthal bilden, bis herab an den Gneissglimmer- 

schiefer bei Neugeschrei und den Muscowiteneiss im Spitzbergrůcken im Norden 

des Grossen Spitzberges. Er erscheint aber auch im Liegenden des Muscowit- 

gneisses an der Abgrenzungslinie des Keilberegebietes gegen das Pressnitzerthal. 

Der dichte Gneiss, welchen wir auf der Sůdseite des Gebirges nur 

ganz untergeordnet auftreten sahen, gewinnt auf der Nordseite des Keilberemassives. 

gróssere Verbreitung. In einigen kleineren Partien im Haupt- und Muscowitgneiss. 

vorhanden, ist er hauptsáchlich ein Begleiter des Glimmerschiefergneisses.  Ganz 

im Norden unseres Gebietes beginnt (oder setzt eigentlich aus Sachsen herůber 

fort) ein schmaler Zug dieses Gesteines im Hauptgneiss nahe der Grenze gegen. 

den Muscowitgneiss. Er fángt in der áussersten Spitze der Landesgrenze bei Blech- 

hammer an, ist dann ein Stůck den Grenzholweg in sůdostlicher Richtung zu ver- 

folgen, und streicht in dieser Richtung nach einer kurzen Unterbrechung nach der, 

Thalfurche lángs der Landesgrenze seitwárts von der Adlerschenke nach dem 

Weissen Hirsch weiter, wo er sein Ende erreicht. ši 

Weiter sůdlich kommen im Glimmerschiefergneiss in Weipert selbst, u. z 

óstlich und westlich von der Kirche, sodann im Bahneinschnitt unter der Pressnitzeř| 
Strassenůbersetzung kleine Depots dieses Gesteines vor. Sodann beginnt in dem 
Thálchen vor dem tiefen Eisenbahneinschnitt ein Streifen, welcher nach Siden zu 

immer breiter werdend die Weiperter Hóhe und den Kónigin-Berg úberschreitet| 

und an seiner breitesten Stelle circa 1:5 Kilom. misst, dann auf der óstlichen, 

Abdachung derselben sich rasch verschmálert und an der Strasse von Sorgenthal 
nach Schmiedeberg ganz schmal heraustritt. Im Streichen desselben liegen něrdlich 

im Zuge der Pressnitzer Strasse einige kleinere Depots. Am westlichen Abhange 

des Spitzbergrůckens setzt der grosse dichte Gneissstreifen wieder fort, u. Z. il) 

zwel oder drei isolirten Partien. Die sáchsische Karte verzeichnet deren sogat 

vier, welche durch 50 (!), bez. 200 M. breite Streifen Glimmerschiefereneiss getrennti 
sind und zum Theile auch westlich an der Strasse angetroffen werden. Der lichté 

n 
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VGmeiss streicht ebenfalls úber den Spitzbergrůcken, indem er sich gerade so wie 
k růben nach Sůden rasch verschmělert und lánes der Grenze des Muscowitgneisses 
Imórdlich und náchst dem Grossen Spitzberg beim Spitzberg-Jágerhaus als West-Ost - 
"cerichteter Zug sein Ende erreicht. 
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| unsenfórmige Einlagerung von Hauptgneiss (Hgn) in Glimmerschiefergneiss (Ggn) im Bahn- 
"© einschnitt unter der Pressnitzer Strassenůbersetzung bei Weipert. Dgn — Dichter Gneiss. 

: Der Muscowitgneiss ist neben dem Glimmerschiefergneisse der ver- 
Hreitetste Gneiss. In der Umgegend von Weipert bildet er im Haupteneiss einige 
/leine Einlagerungen, darunter jene am Bahnhofe (p. 44). Im Glimmerschiefergneisse 
|rscheint im unteren Orte in Schmiedeberg beim Hause Nr. 133 ein Streifen Tafel- 
|meiss, welcher in nordwestlicher Richtung gegen die Weiperter Koppe streicht. 
Fodann aber erscheint der Muscowiteneiss in zwei grossen gesonderten Gebieten. 
"on Nordwesten her tritt die sůdliche Fortsetzung einer grossen Muscowitgneiss- 
„uppel nach Bóhmen ein, welche von Blechhammer bis Weissen Hirsch fast genau 
er Landesgrenze folgt. Von hier iberschneidet die letztere den Muscowitgneiss 
"is Christophhammer. Die Grenzlinie der Ablagerung jedoch behált allerdings viel- 
fich gebrochen ihre gegen Sůdosten gekehrte Richtung ins Pressnitzthal bis zum 
(řaldschlósschen něrdlich von Pressnitz bei. Das Kreuziger Gebirge zwischen 
| éissen Hirsch und Sorgenthal, und das Kremsiger und Ausspanner Gebirgé mit 
jem Pressnitzer Stadtwald fallen in das Gebiet des Muscowiteneisses. Die zweite 
«blagerung beginnt im Sůden des úber den Spitzbergrůcken herůber streichenden 
Ň immerschiefergneisses mit einer fast genau westóstlich verlaufenden Grenze knapp 
(órdlich vom Grossen Spitzberg. Sie biegt beim Pressnitzer Vorwerk plótzlich gegen 
( 
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Sůden zur Vereinigung der beiden Orpuser Báche zum Hammerle-Bache und setzt 

in dieser Richtung fort, bis sie ostlich vom Kupferhůbel den Kamm erreicht. Die 

westliche Grenze hingegen ist eine viel gebrochene Linie. Sie láuft zunáchst gege 

das Schwarzwasserthal herab, folgt bis zur Rohrschmiede unter Schmiedeberg dem 

Bache, steigt dann rasch bis nahe an den Kleinen Spitzberg heran, und zieht sich 

nun in einem weiten nach Nordwesten offenen Bogen um die Háusel- und Rothe 
Sudel-Haide nach dem Blásberg hin, um dessen Westseite herum sie wieder nach 

Sůden auf den Hohen Hau zuláuft. Zwischen diesem und Oberhals, bez. Kupfer- 
berg biegt der Muscowitgneiss auf die Sůdseite des Gebirges ůúber. Streng ge- 

nommen fállt also die ostliche Begrenzung des sůdlichen Muscowitgneissstreifens 
schon in das Reischberggebiet, doch werden wir nur die sůdlichste Partie wegen 

ihrer weiteren dortigen Entwicklung bei einer spáteren Gelegenheit besprechen. 

Eine kleine Ablagerung von Muscowitgneiss erscheint noch im Gneisselimmerschiefer 

bei der Lauxmůhle an der Vereinigungsstelle des Stolzenhaner Thales mit dem. 

Wiesenthal und an der westlichen Lehne des ersteren einen Kilometer etwa thal- 

aufwárts. Sie ist offenbar die Fortsetzung der Gneisse auf dem Kamme ůúber den 
Hofbergháusern. 

Lagerungsverháltnisse der Gneisse. 

Abgesehen von Stórungen, welche durch Briůche und Verwůrfe hervor- 

gerufen wurden, ist die Lagerung der Gneisse auf der Nordseite des Keilbere- 

gebietes weit einfacher als auf der Sůdseite. Es macht sich im allgemeinen eine 

Hauptrichtung des Streichens in nordwest-sůdostlicher, ofter west-óstlicher abwei- 

chender Richtung geltend. 

Der Hauptgneiss nordlich von Weipert zeigt nahe der Landeserenze bei 

nordwest-sůdóstlichem Streichen ein sůdóstl. Einfallen, im Zinnbusch ist diese Lage 

in ein fast genau west-óstliches Streichen und sůdliches Einfallen (Stunde 12—14) 

úbergegangen, hinter dem Weiperter Bahnhof aber fallen die Gneisse bei sůdwest- 
nordóstlichem Streichen in Nordwest ein. Sie neigen sich also gegeneinander. Noch. 

weiter aufwárts gegen die Grenze des Glimmerschiefergneisses geht die Schichten- 

stellung in ein nordsůdliches Streichen und westliches Verfláchen ber, welche sich © 

bald wieder mehr Nordwest und West, bez. Sůdwest und Sůd wendet. Wie schon. 

weiter oben bemerkt, kann man die genaue Grenze des Hauptgneisses gegen den. 

Glimmerschiefergneiss nicht feststellen, da beide ineinander streifenweise úbergehen, 

und Hauptegneisseinlagerungen bis gegen die auf der alten Zeche „Johannes in der 

Wůste“ stehende Fabrik bei Neugeschrei zu verfolgen sind. Die kleinen, dem Haupt- 

oneiss eingebetteten Lager von Muscowit- und dichtem Gneiss bei Weipert folgen | 

in ihrer Lagerung dem Hauptgneiss. Die ihnen auf der sáchsichen Karte durch. 

wegs zugeschriebene lenticulare Gestalt ist wohl mehr eine aus anderen derartigen 
i 
J 

Vorkommen abgeleitete Annahme. (Gewiss treten sie nirgends mit jener Schárte | 

hervor, wie sie eingetragen sind; und es můsste nicht nur der dichte Wald nieder- 

gelegt, sondern auch der Waldboden fortgeschafft werden, wenn die Richtigkeit der 

Angabe constatirt werden sollte. Lesesteine allein kónnen unměoglich hinreichen,' 

derlei Conturen mit aller Bestimmtheit fest zu legen, und nach Auadratmeter měs“ | 

sende Einlagerungen unterscheiden zu wollen. 
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Im Glimmerschiefergneiss, welcher aus dem Wiesenthal bei Weipert 

in Begleitung des dichten Gneisses úber den Kóniginberg und die Weiperter Koppe 

im Schwarzwasserthal, und von da zwischen dem nordostlich gelagerten und dem sid- 

lichen Muscowitgneisszug hinůber ins Pressnitzthal fortsetzt, macht sich namentlich 

gegen den Muscowitgneiss des Kremsiger Gebirges ein deutliches nordwest-sůdóst- 
liches Streichen und siidwestliches Einfallen bemerkbar. Weiter gegen den Spitz- 

berg-Muscowitgneiss wird die Richtung mehr westostlich, dann aber an der Ost- 

orenze unseres Gebietes ist sie fast durchwegs nordsůdlich. Die Neigung der Schichten 
ist im Weiperter Růcken bei der zuerst genannten Streichensrichtung eine mittlere 
im Siůdwesten, bei der zweiten im Pressnitzthal solche gegen Westen. Zwischen 

der Schmiedeberger Rohrschmiede und Sorgenthal zeigt sich im Glimmerschiefer- 

-und dichtem Gneiss eine deutliche Faltung. Nórdlich von dem vom Špitzberg gegen 

das Schwarzwasser herabziehenden Muscowitgneiss steht der Glimmerschiefergneiss 

fast saiger, geht aber nach und nách in eine flachere Lage úber. Ungefáhr mittel- 
wegs zwischen den vorgenannten Orten ist dichter Gneiss in einem Šteinbruch an 

der linken Thalseite náchst der Strasse aufgeschlossen. Dieser fállt nun in Nord- 
west, und diese Richtung bleibt bis an die von Weipert herabkommende Strasse 

in Pleyl, wo sich die Schichten des Gneisselimmerschiefers wieder nach Sůdsůdwest 

neigen. 

Der Muscowitgneiss des Kreuziger und Kremsiger Gebirges und im 

Pressnitzer Stadtwalde hált ein seiner nordwest-sůdostlichen Lagerungsrichtung 
entsprechendes Streichen ein. Hiebei ist die Neigung seiner Schichten jedoch nach 

- Nordosten gewendet. Nur im Pressnitzthale zwischen der Brettságe und Christoph- 
hammer kommt es zu antiklinalen Schichtenstellungen, Falten, welche jedoch in 

derselben Richtung streichen. (Gewisse plótzliche Aenderungen der Lagerung auf 

der linken Seite der Pressnitz zwischen der Mittelmiihle und Brettságe, sowie 

| andere Verháltnisse deuten auf eine in der Richtung des Pressnitzthales erfolete 

© horizontale Verschiebung. Auch der sůdwestliche Rand des Muscowitgneisses 
-zwischen dem Pressnitzer Waldschlósschen und der Eulmůhle im Sorgenthal ist 

- derart in einzelne verworren gelagerte Schollen zertrůmmert, dass er ofenbar einen 

: Bruch bedeutet, welcher hier zwischen dem Muscowitgneiss und Glimmerschiefer- 

gneiss hindurchgeht, wie dies auch von den sáchs. Landesgeologen angenommen 

wird, welche das Fortsetzen dieses Bruches noch jenseits der Landeserenze, wo er 

dann auskeilt, festgestellt haben. Der Muscowitgneiss besteht aus vier Gesteins- 

! streifen. Parallel zur Landesgrenze tritt aus Nordwesten von Blechhammer ein 

© schmaler Streifen Tafelgneiss (normaler Muscowitgneiss) ein, welcher bei Sorgen- 
t thal im Kreuziger Gebirge fortsetzt. Es folgt sodann ein breiterer Streifen flase- 
j riger Muscowigneiss, der zwischen der Sorgenthaler Schule und dem Schweizerhaus 

, an der Grenze sůdlich von Jóhstadt Sorgenthal erreicht. Hier tritt sodann wieder 
W ein Streifen granatreicher Tafelgneiss auf, welcher auf das rechte Gehánge des 

j| Thales úbersetzt und ber die Egelsburg und das Kremsiger und Ausspanner 
" Gebirge streicht. Er unterscheidet sich von dem ersten Tafelgneisse, mit dem er 

„sich bei Pleyl vereiniget, durch die Einlagerung von magnetitfihrenden Granat- 

k Actinolithgesteinen (p. 73) und ist wohl das Liegende des nun folgenden Flasergneiss- 

z v Ko Om vr 
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Pressnitzthale einnimmt und in der Mitte (nach der sáchsischen Karte) einen 

Streifen glimmerreichen Muscowitgneiss, Granatelimmerfels, sowie einen Zug Linsen 

von dichtem Gneiss fůhrt. Ich kenne solche Gesteine nur von der Nordseite dieses 

Gebirgstheiles vom Sorgenthaler Fórsterhause. (Uibrigens sei bemerkt, dass der 

Sůdrand der Section Annaberg und der Nordrand der Sect. Kupferberg der sáchs. 

geolog. Specialkarte ganz und gar nicht aufeinander passen.) 

Wenden wir uns nun zu dem Zug von Muscowitgneissen, der vom Grossen 

Spitzberg bis Oberhals sůdwárts streicht. 

Derselbe beginnt ganz unvermittelt am Glimmerschiefergneiss mit einer 

west-óstlich verlaufenden, sowohl im Schwarzwasser- als im Pressnitzthal plótzlich 

Sůd biegenden Grenzlinie. Im Ganzen hat derselbe mit Hinzunahme seines sůd- 

lichen, in das Reischberggebiet gerechneten Theiles die Form einer etwas schrág 

stehenden 2, wie dies auch schon in der Jokély'schen Karte angegeben ist. Streichen 

und Fallen des nach Westnordwest gekehrten Bogens ist diesem úberall conform. 

Es beginnt gleich im Norden mit nordwest-sůdostlichem Streichen und sidwest- 
licher Neigung, geht dann in ein nordsůdliches Štreichen und westliches Fallen 

úber, und biegt zwischen Orpus und Oberhals einerseits, zwischen des Háuselhaide 

und dem Blásbere anderseits in sůdwest-nordostliches Streichen und nordwestliches 

Verfláchen um. Aufschluss hierůber geben allerdines nur wenige Punkte an der 

Schmiedeberg-Pressnitzer Strasse, bei Orpus, vor allem aber die Bahnlinie nordlich 

von Kupferberg, wo sie úber den Spitzbergrůcken hinweggeht. Auch in diesem 

Muscowitgneisszuge machen sich drei Gesteinsstreifen bemerkbar. Im Hangenden 

westlich vom Grossen Spitzbere im Bogen um die West- und Sůdseite des Schmiede- 

berethales zum Blasiusbere Tafelgneiss, dessen Fortsetzung offenbar auch der 

erwáhnte Zug aus dem Schmiedeberger Thal gegen die Weiperter Koppe ist. Sodann 

ein breiter Streifen von grobflaserigem und streifigem Muscowitgneiss sůdlich vom 

Grossen Spitzbere bis zum Hohen Hau; endlich im Liegenden von der Schmiede- 

berg-Pressnitzer Strasse óstlich vom Grossen Spitzbere sidwárts nach Orpus, und 

von hier im flachen, gegen Nordwest offenen Bogen bis Oberhals Granatelimmerfels 

und glimmerreicher Tafelgneiss begleitet von zahlreichen Einlagerungen von magnet- 

eisenfihrendem Granatactinolithgestein. 

Die vom Schwarzwasserthal úber den Grossen Spitzbere ziehende Grenz- 

linie des Muscowiteneisses ist gewiss ebenso wie die gegenůberliegende im Krem- 

siger Gebirge eine Bruchlinie. Zwischen beide ist der hindurchtretende Glimmer- 

schiefer und dichte Gneiss eingeklemmt, und daher erklárt sich auch seine Faltung. 

Denken wir uns aber die nordwestliche Muscowitgneisspartie als Fortsetzung der 

sůdlichen oder umegekehrt, so belehrt uns die Einlagerung des Granatactinolith- 

gesteines, dass der von Oberhals nach Orpus gehende Liegendzug úber das Krem- 
siger Gebirge und die Engelsbure fortgeht. Es muss also der Flasereneisszug mit 

jenem im Kreuziger Gebirge correspondiren, und der im Hangenden auftretende 

Tafelgneiss mit dem gegen Blechhammer hinabgehenden zusammenfallen, hiebei 

wáre noch auf die antiklinale Lagerung der Muscowitgneisse in beiden Gebieten 

aufmerksam zu machen, die wohl auch eine Folge des entstandenen Bruches sein 
důrfte. 
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Betrachten wir nun noch die Verbindung der Gneisse untereinander, 

wobei wir von den als Einlagerungen beschriebenen, also auch vom dichten Gneisse 

absehen kónnen. Bezůglich des Hauptgneisses und Glimmerschiefereneisses stellen 

sich die Verháltnisse ohne Zweifel so, dass jener das Liegende von diesem bildet. 

Im benachbarten Sachsen erscheint der Glimmerschiefereneiss nicht mehr, er ist 

also eine besondere Ausbildung des Zweiglimmergneisses und verhált sich zum 

Haupteneiss als wie eine jiingere Bildung. Die sáchsischen Geologen nehmen an, 
dass es zwei Etagen von Glimmerschiefergneiss gebe*); die untere ist charakterisirt 

durch das Auftreten von dichten Gneisseinlagerungen, der oberen fehlen diese. Die 

untere Etage ist jene, welche unmittelbar auf dem Haupteneiss aufliegt, oder, wie 

wir gesehen haben, sich geradezu aus diesem entwickelt. Es kommt nun zunáchst 

darauf an, wie sich der Hauptgneiss zum Muscowitgneiss verhált. Dies zu zeigen, 

sind die Verháltnisse in diesem Theile des bóhm. Erzgebirges wenig geeignet. Wir 

sehen wohl den Muscowitgneiss Einlagerungen im Hauptgneiss machen, allein der 

Verband der grossen Gneissgebiete wird hieraus nicht klar. Im benachbarten sách- 

sischen Gebiet zeiet sich aber schon (Vereleiche geol. Spec.-Karte v. Sachsen, Blatt 

Annabere), dass die Muscowitgneissmasse, deren sůdostliches Ende nach Bóhmen 

eintritt, auf Haupteneiss lacert, eine grosse Mulde darin ausfůllt. So zeigt sich dann 

auch auf der Ostseite des sůdlichen Muscowitgneisszuges, dass der Glimmerschiefer- 

gneiss unter diesen einfállt, und ihn unterteuít. Es wird dies auch im Reischberg- 
gebiete sichtbar. Nach Ansicht der sáchs. Geologen unterteuft der untere, das ist 

-auch unser Glimmerschieferoneiss (mego), den Muscowitgneiss, wáhrend der obere 

(ebenfalls mec) diesen úberlagert. Es ist allerdines richtig, dass unter solchen 

Umstánden der Muscowitegneisszug eine máchtige Einlagerung im Glimmerschiefer- 

oneiss macht; und es ist wirklich schwer einen anderen Unterschied zwischen dem 
hangenden und liegenden Gestein des Muscowitegneisses zu finden, als das Fehlen 

und Vorhandensein des dichten Gneisses. Aber wer úberhaupt jemals von Bohmisch- 

Wiesenthal nach Weipert wanderte, und seine Aufmerksamkeit einigermassen den 

Gesteinen zuwendete, úber welche sein We dahinfůhrt, der wird hiebei die beste 

Anschauung davon gewinnen, wie die krystallinischen Schiefer vom Glimmerschiefer 

bis zum Gneiss durch Uibergánge innig zusammenhángen, wie schwierie da eine 

schárfere Trennung der zwischenliegenden Glieder sein můsse, und wie háufig oneiss- 

artige Lagen und Glimmerschiefer wechseln. Die sáchsische Karte unterscheidet 

zwischen dem Glimmerschiefer (m) und Glimmerschiefereneiss (gene) schiefrigen 

Gneiss der Glimmerschieferformation (gn) im Liegenden des Glimmerschiefers bei 
- Wiesenthal, und ebenfalls im Liegenden desselben um den Hohen Stein bei Neu- 

- geschrei u. s. w. kórnigflaserigen Hauptgneiss (gn)! Mir geht die Subtilitát ab, 
| diese beiden unterscheiden zu kónnen, ja ich vermag selbst keine scharfe Grenze 

zu ziehen gegen den Gneisselimmerschiefer, ich habe aber im petrographischen 

Theil (p. 65) auseinandergesetzt, was ich unter Gneisselimmerschiefer verstehe. Mit 

diesem Namen belege ich Gesteine zwischen dem Glimmerschiefer und Glimmer- 

schiefereneiss. Und da nun die mit dem Zweiglimmer-Hauptgneiss zusammenhán- 

genden Glimmerschiefergneisse den Muscowitgneisszug unterteufen, so nehme ich 

*) Erláuterungen zur geol. Spec.-Karte von Sachsen, Sect. Kupferbere p. 51. 

8 
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keinen Anstand aus den Lagerungsverháltnissen des fraglichen oberen Glimmer- 

schiefergneisses gegen den Muscowitgneiss, und aus seinem innigen Zusammenhang 

mit dem Gneissglimmerschiefer die Berechtigung abzuleiten, denselben mit in die 

Gneissglimmerschiefer als unterstes Glied derselben einzubeziehen. 

Glimmerschiefer und Gneissglimmerschiefer. 

Die unmittelbar vom Keilbere nordwárts eelegene Gegend gehěrt dem 

Glimmerschiefer an. Derselbe zieht sich, wie schon angedeutet wurde, von der 

Kuppe des Keilberges und dem Sonnenwirbeljoch gegen Wiesenthal herab. Von 

Westen her wird er von den graphitischen Gneissglimmerschiefern von Gottesgab, 

welche sich in den Circus zwischen Keilbere und Fichtelberg gegen den Kalten 
Winter hinabziehen, begrenzt. Er streicht nordwárts úber den Fichtelbere und 

dessen ostlichen Abhang und úber Bohmisch-Wiesenthal und Oberwiesenthal und 

Unterwiesenthal in Sachsen fort. Nordlich von Unterwiesenthal setzt er plótzlich 
an einem breiten Streifen Muscowiteneiss ab. Auf bohmischer Seite bleibt er zur 

rechten des Wiesenthales bis nach Neugeschrei, wo seine Grenze im Hangenden 

des Glimmerschiefergneisses um die Nordseite des Hohen Šteines zurůckbieet gegen 

das Schmiedeberger Thal, und hier im Hangenden des Muscowitgneisses in einem 

weiten, nach Nordwesten offenen Bogen vom Kleinen Spitzberg zum Blasiusberg 

verláuft, an dessen Westseite sie sich plótzlich nach Sůden gegen den Hohen Hau 

beugt, um von da in der schon vorn geschilderten Weise in die Antiklinale der 
Sůdseite des Gebirges zu fallen. Der weitere Verlauf der Grenze, das Auftreten 

von Muscowiteneiss auf dem Kamme, ist bereits besprochen worden. Es sind in 

dieser Ausdehnung sowohl echte Glimmerschiefer (p. 66), als auch Gneisselimmer- 

schiefer abgelagert, iiber deren innigcen Zusammenhang ich mich sowohl a. a. O. als 

auch weiter oben p. 113 ausgesprochen habe. Dem eigentlichen Glimmerschiefer — 

aber auch dieser ist nicht vollstándie frei von feldspathfiihrenden Zwischenlagen — 

haben wir die Abdachung des Keilberges in der Richtung nach der Ostseite des 

Fichtelberges und Oberwiesenthal hin zuzuzáhlen. Hier kommen guarzreiche, helle 
Glimmerschiefer wie auf dem Gipfel vor. Weiter hinab gegen Nordnordost und 

Nordost, auf dem Štolzenhaner Růcken, im Steinbere und Hohen Stein und sodann 

auf der Westseite des Hohen Haues bis hinab zum Schmiedeberger Bahnhof ist 

der helle Glimmerschiefer weniger guarzreich, bis auf die buntfieckigen Gesteine 
(p. 67), welche von Auarzadern und Schnůren durchsetzt, die Felsengruppe auf dem 

Scheitel des Hohen Steines bilden. Im Liegenden dieser Glimmerschiefer, schon aůs 

der Gegend der Hofbereháuser sůdlich von: Bohm.-Wiesenthal, dann dem Wiesen- 

thaler Riůcken nach bis zur Lauxmůhle, und weiter das Wiesenthal hinab bis Neu- 

geschrei treten Gneissglimmerschiefer von derselben Art auf, wie sie auf der Joa- 

chimsthaler Seite sich finden. Das in seinen oberen Lagen lichtgefárbte (Gestein 
nimmt immer deutlicher eine graue Farbe an, man wird auch beide Glimmer mit- 

unter unterscheiden kónnen, dennoch herrscht der Charakter des Glimmerschiefers 

vor. Diese schon geniigend erórterten Schiefer bilden auch auf der Nord- und Ost- 
seite des Glimmerschiefers im oberen Schmiedeberger Thale das Liegende desselben. 

-Der Glimmerschiefer hat auf der Nordseite des Keilberges ein nordsůd- 

liches Streichen und ein mittleres westliches Einfallen. In seiner Erstreckung úber 

; 
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den Stolzenhaner Růcken ist er sowohl auf der Hóhe zwischen Štolzenhan und dem 

Kalkofen, als auch auf dem Hohen Štein flach kuppelfórmig und darunter fast 

schwebend gelagert. Die Gneisselimmerschiefer haben im Wiesenthale bei sůdwest- 

nordostlichem Streichen eine nordwestliche Einfallsrichtung, die schon oberhalb 

Neugeschrei in die entgegengesetzte Lage, nordwest-sůdostliches Streichen und 

sůdwestliches Einfallen úbergeht. Diese Lage behalten die Gneisselimmerschiefer im 
Hangenden des Glimmerschiefergneisses auf der Weiperter Koppe und auch im 
Schmiedeberger Thale im Hangenden des Muscowitgneisses zwischen dem Spitz- 
berg und Blasiusberge bei. So stellt sich also eine vollstándige Concordanz der 

Lagerungsverháltnisse der krystallinischen Schiefer, insoferne sie nicht durch Brůche 
und Verschiebungen gestórt wurde, auf der Nordseite des Keilberges heraus. Mit 

Hilfe der sáchsischen Karte sieht man, dass die im bohmischen Erzgebirge ab- 

gelagerten Gesteine in Sachsen weit fortsetzen, indem sie im Liegenden der westlich 

auf dem Plateau in Bóhmen und Sachsen entwickelten Phyllite einen weiten, nach 
Westen bez. Sůdwesten geoffneten Bogen beschreiben, in welchem man vom Plateau 

gegen Nordosten oder Norden fortschreitend, Phyllit, Glieder der Glimmerschiefer- 

und endlich der Gneissformation in vóllig concordanter Reihenfolge úberschreitet. 

(Verel. das Profil auf der geol. Spezialkarte von Sachsen, Blatt Wiesenthal). 
Werfen wir jetzt noch einen Blick auf die Verháltnisse, wie sie sich auf 

der Sůdseite darstellten, so ist nun unschwer zu erkennen, dass die dort auftre- 

tenden krystallinischen Schiefer unzweifelhaft in derselben Reihenfolge lagern, wie 

auf der Nordseite, dass dieselben aber von Sůden her in einer solchen Weise be- 

einflusst, zusammengestaucht wurden, dass sie gegen die in ungestorter Lagerung 

auf der Nordseite verharrenden, eine vollstándige Inversion durch Biegung und 

Faltung erfuhren. Dies tritt auf der Ostseite des Keilberges ganz besonders her- 

vor, u. z. auch nur hier, denn im Verfolge der zu gebenden Schilderungen wird 

sich bald zeigen, dass diese merkwůrdigen Stauchungen durch eine andere Erschei- 

nung verwischt werden. 

Einlagerungen im Gneiss und Glimmerschiefer. 

Bei dem nachgewiesenen innigen Zusammenhange, welcher zwischen Gneiss 

und Glimmerschiefer besteht, důrfte es wohl gerechtfertiget erscheinen, die darin 

vorkommenden Einlagerungen gemeinsam aufzuzáhlen, zumal das Vorkommen der- 

selben nicht durchwegs auf ein bestimmtes Gestein beschránkt ist, daher zugleich 

eine unnothige Wiederholung vermieden werden kann. Aus demselben Grunde důrfte 

es gerechtfertigt sein, hier gleich eine solche Einlagerung zu besprechen, die wohl 
eigentlich nach der angenommenen Abgrenzung ausserhalb des Keilberggebietes 

bereits dem Reischberg zugehort, die aber auch aus geologischen Grůnden zu 

ersterem gefůgt werden kann. Die wichtigsten Einlagerungen, welche sich in diesem 
Theile des Erzgebirges bemerkbar machen, gehóren der Gruppe der 

Amphibolite an. Wir miissen zwei verschiedene Formen unterscheiden: 

1. Magneteisenfůhrendes Granat-Actinolithgestein, 2. Amphibolite und Eklogite. 
Die magneteisenfůhrenden Granatactinolithgesteine. Wie 

schon weiter vorn bemerkt, gehórt zu den Eigenthimlichkeiten der durch die Ein- 
lagerungen von Granatgelimmerfels ausgezeichneten unteren Muscowitzone, welche in 

8* 
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sůdnordlicher Richtung von Oberhals-Kupferberg bis an den Grossen Spitzberg und 

weiter nordlich im Auspanner und Kremsiger Gebirge ber Pleyl-Sorgenthal nach 
Sachsen streicht die Einlagerung mehr weniger máchtiger Amphibolitmassen, welche 
reich an Magneteisenstein sind. Die bekannteste ist der Kupferhiibel bei Kupfer- 
berg.  Wiewohl durch die Erosion stark abgetragen, wie er denn dieser zunáchst 

úberhaupt verdankt, dass er sich úber seine Umgebung erhebt, erkennt man doch 

daran die Structur dieser Massen. 
Der Kupferhůbel stellt eine im Umriss eifórmige oder lenticulare, etwa 

100 M. ber das Plateau aufragende Kuppe dar, welche im Wesentlichen aus Granat- 

gestein besteht (p. 73), in welchem das Magneteisen nur nesterweise eingelagert 

ist. Eine unelaubliche Zahl von Schachtpingen, welche auf demselben aneinander 

gereiht sind, zeigen die Stellen, wo die alten Bergleute das Erz gewannen. Aus 

spáterer Zeit finden sich auch noch Erzvorráthe aufgefahren. Gegen die Peripherie 

zu nimmt der Granat ab, der Amphibol zu. Hier finden sich dann auch kiesige 

Einlagen, darunter Kupferkies und mit ihm verschiedene Zersetzunesprodukte des- 

selben, welche dem Kupferhůbel zu seinem Namen verhalfen, und in spáterer Zeit 
hauptsáchlich Gegenstand des hier betriebenen Bergbaues waren. Uiber die unter- 

irdischen Verháltnisse ist nichts sicheres zu erfahren, wiewohl der Erzstock von 

Unterhals aus durch einen Stollen unterfahren ist. 
Weiter westlich beginnt bei Oberhals gleich an der Strasse mit der Wen- 

zels-Zeche eine ganze lange Reihe solcher durch Bergbau aufgeschlossener kleinerer 

und grósserer Einlagerungen. Es folgt die Rothe Sudel-, Orpus-, die Fischer-Zeche 

unter der Pressnitz-Weiperter Strasse. Leider sind sámmtliche ausser Betrieb, 
wiewohl dieselben ganz vorzůgliche Erze lieferten. Die bedeutendste scheint die 

Orpuser Dorothen-Zeche gewesen zu sein. Wie der Kupferhůbel im Granat- 

glimmerfels, so setzt auch dieses Lager an diesem Gesteine auf, fállt flach nach 

Sůdwesten ein und hat einen lenticularen Auerschnitt, indem sich die Masse in 

der Teufe von 70 M. wie zu Tag zusammendrůckt, wáhrend sie dazwischen bis 

30 Meter Máchtigkeit erreicht. Die bedeutenden Vorráthe auf den Halden lassen 

erkennen, dass das Vorkommen von jenem des Kupferhůbels in nichts abweicht, 

wohl aber bedeutend reicher an Magneteisenstein ist. Auch Kiese kommen wie dort 
an der Peripherie vor. Die iúibrigen genannten Lager stimmen im Wesentlichen mit 

diesem úberein, nur gesellen sich auf der Wenzels-Zeche und Rothen Sudel, auch 

auf der Fischerzeche zu den Magneteiseneinlagerungen noch hindurchsetzende, in 

Ouarzbrockenfels auftretende Rotheisensteingánge hinzu. 
Jenseits der mehr erwihnten Gneissfalte setzt der Zug noch weiter fort, 

es reihen sich hier die Einlagerungen im Auspanner und Kremsiger Gebirge an, 

welche auf etwa neun bis zehn derartiger, ziemlich dicht beieinander liegenden 

Laser, welche alle dasselbe Streichen conform dem Muscowiteneisse nach Siid und 

Sůdwest und eine Neigung nach West besitzen. Auch diese weichen von den frůher 
geschilderten nicht ab, das Magneteisenerz, welches lagenweise in den Amphibol- 
gesteinen vorkommt, war noch vor nicht langer Zeit der Gegenstand eines sehr 
lebhaft betriebenen Bergbaues, auf dem Rothen Pumpschacht, der Rothmantelzeche 
im Auspanner, der Uiberschaar im Kremsiger Gebirge. Auch hier waren rotheisen- 

steinfiihrende Auarzbrockenfelsgánge mit úberfahren und abgebaut worden. 
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In dem allgemeinen Zug etwas weiter westlich gerůckt ist nun noch das 

Lager auf der Engelsburg bei Sorcenthal zu nennen. Jokély, welcher das Lager 

noch befuhr, theilt mit, dass der 30—40 Grad West-Sůdwest geneigste Stock in 
einer Tiefe von 70 Meter eine Máchtigkeit von 16 Metern gehabt haben soll. Das 
Magneteisen bildet ebenfalls Putzen und Lagen, die ganze Anordnung des Stockes 

ist eine schalig concentrische und weicht von den frůheren insoferne wesentlich ab, 

als statt des Amphiboles hier, der úbrigens nicht ganz fehlt, Chlorit und Pikrosmin 

als Begleiter des Magneteisenerzes auftreten.*) 

Zoisitamphibolit und Eklogit erscheint im oberen Glimmerschiefer 

selten eingelagert. Auf dem Stolzenhaner Růcken, sůdlich vom Orte, dicht an der 

Aerarialstrasse, tritt eine derartige, durch geháufte Blócke angedeutete Einlagerung 

auf. Es ist auch eine solche durch Blócke auf dem Wiesenthaler Růcken sůdlich 

von der Lauxmůhle angedeutet. Háufiger finden sich diese Gesteine im Gneiss- 
glimmerschiefer. Sie bilden allerdines keine ausgedehnten Lager. Im behandelten 

Bezirke finden sich die Zoisitgesteine seltener anstehend, man findet sie nur da, 

wo die Bahn eine Entblósung verursacht, in Form von Mugeln und Linsen oft in 

geháufter Zahl eingelagert. Unter dem Plasiusberge, čstl. vom Wáchterhaus Nr. 41, 

findet man sowohl beim Kilometerpfahl 653 als auch am Eingang des Einschnittes 

dergleichen in NNWSSO0 gelagerte solche Massen, welche den Eindruck einer gang- 

artigen Anordnung machen, indem sámmtliche linsenfórmigen Eklogitmassen auf 

einer und derselben Fláche mit ihrer Breitseite aufliegen. Sonst erscheint der Amphi- 
bolit vorwiegend in Blócken úber das Gebiet verstreut. So findet er sich háufig 

an dem rechten Gehánge des Schmiedeberger Thales. Am háufigsten trifft man ihn 
unter ganz gleichen Verháltnissen im Glimmerschiefergneisse, so im Bereiche der 

Weiperter Kuppe zwischen Schmiedeberg und Neugeschrei bez. Weipert, wo man 
im Walde mitunter Blócke von betráchtlicher Grósse antrifft. Kibenso ist es dann 

zwischen Pleyl und Pressnitz. Stellenweise kónnte man fast geneigt sein, in diesen 
Blócken Gletscherspuren, Irrblócke sehen zu wollen, wenn nicht ihre Zugehorigkeit 
zu dem sie begleitenden Gesteine bekannt wáre und ihr Auftreten und Vorhanden- 

sein nur dem Umstande zuzuschreiben ist, dass sie widerstandsfáhiger als die wei- 

chen Gneisse sind und nach deren Abtragung liegen geblieben sind. Im Muscowit- 

gneisse fehlen die Zoisitamphibolite fast ganz und gar. Es ist an der Štrasse von 

Oberhals nach Schmiedebere zwischen dem Blásbere und der Kieferhaide eine ein- 
zige Stelle bekannt, welche ehedem zu Schotterstein gebrochen wurde, wo Zolsit- 

amphibolit im Muscowitgneiss vorkommt. 
Dolomit. Auf der linken Seite des Wiesenthales setzen auf sáchsischem 

Gebiet mehrfach ziemlich ausgedehnte Kalk- und Dolomitlager auf, darnach zu 
vermuthen wáre, dass in der Fortsetzung ihres Streichens auf bohmischer Seite 
ebenfalls dereleichen Lager vorkommen sollten. Bis jetzt ist etwas derartiges jedoch 

nicht bekannt geworden. Als eine Spur hievon wáre das beim Štrassenbau von 
Bóhm.-Wiesenthal nach Weipert hervorgekommene Malakolithkalkgestein 
(p. 75) zu betrachten, welches nordlich von Wiesenthal eine schwache Einlagerung 

*) Vergl. úber diese Ablagerungen Jokély, die geolog. Beschaffenheit des Erzgebirges im 

Saazer Kreise. Jahrb. geol. R.-Anstalt 1857 p. 587 ff. 
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im Gneissglimmerschiefer machte. Doch fehlen auch derlei Einlagerungen, wenn- 
oleich sie weit weniger máchtig sind, auf bohmischer Seite nicht ganz. Sůdlich von 
der Todtenhaide und sůdwestlich vom Schmiedeberger Bahnhof liest an der 

rechten Lehne des Schwarzwasser-Thales ein seit langer Zeit im Abbau beoriffenes 
Dolomitlager, das namentlich, solange der Hochofenbetrieb in Schmiedeberg im 

Gange war, von Bedeutung fůr diesen war. Das kleine, fast Ost-West streichende 

Lager zeigt eine schalig-muldenartige Gestaltung und besteht aus bráunlichen, nach 

innen zu fester und lichter werdenden feinkórnigen Dolomit, das bald mehr wohl- 

geschichtet, důnnplattig eben, bald wellig, nach aussen unregelmássie geschichtet 
ist.. Zahlreiche, meist saigere Klůfte durchsetzen das Gestein, an vielen Stellen 

zeigen sich mehr weniger ausgedehnte drusenartige Hohlráume, welche hie und da 

mit Stalaktiten von Dolomitkalk, auch mit einer chokoladebraunen, fetten, stark ab- 

fárbenden, důnnbláttrigen Masse ausgefůllt sind. Glimmereinlagen finden sich auch 

gegen die Mitte zu, doch geht das Gestein nach oben durch reichlichere Aufnahme 

dieses Minerales in Kalkglimmerschiefer und durch diesen in Glimmerschiefer úber, 

welches Gestein auch das Liegende der etwa 30 M. máchtigen Dolomitmasse bildet. 
Ausser diesem Lager waren frůher am Stolzenhaner Kalkberge, sůdlich von 

der Drahtmůhle, einige kleine, nunmehr gánzlich abgebaute Kalkstein- und Dolomit- 

lager. Der sáchsische Geologe Herr Dr. Sauer fand an einem derselben Malakolith 

als Beimengung. 

Das Vorkommen wahrscheinlich áhnlicher Kalk- und Dolomitlager von ge- 
ringer Ausdehnung ist sodann auch im Bereiche der beschriebenen magneteisen- 

fůhrenden Granat-Actinolithgesteine bekannt geworden. . So gesellt sich zu dem 

Lager von Orpus u. z. im Liegenden desselben eine Masse von krystallinischem 

Kalkstein, welche nach Jokély in einer Teufe von 30 M. 3:3 M. máchtig war. Auch 

auf der Rothen Sudel hat man den Dolomit in grósserer Menge als Beoleiter der 

Rotheisen-Magneteisengánge angetroffen. Hier ist er namentlich reich an verschie- 

denen Pseudomorphosen wie Dolomit nach Granat, nach Kalkspath, kórniger Kalk 

nach Kalkspath. 

Ouarzbrockenfels. Als eine weitere Einlagerune untergeordneter Art seien 

hier die Auarzbrockenfelsgánge erwáhnt, welche sich zumeist nur durch reihenweise 

verstreute Blócke bemerkbar machen. Uiber áhnliche Gebilde wurde schon im 1. Thl. 

dieses Buches p. 113 u. 172 ff. gehandelt. Innerhalb des Keilberggebirges machen 

sich diese Ablagerungen jedoch weniger bemerkbar, auch haben sie nicht die 

Eigenthůmlichkeit des fast durchwegs parallelen Streichens, wie es im Granit und 
in der Nachbarschaft desselben angetroffen wurde. Das Streichen der Gůnge ist 

hier bald ein meridionales, bald ein aeguatoriales.  Siidlich von Weipert gewahrt 

man beim Fórsterhause einen derartigen, durch zahlreiche Auarzblócke markirten 

Gang, welchen man in Stunde 21 W Streichen bis auf die Weiperter Kuppe ver- 

folgen kann. Ein zweiter etwas westlich davon streicht Sůd gegen Neugeschrei, 
beide Gánge scheinen sich weiter nordwárts zu schaaren. Andere solche Gánge 

důrften nach der Blockrichtung ostwestlich streichen wie im Kremsiger Gebirge an 

der Bruchlinie des Muscowitgneisses. Von Wichtigkeit ist nur der ziemlich weit 
bekannte Auarzbrockenfelsgang, welcher dem Štreichen des ihn beherbergenden 
Muscowitgneisses folgend von Oberhals in mittlerer sůdwest-nordostlicher Richtung 
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(Stunde 4) úber die Rothe Sudel streicht und hier, wie oben erwáhnt, in Berihrung 

mit dem magneteisenfihrenden Granat-Actinolithgestein mehrfach zertrůmert, Roth- 

eisenstein fůhrt. Auch im Orpuser Erzstock ist das Auftreten eines derartigen 
Ouarzbrockenfelsganges bekannt. Von allen diesen Vorkommen ist kein einziges 

von einer solchen weiten Erstreckung, wie die analogen Gánge im Granit, man 

ersieht auch, dass dieselben nicht die Bedeutung wie diese haben kónnen, sondern 

vielmehr nur als Ausfůllung untergeordneter lokaler Spalten angesehen werden 

kónnen, deren Erzfůhrung allem Anscheine nach auf die Schaarung mit Magnet- 

eisenerzlagern bedingt und beschránkt ist (p. 74). 

Hruptivgesteme. 

Auf der nordlichen Abdachune des Keilberggebirces sind die álteren Eruptiv- 

gesteine áusserst spárlich vertreten, um so mehr jedoch machen sich jůngere Ge- 
bilde dieser Art bemerkbar. 

Diorit und Granit fehlt ganz und gar. Porphyr verráth seine Gegenwart 

nur durch hie und da vorkommende Lesesteine wie in der Náhe der Hofberg- 

háuser, am nordlichen Abhang des Blasiusberges westlich von Orpus. Die sáchsischen 

Geologen haben dieses verstreute Vorkommen als einen im Mittel Sůdwest-Nordost 

streichenden Gang eingetragen, welcher aus der Náhe der Hofbergháuser bis unter 

den Grossen Spitzberg reicht, und so im Glimmerschiefer, Gneissglimmerschiefer 

und Muscowitgneiss auftritt. Auf dieses Vorkommen allein bleibt das Auftreten die 

des Eruptivgesteines beschránkt. 

Diabas (p. 20) bildet im Gneisselimmerschiefer auf der Nordseite des 

Blasiusberges óstlich vom Wáchterhause Nro. 41 am Ende des hier beginnenden 

Einschnittes einen etwa 75 Útm. máchtigen, nordsůdlich streichenden, ostwárts ein- 

fallenden Gancg. 

Jiingere Eruptivgesteine. 

Unter den jingeren Eruptivgesteinen sind Nephelinbasalt, Leucitophyr und 

Phonolith háufig vertreten, u. z. kommen diese Gesteine miteinander vergesell- 

schaftet oder getrennt voneinander vor, ebenso finden sie sich in Kuppen und 

Gángen, aber auch von decken- und stromarticer Lagerung finden sich Špuren, 

und ebenso háufig deuten zerstreute Blócke dieser Gesteine auf eine vormalige, 

weit gróssere Verbreitung derselben hin. Als hauptsáchlichste Punkte haben wir 

den Eruptivstock von Bohm.-Wiesenthal, den Kleinen, Mittleren und Grossen Spitz- 

bere, die Kuppe beim Schmiedeberger Schlóssel und den Blasiusberg ins Auge zu 

fassen. Von diesen kommen sámmtliche vorgenannten Gesteine im Wiesenthaler 

Stock, Phonolith und Basalt im Kleinen Spitzberg, Basalt allein im Mittleren, Grossen 

Spitzbere und Blasiusbere, endlich Phonolith bei Schlóssel-Schmiedeberg vor. 

Der Eruptivstock von Bóhm.-Wiesenthal. 

An der Nordseite des Keilberges liegt unten im tiefgerissenen Wiesenthal 
ein sehr merkwůrdiger Stock von jingerem Eruptivgestein. Wie zahlreiche Blócke 
andeuten, denen man schon unter der Gottesgab-Kupferberger Strasse begegnet, 

war die Máchtigkeit ehedem viel bedeutender als gegenwártig, wo er nur mehr bis 
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in die Meereshóhe von 986 M. aufragt. Der Stock hat die Gestalt einer Ellipse, 
deren grosse Axe Nordwest-Sůdost gerichtet ist. Die Landesgrenze theilt sie guer 
in zwei ungleiche Hálften; die nordliche kleinere trácgt die sáchsische Stadt Ober- 
wiesenthal.“) Auf bohmischer Seite bildet derselbe die nordliche Abdachung des 
Gahlerberges zwischen dem Fórsterhaus und dem sůdlichen Ende von Bóohmisch- 
Wiesenthal und dem Zirolberg zwischen dieser Berestadt und Stolzenhan. Der 

Stock selbst wird ringsherum von Gneisselimmerschiefer eingefasst. Uiber den 

Bau desselben erhált man wenig Auskunft, da gute Aufschlůsse in denselben fehlen ; 

es besteht nur ein grosser Šteinbruch an der Lehne des Gahlerberges bei der 

oberen Bohmisch-Wiesenthaler (Enderleins) Můhle, welcher nur in der Sohle sehr 

unregelmássice Sáulen aus zu sphárischer Gestalt geneigten, polyedrischen Blócken 

gebildet zeigt. Der Hauptsache nach besteht der Stock aus Nephelinbasalt (p. 32), 
der selten grosskórnig doleritisch, meist sehr homogen aussieht. (Gegen die Peri- 

pherie zu, namentlich gegen Stolzenhan, finden sich blasige und mit Zeoliten aus- 

gekleidete Mandelsteine sowie auch schlackenartigce und Tuffgebilde mit Schlacken- 

blocken gegen den Rand hin unter der Strasse bei den Neuháusern vorkommen. 

Der wegen seiner práchtigen, grossen Pseudomorphosen nach Leucit bekannte Leu- 

citophyr (p. 28) findet sich nur an einer verháltnissmássig kleinen Stelle auf dem 

Zirolberg nordostlich von der Kirche, das Gestein lieet hier in einzelnen Knollen 

unter der Ackerkrume, und scheint áhnlich in kleinen Partien auf dem Gahlerberg 

vorzukommen. Anstehend findet man das Leucitophyrgestein (p. 29) nur im Hohl- 

wege, welcher neben der Wiesenthaler Kirche nach Stolzenhahn hinůberfiůhrt, dort 

tritt das Gestein hinter der Kirche unmittelbar und ohne merkliche Trennung: áus 

dem umgebenden dichten Nephelinbasalt hervor. In áhnlicher Weise verhalten sich 

die Phonolithe; auch diese Gesteine durchtrůmern den Nephelinbasalt des Stockes 

an vlelen Štellen, und haben ebenso wenig wie der Leucitophyr eine scharfe Ab- 

grenzung. Wenn man den Hohlweg von Wiesenthal gegen Stolzenhan verfolgt, so 
wird man ziemlich gegen die Hóhe des Růckens hin das Auftreten des sofort durch 

sein schiefriges Wesen und seine Farbe auffallenden Phonolithes leicht iibersehen 

kónnen. Ein kleiner Steinbruch, der sich auf dem Růcken befand, liess úbrigens 
erkennen, dass die nach unten hin sáulenfórmie gegliederte Masse von einer con- 

centrisch schaligen darůber gebreiteten Decke verhůllt waren. | 

Eine andere bemerkenswerthe Eigenthůmlichkeit des Wiesenthaler Stockes 

sind die zahlreichen Einschlůsse fremder Gesteine, welche sich darin finden. Nicht 
nur dass man Brocken von Gneiss, Glimmerschiefer, Hornblendegestein darin an- 

trifft, es finden sich auch auf dem Gahlerbere ber dem Fórsterhause Einschlůsse 

von Gebirgsgranit und die dort úber dem DBasaltstock liegenden Triůmmer dieses 

Gesteines scheinen aus dem jůngeren Eruptivgestein ausgewittert zu sein. Šehr 

merkwůrdig ist sodann die Verbindung des Stockes mit seiner náchsten Umgebung. 
Auf dem Stolzenhaner Růcken hat man Gelegenheit zu sehen, dass sich hier ein 

dichtes Netzwerk von Gesteinsgángen durch den ŠSchiefer flicht; u. z. trifít man 
auch hier Phonolith wie Nephelinbasalt an. 

*) Die Bezeichnune „Eruptivstock von Bohm.-Wiesenthal“ ist schon deshalb berechtigter 
als die von den sáchs. Geologen gebrauchte „von Oberwiesenthal;“ úberdies sind weitaus 
die meisten und darunter die besten Aufschlůsse in Bóhmen zu finden. 



121 

Dass aber solcherlei Gánge nicht blos im Streichen, 

| 

sondern auch im Ver- ji fláchen einander durchsetzen, und in derselben regello 
"8 

sen Weise den Gneissolimmer- 
vordem an der Stelle 

asse das Haus Nro. C. 114 

chiefer durchirren, zeigte sehr schón ein Steinbruch, welcher war, wo nun in Bóohm.-Wiesenthal an der Weiperter Str 
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L K 
Nephelinbasalt (Nb) im Gneissglimmerschiefer (Ggs) in Bohm.-Wiesenthal. | L = Leucitophyr, K = Klůfte, 

Ú 
Jeht, hier sah man einen ziemlich máchtigen, Ost fallenden (Gang, welcher den | blósungen der Schieferkluft folgend staffelfórmig geknickt war. Fast schwebend vezu strich in seinem Liegenden ein anderer schwicherer Gang, und ebenso zeigte Jech im Hangenden ein fach Nordost fallender Gesteinsgang, beide schwácher als % mittlere Gang. Dabei zeigte sich folgendes Verhalten: Der liegende Gang fůhrte 'ephelinbasalt, der Hauptgang bestand der Hauptmasse nach aus dichtem Nephelin- j'stein, ohne Sahlband jedoch scharf abgesetzt und deutlich kenntlich durch die 
| 

fl Gánge von 



122 

dunklere Farbe und die eingestreuten lichten Leucitindividuen sah man eine schmale 

Leucitporphyrpartie dem Liegenden des Ganges in ungleicher Štárke folgen, so dass 

es aussah, als hátte sich hier das Leucitgestein wie eine Art Bodensatz aus dem 

Nephelinbasalt ausgeschieden, wohl aber mag es diesem nachgedrungen sein. Kin 

beigegebenes Bildchen důrfte das Gesagte noch besser veranschaulichen. Bei alledem 

behielten jedoch die Gneisseglimmerschiefer ihre gleichmássige Neigung in Nord- 

west bel. 

Herr Dr. Sauer, welcher der Untersuchung des Wiesenthaler Eruptivstockes 

grosse Aufmerksamkeit und Sorefalt zugewendet hat,“) ist zu der Ansicht gekommen, 

dass man die innige Verknůpfung der zwei ganz verschiedenen Gesteinstypen Ne- 

phelinbasalt und Phonolith dadurch erkláren můsse, dass den vorhergehenden Er- 

gůssen basischer Nephelinite in kurzer Zeit, noch ehe jene vollstándig erstarren 

konnten, saurere Leucitophyr- und Phonolith-Nachschiůbe gefolet seien. Man kann 

dieser Erklárung nur beipflichten, denn erstens ist es ja eine bekannte Thatsache, 

dass gegen das Ende vulkanischer Ausbrůche immer saure Auswurfsgesteine an 

Stelle der anfánglich mehr oder sogar sehr basischen treten; Herr Reyer macht ja 

selbst den Schluss einer Eruption von diesem Umstande abhángie,*“*) anderseits 

weist Herr Sauer nach, dass die Wiesenthaler Eruptionsgesteine sammt und sonders © 
eine Reihe bilden, an deren einem Ende die mehr basischen Nephelinbasite, an. 

dem andern die Phonolithe stehen, so dass an dem einheitlichen Ursprung derselben 

nicht zu zweifeln, und ihr verschiedener Charakter nur durch ihre Altersfolge be- 

stimmt erscheint. 
Sehr merkwůrdig sind die Tuffeonglomerate (p. 37), welche man sowohl in 

dem grossen Steinbruch am Gahlerbere, im Hangenden des Basalten, sowie na- 

mentlich in máchtigen Blócken im Hohlwee hinter der Wiesenthaler Kirche findet, 
welche ursprůnelich wahrscheinlich Spaltenausfůllungen gewesen sein mógen. Auch 

der vorn beschriebene Gang ist von oben her mit dergleichen Tuffen erfůllt gewesen. 
Eine ehemalige Verbreitune des Wiesenthaler Stockes und seines Gang- 

netzes úber die heutige Grenze wird gegen Osten und Nordosten noch durch zer- 

streute Basalt- und Phonolithblocke angedeutet, als Ausláufer zeichnet die sách- 
sische Karte auch noch einzelne Gangausbisse am rechten Gehánge des Schwarz- 

wasserthales am Štolzenhahner Kalkbere und bei der Kóniesmůhle ein. | 

Leucitbasalt des Grossen, Mittleren und Kleinen Spitzberges. 

Auf dem Spitzbergrůcken treten nacheinander in fast gleichen Abstánden 

in einer sůdnordlichen Richtung drei Basaltkuppen auf, welche als Grosser, Mitt- 

lerer und Kleiner Spitzberg unterschieden werden; bei dem letzteenannten findet 

sich auch Phonolith. Das Gestein, aus welchem alle drei bestehen, ist Leucitbasalt 

(p. 34). Der Grosse Spitzberg ist der nordlichste der Reihe. Er stellt einen abge- 

platteten Kegel mit allseitig steiler Neigung dar. Sein Gestein ist in verticale 

Sáulen abgesondert, welche durch Auerklůfte in einzelne Stůcke gespalten werden. 
Diese Klůfte sind stellenweise sehr dicht úbereinander, so dass die hiedurch er- 
zielte Absonderung plattig wird. Wie bei vielen derartigen Kuppen merkt man 

*) Vergleiche dessen Erláuterungen zur geol. Special-Karte von Sachsen, Sect. Wiesenthal. 

**) Reyer, Beitrag zur Physik der Eruptionen p. 105. 
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auch hier eine Ablenkung der Magnetnadel in ihrer Náhe. Die Stellung der Sáulen 

-sowie die plattige Absonderung geben diesem Berge das Aussehen einer Secundár- 

| kuppe, wie solche auch der Bárenstein- und Pohlberg in Sachsen, und der benach- 

- barte Hassberg sind. Die beiden sůdlicher gelegenen Kuppen des Mittleren und 

- Kleinen Spitzberges haben mehr die Gestalt primárer Kuppen, zumal der Mittlere 

-das Convergiren der Sáulen nach einem Punkte hin erkennen lásst. Auch diese 

beiden Kuppen sind sehr stark magnetisch und sitzen, wie auch der Grosse Spitz- 

-berg, unmittelbar auf Muscowiteneiss auf. 
Die úbrigen Basaltvorkommen. Es sind noch der Blasiusberg 

und der Fleischerhůbel bei Oberhals an der Strasse nach Kupferbere zu er- 

-wáhnen. Erstere, von dichtem Walde bedeckt, besteht nur aus einer Háufune zahl- 

„reicher grosser Blócke eines Leucitbasaltes von áhnlicher Zusammensetzung wie 

-die Spitzberebasalte. Der kleine Fleischerhůbel bei Oberhals ist eine deutliche 
„Kuppe eines dichten Nephelinitoidbasaltes (p. 54), in welchem sich háufig Frag- 

„mente von Gneiss und Granatglimmerfels finden. Ausserdem findet sich noch ostlich 

-bei dem Dorfe Schmiedeberg an der Strasse nach Pressnitz ein Leucitbasaltdurch- 
-bruch in Form einer flach abgetragenen Kuppe. Als letzter Rest einer ehemals 

„wohl deckenfórmigen Ausbreitung an dieser Stelle sind noch die zahlreichen Leucit- 

basaltblócke zu erwáhnen, welche unter dem Torfe beim Weissen Hirsch zwischen 

Weipert und Sorgenthal angetroffen werden. 

Phonolite. 

Es wurde schon oben erwáhnt, dass am Kleinen Spitzberg Nephelin- 

phonolith (p. 21) neben Leucitbasit ansteht. Das Gestein bildet hier eine niedrige 

Kuppe, deren ursprůngliche Form schwer zu erkennen, da daselbst seit langer 

Zeit Strassenschotter gebrochen wird. Der Phonolith ist in schóne starke Sáulen 

| abgesondert, welche auf dem unterliegenden Gneiss senkrecht stehen, daher man das 

| Lager selbst als den Rest einer ehemals weiter ausgedehnten Kuppe ansehen kann. 

Die Kuppe von Sanidinphonolith (p. 24) beim Sch miedeberger 

(Schlóssel liegt unmittelbar an der Bahn oder wird vielmehr, da sie sich bis 

hinab ins Wiesenthal erstreckt, von dieser angeschnitten. Zugleich wird das Gestein 

| selbst in einen Steinbruch abgetragen. Letzteres ist eigentlich lebhaft zu bedauern, 
| da hiedurch eine der seltsamsten und complicirtesten Lagerungsformen nach und 

| nach zerstort wird. 

Man denke sich einen máchtigen, sphárisch gestalteten Kórper von Phono- 
th in den Glimmerschiefer eingebettet. Dieser Kórper besteht aus zwei Theilen, 

(einem usseren Mantel und einem inneren Kern. Der Mantel wird gebildet von 

polygonalen Sáulen, welche rundum von dem Kerne nach allen Šeiten hin aus- 

|strahlen. Der Kern selbst mochte ursprůnglich ein Rotationsellipsoid dargestellt 
haben. Er besteht aus lauter concentrischen Schalen, die nun eine cylindrische 

I Form noch zeigen, darin sie an die in den Andesitbrůchen des Štenzelberges im 

| Siebengebirge am Rhein vorkommenden sog. „Umláufer“ (grosse cylindrisch-schalige 
„Báulen) erinnern, nur mit dem Unterschiede, dass letztere senkrecht stehen, wáhrend 

* der Phonolithkern eine westgeneigte Lage hat. Die einzelnen concentrischen Schalen 
aber setzen sich wieder aus polygonalen Platten zusammen, deren Fortsetzune die 
C 
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ausstrahlenden Sáulen sind. Man sieht, dass diese Sáulen gleichfalls durch Auer- 

klůfte getheilt werden, zu welchen die Schalen des Kernes sich concentrisch ver- 

halten, und dass dieselben von der Mitte gegen Aussen immer weiter auseinander 

Die Sanidinphonolithkuppe beim Schmiedeberger Schlóssel 1876. 

růcken, so dass die Sáulenabschnitte in entsprechender Weise auch immer lánger 

werden. Selbstverstándlich wird die hier gegebene Schilderung in Folge der betrie- 

benen Steinbrucharbeiten immer weniger und weniger auf die Oertlichkeit passen- 
Die beigegebene Abbildung wurde im Herbste 1876 nach den damaligen Verhált- 

nissen skizzirt. 

Hrzlagerstůtten. 

Obwohl im Gebiete des Keilberges mancherlei Erzlagerstátten bekannt sind 
und dereinst hier ein sehr reger Bergbau betrieben worden ist, hat die Ausbeutung 
derselben bis auf wenige Punkte, welche im Joachimsthaler Bezirke gelegen sind, 
seit geraumer Zeit bereits ganz aufgehórt. Von den meisten Bauen sind nur mehr 
die aufgestůrzten Halden zu sehen, und es findet sich kein kundiger Gewáhrsmann 
mehr, welcher ber ihre Gangverháltnisse Auskunft zu geben in der Lage wáre. 
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| Als Jokély vor nunmehr dreissig Jahren das Erzgebirge aufnahm, fand er in dieser | | Beziehung noch ginstigere Verháltnisse, daher er in der Lage war, in seinen Auf- l 

= 

nahmsbericht*) noch sehr vieles iiber Erzgánge aufzunehmen und aufzubewahren, 

„welche den Silberwerth stark herabdrůckten, lassen auch in Joachimsthal nicht -mehr die Ausbeutung von Silbererzen als das Hauptziel des dortigen Bergbaues erscheinen, es ist dies Segenwártig vielmehr die Gewinnung des Uranpecherzes, „wodurch noch einige Baue in Gang gehalten werden, und was selbst zur Wieder- aufnahme einiger alten, lángst verlassenen Gruben ermuthigte. Aller anderer Berg- bau schláft, auch der einst lebhaft auf Eisenstein betriebene. Wiewohl die noch heute auf den Halden liegenden Erzvorráthe z. Thl. von solcher Gůte sind, dass sie den besten schwedischen an die Seite gesetzt werden kónnen, sind sie doch unter den heutigen Zeitverháltnissen nicht zu gute zu bringen. Die allerdings grosse ' Hoffnung erweckende Griůindung der Komotauer Eisenindustriegesellschaft, welche die Verwerthung dieser Erze in Betracht gezogen hatte, ist bekanntlich lángst kláglich gescheitert. Nichts destoweniger scheint es mir, dass von allen Erzlagern des Erzgebirges noch die von Eisenerzen eine dereinstige Zukunft haben, wenn es gelingt, der Concurrenz des fremden Eisens Stand halten zu kónnen. | Zinnerze werden im Keilberggebirge nicht angetroffen. Inwieferne durch den Namen „Zinnbusch“ bei Weipert das Vorkommen solcher im flaserigen Haupt- gneiss (welche vor alter Zeit auch sewonnen worden sein sollen) angedeutet wird, ist mit Sicherheit nicht fest zu stellen. Jokély bemerkt, sie seien auf einem noch zu seiner Zeit betriebenen Gange, welcher silberhaltigen Bleiglanz fůhrte, vorge- | kommen. 
| Eisenerze sind sowohl als Magneteisen wie als Rotheisenstein reichlich (vorhanden. Das Magneteisenerz ist an das Granat-Actinolithgestein gebunden, |dessen Auftreten im Muscowiteneiss bereits weiter oben (p. 115) ausfůhrlich erwáhnt wurde. Hierher gehoren die Erzlager vom Kupferhůbel, Orpus, Fischerzeche, des  Auspanner und Kremsiger Gebirges mit der Engelsburg. Der Rotheisenstein ist theils eine Umbildung des Magneteisensteines (p. 74), theils wie im oberen Erz- Sebirge Begleiter des Ouarzbrockenfelsens. Beide Vorkommen wurden in der Nach- (arschaft der magneteisensteinfihrenden Granatactinolithgesteine z. Thl. in diesen Belbst abgebaut. So auf der Wenzel- und Roth-Sudelzeche bei Oberhals, auf der |8othmantel- und Rothen Pumpschachtzeche im Auspanner, und auf der Concordia- zeche im Kreuziger Gebirge bei Sorgenthal. Die Form dieser Lager ist die, dass (*ranatactinolithgestein, welches den aus Magneteisenerz entstandenen Rotheisenstein (mthált, von Gángen durchschwármt werden, welche von Ouarz, Hornstein, Roth- "1senstein, Manganerzen, Dolomit, Kalkspath, rothen Letten erfůllt sind, auch Bruch- 'tůcke von Actinolithgestein und Magneteisen in mehr weniger umgewandelter Form (nthalten. Dolomit ist namentlich auf der Rothen Sudel reichlich vorhanden. Ausser Ů lesen erwáhnt Jokély noch eines rotheisensteinfihrenden Ouarzgances auf der [/hristoph-Rotheisenstein-Zeche Ostlich von Oberhals. 
——— 

| 

k *) Geolog. Beschaffenheit des Erzgebirges im Saazer Kreise in Bohmen. Jahrbuch d. geol, ; Reichs-Anstalt 8. Bd. 1857 p. 567 f. 



Silber-, Kobalt-, Nickel-, Wismuth- und Uranerz-Lagerstátten. 

In der unmittelbaren Umgebung von Joachimsthal sind die auf der 

linken Seite des Stadterundes gelegenen Baue, insoweit sie nicht vom Einickeits- © 

schacht befahren werden, lánest aufgelassen, doch beweisen die máchtigen Halden- j 

zůge des :„Jordan“ und der „Rose von Jericho,“ „Goldenen Rose“ u. s. w., wie 

lebhaft dereinst auch hier der Bergbau betrieben wurde. Uiber die Erzlager von : 

Joachimsthal ist im I. Thl. p. 176 ausfůhrlich geschrieben, neuerlich auch von © 

Herrn F. Babanek eine theilweise ergánzende und berichtigende Abhandlung *) ver- © 

ofentlicht worden. Auch Herr Prof. F. Sandberger hat denselben oder vielmehr 

dem Ursprunge der Erze auf denselben seine Aufmerksamkeit zugewendet.**) Von © 

den Joachimsthaler Bauen ist es namentlich der gewerkschaftliche Edelleut- | 

stollen im Zeileisen-Grunde, welcher in neuerer Zeit eine ganz ungewóhnlich © 

reiche Ausbeute an Uranpecherz liefert, so dass sich das Montanárar bestimmt sah,. 

jm Sůden desselben durch die Gewálticung des Bockstollens am Eingange des ge- © 

nannten Grundes und Wiederaufnahme alter Baue in Důrrnberg im Osten desselben 

Hoffnunesbaue einzuleiten. Der Edelleutstollen folet einem faulen, mit Letten ge- 

fůllten Morgengange und úberfáhrt eine Anzahl Mitternachtseánge, unter welchen © 

der Francisci-Gang der wichtieste ist. Derselbe fállt gegen Osten und unter- | 

scheidet sich in seiner Fůllung und Erzfůhrung wenig von den J oachimsthalern. © 

Erstere besteht in Kalkspath und Dolomit von rother und weisser Farbe, zuvweilen © 

drusig mit grossen und kleinen Braunspathkrystallen ausgekleidet. Er trůmert sich. 

ins Liegende, zerwirft sich háufig sehr, und verdrůckt sich stellenweise bis zur Šteim- | 

scheide. Das Uranerz kommt darin in Nestern und Putzen von mehr weniger linsen- 

fórmiger Gestalt ohne regelmássiger Vertheilung vor. Die Gangmasse wird nicht. 

selten vom Erz umschlossen, es findet auch das Umgekehrte statt, oder die Erz- 

masse greift ins Nebengestein hinaus. Gewóhnlich bleibt das Uranerz von den mit- 

vorkommenden Erzen, Wismuth und Arsen, getrennt.  Ausser diesen fůhrt der, 

Francisci-Gang noch: Rothgůltig, Glaserz, gediegen Silber, Speiskobalt, Kobaltblůthe, 

Pyrit und viele Uranmineralien. Von dem sich im Hangenden mitschleppenden, 

Nephelinitoidbasalteange ist schon vorher (p. 102) berichtet worden. Weitere Ginge, 

sind der Zeidleregang, Allerheiligen- und Hilfe-Gottesgang, mit gleichem Štreichen; 

Verflůchen in West und hnlicher Gangausfůllung. Der letzgenannte ist jedoch vor- 

nehmlich ein Wismuthgang. Die Mitternachtsgánge haben kein weites Erstrecken' 

in Nord, sondern werden hier von einer tauben Lettenfáule an der vorn beschrie-/ 

benen Verwerfung abgeschnitten. Ausser diesen sind auch einige Morgengánge 

bekannt, von welchen gesagt wird, dass sie z. Thl. sehr edel waren, die aber meist, 

taub sind. Die Gánge setzen in dem schon erwáhnten Fahlband- und Skapolith-| 

schiefern (p. 68) auf, Herr Sandberger hat in seiner Abhandlung a. a. O. nach- 

gewiesen, dass das Uranerz fein vertheilt in den Skapolithschiefern  vorkommě. 

Wenn sich auch nachtráglich erwiesen hat dass diese Vertheilung eine un- 

oleichfórmigce sei, und keineswegs zu jenen kůhnen, die Bannung der Verdienst- 

*) Babanek, Uiber die Erzfůhrung der Joachimsthaler Gánge. Oesterr. Zeitschrift fir Berg- 

und Hůttenkunde 1884. Verhandl. geol. R.-Anst. 1885 p. 67. 

*+*) F. Sandberger, Untersuchungen ber Erzgánge. Zweites Heft, 1885, p. 217 Ú. 
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1 losigkeit in der Joachimsthaler Gegend in Aussicht stellenden Hoffnungen berech- P tigt, zu welchen Herr Sandberger sich (a. a. O. p. 228) hinreissen lásst, so zeigt i -sich doch deutlich die Abhángigkeit auch dieses Erzvorkommens von der Beschaf-  fenheit der Schiefer. Und aus dem ungleichměssigen Auftreten des Uranes im © Skapolithschiefer erklárt sich auch wieder das absátzice, putzenmássice Vorkommen -auf den Gůngen, welches auch dem Uranpecherz eigenthiimlich ist. 

Im Norden von Joachimsthal liegen die Erzgánge von Gottesgab. In der „Náhe dieser Bergstadt deuten nur grosse Haldenziige an, dass hier auf Morgen- „gdnge gebaut wurde, doch rechnet man zu den Gottesgaber Bauen auch die Schůn-  erzzeche mit dem Reichgeschieb- und Unruhstollen im Oelbecken unter dem “ Sonnenwirbel. Die Schónerzzeche war ab und zu, selbst in der neuesten Zeit noch I in gewerkschaftlichem Betriebe, Es sind in diesem Bau nebst einem einzigen, u. z. tauben Mitternachtseange zehn in Stunde 6—8 streichende Morgencánge úberfahren 
„wWorden. Diese haben wohl nach Herrn Vogl*) die Eigenschaften der Joachims- thaler Mitternachtscánge, aber ihre Gangausfillung ist durch das Auftreten von Flussspath verschieden, und náhert sich hiedurch mehr der Gangbildung, wie sie auf der Nordseite des Gebirces bei Weipert und Annaberg in Sachsen bekannt ist. 

' Die wichtigsten Gánge sind: Der Christof- und Bernergang, streicht Stunde 8, „verflácht 709 Sid, einer der edelsten Gánge, daher stark abgebaut, wirft zwei ( Trůmer, die sich eine weite Strecke schleppen. Seine Fiillung besteht aus Letten, r Guarz, Flussspath, Braunspath, er fůhrt Rothgůltig, Fahlerz, Kupferkies, gedieg. ! Arsen, seine Máchtigkeit betrágt 12 Zoll. Der Hofmannsgang streicht Stunde 6, i verflácht 85“ Sůd. Der wichtigste Gang ist mit Flussspath, Baryt, Kalkspath und  Ouarz gefůllt, fůhrt Glaserz, Rothgůltig, Fahlerz, Kupfer- und Eisenkies, ged. 
“ Arsen, Bleiglanz, Pharmakolith. Seine Máchtigkeit betrást ebenfalls 12 Zoll. Der 
"Barbaragang, wohl einst der máchtigste und bauwůrdigste Gang, streicht H Stunde S, verflácht 689 Sůd. Weitere Ginge waren Kinder-Israel, Einigkeit, ró- P mischer Adler, welche in Gottesgab selbst durch den Jordanstollen angefahren i waren. 
E 
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| Die Gottescaber Baue ziehen sich něrdlich vom Sonnenwirbel ber den 
"Kalten Winter weit hinab gegen Wiesenthal. Die Gánge setzen im graphitischen 
Gneisselimmerschiefer sowie in einem bereits sehr an Glimmerschiefergneiss ge- "mahnenden rotheisenschiissigen Gesteine auf, letzteres sieht man auf den Halden I des Unruhstollens, das erstere auf der Gottesgaber Seite. 
E Die wahrscheinlich auf ihnlichen Gingen bauende Dreifaltigkeits- (Silberzeche bei Boh m.-Wiesenthal ist schon nach einem letzten Versuche 
vim Anfange dieses Jahrhunderts aufgelassen worden. Auch die einst sehr hoffnungs- 'teiche Johannes in der Wůste-Zeche bei Neugeschrei ist seit lingerer "Zeit verfallen. Ihre Gánge fihrten Silber-, Kobalt- und Nickelerze und setzten im Glimmerschieferoneisse auf. 
U Die Milde Hand Gottes-Zeche in Weipert ist erst vor wenigen 
(Jahren gánzlich aufgelassen worden: Ihre Gánge, welche im Hauptgneiss aufsetzen, (sind vorwiegend Morgengánge, welche in der Gangfůllung viele Aehnlichkeit mit |, 

*) Josef Florian Vogl, Gangverháltnisse und Mineralreichthum Joachimsthals p. 17. 



128 

den Gottesgabern zeigen, da sie wie jene Flussspath, daneben aber auch vielen 

Baryt fůhren; die wichtigsten Gánge sind: Der Milde Hand Gottes- 

Gang streicht Stunde 7, verflácht 709 Sůd, 12—15 Zoll máchtie, fůhrt in 

Letten-, Ouarz-, Hornstein-, Schwerspathfůllung Glaserz, Bleiglanz, Kupferkies. 

Der Feigen-Gang streicht Stunde 7, fállt 659 Nord, ist 12—830 Zoll máchtig, 

fůhrt mehr Flussspath, gediegen Silber, Glaserz, Kobaltsehwárze, Kupferkies. Unter 

den Mitternachtsgáncen ist der Johann Nepomuk-Gang zu erwáhnen, welcher © 

auch Rothgůltigerz fůhrte. | 

Die von Pressnitz aus im Bremsiger Gebirge betriebenen Silbererz- © 

baue, allem Anscheine nach der álteste Silberbergbau im bohmischen Erzgebirge, 

da er bereits unter Kónig Johann von Luxenburg um 1340 aufgekommen war, 

dessen Reichthum auch in Kónig Karl IV. Lebensbeschreibung erwáhnt wird, und 

bei welchem eine besondere Můnzstátte zur Prágune bohmischer Groschen — Brem- 

siger genannt — angelegt war, sind bereits 1424 durch die Hussiten zerstort 

worden. 1583 wurde der Bergbau durch Hassenstein wieder aufgenommen, aber 

kein Ausbruch gefunden.*“) — In den Hornsteingángen, welche mit den Magnet- © 

eisenerzen auf der Dorotheen-Zeche bei Orpus angefahren wurden, ist ebenfalls 

gediegenes Silber angetroffen worden. Auch im Kupferhůbel waren Silbererz- © 

pánce mit úberfahren und abgebaut worden. | 

Bleiglanz wurde auf der Mariahilf-Zeche im Zinnbusch beš 

Weipert auf einem Gange gebaut, welcher in Stunde 10 streicht und 45" in Sůd-. 

Sůdwest verfácht. Der Ganc ist bis 1 Klftr. máchtig und fiihrte 1—5 Fuss máchtice 

Putzen von Bleiglanz mit Zinkblende und Schwefelkies in einer lettigen oder guar- 

zigen Ganefillung. | 

Arsenikkies wurde stlich von Weipert auf der Dreikónig-Zeche' 

genommen, wo im dichten Gneiss ein an zwei Klafter máchtiger Gang aulfsetzt, 

welcher dieses Erz in derben Mitteln fůhrt. | 

Uiber das Vorkommen von Kupferkies im Bereiche des maoneteisen- | 

steinfihrenden Granat-Actinolithgesteines ist schon oben berichtet worden. Der leb- 

hafteste Berobau zur Gewinnung desselben wurde in der Umsebung des Kupfe r 

hůbels noch zu Ende des vorigen Jahrhunderts betrieben. | 

Jiingere Bildungen. 

Spuren der Braunkohlenformation. 

Wenn man den Orpuser Bach aufwárts in sůdwestlicher Richtung gegen 

die Háuselhaide fortgeht, gelanot man bald in eine merkwůrdige Anháufung fremd- 

artiger Gesteinsblócke, welche sich, wie Herr Dr. Sauer richtig bemerkt, wie ein 

Gesteinsstrom in dem Thálchen ausbreiten. Das Gestein selbst, welches am gehů- 

rigen Orte beschrieben wurde (pg. 85 ff.), ward ehedem, als noch Hochofenbetrieb in 

der Náhe war, vielfach zu Gestellsteinen benůtzt. Herr Dr. Sauer bezeichnet das- 

selbe als oligocaenes Knollengestein.  Wiewohl dies den conglomeratartigen Cha- 

*) Graf Kaspar Sternberg, Umrisse einer Geschichte der bohm. Bergwerke, 1. Bd. p. 450. 
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- rakter besser bezeichnet, kann ich mich doch nicht entschliessen, die schon von 

Jokély gebrauchte Bezeichnung Braunkohlensandstein aufzugeben, zumal nicht nur 

der Sandsteincharacter mitunter recht deutlich zu Tage tritt, und dereleichen hn- 

liche Gesteine - innerhalb des echten Braunkohlensandsteines gar nicht selten sind. 

Ich kann mir auch nur denken, dass diese Blócke der Uiberrest von einer ehema- 

ligen grósseren Braunkohlensandsteinablagerung sind. (Ganz abgesehen von den in 

der Náhe unter dem Bárenstein- und Pohlbergbasalt erhaltenen tertiáren Schotter- 

ablagerungen, sind thatsáchlich Praunkohlen, wenn auch auf veránderter Lagerstátte 

in noch grósserer Náhe gefunden worden. In den spáter zu beschreibenden eigen- 

thůmlichen Schuttablagerungen in der Todtenhaide, wurden beim Baue der Komotau- 

Weiperter Bahn unmittelbar im Niveau des Bahnkórpers Braunkohlenbrocken ge- 

funden, welche sogar Hoffnung auf gróssere Funde erweckten, die sich natůrlich 

nicht verwirklichten. Ich verdankte dem gewesenen gráfi. Bouguoi'schen Berg- 

geschworenen Herrn Tróger die Mittheilune einiger Proben dieses Fundes. Die 

eine sah der Salesler Pechglanzkohle ganz und gar áhnlich, die andere, ein Stůck 

lignitisirtes Holz glich den in der Joachimsthaler Putzenwacke (I. Thl. p. 168) vor- 

kommenden Ulmintum diluviale Ung., was auch eine mikroskopische Untersuchung 

spáter bestátict hat. Es ist darnach also nicht daran zu zweifeln, dass ehedem in 

dieser Gegend Braunkohlenablagerungen, u. z. ihrem Charakter nach antebasaltische 

vorhanden waren, welche allerdines bis auf die wenigen oben angefiihrten Reste 

gánzlich abgetragen worden sind. 

Bildungen der Auartůrzeit. 

Ablagerungen, deren Entstehung man in die Ouartárzeit zurůck datiren kann, 

sind in diesem Theile des Gebirges sehr wenig verbreitet. Es wáren hieher nur zu 

rechnen: 1. Die allerdings theilweise noch jingeren Schotterablagerungen, welche sich 

-ostlich von Schlackenwerth und Oberbrand am Fusse des Gebirges als Fortsetzung 

| des im 1. Theil p. 199 erwáhnten Schuttlandes fortziehen, bis sie von den Tuffen des 

- Duppauer Gebirges abgelóst werden. 2. Innerhalb des Ecgerthales findet sich un- 

| mittelbar auf dem Granulit auf der Westseite des Dorfes Warta eine nicht sehr 

| máchtige Geháncelehmdecke ausgebreitet. 3. An den Abhánsen des Spitzbergrůckens 

| gegen Schmiedeberg lagert eine ziemlich ausgebreitete Masse Gehingelóss. 4. Es 

„wáre auch des kleinen Lehmlagers auf der Uiberschaar zwischen Pressnitz und 

- Pleyl zu erwáhnen. 5. Die jedenfalls eigenthůmlichste Ouartárablagerung findet sich 

k in der Todtenhaide vwestlich von Schmiedebero. 

- Hier wurde beim Baue der Komotau-Weiperter Bahnstrecke ein Durchstich 
' angelegt, welcher durch eine etwa 10 M. hohe Schutthalde hindurchfůhrt, durch 

i welche die Einsattelung zwischen dem Stolzenhaner und Šteinberger Růcken fast 

, erfůllt wurde. Diese Schutthalde, deren Aufschlůsse leider gegenwártig nur sehr 

| undeutlich zu erkennen sind, besteht aus Blockwerk verschiedener Art und Grósse. 

J Muscowitgneiss, o Kalkstein und Dolomit liegen hier zusammen, u. z. 

| Blócke von Centnerschwere M darůber bis herab zu fausterossen Knollen und 
« zerrieben zu Gruss und Sand. Verbunden wird das Ganze durch ein lettigthoniges 
: Bindemittel, das stellenweise Glimmerschuppen und hie und da Kohlentrimmerchen 
| : 9 
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enthált, zuweilen auch ein festes, thonigmergliches Gefůge besitzt, darin man mit- 

unter die zerdrůckten Schalen von Šisswasserschnecken findet. 

Nach der Mittheilune des Herrn Dr. Sauer*) hat Herr Prof. Sandberger 

unter den durchwegs schlecht erhaltenen Schalen Suceřnea oblonga und Limnaeus 
palustris erkannt. Im Niveau des Bahnkórpers wurde beim Baue ein kleiner Kohlen- 
ausstrich blosgelegt, der anfánglich orosse Hoffnungen erregte, sich aber nur als. 

ein sehr bescheidenes Nest erwies, da man, wie ich von einem dabei bescháftist 

gewesenen Arbeiter erfuhr, nur eine gewóhnliche Wasserkanne voll Kohlenbrocken. 

zu fůllen vermochte, mehr kam nicht zum Vorschein, Von der Beschaffenheit dieser 
Kohlen habe ich schon weiter oben gesprochen. 

Die Ansicht, welche die kurz nach der Bauvollendung noch gut zu úber-. 

sehende Schuttmasse darbot, war vollstándie fremdartie, und wich von anderen der- 

artigen Ablagerungen im Erzgebirge wesentlich ab. Man musste sich sofort an den 

Bau einer Moráne erinnern, doch gelang es mir nicht, fůr eine derartige Bildung 

charakteristische Belege in geschrammten und geritzten Blócken aufzufinden. Da- 

gegen berichtet Herr Dr. Sauer, er habe an den Kalksteinen guer zur Schichtung 
stehende Schlifffláchen, Schrammen und Furchen beobachtet. 

Darnach wáre diese Ablagerung in der That auf die ehemalice Wir- 

kung glacialer Trifft zurůckzufihren. Hiezu kommt nun noch ein Umstand; 

auf welchen ich in einer Notiz in den Verhandlungen der k. k. geolog. Reichs- 

Anstalt aufmerksam machte.**) Herr Partsch hat auf die eigenthiimlichen Beziehungen 

hingewiesen, welche zwischen den in den mitteleuropáischen Waldgebirsen — 

Bohmerwald, Riesengebirge u. s. w. — vorkommenden Circusthálern und den daselbst 

zu bemerkenden Glacialbildungen besteht. Das einzice Thal des Erzgebirges, welches 

vermóge seiner Umrandung zu diesen Thálern zu rechnen ist, ist der auf der Nord- 

ostseite des Sonnenwirbeljoches oberhalb Bohmisch- und Sáchsisch-Wiesenthal ge- 

legene Kessel. Somit ist auch hier ein derartiges Thal wenigstens der in der 

ar áeasá oil čpnlásíě 

Todtenhaide erhaltenen Glacialspur in die Náhe gerůckt. Dass dasselbe mit ge- © 

dachter Ablagerung nicht in unmittelbaren Zusammenhane gebracht werden kann, © 

geht daraus hervor, dass ein aus jenem Circus entspringender Gletscher seinen © 

Weg im Wiesenthal hátte nehmen můssen. Die Todtenhaide liegt nun zwar zwi- 

schen diesem und dem Schwarzwasserthal, allein das rechte Gehinge des ersteren — 

hat keine Kalkeinlagerungen, aus welchen die Kalksteinblócke in der Moráne stam- 

men kónnten, diese weisen vielmehr auf das Schwarzwasserthal hin, und es můsste 

hier einmal ein Eisstrom gewesen sein. 

Weniger geneigt bin ich als Ursache der stromformigen Vertheilung der 

weiter vorn erwáhnten Braunkohlensandsteinblócke oberhalb Orpus mit Herrn Dr. 

Sauer eine Wirkung glacialer Trifft annehmen zu wollen, da áhnliche Lagerungen 
von derartigen resituáren Blócken auch anderwárts vorkommen — z. B. bei Espen- 

thor náchst Carlsbad — wo eine derartige Wirkung ganz und gar ausgeschlossen 

erscheint. 

*) Erl. geol. Sp.-Karte v. Sachsen, Sect. Kupferberg p. 81. 

**) Verhandlungen geol. R.-Anstalt 1884 p. 194. 
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Recente Bildungem. 

Gebirgsschotter. 

| Hinsichtlich der Ausfůllung der Tháler waltet im Erzgebirge, namentlich 

-in dem behandelten Theile ein wesentlicher Unterschied ob. Die steil aufsteigenden 
- Grůnde und Schluchten der Sůdseite sind bis weit hinauf mit Gebirgsschotter 
erfůllt, und zwar sind hier scharfkantige Blócke der verschiedensten Grósse durch 

einander geworfen. Am Fusse des Gebirges lagern sie sich auf den álteren Schutt, 
u. z. merkt man sehr deutlich eine Šeparation, darnach sachgemáss der weiter 

© hinausgeschobene Detritus entsprechend im Korne verkleinert ist. Selbstverstándlich 

verschwinden mit dem lángeren Wege auch Ecken und Kanten mehr und mehr, 

daher die Trennung des álteren und jingeren Schuttes am Gebiresfuss kaum scharf 

durchcefihrt werden kann. In welcher Máchtigkeit der Gebirgsschutt selbst hoch 
hinauf noch abgelagert ist, davon egiebt die Erfahrune ein Beispiel, welches man bei 

Grundaushebungen gelegentlich des Neubaues der Joachimsthaler Stadtkirche ge- 
macht hat. In circa 800 M. Seehčhe, 350 M. úber dem Gebiresfusse bei Unterbrand 

und etwa 210 M. unter der Kammhóhe fand man den Schutt noch 5 M. máchtig 
auf dem festen Gesteine aufliegen. 

Die sanft geneieten Tháler der Nordseite hingegen sind auf ihrer Sohle 
zumeist mit etwa 1—2 M. máchtigen sandicen Lehm ausgekleidet, auf welchem 

sich regelmássig Moorungen angesiedelt haben. 

Torflager und Moore. 

Auf der Nordseite des Gebirges finden sich allein Ausbreitungen von Mooren, 

nachdem die Terrainverháltnisse der Sůdseite fůr die Ansiedlung derselben zu un- 

eůnstig sind. Beide Moorformen, Wiesen- wie Flachmoore, kommen vor. 

Die Wiesenmoore, gebildet aus dem Abfall saurer Gráser und zwischen 

-diesen wuchernden Glanzmoosen (Hypnum splendens u. s. w.), bedecken die Sohlen 

-der Tháler. Mit Wiesenmoor ist sowohl das Wiesen- als auch das Schwarzwasser- 
-thal, wo nur immer sich hiezu eine giůnstice Stelle findet, ausgekleidet. Mit der 

Čmach Norden hin zunehmenden Verfláchune und Verbreiterung der Tháler nimmt 

auch die Ausdehnune der Wiesenmoore zu, so erreichen sůdlich von Weipert im 

| Wiesenthal, und sůdlich von Sorgenthal im Schwarzwasserthal die in den oberen 

, Thalpartien nur schmalen Moorstreifen eine gróssere fláchenartige Ausbreitung. Den 
(Wasserstauenden Untererund derselben bildet der oben erwáhnte sandige Lehm auf 

| der Thalsohle. | 

Die Hochmoore hingegen halten sich dem Kamme des Gebirgs viel 

„náher. Das máchtige Torfmoor, davon im I. Theil p. 203 bereits Erwáhnung ge- 

"schah, welches sich westwárts von Gottesgab ausbreitet, reicht zumindesten hart 
„an unsere Gebietsgrenze, sendet aber, da es Gottesgab im Norden umgiebt, selbst 

"einen Flůgel in dasselbe herůber. Der ganze nordliche Abfall, selbst der Růcken 
"des Keilberges, ist mit Torfmoor úberdeckt, und es finden sich weiter westlich 

"beim Torfhaus an der Gottesgab-Kupferberger Strasse, dann im Seitenthal sůdlich 
„vom Stolzenhaner Kalklager kleine Torfstrecken. Von bedeutender Ausdehnung 

(werden sie jedoch erst auf den flachen Růcken und Lehnen des Spitzbergrůckens 

! 9* 
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um Schmiedebereg, und des Weiperter Růckens náchst der Landesgrenze. Die Kieter- 

haide zwischen Oberhals und Schmiedeberg, die kleine und die grosse Háuselhaide 

zwischen letzterem Dorfe und Orpus, sind ganz betráchtliche Torfstrecken, die erst- 
genannte, grósste, wird ber 1 UKm. Fláchenraum bedecken. Noch weiter nordlich 
liegt an der Pressnitz-Weiperter Strasse ein kleines Torflager zwischen den Ab- 
hángen des Spit berges und dem Kremsiger Gebirge. 

Im Stolzhan-Weiperter Růcken liegt noch die schon čfter erwáhnte Todten- 

haide und auf der Hóhe beim Weissen Hirsch zwischen Weipert und Sorgenthal 

eine ziemlich ausgebreitete Torfmoorstrecke. 

Alle diese Moore stimmen mit den bereits im I. Thl. a. a. O. geschilderten 

im Wesen úberein. Das Vorkommen von Haselnůssen und Birkenholz auf dem 

Grunde der Haiden, welcher hier aus zersetztem, weisslichen, glimmerreichen Gneiss 

besteht, wurde auch hier vielfach bemerkt. 

Das Reischberggebirge. 

Als Gebiet des Reischberecgebirges fasse ich den óstlichen Theil des Erz- 

gebirges zwischen Joachimsthal und Kommotau auf, welcher im Westen von der das © 

Weigensdorfer Thal aufwárts nach Oberhals, von hier an der Grenze des Muscowit- 

gneisses hinab bis an die Landesegrenze nordlich von Christophhammer gezogenen 

Linie begrenzt wird. Von hier verláuft die Grenze nordwárts wieder mit der Landes- 

orenze gegen Ulmbach und sodann in sůděstlicher Richtung zum Assiggrund und 

mit diesem bis Komotau. Zwischen dieser Stadt und Půrstein ist der Fuss des 

Gebirges selbst die Grenzlinie des abgesteckten Gebietes.  Selbstverstándlich kann 

dieselbe auch hier nicht strenge eingehalten werden, da die Verháltnisse des Assig- © 

orundes ein theilweises Uiberereifen auf das Gebirge unterhalb Komotau něthig | 

machen. 

Orographische Skizze. i 

Die Gegend des Reischberges, wo sich die Kammhóhe des Gebirges vom | 

Keilberge her bereits um 300 Meter gesenkt hat, war von uralter Zeit her ein | 

vielbegangener und genannter Gebirgsibergang, der Kaadner Steig und der Press- | 

nitzer Pass. Auch die erste Uiberschienune des Erzgebirges in unserer Zeit erfolgte © 

von Komotau aus mit theilweiser Beniůtzung des alten Verkehrsweges úber das © 

Reischberggebirge, Seine Masse ist bei weitem mehr in die Lůnge gezogen als die. 

des Keilberges, in sůdwest-nordostlicher Erstreckung misst sie zwischen Oberhals. 

und dem Assigerunde ungefáhr 20 Kilom. in gerader Linie. Da die dominirende © 
Hohe ůber die mittlere Kammhóhe nur wenig hervorragt, so hat dieser Gebirgs- 

theil auch mehr den Charakter eines langen, in seiner Richtung gegen Osten nach. 

und nach abfallenden Riůckens. Den Reischbere selbst sieht man vom Lande aus, 
von Kaaden her, als eine flachkuppelfórmige Erhebune zwischen Sonnenberg und. 

Kupferberg úber den Kamm aufragen. Das Gebirge selbst hat von dem malerischen 
Ansehen, welches es in dem vorher geschilderten Theile besitzt, viel verloren. Da © 
es den Rand des ebenen Landes nur mehr um etwa 500 Meter úberrast, selbst 
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- unter diesem Abstand noch weiter gegen Komotau zu betráchtlich zurůckbleibt, 

náhert es sich auch von der Sůdseite im Charakter mehr dem Hůgellande. 

Der Reischberg sendet ausser seinen in den Kamm verlaufenden Flůgeln 

keine Ausláufer aus, es sei denn, man will den Růcken des Zingerich mit dem 

Schweiger oberhalb Platz fiir einen solchen gelten lassen. Seine nordseitige Ab- 
dachung ist flach, beinahe eben. Ebenso fállt seine Sůdseite sanft gegen das Vor- 

land ab. Eine Vorstufe fehlt auch hier nicht, doch ist sie nahe an den Kamm 
hinangerůckt. Man ůúbersieht sie von der Hóhe der Klósterler Strasse von Kupfer- 

berg, noch besser vom Schweiger Felsen auf dem Zingerich. Von hier macht sie 

vollkommen den Eindruck eines abgebrochenen Randstůckes. Man 

blickt nach Westen auf die ineinander zu einer Fláche verlaufenden Růcken von 

gleicher Hóhe, hinter welchen sich der Kamm des Gebirges wie eine Stufe steil 

erhebt; nach Osten zu bemerkt man, wie sich dieser Bruchrand gegen Komotau hin 

mehr und mehr herabsenkt, indem die Stufe zum Kamm dahinter immer hóher wird. 

Auch dieser Theil des Gebirges ist durch eine Anzahl von Auerthálern mehr 

weniger tief eingekerbt. Wir haben hier zunáchst den Půrsteiner Grund, welcher 

nordlich von Kleinthal plótzlich hackenfórmig westwárts in den Kesselgrund um- 

biegt, und in seiner ursprůnglichen Richtung nur zwei kurze, steile Ausstriche gegen 

- den Gebirgskamm entsendet. Dann folgen weiter óstlich vier andere, das Gebirge 

in fast gleichen Abstánden furchende Auertháler mit dem Bettler-, Koller-, Loh- und 

Radisbach, darnach sie auch genannt werden. Sodann einer der schónsten, aber auch 

lángsten und verwickeltsten Grůnde, das Hassensteiner Thal nórdlich von Brunners- 

dorf. Vom Eingang nordlich, dann westlich, nach einem sůdwestlichen Umbug wieder 

nordnordwestlich gerichtet, behált er von der Hassenmiůhle unter dem Hassenstein 

auf seine 45 Kilom. lange Erstreckung bis zur Holzmůhle unter Sonnenbere eine 

nordnordostliche Richtung, biegt aber dann um und streicht als Gaischowitzer Grund 

sůdsůdwestlich ziemlich parallel zur vorigen Richtung nórdlich von Sonnenbere aus. 

Vom Abfall des Reischberges nimmt er die Wohlauer und die Sonnenberger Schlucht 

auf. Noch weiter óstlich treffen wir das bei Malkau ausmůndende, gegen sein Aus- 

streichen ebenfalls hackenfórmig umgebogene Hollenthal und endlich von Kommotau 

© nordwárts den Eingang in das lángste und grósste Erzgebirgsguerthal, in den 

Assiggrund. Der in seiner Ausdehnung vom Eingang gegen das Ausstreichen 

sůdost-nordwest gerichtete, úber 12 Kilometer lange Grund reicht weit úber die 
Kammlinie hinaus, was ausser ihm nur noch der Hassensteingrund thut, darnach 

er nicht lediglich als ein Erosionsthal angesehen werden kann. Von Westen her 

nimmt er die steilwandige tiefgerissene Tschoschler Schlucht, und weiter nordlich 

den Sebastiansberger Grund auf. Beide biegen fast rechtwinklich ab, ebenso das 

Ausgehende des Assiggrundes im Neudorfer Revier. Die auffállige Hackenform, 

| welche viele Erzgebircische Grůnde zeigen, wiederholt sich auch hier, u. z. der 

| Tiefe des Grundes entsprechend, in zwei bez. dreifacher Zahl. Von Norden her 
| nimmt der Assiggrund das zu seinem oberen Theile beinahe parallel verlaufende 

| Neuhauser Flóssbachthal auf. 

i Die Ost- und Nordseite des Reischbergmassives ist ganz flach. Oestlich 
-von Sonnenberg breitet sich zwischen dem Hassenstein- und Assiggrund die Hoch- 

| flůche der Krimaer Haide aus, nordlich von dieser Stadt streicht ein flaches 
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ostwest gerichtetes Thal, und offnet sich in den ebenfalls flachen Pressnitzer Kessel 
zwischen der Pólmer Hohe, dem Spitzbergrůcken und dem gleich zu erwáhnenden 

Hassberozuge. Die Pressnitz sammelt sich aus dem von Orpus kommenden Hammer- 

bach, dann aus dem Kástelwalder- und Reischbach, und fliesst dann unter Pressnitz 

durch den Christophhammererund nach Sachsen. 

Auf das nach Norden abdachende Plateau ist dann nordostlich von Press- 

nitz noch eine Bodenerhebune aufgesetzt, es ist dies der Hassbergrůcken 

(896 M.) mit der basaltiscehen Hassberskuppe (990 M.) und die westóstlich strei- 

chende Verlángerunge desselben, der Sonnenberger Růcken (914 M.) und 

dessen Ausláufer, der durch eine flache Furchung davon abgetrennte Neudorfer 

Berg (886 M.) súdwestlich von Sebastiansberg. Diese ebenfalls lachgewolbte Boden- 

anschwellung zelet nur westwárts gegen die Ausláufer des Spitzbererůckens bei 

Sorgenthal eine Verbindune mit dem Keilbergmassiv und kann so orographisch als 

ein entfernter, vom Kremsiger Gebirge gegen Sůdost ausstreichender Ausláufer des- 

selben, aber nicht als ein Glied der Reischbergmasse angesehen werden. Er hánot 

aber wie jenes Gebirge mit einer von Nordwest her aus Sachsen herůber strei- 

chenden Gneisskuppel zusammen, und lásst sich daher als áussere Umrandung der 

geologischen Verháltnisse des Reischbereplateaus auffassen. 

In Folge der geschilderten Verháltnisse ist auch die Physiognomie dieser 

Erzgebiresgecend wesentlich verschieden von der oben aus der Weiperter Gegend 

erwáhnten. Vom Fusse des Hassberges siidwárts sehend hat man eine sanft an- 

steigende Fláche vor sich, an deren Periferie die dominirenden Kammhóhen nur als 

sehr wenig hervortretende flachgewčlbte Kuppen aufragen. Die kesselfórmige Gestalt 

des Thales um Pressnitz úbersieht man am besten vom Bahnkórper bei Reischdorf. 

Noch sei schliesslich auf eine Erscheinung aufmerksam gemacht, welche 

in dem ostlicheren Theile des Gebirges ófters wiederkehrt, in dem westlichen jedoch 

minder scharf hervortritt, es ist die deutlich hervortretende, nach Siůdosten offene 

Bogenlinie, in welcher der Gebirgsfuss zwischen der Eger bei Půrstein und dem 

Kleinen Purberg bei Kommotau absetzt. (Genau parallel dazu verláuft jene Stufe 
unter dem Gebirgskamme, von der gesagt wurde, sie mache den Eindruck eines 

abcebrochenen Randstůckes. 

Die geologischen Verhůltmsse des Reischberggebirges. 

Die Siidseite des Reischberggebirges. 

Der zu beschreibende Theil des Erzgebirges bietet einer klaren und úber- 

sichtlichen Darstellung mancherlei Schwierigkeiten, soweit es sich vorerst um die 

Schilderung des sůdlichen Absturzes handelt. Zwar sind es ahnliche Verháltnisse, 

welche wir hier antreffen, wie wir sie auf der Sůdostseite des Keilberemassives 

kennen gelernt haben; es herrschen auch hier Verwerfungen und Faltungen und © 

Verschiebungen in horizontaler Richtung, aber die aus der Vereinigune beider her- 

vorgehende Lagerung wird hiedurch verwickelter, und dadurch die Aufgabe, den Leser 

mit Erfolg hindurchzufůhren, betráchtlich erschwert. Ich will es aber versuchen, 

nunmehr von den geologischen Verháltnissen der sůdlichen Abdachung des Reisch- © 

berggebirges ein Bild zu entwerfen. 



135 

Was zunáchst die Gesteine betrifft, welche diesen Theil des Erzgebirges 

aufbauen, so haben wir dieselben schon im vorigen Abschnitt alle der Reihe nach 

kennen lernen. Es tritt kein neues hinzu. Nur insoferne haben wir eine Aenderung 
der Verháltnisse zu verzeichnen, als wir es nun nicht mehr mit Glimmerschiefern 

auf dieser Seite des Erzgebirges zu thun haben. Diese bleiben auf das Keilberg- 

sebirge beschránkt. Dagegen sind es nun die zweiglimmrigen Glimmerschiefereneisse 

und die dichten Gneisse, welche besonders Geltung neben den hier wie dort auf- 

tretenden Muscowitgneissen, Flaser- und Augengneissen erlangen. Die Basis selbst 

bilden wieder die Granulite des Egerthales. Mit einer kurzen PBetrachtung der 

letzteren wollen wir beginnen. 

Der Granulit zwischen Půrstein und Kaaden. 

Von da, wo wir im vorigen Abschnitt das granulitische Widerlager des 

Erzgebirges unter Můhlendorf bei Wotsch verlassen haben, verfolgen wir den Gra- 

nulit dem Laufe der Eger nach in ostlicher Richtung weiter, so dass wir uns damit 

immer mehr von dem von Půrstein ostnordóstlich streichenden Gebirge entfernen. 

Es zeigt sich aber vielerorts, dass nur eine verháltnissmássie schwache Decke jiin- 

gerer Gebilde, Basalttuffe des Duppauer Gebirges und Gebirosschotter, die Aus- 

breitung des Granulites bis ins Erzgebirge verhůllt. Thatsáchlich sehen wir denn 

auch zwischen Schónburg und Klósterle den Granulit, u. z. seine gneissartige Form 

an sehr vielen Stellen die oberfláchliche Hůlle durchbrechen, und in Form von 

kleinen Kůppchen beim Klósterler Fórsterhaus zwischen der Komotauer Strasse 

und Zibisch aufragen, ja wir finden ihn sogar zwischen der Klósterler Massemůhle 

und der Grundmůhle nordlich von Zibisch bis nach Faberhůtten nordlich von Werns- 

dorf als eigentliche Grundlage des Gebirges wieder.  Uiberall bildet er hier steil 

aufgerichtet die Stůtze der sich auf ihn nordwárts lagernden Gneisse. Von da an 

weiter ostlich aber tritt zwischen Granulit und Gneiss eine Senkung ein, die von 

Braunkohlenablagerungen des westlichen Flůgels des Kommotauer Beckens ausgefůllt 

wird.*) Damit scheidet dann der noch eine Štrecke čstlich von Kaaden die Eger 

becleitende Granulit aus dem Zusammenhange mit dem Erzgebirge. 

| Die Verháltnisse, wie sie das Egerthal im Granulit zwischen Půrstein und 

Klósterle zu erkennen giebt, sind im Ganzen denen in der Wotsch gleich, nur 

treffen wir nicht mehr ein derartiges, constantes Auftreten einer grósseren zusammen- 

hángenden Partie typischen Granulites, vielmehr ein háufiges Wechseln von Gra- 

nulit und Granuliteneiss, und unter letzteren derartige Uibergánge in echte Gneisse, 

dass man solche thatsáchlich vor Augen zu haben glaubt. 

Dereleichen eigenthůmliche, von den sáchs. Geologen „Egergneisse“ be- 

nannte Gesteine (p. 39), begegnen wir egleich bei Aubach unter Půrstein an der 
Eger. Die hier auftretenden Gesteine sind flaserig und zeigen, indem sie mehr und 

„mehr Glimmer aufnehmen, immer deutlicher das Wesen der Muscowitgneisse. 

| Zwischen Tschernitz und Schonburge zeigen sich sehr eigenthůmliche, langgezogene 
© Glimmernester, dann folgen wieder Einlagerungen vom glimmerarmen Granulit. Bei 

*) H. Becker, Die tertiáren Ablagerungen in der Umgebung von Kaaden, Kommotau und 
| Saaz, Jahrbuch geol. R.-Anstalt 32. Bd. 1882, p. 499 ff. : 
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alledem bleibt die charakteristische, spitzpyramidale, pfeilerfóormice Felsform gleich, 

die Plattung ist bald Nord, bald Sůd gewendet. Zwischen Klósterle und Rosch- 

witz steht dann wieder typischer Granulit an, aber der nun weiterhin folgende 

Tiimpelstein besteht aus einem Gestein, welches man geradezu als Muscowitgneisse 
bezeichnen měchte. Unter der Kaadner Militár-Schiessstátte hat das Gestein wieder 

das Aussehen von Granulit, es wird aber dann beim Tanzgearten důnnplattie, und 
ist in Kaaden selbst wieder gneissartig, um úbrigens in dem beschriebenen Wechsel 

noch weiter fortzusetzen. 

Ebenso wechselvoll wie der Gesteinscharakter ist auf dieser Strecke auch 

die Lagerung; die Flasern im Gestein lassen eine solche kaum erkennen, sie nehmen 

alle moglichen Neigungen an. In Kaaden selbst fallen die Gneissgranulite an der 

Eger bei der Brůcke nordwárts ein, doch gestattet auch dies keinen Schluss auf 

die eigentliche Lagerung dieses Gesteines. Es bestárken diese Verháltnisse die 

Vermuthung, dass der Granulit in seiner ganzen Ausdehnung eine aus ihrem Ver- 

bande gerissene, wider das Erzgebirge gedrángte Scholle sei. 

Gneisse und Glimmerschiefer. 

Wir wenden uns nun zum Absturz des Erzgebirges. Hier finden wir wieder 

jene zonenweise Vertheilung der Gesteine, wie wir sie schon im ostlichen Theile 

des Keilberogebirges kennen lernten. Das Streichen derselben bleibt nicht zum 

Gebiresrande parallel, sondern trifft in spitzem Winkel allmálig das vorliegende 

jůngere Gebirge, unter dessen Gliedern wir die óstliche Fortsetzung der allmálig 

weiter und weiter herabsteigenden Zonen uns denken můssen. Wir kónnen sie am 

besten in der Reihenfolge úbersehen, wie sie auftreten, und můssen daher auch 

den Gneisselimmerschiefer und Glimmerschiefer oleich mit in Betracht ziehen. Aus 

dem Keilberemassive sahen wir den Muscowitgneiss úber den Weicgensdorfer Růcken 

zwischen diesem Dorfe und der Endersgrůner Hóhe herabstreichen. Er reicht bis 

auf den Abhang úber den Kehrháuseln, wo der von Westen kommende Glimmer- 

schiefereneiss ausstreicht, indem er im Liegenden des Muscowiteneisses ganz flach 

nordfallend bei der Enderserůner Papiermůhle sichtbar wird, und wendet sich in 

der Richtune dieses Hóhenzuges ostwárts úber den Půrsteiner Schlossberg, auf 

welchem die alte Veste steht, hinůber auf den sůdlichen Theil der Můhlleite. Sein 

Ende erreicht der Streifen bald in der Gegend zwischen Gesseln und Echet, wo 

er gegen den Granulit ausstreicht oder absetzt. In der Můhlleite stůtzt er sich 

im Siůiden auf Granulitgneiss. 

Es folgt demselben ein Streifen Glimmerschiefer, zu unterst mit Lagen 

von zweiglimmrigem Gneiss und Gneissglimmerschiefer, welchen sich gegen Nord- 

osten, wo er entschieden an Breite zunimmt, dann selbst Glimmerschiefer auf der 

linken Seite des Weigensdorfer Thales zugesellt. Von diesem Zuge setzt nur die 

untere Abtheilung óstlich fort und erscheint so im Hangenden des Muscowitgneisses 

zu beiden Seiten des Půrsteiner Thales. Auch dieser Streifen endet óstlich bald an 
dem vorliegenden Granulit. Es ist unschwer zu erkennen, dass die bisher aufee- 

záhlten Streifen die Fortsetzungen aus dem čstlichen Theile des Keilbergmassives 
sind. Im Hangenden der Glimmerschiefer, denen stlich noch einmal Gneissglimmer- 

schiefer folgen, beginnt abermals ein Muscowiteneissstreifen, bestehend aus strei- 
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figen, flaserigen, normalen Gesteinen und Granatglimmerfels. Im Norden von 

Reihen biegt er úber die Rodlineshóhe hinůber und vereiniget sich nun sůdlich 

von Oberhals mit dem Spitzbergzuge des Keilberggebirges.  Nórdlich von Reihen 

biegt er sodann in einem Ost gedffneten Bogen in der sůdostlichen Richtung des 

Hohensteines, so dass er den Kesselgrund auch sidwárts umfasst, gegen das Půr- 

steiner Thal um, úbersetzt dieses, und streicht úber Kleinthal den nordlichen Abhang 

der Můhlleite und den sůdlichen des Šeifenberges bildend ostwárts, indem er sich 

sůdlich von Bettlern lángs des Johanneshůbels, Ratten- und Hinteren Berges auf 

den Granuliteneiss stůtzt, bis unterhalb Tomitschan fort. Der nun folgende Streifen 
ist Glimmerschiefergneiss. Er beginnt im Innern des Kesselorundes zwischen der 

Hammer-Můhle in Unterhals und der Kremel-Můhle unter Kupferberg, zugleich mit 

einer grósseren Einlagerung von dichtem Gneiss. Ostwárts setzt er úber Steingrůn 

unter der Róhl und úber dem Muscowiteneiss des Seifenberges auf der Stufe unter 

dem Kamme fort zwischen Wenkau, Kunau und Bettlern nach Tomitschan und 

Laucha. Von hier an theilt er sich in einen sůdlichen Arm, welcher úber Radis 

am Sůdabhange der Hundskoppe und zwischen ŠSchónbach auf die Schnabelmůhle 

nordlich von Brunnersdorf zu streicht, und hierauf bei Neudorfel unter dem Gebirgs- 

schotter verschwindet. Ein nordlicher Arm streicht von Laucha ber Kretscham- 

Neudorfel am Abhang des Eichwaldes hinůber nach Wohlau. Im Norden vom Glimmer- 

schiefergneiss und mehr unmittelbar unter dem Abhang des Gebirges kommen wieder 

Muscowiteneisse hervor. Schon uamittelbar unterhalb Kupferbere stósst man auf 

Muscowitgneisse als den sůdlichen Ausstrich des ŠSpitzberezuges im Norden des 

Kesselgrundes, und sodann weiter auf der Róhl und dem Steilgehánge úber Wenkau, 

Pólma und nun weiter nach Osten in dem Kamme der Hundskoppe und des Gie- 

gerich auf der rechten Seite des Hassensteingrundes sůdlich von Wohlau und jen- 

seits desselben, dessen Fortsetzung úber die Ruine Hassenstein, Platz, dann im Sůden 

von Plassdorf bis an den Fuss des Gebirges im Norden von Hagensdorf, wo der 

Muscowiteneiss wieder verschwindet. Wir haben dann noch einen Gneisszug zu 

erwáhnen, der anfangs aus Glimmerschiefergneiss besteht, welcher jedoch háufig 

schon Uibergánge in den Hauptgneiss zeigt, ©<anz so wie auch der sůdliche Arm, 

dann aber vorwiegend nur dichten Gneiss fůhrt; es ist dies jener Streifen, welcher 

von Wohlau als Fortsetzung des nordlichen Armes des Glimmerschiefergneiss- 

streifens im Norden des Muscowitgneisses der Hundskoppe und im Šůden des 
Reischberges, des Galgenbergs bei Sonnenberg, dann úber die Anhóhe von Zieberle 

zwischen der Krátz- und Markus-Můhle úber den Eingang in den Zobietitzer Grund 

streicht und zwischen dem Schweiger und Zingerich im Norden und dem Hassen- 

- stein und Platz im Sůden hinab nach Grin sich wendet, wo er ebenfalls sein 

Ende findet. 

Auf der Sůdseite des Gebirges zwischen dem Hóllenbachthal und dem 
Assigerund im Norden von Komotau machen sich etwas andere Verháltnisse be- 

merkbar. Am Fusse des Gebirges sieht man in den Einschnitten der Weiperter 

- Bahn zwischen dem Kl. Purbere und im Norden von Oberdorf schiefrig schuppigen 

Ji 

Flasergneiss, welcher bis an den Eingang in den Assiggrund ansteht. Auf diesem 

lieest unter dem Braunkohlensandstein des KI. Purberg Muscowitgneiss, dann auf 

der Sůdseite des Ranzenberges und Rosskammes Glimmerschiefergneiss und dichter 
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Gneiss, wáhrend auf der Westseite des Tánnichhůbels auf dem Fusswege nach 

Troschig noch einmal Muscowitgneisse auf der Hóhe úberschritten werden. 

Lagerungsverháltnisse der Gneisse. 

Die Verháltnisse, welche die Lagering der Gneisse bez. Glimmerschiefer 

zu einander haben, weichen von jenen nicht ab, welche wir bereits im ostlichen 

Theile des Keilberggebirges kennen gelernt haben. Das Streichen der Schichten ist 

im Allgemeinen westostlich, die Schichtenstellung eine fácherfórmige, indem im 
allgemeinen das Einfallen von Siůden her nach Norden gerichtet ist, wobei jedoch 

der Neiguneswinkel immer steiler wird und endlich vor dem Gébirgskamme in eine 

steil Sůd gekehrte úbergeht, die sich allerdings endlich wieder in eine flach nórd- 

liche umkehrt. Zahlreiche Brůche jedoch und Wirkungen von Seitenschůben lassen 
in dem grósseren Theile der Sůdlehne des Reischbergcgebirges die Lagerungsver- 

háltnisse weniger gut úbersehen, man ist aber berechtigt, fůr die ganze Strecke 

als oiltig anzunehmen, was sich sehr deutlich auf der West- und Ostseite úber- 

sehen lásst. Wir beginnen die Betrachtung der Lagerung wieder von Siůden her 

und es sei nochmals darauf aufmerksam gemacht, dass der Granulitgneiss vom 

Eingange des Půrsteiner Thales angefangen in nordostlichem Streichen und steilem 

sůdlichen Einfallen gegen das Gebirge herankommt. 

Der Glimmerschiefereneiss, welcher im Eingane des Rummelbachthales zu 

beiden Seiten ansteht, erscheint im Liegenden des Muscowitgneisses noch im Weigens- 

dorfer Grunde, wo er in der Gegend der Endersorůner Papiermihle mit sehr 

flachem nordlichen Einfall hindurchkommt. Im Půrsteiner Thale ist er nicht 

mehr sichtbar, eine isolirte Partei von Zweiglimmergneiss, welche auf der Nordseite © 

des Maierhofes Schonbure erhalten ist, deutet vielleicht ein ehemaliges weiteres 

Erstrecken dieser Gneissstufe an. Der im Hangenden davon auftretende flaserige 

Muscowitgneiss verándert im Reischberegebiet sein' frůheres nordwest-sůdostliches 

Streichen in ein westostliches, und fállt 359 N. Dieselbe Fallrichtung und Neigung 

hat das Gestein in der Sůdseite der Můhlleite. Von Nordwesten her drůckt sich 

aber dieses ein wenig zusammen, so dass der Gneissstreifen auf der Weigensdorfer 

Seite breiter ist, als auf der Půrsteiner, und endlich in der Můhlleite noch schmáler 

wird. Wie schon oben bemerkt wurde, erreicht der Streifen bald sein westliches 

Ende. Concordant aufgelagert folet jetzt der Gneisselimmerschiefer. Von Weigens- 

dorf herab, wo er unter dem Hohen Hau auf der rechten Thalseite herausgespůlt 

ist, streicht diese (Gesteinsgruppe in nordwest-sůdostlicher Richtung ber die 

Reihener Hohe aus dem Weigensdorfer Thal herůber und erscheint im Hangenden 
des Muscowitgneisses im Norden der Ruine Půrstein wie in der Můhlleite. Die 

anfangs mit derselben Neigung wie das Liegende nordwárts bez. nordostlich 

einfallenden, in Stunde 7—58 streichenden Schichten richten sich mehr und mehr 

auf, an ihrer nordlichen Grenze unterhalb Reihen stehen sie fast senkrecht. 

Auch hier findet ein Zusammendrůcken der Schichten gegen Šiidosten 
hin statt, indem dieser Streifen immer schmáler wird, und bei seinem Eintritt in 

den mittleren Theil der Můhlleite schon sehr viel von seiner ursprůnglichen Preite 

im Weigensdorfer Thale eingebůsst hat. Er streicht gleichfalls als concordante 

Auflagerung mit dem Muscowiteneiss, verschwindet aber weiter hin unter Gesseln 

und Echet und scheint sich ganz auszukeilen. 
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„Nun haben wir die Lagerungsverháltnisse wohl des interessantesten Muscowit- 

gneissstreifens zu betrachten. Es ist schon 

weiter vorn berichtet worden, dass der Spitz- 

bere-Gneisszug zwischen  Kupferberg und 

dem Hohen Hau den Kamm erreicht und in 

die Antiklinale úbergeht, dies findet zwischen 

dem Weigensdorfer und Unterhalser Thale 

im sogenannten Ródline stati. An der nord- 

lichen Lehne des ersteenannten Thales treffen 

wir flaserigen Muscowiteneiss, der vom Kamme 

herabkommt, ber die Róhl nordlich von 

Reihen herůberstreicht, und in sůdostlicher 

Richtung zwischen diesem Dorfe und dem 

Hohen Stein in den Půrsteiner Grund hinab- 

steigt, den er sůdlich von, Kleinthal er- 

reicht. Auf dieser Strecke steht der Musco- 

witgneiss fast senkrecht, seine Neigung in 

Stunde 1—2 sůdlich von Kleinthal úber den 

Háusern betrágt 85%. Ebenso gestellt, aber 

im Streichen und Verffáchen nach Osten bez. 

Norden gewendet, finden wir diesen Gneiss- 

zug jetzt im Hangenden der Můhlleite auf 

ihrem Abhang nach dem Seifenberge zu. Im 
Hohen Stein, welcher sich westlich mit der 

Rodlinger Hóhe verbindet, und mit dieser 

zwischen dem Kesselerund und dem Weigens- 

dorfer Thale ein Joch macht, folet nun Gra- 

natelimmerfels, welcher in dem Bogen, den 

er um Unterhals nach Oberhals hinůber- 

macht, sein Streichen und Verfáchen voll- 

kommen ándert. Dieses bei Oberhals nach 

Nordosten und Nordwesten sgerichtet, biegt 

oberhalb Ródling in Nordwest bez. Sůdost um, 

-und wird nach und nach nordlich von Reihen 
fast genau West-Ost. Dabei nimmt die Neigung 

der Schichten aus einer flachen Lage nach und 

nach bis zur saigeren Stellung zu. Im Innen- 

rande der steilen Lehne des Kesselgrundes sieht 

man die glimmerreichen Muscowitgneisse den- 

selben Bogen machen. Nie erscheinen dann 

ebenfalls in ganz saigerer Stellung und west- 

ústlichem Streichen an der nordlichen Lehne 

des Hohen Šteines als schón entwickelte 

súd 
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Glimmerschiefer. 

Granulit, Ggn — Glimmerschiefergneiss, Mon — Muscowitgneiss, Gs 

Gr 

plattige Gneisse, und setzen in dieser Weise auf der Nordseite der Můhileite nach 
Osten fort. Mit stets Nord gerichtetem Einfall kann man diese Gneisse im Han- 
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genden des Granuliteneisses úber Haadorf an 

der Nordseite des Johannhůbels, des Rothen 

und Hintern Berges bis westlich von Faberhůtten 

verfolgen. Es wird sich úbrigens zeigen, dass 

hier zwei Ziige von Gneiss vereiniget sind, doch 

můssen wir diese Darlegung auf einen spáteren 

Zeitpunkt verschieben, und von hier einstweilen 

zurůckkehren zu der nun im Innern der Unter- 

halser Schlucht beginnenden Gneisspartie. Auf 

dem Wege von Oberhals herab nach Unterhals 

steht man, wie im Liegenden der Muscowit- 

gneisse der Glimmerschiefergneiss herabzieht. 

Da er bereits in die Sohle des Thales herein- 

reicht, taucht er auf der Sůdseite des Umbuges 

nicht oder nur streifenweise auf. In dem Růcken, 

welcher das Unterhalser Thal vom Steingriůner 

trennt, kommen Zweiglimmergneisse und Glim- 
merschiefergneisse zum Vorschein; sie fallen 

gegen Sůdwesten, spáter auch nach Sůden mit 

verschiedener Neigung. Noch weiter unten stehen 

Tafelgneisse an, welche fast saiger mit stel- 
ler Neigung (75 bis 809) nach Sůd gewendet 

sind, so dass sie gegen die Nordseite des 

Hohen Steines eine steile Synklinale bilden, 
zumal gerade am Eingange in den Kesselgrund 

ein schwacher Streifen Glimmerschiefergneiss 

mit 359 Neigune Sid eingeklemmt ist. Die ost- 
liche Fortsetzung dieses Zuges geht ber den 

Růcken, welcher die mehrfach erwáhnte Stufe 

vor dem Gebirgskamme bildet, und welcher 

durch die Auertháler des Bettler-, Koller-, Loh- 

und Radisbaches eingekerbt ist. Auf der linken 

Thalseite von Steingrůn, wo der Weg gegen 

die Klósterler Strasse hinausgeht, hat man im 

Angesichte der die Staffel unter Kupferberg 

scharf markirenden Felsen auf der Hóhe den 

Glimmerschiefergneiss in fast wagrechter, kaum 
merklich Nord geneigter Richtung. (Geht man 

an dem Abhang lángs des Dorfes nach dem 

Haadorfer Wege herab, so sieht man, allerdings 

muss man recht genau alle Entblósungen im 

Auge behalten, den Glimmerschiefergneiss in 

eine sehr steile sůdliche Neigung, also in eine 

Antiklinale úbereehen. Im weiteren Verfolg nach 

Sůden stósst man im Seifenbere wieder auf 
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Muscowitgneiss, der noch steiler Sůd einfállt und offenbar die Fortsetzung der 
p. 3 . : . . 
© weiter oben genannten Lage im Hangenden des Glimmerschiefergneisses gegen die 

steit synklinalen Muscowitgneisse der Můhlleite einfálit, oder eigentlich sich mit 
diesen zu einem nach oben geoffneten Fácher vereiniget. Beide, Antiklinale wie 

- Synklinale, werden von da weiter óstlich sehr undeutlich. Man braucht nur die 
Geol. Karte von Sachsen, Sect. Kupferberg, anzusehen, deren sůdlicher Rand noch 

die Ecke zwischen Steingrůn und Bettlern enthált, um zu sehen, wie sich nunmehr 

ganz bedeutende Stórungen einstellen, welche die Verháltnisse kaum mehr ůber- 
sehen lassen. Auf dem rechten Gehánge der Bettlerner Schlucht sieht man den 

Gneisselimmerschiefer, in welchem sůdlich von Wenkau dichte Gneisse liegen, vor- 
wiegend óstlich einfallen, nur im Sůden gegen den Muscowiteneiss wird die steile 

Neigung gegen diese Himmelsgegend deutlich, ein Lagerungsverháltniss, welches 

-auch weiter hin unterhalb Bettlern, Tomitschan und Laucha bestehen bleibt. Erst 

-von hier ab nimmt der siidliche Arm des Gneisselimmerschieferzuges ein deutliches 

westostliches Streichen und eine steile. meist Nord gerichtete Stellune (65“) an, 
die aber gegen das óstliche Ausgehen des Zuges nordlich von Brunnersdorf ebenso 

steil sůdlich wird. Dichter Gneiss begleitet als sehmaler Streifen an der Hancend- 
- grenze des Zuges diesen von Laucha ab bis unter die Hundskoppe, „wie schon 

vorher erwáhnt, findet man in ihm dieselben Uibergangsformen des dichten Gneisses 

in den zweiglimmrigen kórnig schuppigen Hauptgneiss, wie dieselben im Liegenden 

desselben unter dem Reischberge auch vorkommen. 

Der das Hangende bildende Muscowitgneiss ist aber auf so weiteren 
Erstreckung von Haadorf ostwárts nicht mehr von seinem Gegenfliigel zu unter- 

scheiden. Er bildet mit demselben nur mehr einen einzigen, dessen Verlauf schon 

angedeutet wurde. 

Es ist oben berichtet worden, dass sich der Glimmerschiefereneiss óstlich 

von Laucha theilt, indem ausser dem siůdlichen Zweige, dessen Verháltnisse eben 

beschrieben wurden, ein nordlicher hier abzweigt, welcher ůúber Kretscham-Neu- 
dórfel, Wohlau, Zieberle, Platz fortsetzt. Die Lagerung ist in der ostlichen Partie 

ziemlich unklar. Am-  Abhange des Eichwaldes zwischen Neudórfel und Wohlau 

sowie bei letzterem Dorfe flach Sid geneist, stehen die dichten Gneisse jedoch 

ústlich in der Hassenbachschlucht, unter Zieberle und sodann zwischen der 

Krátz- und Markusmihle unter Sonnenberg fast senkrecht, und behalten diese 

Stellung auch bei, soweit man sie bis nach Malkau herunter verfolgen kann. Wie 

man sieht, hat dieser Glimmerschiefergneisszug auf seiner ganzen Erstreckune 

von Unterhals bis Laucha sehr viele Stórungen zu leiden, welche offenbar durch 

Brůche entstanden sind, in deren Folge der Glimmerschiefergneiss vielfach zer- 
trimmert worden ist. Noch weit grósseren Stórungen ist der letzte Gneissstreifen 

| ausgesetzt, welcher unmittelbar unter dem Kamme hervortritt. Er beginnt im 

Osten von der Kremelmůhle mit dichten Gneissen, welche bei nordostlichem 

Streichen, nordwestlichem Einfall ganz urplótzlich an der von Kupferbere úber 

- die Róhl herabfůhrenden Strassenserpentine abschneiden. An ihrer Stelle erscheinen 
jetzt Tafelgneisse mit nordlichem Einfallen und in ihrem Liegenden die práchtigen 
Augengneissfelsen der Kupferberger Sphynx, welche ihren steilen Abbruch nach 

Sůden kehren und sehr flach Nord einfallen. Sie liegen also im Hangenden der 
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Steingrůner Antiklinale; ich nehme an, dass 

die an ihrem Sůdrande bemerkten Tafeleneisse 

ursprůnglich mit diesen in Verbindung zu denken 

sind. Leider verbiret máchtiges Blockwerk und 

Hutweide, wo kein Wald steht, den Fuss der 

Róohl. Weiter óstlich streichen die Muscowit- 

oneisse wohl aus, allein es treten nordlich von 

Wenkau im herrschenden Glimmerschiefergneiss 

Streifen davon auf. Die Neioung ist beharrlich 

nordwárts, die Steile der Staffel Sůd gekehrt. 

Es kann kein Zweifel darůber sein, dass hier- 

durch ein Bruchrand markirt ist, wel- 

cher immer weiter in dieser Weise nach Osten 

zu verfolgen ist. Diesem Umstande ist es auch 

zuzuschreiben, dass weiterhin am Siidabhang 

der Pólmer Hóhe das Streichen und Fallen 

alle mogliche Richtungen annimmt und sůdlich 

von Pólma wieder isolirte Muscowiteneisse mit 

sůdwestlicher bis sůdlicher Neigung anstehen. 

Man gewinnt hier den Eindruck eines volligen 

Zusammensturzes der Lehne. Von Radis ab 
ándern sich jedoch die Verháltnisse.  Nórdlich 

davon und mit dem Spitzberc becinnt nun wieder 

ein scharf markirter Muscowiteneisszug, welcher 

in genau west-ostlicher Richtune úber die Hunds- 

koppe, den Giegerich, Hassenstein hinab nach 

Sosau streicht und dabei steil Sůd geneiegt im 

Steinbruch unter Hassenstein (75%) oder bis zur 

Saigerstellune im Gigerich aufgerichtet ist. Der 

Bruchrand ist da, wo der nordliche Glimmer- 

schiefergneiss von Kretscham gegen Wohlau hin 

unter dem Reischbergkamme streicht, etwas we- 

niger scharf markirt. Aber schon nordlich von 
Wohlau tritt er wieder deutlicher hervor und 

ist bis Sonnenberg merkbar. Sůdlich von dieser 

Bergstadt ist er durch den Zobietitzer Felsen, 

welcher bei flachem nordlichen Fall seine Šteil- 

seite wieder nach Sůden kehrt und nordlich 

von Platz durch die ebenso gestellten Felsen 

auf dem Schweiger deutlich gekennzeichnet. So 

gelangt man endlich im weiteren Verfole an dem 

ebenso gestellten Gliedener Felsen vorůber zum 

Kleinen Purbere an den Abbruch des Braun- 

kohlensandsteines. 

Hiermit bin ich mit der Schilderung der 
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etwas stark verwickelten Verhiltnisse vorláufig zu Ende, da diese auf der Sůdseite 

des Komotauer Gebirges nicht fortsetzten. Nun bleibt noch úbrig, dass man den 

Versuch wagt, das scheinbare Durcheinander in eine bestimmte Form zu bringen. 

Es ist wohl am vortheilhaftesten, nun noch einmal auf jenen Punkt zurůck- 

zukehren, wo der natůrliche Zusammenhang am wenigsten gestórt und am besten 

aufeeschlossen ist, auf die Rodling-Hoóhe. Von Norden her sehen wir die Muscowit- 

gneisse aus dem Spitzberezuge zwischen dem Hohen Hau und Oberhals der Reihe 

nach gegen Sůden umbiegen, wáhrend sie zucleich gegen Westen hin unter die 

Glimmerschiefer einschiessen. Diesem Umstande ist es zunáchst zuzuschreiben, dass 

die Muscowiteneisse den so bemerkenswerthen Bogen in ihrer Lagerung machen, 
welcher von dieser Stelle oben beschrieben wurde. Selbstverstándlich můssen in 

Folge dessen auch nach Osten hin die Liegendschichten u. z. immer etwas hoher 
als die vorhergehenden hangenden der Reihe nach hervorkommen, wie es da auch 

der Fall ist. Im Ródling bilden demnach die Muscowitgneisse zunáchst eine deut- 

liche Antiklinale, im Innern derselben liegt als Sattelkern die Antiklinale des 

Glimmerschiefereneisses, dessen Umbug zwar im Kesselgrunde nicht recht scharf 

hervortritt, dagegen in dem wohlerhaltenen Stiůcke ostlich von Steingriin an Deut- 
lichkeit nichts zu wůnschen ůúbric lásst. Im Hancgenden des sůdlichen Schenkels 

der Antiklinale stossen wir auf Glimmerschiefer, von denen wir aus dem Keilberg- 

massiv bereits wissen, dass sie zwischen der nordlichen Abdachune des Kreuz- 

steines und der sůdlichen des Hohen Haues eine Synklinale bilden, welche zum 

orossen Theile ausgespůlt ist. Als Fortsetzung dieser Glimmerschiefersynklinale 

muss man die Einlagerung zwischen dem Hohen Stein und Půrsteiner Schlossbere 

ansehen, deren Liegendes wiederum Muscowiteneisse bilden, die ostliche Fort- 

setzung jener, welche vom Kreuzsteinrůcken ůúber den Weigensdorfer Růcken her- 

úberstreichen, und auf Glimmerschiefereneiss oder direkt auf Granuliteneiss auf- 

liegen. Die Lagerung ist eine věllig concordante, und da wir den unteren Muscowit- 

gneiss mit dem oberen in Zusammenhang bringen můssen, was nur im Liegenden 

- des Glimmerschiefers der Fall sein kann, so ergánzt sich die Antiklinale 
des Ródling zueiner Falte, deren Hancgendschenkel im Spitzbere- 

gneisszugegelecgen, deren Mittelschenkelim Hohen Stein nordlich 

von RŘeihen, und deren Liegendschenkel der Muscowitgneiss, der 

am Fusse des Gebirges auf Granulitgneiss bez. Glimmerschiefer- 
gneiss aufruht. Wie die Steingrůner Antiklinale den Sattelkern, so bildet der 

Reihener Glimmerschiefer den Muldenkern der Falte. 
| Ist diese Auffassune richtig, so muss die erkannte Lagerungsweise auf 

„ weite Strecken, auf das ganze Gebiet, soweit die geschilderten Verháltnisse 
© reichen, Anwendung finden kónnen. Der geneigte Leser můge gestatten, zu diesem 
© Zweck den Blick auch noch einmal westwárts auf das Kreuzsteingebirge werfen 

zu důrfen. Es ist von dort berichtet worden, dass concordant von Sůden her 
- Glimmerschiefergneiss, Muscowitgneisse im Kreuzstein, sodann nórdlich davon 
© Glimmerschiefer folgen, welche letztere zwar sehr steil gestellt, in den Kamm 

- einerseits in eine Antiklinale iibergehen, sich jedoch westwárts zu verfláchen 

-scheinen, wáhrend ihre ehemalige Fortsetzung úber das Kreuzsteingebirge herůber 

Š durch die bei Boxgriůn einen nach oben geóffneten Fácher bildenden Glimmer- 

- 
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schiefer angedeutet wird. Die Fortsetzung des im Norden des Kreuzsteines gelegenen 

Glimmerschiefers kennen wir nun mehr bis ins Půrsteiner Thal. Die óstliche 

Fortsetzung des Muscowitgneisses aus dem Kreuzstein ebenfalls, es ist unser 

Liegendschenkel. Da der Muscowiteneiss und der Glimmerschiefergneiss im Kamme 
in seinem westlichen Verfiáchen schon ziemlich tief unter dem Hohen Hau liegen 

můsste, so wird auch die Antiklinale des Hangend- und Mittelschenkels tiefer 

liegen und flacher sein. Um so mehr erhebt sich der Liegendschenkel, er geht 

sogar ber die Wirbelsteine hinab in eine Antiklinale iiber, deren Umkehr in eine 
Synklinale siůdlich von Boxgrůn angedeutet ist. Es sind also wieder dieselben 

Verháltnisse, nur in der Grenzregion weit vollstindicer entwickelt als im Reisch- 

berggebirge, da es hier sogar zu einer Doppelfaltenbildung kommt, die 

allerdines nicht lange anhált. Denn da sich nórdlich von den Wirbelsteinen der © 

Glimmerschiefer ausebnet, ist dies auch von den liegenden Gneissen zu erwarten, 

daher geht das Ganze westlich ausder Doppelfalteineineeinfache 

úber den Wirbelstein-und Kreuzsteinrůcken hinůber. Der Sattelkern © 

liegt in diesen, es můsste Glimmerschiefereneiss sein, er wird aber nicht sichtbar. 
Der Muldenkern liegt bei Boxcgrůn und Hůttmesgrůn, es ist der Glimmerschiefer- 

fácher. Die Faltung, welche wir im čstlichen Keilbereflůgel finden, ist also 

dieselbe, sie ist nur nach Sůden vorgeschoben, sie lest sich concordant 

úber die Falte des Reischberges. Hier aber kommt der Mittelschenkel und Liegend- 

schenkel nicht mehr zur Ansbildung, die Doppelfalte wird auch ostwárts wieder 

eine elinfache Falte, indem ůúber den Weigensdorfer Růcken ins Reisch- 

berggebirge der Hangendschenkel der Kreuzsteinfalte nun als Liegendschenkel der 

Falte úber die Rodlincer Hóhe fortsetzt, der mittlere Muldenkern des Glimmer- 

schiefers nun der einfache Muldenkern wird, und die Antiklinale des Hangend- 
und Mittelschenkels im Umbug auf den Gebireskamm liest. 

Wenden wir uns nun von unserem eingenommenen Standpunkte ostwárts. 

Unleugbar werden hier die Verháltnisse durch die mit dem vorhandenen Bruche 

einhergehenden Verwerfungen unklarer. Die Erosion hat ein betráchtliches Stůck + 

des Gebirges abgetragen, und wir werden, um einen Zusammenhang herzustellen, 

weite Luftsáttel ziehen můssen. Im Gebirge zwischen dem Půrsteiner Purberg 

und Kupferbere wird es nicht schwer die Fortsetzung der Falte aufzufinden, und 

dieselbe herzustellen. Wir haben óstlich von Steingrůn die Antiklinale im Glimmer- 

schiefereneiss. Die im Hangenden derselben nordlich von Kleinthal vorkommenden 

Muscowitgneisse denken wir mit jenen in Verbindung, welche unter Kupferberg auf 

der Róhl hervortreten. Die Fortsetzune des Mittelschenkels der Rodlingfalte im 
Seifenbere čstlich von Kleinthal ist unschwer zu erkennen. Zur Ergánzung der 

Antiklinale úber den Kamm můssen wir schon einen weiten Luftsattel schlagen. 

Die Verbindung mit dem Liegendschenkel und der zwischenliegende (Glimmer- 

schiefer-Muldenkern im něrdlichen Theil der Můhlleite ist unschwer aufzufinden. 

Weiter hinůber jedoch werden die Verháltnisse in Folse der zahllosen Verschie- 

bungen auf eine Strecke sehr undeutlich. Der Glimmerschieferkern keilt zunáchst 

aus. Die Folge hievon ist, dass sich Mittel- und Liegendschenkel des Muscowit- 
gneisses auf einander legen. Auf der Nordseite des Johanneshůbels des Rothen- 
und Hinterberges měgen sie ganz oder theilweise noch auf einander liegen. Die 
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in ihrem Hancgenden auftretenden Glimmerschiefer- und dichten Gneisse sind die 

Fortsetzung der Steingriůner Antiklinale. Damn tritt bei Laucha die Theilung des 

Glimmerschiefergneisses ein. Ein Arm geht sůdlich zwischen Granulitgneiss und 
Muscowitgneiss, ein anderer nordlich von diesem hindurch. Hierin sehe ich wieder 

die Fortsetzung unserer Falte. Die Antiklinale des Gneissglimmerschiefers růckt 

an den Reischberekamm heran; man muss annehmen, dass diese ebenso zu einer 

richtigen Falte gehórt, wie sie im Muscowitgneiss deutlich zu sehen war. Der Liegend- 

schenkel, welcher zur Antiklinale von Steingrůn gehort, muss zwischen dem Granulit- 

gneiss und dem Liegendschenkel des Muscowitgneisses stecken. Sein Vorhandensein 
ist von Westen her am Eingange des Rummelbaches deutlich, ja selbst unter Enders- 

grůn noch kenntlich, sodann verschwindet er, aber der sůdliche im Liegenden des 
Muscowitgneisses, im Hangenden des Granuliteneisses auftretende Glimmerschiefer- 

gneiss, welcher úber Faberhůtten, Ahrendorf, Schoónbach zur Schnabelmůhle streicht, 
wird nun wieder als hervortretender Liegendschenkel desselben angesehen werden 

kónnen. Folgerichtig ist in dem Muscowitgneissstreifen vom Spitzbere oberhalb 

Radis ber die Hundskoppe u. s. w. die Zusammenfaltune des correspondirenden 

Mittel- und Liecendschenkels zu sehen; die Antiklinale in den Hangendschenkel 

můssen wir wieder durch einen Luftsattel ergánzen. 

So lásst sich der cganze lange Gneissstreifenzug aus dem Keilberggebirse 

am Sůdrande des Reischberggebirges bis nach Komotau in eine und dieselbe 

Faltenbildunc zwanglos unterbringen. Es zeiet sich hiebei, dass die Faltung 

von Westen nach Osten immer kůrzer, die Faltentheile immer enger zusammen- 

gedránet, und dabei im Sůdflůgel unvollstándiger werden. Dieser erstere Umstand ist 

wohl zunáchst auf einen Seitenschub gecen das Gebirge zurůckzufiihren. Un- 

zweifelhaft ist durch einen solchen das Gebirge zwischen dem Radisbach- und 

Hollenbachthal getroffen und in seine steile Stellune am Rande des Gebirges ge- 
bracht worden. Zugleich traten mit diesem horizontalen Zusammenschub auch ver- 

tikale Verschiebungen ein, wodurch es wohl auch geschah, dass dieser Faltentheil 

| etwas aus dem westostlichen Štreichen gegen Sůdosten geriůckt, und offenbar dis- 

cordant an das dahinterliegende Gebirge gepresst wurde. Die Falten sind im Be- 

reiche des Granulites am vollstándigsten; wo dieser zu verschwinden beginnt — 

| und dies ist wieder óstlich von Faberhůtten — schwindet auch der Faltenwurf. Óstlich 

-vom Eingang des Hassensteingrundes streicht der Liegendschenkel des Gneissglim- 

merschiefers aus, nicht weit óstlich hievon zwischen Hagensdorf und Sosau der 

Muldenkern des Muscowitgneisses und endlich etwas něordlich hievon, bei Grůn 

| und Malkau der Mittelschenkel des Glimmerschiefergneisses bez. dichten Gneisses. 
, Aus einer Seehóhe von 702 M. bei Steingrůn sind die Faltentheile mit dem Bruch- 
„rande des Gebirges lanesam bis auf 381 M. herabgesunken, sie streichen gegen 
-das an- und vorliegende Braunkohlengebirge aus. Mit dem unter diesem ver- 
- schwindenden Widerlager, welches der Granulit bildete, sinkt auch der siůdliche 

(Theil der Gebirgsfaltung ein, sie erreicht ihr Ende da, wo die Fortsetzung des 

| Bruches in den Bereich des Braunkohlensandsteines am Kleinen Purberg bei Tscher- 
| nowitz bergeht. 

V Úber den Kamm hinůber finden wir nur den Glimmerschiefergneiss und 

(den dichten Gneiss im Zusammenhange. Fůr den Muscowiteneiss můssen wir im 

10 
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Hangenden desselben eine lángst abgetragene Decke in der Fortsetzung des Luft- 

sattels wieder herstellen, welche die Gneisse des Spitzbergzuges mit denen des 

Hassbergrůckens, die wir noch zu beschreiben haben, verbindet. 
Es erůbriget nun noch etwas ůúber die Lagerungsverháltnisse zu sagen, 

welche sich auf dem Abfall des Erzgebirges zwischen dem Hoóllenbachthal und 

dem Assigorunde zeigen. Es ist schon aus dem Umstande, dass die Faltenzůge 

des Reischberges vordem ihr Ende erreicht haben, zu ersehen, dass sich hier 

ganz andere Verháltnisse zum Ausdruck bringen missen. Die Muscowitgneissmasse, 

auf welcher der Braunkohlensandstein des kleinen Purberges aufliegt, ist steil 

aufgerichtet, vollstándie gegen diesen discordant gestellt, man kann diesen Gneiss 

im Hóllenthal noch weit hinter verfolgen, er scheint noch zu jenen Einlagerungen zu 

sehóren, welche im Liegenden der Muscowitgneisse wechsellagernd mit Glimmer- 

schiefergneiss vorkommen. Ostwárts vom kleinen Purberg fallen die durch die 

Bahneinschnitte blosgelegten schiefricschuppigen Flasergneisse sehr flach nordwárts 

ein. Sie behalten bei óstlichem Štreichen diese Lagerung bis an den Eingang. 

in den Assigerund. (Ganz dieselbe Štellung behalten die im Hangenden folgenden 

Glimmerschiefergneisse, denen hier háufig turmalinreiche Lagen eingeschaltet sind. 

Gegen Domina fallen diese allerdings wieder flach sůdwárts, gehen jedoch auf der. 

Hohe in eine schwebende Lage úber. Es ist in diesem Theile des Erzgebirges 

keine Spur der Faltung mehr zu erkennen. Man gewinnt vielmehr den Eindruck, 

dass sich hier der Uibergang in die Lagerungsverháltnisse der Nordseite des 

Reischbergmassives, sowie auch in die des Gebirges ostlich vom Assiggrund voll- 

zieht, nachdem dieselben jenseits in ganz derselben Weise fortsetzen. 

Einlagerungen im Gneiss und Glimmerschiefer. 

Einlagerungen derselben Art, wié sie uns bereits an der Nordseite des © 

Keilberggebirges bekannt geworden sind, treffen wir auch in der beziglichen Fort- © 

setzung der betreffenden Ablagerungen auf der Sůdseite.  Zunáchst sind es wieder 

Amphtbolgesteine, welche wir antreffen. Der den Granatgelimmerfels begleitende 

Zug von magneteisenfihrendem Granatactinolitgestein hat im Kupfer- 

hůbel sein Ende noch nicht erreicht. Auch dieser macht die Umbiegung in der 

Rodlinger Antiklinale mit, und so finden wir nun eine Reihe, wenn auch unbedeu- © 

tender Einlagerungen, welche die westóstliche Fortsetzung des Granatelimmerfels- 

zuges charakterisiren. Zunáchst ist das kleine Lager auf dem Hohen Stein nordlich 
von Reihen zu erwihnen, das ©anz besonders reich an verschiedenen Mineralien © 

(p. 74) ist. Weiter óstlich folet eine solche Einlagerune bei Haadorf, von dem 

frůheren durch ihren ungewohnlichen Reichthum an Kiesen unterschieden. Endlich 

ist eine derartige Einlagerune auch bei Wohlau bekannt, und dieses Vorkommen 

im Muscowitegneisszuge der Hundskoppe scheint mir die Ansicht zu bestátigen, dass 

wir in diesem die Fortsetzung der Ródlinger Falte zu sehen haben. 

Zoisit-Amphibolite, deren Auftreten im Muscowiteneisse des En- 

dersgrůner Růckens erwáhnt wurde, setzen auch im Reischberggebirge fort. Man 

sieht dieselben sowohl auf der linken Seite des Weigensdorfer Grundes anstehen, 

man verguert ihr Štreichen auch zweimal wenn man die Anhóhe nach Reihen 

hinaufgeht, sie kommen auch auf dem Růcken der Můhlleite zu Tage. Weiter 
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nach Osten zu werden diese Einlagerungen nicht mehr sichtbar.  Nordlich von 

Tomitschan tritt im Muscowiteneiss zumeist angedeutet durch grosse Blócke ein 

sehr schóner Zoisit-Amphibolit bez. Eklogit auf, ganz von der Beschaffenheit des 

spáter von Kupferberg zu erwáhnenden. Er gehórt vielleicht richtiger auch dem 

Glimmerschiefergneisse an, an dessen Grenze auch die unter Sonnenbere bei 

der Markusmiihle gelegenen, mit dem Gneisse aufgerichteten Einlagerungen vor- 

kommen. 

Die Zoisitamphibolite, welche im Glimmerschiefer bei Weigensdorf iiber 

den Weigensdorfer Riůcken setzen, streichen sůdlich und něrdlich von Reihen 
ostwárts (in Stunde 8) weiter, und treten auch in der Můhlleite ganz áhnlich wie 

weiter oben im Nordwesten als rauhe Felskámme hervor. 

Orthoklasamphibolit, ganz von der Ausbildung wie im Rummelbach- 

thale tritt noch einmal bei der Schnabelmiůhle am Eingang in den Hassenstein- 

grund als Einlagerung im Glimmerschiefergneiss auf. 

Serpentin (p. 79) kommt das einzigemal im bohmischen Erzgebirge als 

beschránkte Einlagerung im Muscowitgneiss nordlich von Reihen in einem ©anz 

kleinen Buckel vor, doch sind viele Blócke dieses Gesteines úber die Anhóhe 

bis hinab gegen Půrstein verstreut. 
Dolomit und Kalksteín. Im Glimmerschiefer des Weigensdorfer Thales 

steht auf der linken Seite ein Dolomitlager an, welches offenbar ehedem viel 

grósser gewesen sein mag, jedoch durch Erosion bedeutend abgetragen worden 

ist. Es streicht westóstlich und fállt sehr steil siidwárts ein. Die stockfórmige 

Masse hat sehr viele Ahnlichkeit mit dem gleichartigen Lager zwischen Stolzen- 

han und Schmiedeberg, ist jedoch minder ausgedehnt, und das Gestein ist 

weniger dicht als jenes. Es wird von grossen Hóhlen gesprochen, welche in diesem 

Gesteine vorkommen sollen. 

Sůdlich von diesem Štocke streichen bei Reihen zwei Kalkbínder in 
westóstlicher Richtung und saigerer Stellung úber die Hóhe. Das nordliche fůhrt 

kórnigen, róthlichen nnd bunten massigen Dolomit, vom Waigensdorfer kaum ver- 

- schieden. Das sůdliche ist eigentlich Kalkschiefer. Es steht vollstindie senkrecht. 

-Ein důnnplattiger schneeweisser dolmitischer Kalkstein (p. 71) mit chloritischen, 

| glimmerigen Zwischenlagen. Nach aussen gegen die Salbánder wird er bráunlich, 

 kórnig, dolomitartig. Man sieht ihre Ausstriche an der Lehne zwischen der Veste 

Půrstein und Kleinthal; sie setzen auf in der Můhlleite fort, wurden wenigstens 

- ehemals da abgebaut. 
| Zwischen Wohlau und Platz, im Norden der Hundskoppe und des Hassen- 

| steines, war ehedem ein Kalksteinlager im Glimmerschiefergneiss, von welchem 

I Jokély eine sehr ausfůhrliche Schilderung giebt. Der kórnige Kalkstein streicht 
"in Stunde 7 und fállt 609 Nord. Das Kalksteinlager, welches durch den Hassen- 
-steiner Bach durchschnitten wird, wird auf der Woblauer Seite óstlich von diesem 

© Orte von Muscowitgneiss im Streichen abgeschnitten, der aus der Gegend von 

! Zieberle gegen den Gigerich herabgeht, ebenso hat Jokély im Kalklager von Hassen- 
t stein einen mehrere Klafter máchtigen Gang von Muscowiteneiss gesehen, wodurch 

"das Einfallen des Lagers auf der Westseite nach Norden, auf der Ostseite in Sůd 

| gewendet wird. Beide Kalklager sind dermalen abgebaut und verfallen. Es konnte 

"- 10* 
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von mir nicht mehr geprůft werden, was Jokély sah, oder zu sehen glaubte; dass © 

es sich unměglich um wirkliche Gánge handeln kann, ist nach allem sicher. Ich 
olaube, dass die von ihm beobachteten Storungen auf die Wirkungen des Seiten- 
schubes zurůck zu fůhren sind, von welchem, wie weiter oben auseinander gesetzt 

wurde, das Gebirge dieser Gegend getroffen wurde, wobei es nothwendiger Weise ja 
auch zu mannigefachen Verschiebungen gekommen sein muss. 

Ouarzbrockenfelsgůnge von der Art, wie dieselben bereits a. a. O. (p. 118) 
beschrieben  worden sind, treten auch in diesem (Gebirge auf, und Sind zu- 

meist durch grosse Blócke gekennzeichnet. Sie halten aber hier ebensowenig ein 
oleiches Streichen ein wie anderwárts. Bei Unterhals, zwischen Kupferbere und 
Steinerůn, westlich von Wenkau und Kunau, zwischen Radis und Kretscham streichen 
sehr weit zu verfolgende Auarzfelsgánge in nordsůdlicher Richtung. Dazwischen 

und óstlich treten ebenso háufig West-Ost gerichtete auf. Die ersteren entsprechen 

den Spalten, welche senkrecht auf die Faltung durch einen Horizontalschub ent- 
stehen missen. Die letzteren scheinen Brůche und Zertrimmerungen in dieser 

Richtung anzudeuten. Wie andere derartige Bildungen fůhren sie háufig gróssere 

Massen von Rotheisenstein und Manganerzen, und wurden deshalb ehedem an man- 

chen Stellen abgebaut. 

Eruptivgesteime. 

Die Sůdseite des Reischberggebirges ist arm an Eruptivgesteinen. Von 

álteren tritt Porphyr in Blócken zwischen Ródling, Unterhals und Kupfer- 

bere auf, und es důrfte hiedurch die siidwestliche Fortsetzung eines dem Gebirgs- 
kamme nach streichenden Ganges angedeutet werden. Das Vorkommen von Glim- 

mersyenit am Ródling wurde schon erwáhnt (p. 102). Glimmerdiorit (Kersantit 

p. 19) findet sich nach Herrn Dr. Sauer*“) in zahlreichen Blócken čstlich von 
Kunau. 

Von jiingeren Eruptivgesteinen kommen nur Nephelin- und Nepheli- 
noiditbasalte vor. Óstlich von Půrstein liegt am Eingange des Thales eine 

kleine Decke von Nephelingestein auf Basalttuff, der Půrsteiner Purberg, 

dahinter eine kleine davon isolirte Kuppe desselben Gesteines, der Můhlbero. 

Westlich von Klósterle erhebt sich aus den Granuliteneissen des Egerthales die 

steile Nephelinoiditbasaltkuppe Schonburg, an deren Fuss gleichfalls Tuffe aus- 

gebreitet sind. Wie diese letzteren vom Duppauer Gebirge aus sich zwischen 

Klósterle und Kaaden ůber die Granulite bis an den Rand des Erzgebirges hin 

ausbreiten, so treten auf dieser Strecke auch mehr und mehr Pasaltgesteine dies- 
seits der Eger auf, zumeist Reste einer ehemals zusammenhángenden Decke. Ein- 

zelne davon abgelóste Partien reichen wie weit vorgeschobene Vorposten bis ans 

Erzgebirge hinůber. Von einer eingehenden Erwáhnung darf aber wohl Umgang © 

genommen werden. Im Erzgebirge ist nur noch die kleine Nephelinbasalt- 
kuppe zu erwáhnen, welche sůdlich von Bettlern aus dem Glimmerschiefer- 

gneiss hervortritt und in ihrem Gesteine zahlreiche Brocken von Muscowiteneiss 

eingeschlossen enthált. Auch um diese breitet sich ein kleiner Tuffmantel aus. 

*) Erláut. z. geol. Sp.-Karte v. Sachsen, Sect. Kupferberg p. 61. 

| 

| 
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Schliesslich sei noch des Schwarzen Hůbel westlich von Oberdorf bei Ko- 

motau gedacht. Diese kleine, fast ganz abgebaute Kuppe oder richtiger Doppelkuppe 

von Nephelinbasalt erhebt sich aus dem Braunkohlensandstein, welcher von Tscher- 

nowitz an den sůdlichen Rand des Gebirges bildet. 

Kamm und Nordsette des Reischberggebirges und der Hassbergriicken mít dem 

Neudovfer Berge. 

Bei der Beschreibung dieses Theiles des Erzgebirges wird es gut sein, da 

wir ja wohl orographische Grenzen zur Schaffung von Abtheilungen, nicht aber 

geologische zu ziehen vermochten, und an frůher Gesagtes wieder ankniůpfen můssen, 

die Sache dadurch ůbersichtlicher zu machen, dass wir folgende Partien einzeln 

der Reihe nach ansehen: 1. Die Abdachung des Reischberges zwischen Kupferbere- 

Sonnenberg gegen Pressnitz. 2. Die nordliche Begrenzung derselben, den Hassbere- 

růcken und Neudorierberg. 3. Das Plateau zwischen Sonnenberg, Sebastiansberg 
mit dem Assiggrunde. 

(. Die Abdachung des Reischberges gegen Pressnitz. 

Das zu betrachtende Gebiet reicht von der Kammlinie von Oberhals, Kupfer- 
bere, Sonnenberg bez. dem Zobietizer Grund an den Sůdost-Nordwest streichenden 

Abhang des Hassbergrůckens bis zum Eingang ins Pressnitzthal nordlich von Press- 

nitz und grenzt zwischen hier und Kupferbere an den Spitzbergrůcken. Das Gebiet 

hat eine ausgesprochene Dreieckform, als dessen Basis man die Kammlinie, als 

dessen Scheitel man die Gegend vor dem Eingang ins Pressnitzthal annehmen 

kann, in welcher Richtung im Allgemeinen das Verfláchen der Schichten láuft. 

Die Westgrenze des Gebietes ist uns bereits bekannt, es ist dies der Mus- 

cowiteneiss des Spitzberezuges auf seiner Erstreckung von Oberhals bis an den 
Grossen Spitzbere, dann die Glimmerschiefereneissfalte zwischen diesem und dem 
Sorgenthaler Gebirge, und in diesem ist auch theilweise schon die nordliche Be- 

grenzung beschrieben worden. Die ganze Area der nordlichen oder schárfer markirt 
nordwestlichen Abdachung des Reischberges wird von einer und derselben Gneiss- 

gruppe bedeckt, es breitet sich námlich nach allen Seiten hin der Glimmerschiefer- 

gneiss und dessen státer Begleiter, der dichte Gneiss, aus. Es ist bereits erwáhnt 

worden, dass diese beiden Gneisse auf dieser Gebirgsstrecke, da, wo sie nicht durch 

Brůche abgegrenzt sind, an der Sůdwest-Nordost gerichteten Kammlinie in eine 

Antiklinale úbergehen. Im Westen greifen dieselben als sehr schmaler Streifen 

zwischen Kupferberg und Oberhals noch in den erwáhnten Umbug der Muscowit- 

gneisse ein. Sie bilden zwar so noch das Hangende der am Bruchrande hervortre- 
tenden Einlagerungen des letzteren Gesteines, doch hat man ihr Unterteufen in 

der Unterhalser Schlucht deutlich úbersehen kónnen. Wie hier in dieser Gegend, 

so stellen die Glimmerschiefergneisse auf der ganzen Westgrenze gegen die Mus- 

cowitgneisse, bis sie bei dem Umbug der letzteren ostlich vom Grossen ŠSpitzberg 

plótzlich ihr bis hierher nordliches Streichen in ein stliches ándern, und indem 
sie in der bereits beschriebenen, gefalteten Form zwischen den im Sůden und 

Norden liegenden Muscowitgneissen hindurch treten, nun in unmittelbarer Verbindung 
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mit den Glimmerschiefergneissen der Umgebung von Weipert (pe. 108) treten. Indem 

wir nun an der Grenze aus der Ecke, die das Kremsiger Gebirge hier bildet, von 

Norden her am Abfall des Hassberges gegen Sůdosten weiter gehen, bemerken wir — 

auch einen mit der Aenderung des Streichens geánderten Fallrichtung, die Glimmer- 

schiefergneisse fallen nach Sůden und weiter ostlich nach Sůdwesten hin ein. 

Hiebei fállt wieder die senkrechte Stellung auf, welche sie an der Grenze 

des Muscowitgneisses nordlich und nordwestlich von Pressnitz annehmen, aus wel- 

cher sie dann gegen Sůden zu in eine weniger steile sůdwestliche úbergehen. Das 

Streichen in Sůdost ándert sich weiter hin am Můckenhiůbel in ein westostliches 
mit sůdlichem Einfall. Auf und lánes der Kammlinie hat man sodann Gelegenheit, 

die Antiklinale der Gneisselimmerschiefer mehrfach zu beobachten, so fallen die 

Schichten auf der Gaischowitzer Hóhe nach Nordwesten, dagegen zwischen dem 

genannten Dorfe und Sonnenbereg Sůd, fast Sidwest. Weiterhin im Reischberg macht 

sich anfánelich im Sonnenberger Galgenberg eine Nordostneigung bemerkbar, die 

bis auf den Růcken des Reischberges anzuhalten scheint — es fehlen sichere Auf- 

schlůsse — so dass die Schichtenneigung gegen Norden eine Synklinale wird; 

westlich von der Reischbergkuppe und schon unter dem Reischberg gegen Wohlau 

zeigt sich eine Westsidwest gekehrte Stellung, die sich nun auch anderwárts, wie 

in dem Pressnitzer Bahnhof, sodann am Reischbergpass an der Kaadner Strasse, 

an der Bahn bei Kóstelwald zu erkennen giebt. Wáhrend sodann im Inneren auť 

der Abdachung von Kupferberg gegen Pressnitz die Schichten eine schwebende 

Lagerung annehmen, gehen sie von Sůdosten her auch in eine Nordwest gerichtete 

flache Neigung ber, wobei sie ein wellenfórmiges Aufwólben der Schiefer unter 

der Reischbergkuppe erkennen lassen, wie man in dem tiefen Bahneinschnitt vor 

dem Pressnitzer Bahnhof, nicht minder sehr deutlich auf dem Wege von Reischdorf 

úber den Růcken gegen Dórnsdorf sehen kann. Es macht den Eindruck, als habe 

die Glimmerschiefergneissdecke einem in der Richtung des Verflichens nach Nord- 

westen gelegenen Zuge nachgegeben, und habe sich in der Richtung ihrer gróssten 

Erstreckung in die Lánge in senkrechter Stellune auf die Zugrichtung gestaut. 

Es měchte nun noch darauf aufmerksam gemacht werden, wie die Ober- 
flichenverháltnisse diesen Lagerungsverháltnissen sehr entsprechend gestaltet sind. 

Die von allen Seiten gegen Pressnitz einfallenden Gneisselimmerschiefer bedingen 

so den schónen, freundlichen, schůsselfórmigen Kessel, in welchem die Stadt Press- 
nitz liegt, wáhrend die breite, sanft gegen den Kamm ansteigende Hochfláche dem 
flachen Falle der Schiefer von dieser Seite her entspricht. Die so auffállige Ver- 
schiedenheit der Landschaftsbilder zwischen dem Nordabfall des Keilberggebirges 

und dem des Reischberggebirges, welche in der vorangeschickten orographischen 
Skizze hervorgehoben wurde, ist also eine Folge des so sehr verschiedenen Schichten- 

baues, welcher hier und dort existirt. 

Die verháltnissmássig ausgedehnte Verbreitung, welche der Glimmerschiefer- 
oneiss und der dichte Gneiss in diesem Gebiete haben, ist durchaus kein Beweis 

iůr eine etwaige Máchtigkeit derselben. Nur die flache, wie mehrfach erwáhnt 
wurde, selbst schwebende Lagerung, ist die Ursache dieser weiten Ausdehnung, es 
treten im Liegenden, abgesehen von den mehrfach erwáhnten Muscowitgneissen, 
bald Gesteine hindurch, welche schon den Charakter des Hauptgneisses haben, so 
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auf der Sůdseite des Reischberges gegen Kretscham, wo der Glimmerschiefergneiss 

in zweiglimmerigen Hauptegneiss úbergeht. Der dichte Gneiss verhált sich zu diesem 

wie ein Hangendes, wie man aus der Vertheilung beider Gneissvarietáten in dleser 

Gegend sieht. Das vorherrschende Gestein, der Glimmerschiefergneiss, ist am wei- 

testen verbreitet, er bildet im Westen wie im Norden und Nordosten einen breiten 

Streifen, dem nur einzelne gróssere und kleinere Inseln von dichtem Gneiss auf- 

gelagert sind. Die Mitte des Gebietes aber nimmt der dichte Gneiss ein. Zwischen 

Dórnsdorf, Pressnitz und Sonnenbere bildet derselbe eine dreiseitige, zusammen- 

hángende, in der gedachten Weise vom anderen Gneisse umrahmte Fláche, welche 

ihre bedeutendste Entwicklung in der Reischberekuppe selbst gewinnt, daher der 

© Lokalname „Reischbereoneisse“ zur Bezeichnung dieser Gesteine gerechtfertiet ist. 

Die in diesen Gneissen vorkommenden Zoisitamphibolit- und Eklogit- 
linsen fehlen auch hier nicht und zwar trifft man die gróssten derartigen hier an. 
Man begegnet solche gleich am Gebireskamme zwischen Oberhals und Kupferberg, wo 

ein ganzer Zug derselben in westsidwest-ostnordostlicher Richtung der Bruchlinie 

des Gebirges folet, ostlich von Kupferbere auf den Kamm heraufsteigt, und so durch 

einzelne hervortretende Blócke markirt bis auf den Sonnenberger Galgenberg ver- 

folet werden kann. Die grósste dieser Einlagerungen rast als kahle, von máchtigen 

Blócken umgebene Felsenkuppe westlich vom Kupferberger Friedhof aus dem Glimmer- 

schiefergneiss hervor, und ist vom Lande aus weithin sichtbar. Die Masse derselben 

ist in grobe Pfeiler abgesondert. Das Gestein ist grobkórnie flaserig. Die auf der 

Hohe unmittelbar čstlich von dem Stádtchen Kupferberg vom Kamme heraufstei- 

gende gróssere Linse hat ein feinkórniges; besonders eklocitartiges Gestemn. Die 

úbrigen hier zu erwáhnenden derartigen Einlagerungen sind weit kleiner. Man kann 

einen zweiten Zu« derselben in fast něrdlicher Richtune, den óstlich von Orpus, 
lines des Hammerl-Baches eine Strecke das Thal weiter herab verfolgen, an welchen 

sich dann noch einige vereinzelte Vorkommen weiter nordwárts anreihen. 

Ouarzbrockenfelsgánge sind ebenfalls nicht reichlich vorhanden, nur 

auf dem Wege von Pressnitz nach Kupferbere begegnet man oberhalb Kóstelwald 

nahe der Weiperter Bahn einer Ansammlung von Auarzfelsblócken, deren Lagerung 

jedoch nicht sicher zu bestimmen ist. 

2. Der Hassbergricken mit dem Neudorfer Berge. 

Die nordliche und nordostliche Grenze des geschilderten Glimmerschiefer- 

gneissterraines bildet der Hassberg mit dem Neudorfer Berge und dem durch den 

moorerfůllten Ausstrich des Assigthales davon getrennten Glasbero. Wie schon in 

der einleitenden orographischen Skizze bemerkt worden ist, ist dieser Hóhenzug 

als ein ostcerichteter Ausláufer des Keilberggebirges zu betrachten, welcher von 

dem Sorgenthaler oder Kremsiger Gebirge abzweigt. Auch hinsichtlich seines geo- 

logischen Baues gliedert sich dieser Bergzug an jenen Gebirestheil an; wenn man 

die sáchsísche Karte zur Hand nimmt, sieht man eine máchtige Ellipse von Mus- 

cowitgneissen, zugehorigen Flaser- und Augengneissen, sich nordwárts bez. nord- 

westwárts ausbreiten, von welchen die bereits geschilderten Hohenziůge, das Sorgen- 

thaler und Kremsiger Gebirge, und natůrlich dann der zu beschreibende Hassberg- 
růcken den sůdlich-óstlichen Rand darstellen. 
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Die Masse des Hassberges besteht, wie das Sorgenthaler Gebirge, aus 

Muscowitgneissen und Flaser- und Augengneissen. Die Verbindung der letzteren 

mit ersteren ist sehr hůbsch auf dem Wege úber den Karlshof gegen die Berglehne 

und im Můhlbůschel zu sehen, wo mehrere Šteinbrůche angelect sind. Hier sieht 

man, wie der Augen- und Flasergneiss linsenfórmige Einlagerungen im Tafelgneiss 

macht und mit demselben wechsellagert, auch findet sich hier Granatglimmerfels 

wie auf der entgegengesetzten Seite des Thales durch zahlreiche Blócke vertreten. 

Weiter hin gegen die Lehne wechseln Flaser- und Tafelgneisse, das Streichen folet 

der Richtung des Hohenrůckens. Erstere scheinen sodann das Uibergewicht auf der 

Nordseite des Hassberges zu erhalten. Im Neudorfer Berg hingegen sieht man nach 

den spárlichen Aufschliůssen nur Tafelgneiss, aus welchem der ganze Růcken sowohl 
auf der Sůdseite, als auch auf der Nordseite bis nahe gegen Sebastiansberg besteht. 
Es gewinnt den Anschein, als ob eben der letztgenannte Gneiss den Flasergneiss 

flach úberwólben wůrde, was bei sehr flacher Lagerung des Gesteines geschieht. 

Es treten so in der Mitte die unteren, gegen die Ránder die oberen Gneisslagen 

heraus. 

Es ist bemerkenswerth, dass jene regellose Lagerung, welche oben (p. 111) 

von der Grenze des Muscowitgneisses des Kremsiger Gebirges angefůhrt wurde, 
auch im Norden von Pressnitz zwischen dem Karlshofe und Weissen Hofe noch 

bemerkbar ist. Das schon bemerkte saigere Absetzen des Glimmerschiefergneisses 

am Muscowitgneiss lásst erkennen, dass der an der bezůglichen Gesteinsgrenze im 

Kremsiger Gebirge sichtbare Bruch auch hier noch fortsetzt, und wohl erst an der 

Wendung des Muscowitgneisses aus Sůdosten gegen Westen in der Gegend des 

Můckenhůbler Fórsterhauses sein Ende erreicht. Die scheinbare Auflagerung des 

Glimmerschiefereneisses ist also als Fortsetzung der mit dem Bruche zusammen- 

hángenden Stórung anzusehen, welche die Faltung im Spitzbergrůcken veranlasste. 

Der Štreifen von eglimmerreichem Muscowiteneiss, welcher in der Mitte des 
flaserigen ber den Pressnitzer Stadtwald in der Gegend von Johstadt herůber- 

streicht, setzt auf der Sůdwestseite des Hassbergrůckens fort. Sein Ausgehendes 

auf der rechten Seite des Pressnitzthales nordlich von der Brettságe ist um seine 

ganze Breite nordwárts gegen den Ausstrich auf der linken Pressnitzseite ver- 

schoben, und damit die Natur des Thales als Verwerfungsspalte gekennzeichnet. 

Von Norden her, wo die Landesgrenze bei Ulmbach erreicht wird, treten 

dunkle zweiglimmrige flaserige Gneisse auf, úber deren Lagerungsverháltnisse zum 

Gneisse des Hassberges wir im Inlande keinen Aufschluss erhalten, die jedoch, wie 

sich aus dem Blatte der sáchsischen Karte „Annaberg“ ergiebt, die Muscowit- 

und Flasergneisse unterteufen, und bereits dem zweiglimmrigen Hauptgneiss zu 

zuzáhlen sind. 

Einlagerungen kommen im Muscovwitgneisse des Hassberges nicht vor. 

Jokély erwáhnt zwar in seiner Karte westlich von Christofhammer ein Lager von 

magneteisenfihrendem Granatactinolithgestein, doch existirt ein solches wohl kaum, 

da es auch von den sáchsischen Geologen nicht aufgefunden wurde. Erwáhnens- 

werth wáre allenfalls das Auftreten von dichtem Gneiss in einzelnen engbegrenzten 

Lagern, welche dem Streichen des Muscowitgneisses folgen. 
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3. Das Plateau zwischen Sonnenberg, Sebastiansberg-Ulmbach mit dem Assiggrunde. 

Das letzte Stůck dieses Theiles des Erzgebirges liegt zwischen zwei tief 

eingeschnittenen Thálern; im Westen begrenzt es die Fortsetzung des Hassenstein- 

grundes, der Zobietitzer Grund bis zu seinem Ausstriche, im Osten der Assigegrund. 

Nur der sůdliche Rand ist etwas aufeeworfen im Růcken des Schweiger und Tánnich- 

hůbels, der úbrige Theil ist eben, bildet in der Mitte die „Krimer Haide,“ eine 

weit gedehnte Hochfláche. Die Verhiáltnisse sind jedoch ziemlich wechselnd. 

Wenn man den Zobietitzer Grund einwárts geht, hat man zunáchst Tafel- 

oneisse zur Šeite, welche in den Zweiglimmergneiss eingelagert sind und wie dieser 

einen deutlichen Nord gerichteten Einfall besitzen. Sie bleiben bis etwa in die 

Mitte der Lehne, dann ndert sich das Gestein, es folgen dunkle zweiglimmrige 

Gneisse aus der Reihe des Haupteneisses vielfach die Lage wechselnd. Im Verfole 

derselben macht sich ein Uibergang in Reischberogesteine immer mehr bemerkbar. 

Bei der Holzmiůhle an der Sonnenberg-Komotauer Strasse haben sie schon den 

ausgesprochenen Charakter der letzteren, allein sie fallen durch ihre dunkle, grau- 

schwarze Farbe auf, wodurch sie sich im Aussehen dem Hauptgneiss sehr náhern. 
Zugleich zeigen hier die Aufschlůsse in den Steinbrichen, dass die Lagerung 

keineswegs ebenmássig einseitie ist, sondern dass auch hier eine Ostwest streichende 

Falte hindurchgeht, áhnlich wie die am Nordabhange des Reischberges beschrie- 

bene. Im Allgemeinen ist das Einfallen im Nord verherrschend. Weiter hinauf gegen 

das Plateau hat man wieder normale Glimmerschiefergneisse und dichten Gneiss 

vor sich. 

Diesen ein Profil darbietenden Verháltnissen entsprechen auch die Auf- 

schlůsse auf dem Plateau zwischen dem Kamm und Krima. Im Sůdrande liegt 

wieder Muscowitgneiss im Glimmerschiefergneisse. Man hat ihn im Zingerich unter 

dem Schweiger, auf der rechten Seite des Gaischowitzer Grundes in den Drexler- 

| Felsen, welche ein westliches Ausgehende des Zingerich darstellen, und so hinůber 

nach Osten úber Wisset und Glieden. Im Gliedener Felsen — dem Hollenstein — 

- geht er ostlich aus und steht bei einem westnordwest-ostsůdostlichen Streichen bei- 

- nahe senkrecht. 

Einen Contrast zu diesen meist steil stehenden Gneissen bilden die zwei- 

| glimmrigen Gneisse, welche auf ihnen ruhen. Die Felsenmassen des Schweiger 

mit fast nordnordwestlichem Einfall (St. 22—23) und die áhnlich gelagerten nord- 
westlich von Glieden, an der Nordseite des Hóllensteines. Sie lassen den Bestand der 

- ausfůhrlich beschriebenen Antiklinale deutlich erkennen, welche allerdings durch 
| Stauchune und Seitenschub in ihrer ursprůnolichen Anlage wesentlich verándert wurde. 

| Glimmerschiefergneiss und dichter Gneiss bilden sodann die Decke der 

» Krimer Haide, auch die Hohe zwischen Glieden, Nokowitz und Troschig, und 

- ebenso sind namentlich die letzteren Gneisse beim Neudorfer Bahnhof durch einen 
, grossen Durchstich aufgeschlossen. Er breitet sich gleichmássig ber die Fláche 
bis nach Sebastiansbere hin aus, und steigt dann čstlich ber die steile Lehne 
| des Assigthales hinab bis auf den Thalgrund. Nun bleibt der dichte Gneiss das 

| herrschende Gestein am ganzen rechten Gehánge hinab und hinauf bis auf den 

© Kamm. Uiberall tritt er bald als weiches glimmerreiches, bald als hartes guarziges, 
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kieselschieferartiges Gestein, dann wieder mit den eigenthůmlichen lichten, feisch- 
půrsichblůhtrothen oder weisslichen, felsitischen Zwischenlagen gebándert hervor. 

Diese ausserordentlich weite Ausbreitune giebt dem dichten Gneiss wiederum den 

Anstrich ganz bedeutender Máchtigkeit, die er jedoch nicht hat, wie schon ander- 

wárts nachgewiesen wurde. Šeine grosse Ausbreitung hier ist ebenso wie auf der 

Nordseite des Reischberges nichts anderes als eine Entwicklung nach der Fláche. 
Der dichte Gneiss erscheint hier als der Abschluss einer Gneisskuppel, von welcher 

die Sůdhálíte, wie eingehend geschildert worden ist, eingebrochen und zusammen- 

gestaucht und gefaltet worden ist, wáihrend die nordliche, weniger gestort, erhalten 

blieb. Dieser Vorstellung entsprechend sehen wir den dichten Gneiss aus einer 

flachen Lagerung auf den Hóhen durch steilere Stellune an den Flanken ins Thal 

herabgehen, wo derselbe eine vorwiegend nordliche Neigung zeist. Gleichwohl sind 

vielfach bemerkbare Abweichungen einer einheitlichen Schichtenstellung, dieses 
stetige Schwanken in bald Sůd, bald West, bald Nord, hier steil, da wieder flach 

und selbst fast schwebend deutliche Belege dafůr, dass das Assigthal mit seinen 

steilen Nebenschluchten unter Tschoschel und Márzdorf nicht allein durch die 

Erosion, sondern durch einen tiefoehenden Bruch hervorgerufen worden ist. 
Im Ganzen ist es schwierig, sich ein richtiges Bild ber die tektonischen 

Verháltnisse des Assiggrundes zu machen. Auf der rechten Thalseite fehlen fast 

alle Aufschliisse oder sind von dichtem Wald verdeckt, bis hinauf zu den Grund- 

můhlen. Nur am Eingang sieht man náchst der Hammermůhle den dichten Gneiss 

im Hangenden des Hauptgneisses Nord fallen. Da sich aber der dichte Gneiss 

auch auf dem linken Thalgehinge ausbreitet und sich hier eine Reihe von Aut- 

schlůssen zeigt, so ist man lediglich auf diese angewiesen. Gleich am Eingang ist 

noch der schuppigschiefrige Flasereneiss vorhanden, welchem mit flachem nordlichen 

Falle (Std. 23, 34%) wellie auf und abgebogener Glimmerschiefergneiss folgt. Nicht 

weit oberhalb der Drahtstiftenfabrik beginnt anfangs ebenso flach Nord fallend, 
schon der dichte Gneiss, dann aber macht er unmittelbar an der Assig sichtbar eine 

Mulde, deren Nordflůgel in Stunde 7 streichend mit 349 in Stunde 13—14 einfállt. 

Dieses Verháltniss hált eine Strecke an, bis man hoch oben im Walde einen Felsen 

mit einer flachen Sattelwólbung bemerkt.  Dahinter am Wege haben die Schichten 

einen in Ost (Stunde 6) gerichteten flachen Einfall und ein nordsůdliches Streichen. 
Auch auf dem rechten Assigufer unter der Reichelmůhle erkennt man diese Schichten- 

stellung. Oberhalb der Můhle fallen die Gneissschichten 559 Nord bei ostwestlichem 

Streichen, um sgleich darůber wieder am Wege ein Fallen in Stunde 4—5, also 

wieder ostwárts, zu nehmen. (Geht man bei der genannten Můhle ber den Steg, 

und dann einige Schritte den Weg aufwárts, so sieht man einen unbedeutenden 

aber hóchst merkwůrdigen Faltenkern blosgelest. Der Gneiss steht fast sen- 

krecht, die Falte streicht in Stunde 3—4 Nordwest-Sůdost, ihr Kern ist gegen 

Sůdwesten, ihr Scheitel gegen Nordost gewendet. Sie biegt abwárts wieder nach 

Nordosten, so dass sie eine Sfórmige Gestalt hat. Im Hangenden verflácht sich der 

Aussensattel und die hangenden Schichten bláttern vom oberen Bogen nach unten 
fácherfórmig auf, Man sieht jedoch, dass von dieser Faltung eine weite Strecke 
beeinflusst wird. Dieselbe ist wohl wieder nichts anderes als eine locale Er- 

scheinung ganz úbereinstimmend mit jener, welche weiter vorn von der Nordseite 
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© des Reischberges und von der Holzmiihle bei Sonnenbere beschrieben wurde. Auch 
. hier macht sie den Eindruck, es habe die Masse des dichten Gneisses einem Zuge 

i seiner Last nachgegeben, in Folge dessen seine Schichten sich auffalteten. Die 

č 

- Stellung jedoch, welche die Falte einnimmt, deutet mir auf das Růckstauchen hin, 

© welches das Gestein an seinem Widerlager erfahren hat, an welchem es sich auf- 

© biegt, indem nun auf der entgegengesetzten Seite des Grundes ein Einfallen in 

© umgekehrter Richtung bemerklich wird. Am Rothenháuser Flóssgraben, welcher 

-sich oberhalb der Grundmihlen mit dem Assiggrund vereiniget, fállt der dichte 

- Gneiss unterhalb der Gbellmihle sůdlich ein. Diese ŠStellung behált er auch beim 

- „Bósen Loch“ unterhalb Márzdorf und noch weiter hinauf, wo leider die Aufschlůsse 

- ein Ende erreichen. Die gestorte Stellung, welche der dichte Gneiss auf der rechten 

- Seite des Assig hinauf gegen Tschoschl und Márzdorf zeigt, kann nur eine Folge 

-von Briůchen sein. 

Man sieht, dass dergestalt die Lagerung des dichten Gneisses eine ziemlich 

verwickelte ist, die durch die anderweitigen Štorungen noch schwerer zu entráthseln 

ist. Es můsste sich nach allem nicht nur eine Einfaltung, sondern auch ein Umbug 

-des Streichens vollziehen. 

Wenn wir aber noch einmal auf das Gebirge steigen und die- Verháltnisse 

-am Sebastiansberse ůúbersehen, so důrften wir einen Fingerzeig zur Aufklárung 

- erhalten. Die dichten Gneisse sůdlich und westlich von Sebastiansberg, wo sie 

noch einen schmalen Streifen am Fusse des. Neudorfer und Glasberges machen, 

| sammt den sie begleitenden Glimmerschiefergneissen, nehmen zwischen Neudorf, 

Márzdorf und Sebastiansbere eine sůdliche Einfallsrichtune an. Von Sebastiansberg 

„nord- und nordwestwárts betritt man ein anderes Gneissgebiet. 

Von der Landesgrenze bei Ulmbach in sůdostlicher Richtung gegen das 

- Assigthal unter Sebastiansbere zieht der Haupteneiss herůber. Typische grobflaserige 

Gesteine, Augengneisse mit úberwiegendem dunklen Glimmer treten auf. Bei Ulm- 

bach liegen an der Strasse grossplattige Augengneisse mit nur schwarzem Glimmer. 

- Steigt man von Sebastiansbero ins Assigthal hinab, so hat man auf dem Wege den 

Hauptgneiss mit mehr weniger steiler sůdlicher Neigung zur Seite. Auch hier ist 

er náher oben dem Plateau dunkel gefárbt, weiter hinab wird er lichter und es 

treten beide Glimmer mehr neben einander hervor. Es hált dieser Gneiss an bis 

in die Gegend nordlich vom Bósen Loch. Hier beginnen auf der rechten Seite nůrd- 

licher, auf der linken sůdlicher die dichten Gneisse. Der Hauptgneiss unterteuft 
sle kotě in seinem nordwest-sůdóstlichen Štreichen, und wenn man jetzt von den 

„vielen Storungen absieht, so wird die scheinbare bedeutende Máchtigkeit des dichten 
(Gneisses im Assigorund auf nichts anderes zurůckgefiihrt, als auf eine Einfaltung 

„desselben an der Grenze gegen den Hauptgneiss, in deren Verlaufe zum grossen 

Theil der Assigbach flieszt. 
Von den Verháltnissen des Gebirges zwischen dem Hóllen- und Assiggrund 

wurde vorn mitgetheilt, dass daselbst ein ganz anderer Bau zu Tage tritt als bis 
"dahin auf dem sůdlichen Abfall des Erzgebirges sichtbar war. Es fállt auf, dass 
hier im Liegenden bereits zweiglimmriger Haupteneiss, wie bemerkt mit ziemlich 
Hlacher Neigung gegen Norden, hervorkommt. Mit der Lagerung des dichten Gneisses 

(dm Assiggrunde zusammen gehalten gelangt man zu der Ansicht, dass der ganze 
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Gebirestheil durch einen Šchub nordwárts gedránet worden sei, wodurch er aus 
seiner Verbindung mit dem westlich vorliegenden Gebirge gerůckt worden ist, in 

Folge dessen auf der Sůdseite die tieferen Gneisse, auf der Nordseite die Aufrich- 

tung und Faltung wie auch die Zertrimmerung der Decke aus dichtem Gneiss 

eingetreten ist. 

Es wird spáler noch deutlicher ersichtlich werden, dass die. geologischen 

Verháltnisse des Gebirges von Komotau in innigem Zusammenhange mit dem Ge- 

biresbau stehen, welcher in dem sich nordostwárts anschliessenden Gebiete des 

Haupteneisses, dessen Auftreten in dem behandelten Gebirgstheile nur von ganz 

geringer Ausdehnung war, zum herrschenden wird, und es wird sich zeigen, dass 

der dichte Gneiss nicht mit dem Assigerund sein Ende erreicht, sondern als Han- 

gendes des Haupteneisses in sůdostlicher Richtung jenseits desselben noch fortstreicht. 

Eine Einfaltung folet auch, wie aus den angefiůihrten Lagerungsverháltnissen ersicht- 
lich, dieser Richtung, daher wird die Mulde an der linken Seite der Assig sichtbar, 

und diese folest dann bis zum Austritte aus dem Gebirge einem Bruche, wáhrend 

auf der rechten Seite der nordwárts einfallende dichte Gneiss im Hangenden des 

Hauptgneisses ebenfalls sichtbar ist. 

Ich bin der Ansicht, dass hier der dichte Gneiss zum Hauptgneiss eine 

ahnliche Stellung annimmt, wie am Uibergange aus dem Keilberg- ins Reischberg- 
gebirge die Glimmerschiefer zum Muscowitgneisse. Wie dort der Glimmerschiefer 

sich in den Muscowitgneiss einfaltete und in diesem schliesslich auskeilte, so faltet 

sich hier der dichte Gneiss in den Hauptgneiss ein. Im Ganzen sind jedoch die 

letzteren Verháltnisse in weit grósserem Massstabe angelegt, als dies an der Grenze 

des Keilberg- und Reischberegebirges der Fall ist. 

Untergeořdnete Einlagerungen 

haben wir in diesem Theile des Reischberegebirges nur wenige zu erwáhnen. 

Zoisitamphibolit und Eklogit sind nur sparsam in einzelnen Blócken im 

Sůden von Sebastiansbere bekannt. Diese vordem so háufig auftretenden Gesteine 

haben bereits die Grenze ihrer hauptsáchlichen Verbreitung mit dem nun erfolgten 
Zurůcktreten des Glimmerschiefereneisses erreicht. Ebenso fehlen Kalkstein 

und Dolomit, welche bereits bei Platz ihr Ende erreichen. 

Fahlbandartige, mit Kiesen reichlich durchsetzte Lagen im Gneiss, 

welche durch ihr rostfarbiges Aussehen auffallen, treten im Hauptgneiss am Fuchs- 

berg im Norden von Sebastiansbere auf, wo sie an der Bahnlinie besonders auffallen. 

Gangguarz und Auarzbrockenfels ist ebenfalls nicht háufig anzu- 

treffen. Zwischen Glieden und dem Zingerich streicht in der Richtung des Gebirgs- 

kammes ein rotheisensteinfihrender Auarzgang. Sůdlich von Sonnenberg verláuft 
oleichfalls mit westostlichem Streichen ein ebensolcher Gang und es sind deren 

auch bei Zobietitz, Hohentann und Platz bekannt. Zahlreicher sind Auarzbrocken- 

felsblócke in der Gegend von Sebastiansbere zu finden. 

Eruplivgesteine. 

Aeltere Eruptivgesteine finden sich auf der Nordseite des Reischberg- 

gebirges sehr spárlich. Der schon oben (p. 148) erwihnte Porphyrgang streicht 

n 



J 

157 

von Kupferberg, wo er sůdlich davon den Kamm erreicht, diesem entlane bis in 

die Gegend von Sonnenbero. 

Diorit kommt im Hauptgneiss vor.  Wiewohl nicht anstehend gefunden, 

stammt doch aus diesem das schóne grosskornige Gestein (p. 18), welches am 

Brandbach bei der Holzmůhle unter Sonnenbere in Blócken angetroffen wird. Da 

weiter oben die geologischen Verháltnisse des Assigegrundes weitláufiger erórtert 

wurden, so darf hier auch der Diorit (p. 18) erwáhnt werden, welcher etwas nordlich 

von der Drahtstiftenfabrik im DBett der Assie selbst ansteht, aber weiter in der 

Nachbarschaft nicht aufgefunden wurde. Dieser wůrde an der Grenze des Haupt- 

oneisses zum Glimmerschiefergneisse liegen. Dichten Syenit (Vogesit p. 17) 

fand Herr Dr. Sauer in vereinzelten Bruchstůcken am Sůdabhansce des Hassberges. 
Diabas (p. 19) kommt im bohmischen Erzgebirge u. z. im dichten Gneiss 

vor. Etwa 700 Meter westsůdwestlich vom Reischdorfer Bahnhof setzt davon 

ein 15 M. máchtiger Gang mit nordostlichem Streichen und steilem nordwestlichen 

Einfallen auf*). Auf dem Bahnkórper bei Márzdorf fanden sich ebenfalls 

Brocken eines Diabasgesteines (p. 20), das jedoch anstehend nicht aufgefunden 

werden konnte. 

Von jůngeren Eruptivgesteinen sind Feldspath-, Nephelin- und Leucit- 

basalte vertreten. 
Der Feldspathbasalt (p. 30) bildet westlich von Troschig im Glimmer- 

schiefereneiss die kleine, nun mehr fast ganz abgebaute Gangkuppe des Klinger 

mit nordsůdlichem Streichen.**) Nephelinbasalt bildet ein Kůppchen zwischen 

Orpus und Dórnsdorf. Beim Wáchterhause Nro. 28 nahe dem Sonnenberger 
Bahnhof setzt ein ziemlich máchtiger, in Sáulen abgesonderter Nephelinbasalt- 

gang (p. 31) im Glimmerschiefereneisse mit nordsůdlichem Štreichen auf. Endlich 

erwáhne ich noch das Vorkommen von einzelnen Basaltblócken an der Landes- 

grenze bei Ulmbach. 

Leucitbasalt bildet eine kleine Kuppe mitten im Zoisitamphibolit sůdlich 

„von der Strasse von Kupferberg nach dem Bahnhofe. 
Der Grosse Hassberg něrdlich von Pressnitz bildet auf einem 950 M. 

hohen Muscowitgneissrůcken eine 42 M. hohe, weithin sichtbare Kuppe von Leucit- 

basalt von eigenthůmlichem Aussehen. Die Gestalt der Kuppe ist keilfórmig, sie 

kehrt einen áusserst steilen Absturz gegen Westen und Nordwesten und verflácht in 
entgegengesetzter Richtung. Eine ungeheure Blockwerkanháufung, deren Ausláufer 

stromartig bis herab nach Christofhammer reichen, umgibt die Steilseiten, welche 
daraus in máchtigen senkrechten Pfeilerreihen aufragen. Auch diese Kuppe wirkt 

stark ablenkend auf die Magnetnadel. Die Stellung der Pfeiler und die Art der 
Auflagerung lásst annehmen, dass das Leucitbasaltgestein ursprůnglich eine decken- 

artige Ausbreitung gehabt haben můsse. Man wird unwillkůhrlich an die iúbrigen 

benachbarten Basaltberge gemahnt, den Grossen Spitzberg, den Bárenstein jenseits 
der Grenze bei Weipert, Pohlbere bei Annabere, Scheibenberg bei Schlettau, welche 

bei úbereinstimmender Gesteinsbeschaffenheit sich alle durch eine senkrechte Pfeiler- 
stellune auszeichnen, daher den Charakter von wirklichen Kuppen nicht besitzen, 

*) Sauer a. a. O. p. 62. 

**) Wegen des von hier beschriebenen Nephelinbasaltes siehe p. 33. 



158 

und sich úberdies z. Thl. auf einer tertiáren Schotterunterlage ausbreiten, so dass 

man zum mindesten die nahe an einander gelegenen Bůrenstein, Póhlberg und 
Scheibenbere als Reste einer ehemaligen grossen Basaltdecke ansehen kann. Die 

bohmischen Berge liegen jedoch um ein betráchtliches hoher, der Scheitel des 

Bárensteines (897, 8) liegt beinahe 100 Meter unter dem des Hassberges, und 

fast ebenso tief unter dem des Grossen Spitzberges, es můssten daher sehr bedeu- 

tende Niveauverschiebungen statteefunden haben, oder man muss zwei verschiedene 

Deckenausbreitungen annehmen, da die bohmischen Berge doch einen ehemaligen 
Zusammenhane unter einander besassen. 

Das Vorhandensein einer Unterlage von tertiárem Sand und Schotter ist 
beim Hassbere ebenso wenig wie beim Grossen Spitzberg bekannt geworden. 

Nórdlich vom Grossen Hassberg liegt der Kleine Hassbere, eine wohl 
ehedem im Zusammenhange mit der grossen gestandene Kuppe. 

Auch auf der Sůdseite des ersteren liegt ein kleines isolirtes Kůppchen, 

das aber nach seiner Sáulenstellung eine wirkliche Primárkuppe ist. In ůúberein- 

stimmender Weise liegt sůdlich vom Bárenstein náchst dem Josefszechenháusel eine 

kleine, sehr regelmássig aus convergirenden Sáulen aufgebaute Kuppe. Diese Vor- 

kommen deuten wohl unzweideutig darauf hin, dass zu den ehemaligen Gesteins- 

decken verschiedene Ausbruchstellen hinzugehóren. Eine kleine, am óstlichen Abhang 

des Neudorfer Berges gelegene Stelle, offenbar ehemals eine áhnliche Kuppe, wie 

die vorstehend beschriebene, darf wohl nebst dem schon oben erwáhnten Basaltgang 

beim Sonnenberger Bahnhof als mit jener zusammengehorig betrachtet werden. 

Eralagerstětten. 

Wie das Keilberggebirce, so war auch der Reischbere mit seinen Theilen 

dereinst die Státte eines regen Bergbaues. Hierauf weisen nicht nur die Bergstádte 

Platz, Sonnenbere, Pressnitz und Šebastiansbere hin — Kupferberg záhlten wir 

schon an anderer Štelle auf — welche durchwegs dem DBerebau ihr Dasein ver- 

danken, es betheiligten sich auch lebhaft zahlreiche Dorfschaften hieran. Heute 
ist jedoch die letzte Lebensregune dieser einstigen Thátigkeit u. z. seit langer 

Zeit schon erloschen; denn unter der lebenden Bevolkerung erinnern sich kaum 

mehr die áltesten Mitelieder hie und da gewagter, schwacher Versuche, die alten 

Grubenbaue wieder aufzunehmen, die zumeist schon wegen Mangel an Fonds sehr 

bald wieder eingestellt wurden. So gemahnen nur noch weite Haldenzůge in der 

Nachbarschaft der Bergorte an die einstige Bescháftigung der Einwohner. In sehr 

vielen Fállen gelingt es selbst nicht mehr die Natur der Gánge zu eruiren, da 

viele Archive zerstort, wohl auch verbrannt, zumeist aber zerstreut wurden und so 

verloren gegangen sind. 

Als Jokély vor nunmehr 30 Jahren die geologische Aufnahme des Erz- 
gebirges durchfůhrte, hatte er noch Gelegenheit vielerlei Angaben úber die Erz- 

gangverháltnisse auch dieses Theiles des Erzgebirges von damals noch lebenden 

Bergbeamten zu sammeln, sie machen unter den nunmehr eingetretenen Verhált- 

nissen eine sehr werthvolle Beigabe zu seinen Aufnahmsberichten aus. Ich darf 
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wohl an dieser Stelle, da ich nur jene Mittheilungen wieder geben kónnte, dorthin 

verweisen und mich mit einigen wenigen Bemerkungen begnůgen. 

Wie im Keilberggebirgce so waren auch hier Silbererz- und Eisensteinlager 

im Abbau. Die Silbererzginge werden zum Theile wie die Weiperter und 

obererzgebireschen úberhaupt beschaffen gewesen sein, also Kiese, Glaserz, Wis- 
muth u. s. w. gefiihrt haben, hiefůr spricht der Umstand, dass zumeist der Glimmer- 

schiefer- und dichte Gneiss, bei Sebastiansberg allerdings auch der Haupteneiss 
angefahren wurden. Die Eisenerzlager waren Rotheisenstein fůhrende Auarz- 

gánge oder Magneteisen-Steinlager. Auf erstere wurde sidlich von Sonnenbere bei 

Zieberle, Platz, Hohentann u. s. w. gebaut. Auf Magneteisen nur auf der Peter- 
Paulzeche Sůd-West von Wohlau, wo, wie oben (p. 46) erwáhnt wurde, die letzte 

Einlagerung des magneteisenfihrenden Granatactinolith-Gesteines angetroffen wird. 

Ob wirklich, wie vom Palmbaum-Štollen unter Márzdorf angegeben wird, 

auch Zinnerze auf den daselbst angefahrenen Silbererzgángen vorgekommen sind, 
muss fraglich bleiben, wie wohl es immer měglich ist, da diese Baue im Haupt- 

„gneiss, der auch anderwárts Zinnstein fiihrt, angeschlagen waren. 

Am lánesten haben sich noch die Baue auf Eisenerze erhalten, die auf 

Silber hingegen sind bereits im vorigen und noch frůher, die letzten mit Ausnahme 

- weniger spáteren Versuche zu Anfang dieses Jahrhunderts eingegangen, nachdem 

lánest schon die Blůthe derselben, welche úberhaupt nur von sehr kurzer Dauer 
- gewesen ist, vorůber war. Fiir den frůhzeitigen Verfall des hiesigen Bergbaues 
hat man mancherlei Ursachen celtend gemacht, eine wesentliche wollte man in der 

- Gegenreformation, nicht minder in den Štiůrmen des dreissigjáhrigen Krieges und 

spáterer schwerer Zeitláufe gefunden haben. Wenn auch zugegeben werden muss, 
dass diese Ereignisse nicht ohne schwere Folgen fir den Berebau waren, so ist 

wohl als Hauptursache ihres Verfalls der geolocgische Bau des Ge- 

birges anzusehen. Da die Silbererzeánge nur im Glimmerschiefergneiss auf- 

setzten, und dieser, wie wir sahen, wohl von grosser Fláchenausdehnung, aber nur 

geringer Máchtigkeit ist, so konnten die Gánge folgerichtig keine besondere Teufe 
haben, daher sie nur im seichten Gebirge abgebaut wurden. Damit důrfte wohl 
auch in Verbindung gestanden haben, dass die Máchtigkeit und der Adel dieser 

Gánge nicht betráchtlich und auch sehr absátzig gewesen ist. 

So wurden wohl zahlreiche derlei Gánge angefahren und zu einer Zeit 
k aufgedeckt, wo man (am Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts) auf die 

- Gewinnung von Geldmittel aus den Bergwerken des Erzgebirges grosse Hoffnungen 

und Erwartungen setzte, und nachdem die álteren Bergstádte — Joachimsthal u. 

s. w. — bereits verblůht waren, andere Orte des Gebirges beutegierig in Angriff 

-nahm, die dann auch sofort besiedelt und mit Privilegien ausgestattet wurden. 

Letztere zu erlangen hatten die Ansiedler umso mehr Ursache, als sie hiedurch 

zunáchst Schutz vor der Heeresfolge in jenen unruhigen Zeiten erlangten. Allein 
die grossen Hoffnungen erwiesen sich schon zumeist frůhzeitig als trůgerisch, und 

nur ein durch billige Arbeitskraft ermoglichter, mit geringem Kapital gefihrter 

Bau blieb nachtráglich lingere Zeit im Schwunge. Oefter scheint — so wie die 
kleine Bergstadt Platz lehrt, — der Erzreichthum der angefahrenen Gánge nicht 

einmal die ersten Stadien der Stadtanlagen úberdauert zu haben. 

, 
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Jůmgere Bildungem. 

Braunkohlenformation. 

Jingere Ablagerungen finden wir im Gebiete des Reischberggebirgses mit 

Ausnahme solcher von ganz jungem Alter nur am Fusse desselben, wo sie sich 

unmittelbar an die krystallinischen Schiefer anlehnen. Sie gehóren vorwiegend 

der Braunkohlenformation an. : 

Hieher gehóren die schon weiter oben (p. 148) erwáhnten Tuffausbrei- 

tungen zwischen Klósterle bez. Půrstein und Kaaden-Brunnersdorf. Dann liegt 
zwischen Ziebisch und Wernsdorf dem Tuff aufgelagert ein lichter Thon un- 

mittelbar am Fusse des Gebirges offenbar der oberen Braunkohle zugehórig. Ein 

ahnliches kleines Thonlager liegt im Osten von Sosau, sůdlich von Malkau, wohl 

schon auf Braunkohlensandstein. Dieser beginnt unmittelbar bei Malkau 

und bildet einen dem Fusse des Gebirges im Streichen folgenden Zug, welcher sich 

bis Oberdorf nordlich von Kommotau, und sodann noch weiter ostlich gegen Górkau 
verfoleen lásst. Ihm gehórt auch die isolirte Partie auf dem Kleinen Purberg. 

nordlich von Tschernowitz an. 

Die Braunkohlensandsteine, welche um Tschernowitz durch mehrere grosse 

Briche zur Gewinnung von Šteinmetzmaterial, und zur Erzeugung von Můhlsteinen 

aufgeschlossen sind, haben in diesen Brůchen ein sehr bezeichnendes Aussehen. 

Man sieht die Bankung des Gesteines kaum vor den zahlreichen, die Masse in senk- 

rechter Richtung durchsetzenden Klůften, und es ist daher die Gewinnung von 

grossen Werksteinblócken nur stellenweise moglich. Die Zertrůmmerung ist na- 

mentlich gegen Norden stark, sie verráth ganz unzweideutig das hier erfolete A b- 

sinken der Sandsteine an einer Bruchlinie, welche offenbar der am 

Fusse des Erzgebirges von Hohentann gegen den Kleinen Purberg verlaufenden 

entspricht. 

Der Braunkohlensandstein auf dem Kleinen Purberge liegt ganz eben, und 

bildet eine nordwárts auskeilende Schichtenlage von 5—10 M. Máchtigkeit. Nach 

Sůden und Sůd-Westen wie auch óstlich, namentlich aber gegen die beiden an- 

deren Seiten ist er sammt dem Muscowiteneiss, der ihn wie ein Sockel trást,. 

steil abgebrochen, und markirt so die ursprůngliche Hóhe, in welcher er vordem 

abgelagert war. 

Bekannt sind sowohl der Purberg als auch die Tschernowitzer-Steinbrůche 

wegen der gut erhaltenen Pflanzenreste, die sich darin befinden. Wáhrend sie 
in den Tschernowitzer-Brůchen sparsamer angetroffen werden, finden sich auf dem 

Kleinen Purberge da, wo der Sandstein vom Waldboden entblóst ist, namentlich 

gegen den sůdlichen und sůdwestlichen Rand Zapfen von Pinusarten und andere 

Pílanzenreste oft in unglaublicher Menge auf der Gesteinsoberfláche bei einander. 
Herr Herm. Engelhardt hat dieselben monographisch bearbeitet und folgende 

Arten bekannt gemacht.*):  Steřnhauera subglobosa Presl, Attalea Gópperti Engelh. 

*) Hermann Engelhardt, úber die fossilen Planzen des Sůsswassersandsteines von Tscher- 

nowitz. Dresden 1877. Nova Acta Kais. Leop.- Carol,- Deutschen Akademie d. N. Bd. 
XXXIX. Nro. 7. 
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Widdringtonia helvetica Heer, Půvus ovnata Sternbg, sp., Pinus oviformís Endl. 

sp., Pinus hordeacea Rossm. sp., Myrica salteina Ung., Myrica hakeaefolia Ung. sp., 
Myrica tschernowitzianu Engelh., Myrica acutiloba Sternbg. sp., Myrica Crednevi 

Engelh., Almus Kefersteinii Grópp. sp., Auercus chlorophylla Ung., Fagus Deucalionis 
Ung., Castanea atavia Ung., Salix angustata Heer sp., Populus mutabilis Heer sp., 
Ficus multinervis Heer, Laurus primigena Ung., Sapotacites  Daphnes Ung. sp., 

Andromeda protogaea Ung., Bucalyptus oceamica Ung., Acer trilobatum  Sternbg. 

sp., Juglans Ungeri Heer, Juglans acuminata Al. Braun, Carya costata Sternbg. 
sp., Rhamnus Rossměissleri Ung., Rhamnus Decheni Web., Rhamnus Eridant Ung., 
Rhamnus acuminatifoltus Web. | 

In der weiteren Erstreckung óstlich vom Kleinen Purbere bildet der Braun- 

kohlensandstein ein den Gebirgsfuss bedeckendes Haufwerk máchtiger, harter, guar- 

zitischer Blócke, denen eigenthůmlicher Weise Planzenreste ganz und gar zu fehlen 

scheinen. 

Auartěre und recente Bildungen. 

Ouartáre und recente Bildungen machen den Abschluss der jingeren Ab- 

lagerungen am Fusse des Gebirges. Erstere sind wieder die álteren Geschiebe- 
schotter, welche namentlich von Kaaden ab landeinwárts eine ausserordentliche 

Verbreitung im Hangenden der Braunkohlenformation erlangen. Am Fusse des Ge- 

birges selbst sind sie auf oft ziemlich weite Fláchen vom jingsten Gebirgs- 

schotter úberlagert.  Charakterisch sind wieder die zahlreichen in diese Abla- 

gerungen eingesenkten Teiche am Fusse des Gebirges zwischen Klósterle und Ko- 

motau, namentlich bei Deutsch-Kralup. Der jůneste Gebiresschotter breitet sich 

auch mehr am unmittelbaren Abhang des Gebirges aus, und bildet oft <anz be- 

tráchtliche flache Kegel wie namentlich vor der Můndune der beiden grossen Grůnde 

des Hassenstein- und Assigthales. Die Eisenbahnanlagen um Komotau, welche 

diesen Schotter vielfach einschnitten, haben ihn in dieser Gegend in sehr auffálliger 

Weise blosgelest. 

Die jůingeren Bildungen auf den Hóhen des Gebirges beschránken sich 

durchwess auf Moor und Torf und mit diesen Hand in Hand gehende Ab- 

lagerungen. 

Wiesenmoor ist nur gerinefigie vorhanden. Die Moorung, welche den 

Rothbach zwischen Pressnitz und dem Hassbere begleitet, gehórt hierher. Ausge- 

dehnter sind die Mooshaiden. Hierher gehóren die ausgedehnten Moorstrecken 

nordlich von Sonnenbere in der flachen Thalmulde zwischen dem Reischbere 

und dem Hassbergrůcken, die Brickenwiesen, welche man gut mit ihrem důsteren 

- Gepráge und den Bestánden von Sumpfkiefern von der Bahn zwischen Krima-Neu- 

dorf und Sonnenberg úbersieht. Der Torf hat hier eine lehmig-glimmerige Masse 

von gelblichweisser Farbe zum Untererund, die mehrfach úber den Rand des Moores 
© hervortritt — zwischen Stadt und Station Sonnenbere an der Strasse — sie lásst 
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sich auch zur Ziegelerzeugung verwenden, und wird hiezu in der Sonnenberger 

Gecend verarbeitet. 

Noch ausgedehnter ist das Hochmoor, welches das Ausgehende des Assie- 

thales westlich von Sebastiansbere ausfůllt. Dieses Moor reicht in der flachen 

11 
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Mulde zwischen der Nordseite des Hassberges und Neudorfer Berges und der Sůd- 
seite des Glasberges in einer Erstreckung von circa 10 Kilometer von der Wasser- 

scheide gegen die Pressnitz bis auf den Abhang des Assigorundes.  Anfangs 
schmal gewinnt es bald an Dreite, dehnt sich aber erst zwischen dem Ostabfall 

des Neudorfer- und Glasberges und der Ulmbach-Reitzenhainer Hóhe zu einer be- 

tráchtlichen Fláche, der Sebastiansberger Haide, aus, welche nordlich vor Sebastians- 

berg von der Reitzenhainer Strasse úberschritten wird. Wie bei dem Sonnenberger 
Moor ist auch hier der Untererund ein lichter, glimmerreicher, knetbarer Thon, 

offenbar eine Zersetzune der Glimmerschiefergneisse, der gleich wie die Sonnen- 

berger zum Ziegelschlag beniůtzt wird. Der Torf der Sebastiansberger Haide ist 

lockerer als anderwárts, in Folge dessen wird er nicht in Ziegeln gestochen, son- 

dern die weiche, knetbare Torfmasse wird áhnlich wie die erdige Braunkohle und 

die Streichtorfe Norddeutschlands und Hollands in Formen gestrichen. Das Vorkom- 

men von Birkenholz und Haselnůssen auf dem Grunde des Torfmoores ist auch 

hier bemerkt worden. 
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II. Abschnitt. 

Das Erzgebirge zwischen Komotau und dem Elbesandstein- 
gebirge. 

Das Erzgebirge zwischen Komotau und dem Elbesandsteingebirge, welches 

sich bei Kónigswald unmittelbar anschliesst, weicht in seinen orographischen Ver- 
háltnissen im allgemeinen von denen des bisher beschriebenen Theiles nicht ab. 

- Nach wie vor bleibt der Auerschnitt desselben ein ungleichseitie keilfórmiger, wobei 
die Kammlinie dem bohmischen Absturz náher gerůckt erscheint. Die Hohenpunkte 
treten auch nicht als besonders auffállige Bergformen hervor, die Kammlinie behált 

vielmehr ihre schóne, sanft wellig geschwungene Form bei; dennoch kann man auf 

einzelne sich herausstellende Verschiedenheiten aufmerksam machen, welche diesem 

- Theil des Gebirges ein etwas verándertes Gepráge aufdrůcken. 

Schon der in der Einleitung zum ersten Theile hervorgehobene Umstand, 

dass die Kammlinie vom Keilbere gegen Osten bis auf die Hóhen ůúber Komotau 

-nach und nach um rund 400 M. herabsinkt, wáhrend das Terrain am Fusse zwi- 

- schen Schlackenwerth (400 M.) und Komotau (330 M.) nicht den 4. Theil niedriger 

wird, lásst das Erzgebirge dem gemáss zu einer Hůgelkette in Bezug auf dessen 

relative Hóhe herabsinken. Die Fusslinie des Gebirges streicht in derselben Strecke, 
nur unter dem Reischberg eingebogen, bis an den Kleinen Purbere Sůdwest-Nordost. 

Die Hohenpunkte des Gebirges liegen im Westen vom Fusse weiter zurůck, und 

náhern sich erst am Ende der Strecke mehr dem Absturze. Keilbere, Wirbelstein 

und Kupferhiůbel lieegen etwa 75 Kilom., der Reischbere ber 6, der Schweiger 

- 5 Kilom. in gerader Linie von der Buschtiehrader Bahn entfernt. 

Wenn man die Erzgebireskette von einer Hóhe bei Komotau, etwa vom 
- Hutberg, und nicht minder, ja vielleicht noch besser, vom Teplitzer Schlossberg 

aus ibersieht, so kann man ein sehr deutliches coulissenartiges Vorschieben der 

Berge bei Eisenberg und Ossege nicht verkennen. Es ist diese Erscheinung darin 
begrůndet, dass die Fusslinie des Erzgebirges nun nicht mehr in gerader Linie 

verláuft, sondern dass sie mehrfach ausgebuchtet in einer bald nach Osten, bez. 

Sůdosten, bald in entgegengesetzter Richtung offenen Curve ausbiegt. Die ersten 
- Bogenstůcke gehóren dem Thale, die letzteren dem Gebirge an. 

Der erste flache Thalbogen reicht von Komotau bis nach Hochofen westlich 
von Eisenbere. Hier schiebt sich die entgegengesetzte Bergcurve des Bernsteines 

ps 
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ein, und trennt davon den folgenden, stárker gekrůmmten Bug, der bis Oberleutens- 

dorf reicht, hier wieder von dem Wieselsteinstocke begrenzt wird, worauf dann ein 

neuer Bogen sich am Fusse der Stromnitz von Ossege bis Klostererab ausspannt. 

Hier nimmt das bis dahin Nordost streichende Gebirge eine Richtungsánderune, 

indem es bis Graupen recht Ost, dann wieder Nordost streicht. Es entsteht so 

zwischen den beiden zuletzt genannten Bergstádten wieder eine nordwárts gekrůmmte 

Berecurve, die aber dann in einer ziemlich geraden Linie in die nun anschliessenden 

Bruchlinien des Auadergebirges ausláuft. 

Durch diese Verháltnisse nun verliert der Erzgebireswall viel von jener 

Monotonie, welche ihm auf der Strecke zwischen Klósterle und Komotau anhaftet. 

Ein zweiter Umstand, der dem landschaftlichen Charakter der Sůdseite we- 

sentlich zu gute kommt, liegt einmal darin, dass die Gipfelpunkte dem Absturze 

sehr nahe gerůckt sind. Der am weitesten zurůckliegende steht in gerader Linie 

vom Bahnkórper der Duxbodenbacher Bahn etwa 5 Kilom. ab, die anderen liegen 

nicht viel úber 4 Klm. hievon entfernt. Da nun die Thalsohle sich nicht ber 

300 Meter Seehóhe erhebt, die Kammlinie in ihren Gipfelpunkten 900 Meter, im 
hochsten Punkt 956 M. erreicht, so ergiebt sich eine relative Hohendifferenz von 

etwa 650 M. Sie ist um 100 M. grósser als jene des Gebirges zwischen Klósterle 

und Komotau und náhert sich der des Keilberkgebirges um Schlackenwerth. Daher 

treten die Berge betráchtlicher hervor und geben dem Ganzen nun wieder den 

Charakter eines Gebirges. 
Eine ferner aus diesen Verháltnissen entspringende Eigenthimlichkeit ist 

die, dass der Šteilabsturz nun noch vielmehr als vor dem durch Auertháler ein- 

gekerbt ist; nur wenige zwar sind darunter, welche sich durch eine besonders weite 

Erstreckung auszeichnen, die meisten sind kurz, doch meist tief, der Arbeitsleistung 

des rasch auf dem steilen Gehinge abfliessenden Gewássers entsprechend, aber eben 

diese zahlreichen Furchen tragen viel zur malerischen Modellirung dieses Theiles 

des Gebirges bei.  Einzelne Berge treten hiedurch kihn und stolz hervor, u. z. 

besonders da, wo die Bergcurven sich zwischen jene des Thales einschieben. So 
bieten die Berge bei Eisenbere, bei Ossege und Graupen, die mit ihrer ganzen 

Masse zwischen tiefen Thalorůnden aus dem Vorland unmittelbar aufsteigen, einen 

herrlichen Anblick, zumal der dichte Waldbestand, der sie bekleidet, durch die 

sanfte Abrundune ihrer Umrisse und die unvereleichliche harmonische Abschattirung 

seines dunklen Grůnes wesentlich zu ihrer Verschónerune beitrást. 

Man sollte olauben, dass die verschiedenen Elemente, welche am Aufbau 

dieses Theiles des Erzgebirges Antheil nehmen, sich auch in der Contur der ihnen 

zufallenden Berge ausdrůcken sollten. Dies ist jedoch nicht der Fall. Nur ein sehr 

geůbtes Auge wird einen geringen, durch die daraufliegende Waldung fast zur Un- 

kenntiichkeit verwischten Unterschied in der Modellirung der grossen, zwischen 

Klostergrab und Graupen hindurchtretenden Porphyrmasse und der des Schiefer- 

gebirges zu erkennen vermogen. Es tritt dieser Unterschied nur fiir den ein wenig 

deutlicher hervor, welcher ihn bereits an dem Erzgebiresgranitstock und seiner 

Nachbarschaft, der sehr áhnliche Verháltnisse bietet, erfassen lernte. Anders jedoch 

prágt sich der Unterschied der Umrisse des Gebirges sofort da aus, wo das Schiefer- 

gebirge bei Kónieswalde unter dem Auadersandstein verschwindet. Hier ist der 
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Contrast selbst aus weiter Ferne auffallend genug, um die Grenze beider Gebirge 

sofort deutlich zu erkennen. 
Der nordliche Abfall des Gebirges zeigt eine gróssere Uibereinstimmung 

der Verháltnisse mit dem westlichen Theile des Erzgebirges. Die Landesgrenze 
náhert sich allerdings auf der weitaus grósseren Erstreckung so sehr dem Gebirgs- 

© kamme, dass nur ein kleiner Streifen Land zwischen beiden noch zu Bóhmen gehort, 

und nur an einzelnen Štellen biegt sie weiter nordwárts aus, so dass eine gróssere 

- Fláche uns zufállt. Hievon abgesehen haben wir wieder die sich nur langsam 

vom Kamme nord- und nordwestwárts herabsenkende Hochfláche, sanft gewellt durch 

flache, weite Tháler. Es ist auffállie, dass die Thalfurchen, welche vom Kamme 

nordwárts zwischen dem Assiggrunde und Fleyh herabziehen, ihre Wásser in flachen 

Lánesthálern in der Natschung und Flóha sammeln, die erst nach ihrer Vereinigung 

bei Olbernhau nach Norden abfliessen. Oestlich vom Porphyrstock und aus diesem 

nehmen die Tháler eine Auerlage gegen das Gebirge an und entwickeln sich zu 

langen, nach und nach tiefer einschneidenden Grůnden, welche ihre Wásser direkt 

in die Elbe fiůhren, wáhrend die ersteren sich in der Mulde vorher vereinigen. 

Versuchen wir es nunmehr wieder, die folgende geologische Beschreibung 

úbersichtlicher zu machen, die Kette des Gebirges abzugliedern, so kónnen wir 

schon aus den vorhergehenden Andeutungen hiezu Anhaltspunkte erlangen. Jede 
zwischen zwei einander folgenden 'Thalcurven eingeschobene Berecurve lásst sich 

wieder als ein orographisches Ganze betrachten, wenn auch, wie dies in dem 

bereits abgehandelten Theil des Erzgebires der Fall war, nicht immer scharfe 

Grenzen zur Hand sind. Dabei wird sich auch zeigen, dass jeder solchen Abtheilung 

ein mehr eingenartiges geologisches Gepráge aufgedrůckt ist. 

Nach diesen Gesichtspunkten zerfállt sohin dieser Theil des Erzgebirges 

in folgsende Abschnitte: 1. Die zwischen dem Komotau-Górkauer und dem Eisenberg- 
Oberleutensdorfer Thalbogen gelegene Masse, deren dominirender Gipfel der Bern- 

stein (Bárenstein) westlich von Eisenberg mit 921 M. Seehóhe ist. 2. Die zwischen 

der zuletzt genannten und der Ossege-Eichwalder Thalcurve gelegene Bergmasse 
mit dem něrdlich von Oberleutensdorf gelegenem Wieselstein (956 M. Sh.) als 

- hochstem Punkt. 3. Der zwischen Eichwald bez. Klostergrab und Graupen gelegene 

Berestock, dessen Gipfelpunkt der Bornhaubere bei Niklasberg mit 911 M. Seehóhe 

ist. 4. Endlich das Gebirge zwischen Graupen und Tyssa, wo sodann die Glieder des 

Ouadersandsteingebirges die krystallinischen Schiefer úberdecken, mit dem 792 M. 

hohen Schauplatz zwischen Graupen und Kulm als hochsten Punkt. Indem wir 
hiemit am Ende der krystallinischen Kette des Erzgebirges an den Abschluss 

unserer Betrachtung kommen, wird es nur noch zur Vervollstándigung des Bildes 

gut sein, mit Uibergehung der ohnehin von anderer Seite*) bereits geschilderten 

Ouadergebilde noch einen Blick auf das Ausgehende' des krystallinischen Gebirges 

im Elbethal zwischen Mittel- und Niedergrund něrdlich von Tetschen zu werfen. 

Selbstverstándlich giebt uns auch hier wieder die Landesgrenze einerseits, 

die dem Fusse des Gebirges folgenden jůngeren Ablagerungen der Braunkohlen- 

*) J. Krejčí, Studien im Gebiete der bohm. Kreideformation. Archiv d. naturw. Landes- 
durchforsch. Commission I. Bd. 2. Abth. 
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und Kreidezeit anderseits die Grenzen fůr die Ausdehnune der zu gebenden Be- 
schreibungen. 

Streng genommen gehóren auch die einzelnen kleinen und grósseren Schiefer- 

schollen, welche bei Bilin, Ratsch, Woparn, Tschernosek, Rongstock u. s. w. dem 

Erzgebirge gegenůber im jungplutonischen Mittelgebirge liegen, auch insoferne in 

den Bereich unserer Betrachtungen, als sie unzweifelhaft Glieder des versunkenen 

Erzgebirgstheiles sind.“) Nachdem dieselben jedoch aus jeglichem Verbande mit 

dem eigentlichen Gebirge gerissen, nur als untergeordnete fremdartige Einschlůsse 

in einem vollstándig selbststándigen Gebirge auftreten, und nur in weiterem Aus- 

greifen auf fremdes Gebiet besprochen werden kónnten; so scheint es entspre- 

chender zu sein, wenn deren Darstellung auch dereinst mit der des bohmischen 

Mittelgebirges vereiniget gebracht wird, wáhrend es hier genigen wird, an geeic- 

neten Stellen auf die einzelnen, wenigstens hervorragenderen derartigen Schiefer- 

inseln zu verweisen. 

Um aber fůr die abgegrenzten Gebirestheile auch eine etwas kůrzere und 
prácisere Bezeichnung zu erhalten, schlage ich folgende Namen fůr die einzelnen 

Theile, wie sie der Reihe nach einander folgen, vor: 1. Das Bernsteingebirge. 

2. Das Wieselsteingebirge. 3. Das Porphyrgebirge. 4. Das Graupen-Kulmer Gebirge. 

5. Die Krystallinische Insel im Elbthale. 

Das Bernsteingebirge. 

Orographische Skizze. 

Die Masse des Bernsteinberges, wie ihn die Karte bezeichnet, obwohl es 

wohl richtiger Bárenstein heissen sollte, erhebt sich westnordwestlich úber dem 

herrlich gelegenen Jagdschlosse Eisenberg zu einer 921 M. hohen flachen Kuppel, 

deren Scheitel eine aus riesenhaften, wild úber einander gethůrmten Blócken be- 

stehende Felsenrůcke bildet. Die Ost- und Sůdostseite des Bergstockes ist, wie 

dies schon einganes erwáhnt worden ist, durch zahlreiche steil aufsteigende, zumeěist 

sehr tief gerissene Ouertháler eingefurcht und hiedurch in eine Anzahl Jócher ab- 
getheilt, die fingerfórmie gegen die Steilseite des Gebirges ausstrahlen und jáh 

gegen die Braunkohlenebene abstůrzen. Dies sind: der nach Sůden gerichtete im 

Tannich, nordlich von Rothenhaus (851 M. Sh.) auslaufende Růcken, der Sůdost 

streichende Kappenberg (844 M.) mit dem Johannes- (767 M.) und Seeberg (705 M.), 

der Rothe Hůbel (842 M.) beinahe Ost streichend mit dem Mónchberg, endlich der 

vom Adelsberg Nordost nach dem Niklasdorfer Jágerhaus streichende Růcken, 

welcher sich zwischen Marienthal und dem Eisenberger Flachs- oder Brettmiihl- 
grunde sůidwárts in den Kapuziner- nordostlich in den Draxelsberg ausbreitet. Der 
Bernstein selbst ist der Vereinigungspunkt dreier, durch flache Tháler getrennter, 
in ihrem Štreichen immer weiter aus einander weichender langgezogener Bergrůcken. 

» Verel. A Th: 488 
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Der sůdlichste dieser drei Zůge streicht fast ostwestlich vom Bernstein 

úber Ladung, Górkauer-Neuhaus nach dem langen Beerhůbel (914 M.), an welchen 

sich weiter westlich der Steinhůbel (858 M.) und der Bárenalleebere (861 M.) an- 

schliessen. © Die westliche Fortsetzung dieses Berges fállt an der Landesgrenze 
gegen Reitzenhain um Kůhnhaide sehr sanft ab, und bildet den zwischen dem 

Natschungthal und vorgenannten Ort gelegenen Lauschhůbel (843 M). Die sůdge- 

kehrte Abdachung des Bergzuges bildet zwischen dem von Eisenberg nach Komotau 

ziehenden Thalbogen des Erzgebirges und dem Assiggrunde eine dreieckige, mit der 

Spitze gegen Komotau gekehrte Fláche, welche bis an die durch die Orte Stolzen- 

han, Góttersdorf, Rodenau bezeichnete Linie sanft, von hier jedoch plótzlich steil 

aufsteigt, wodurch der Verlauf des Beerhůbelzuges ©anz besonders hervortritt, 

wenn man von Górkau und Komotau nordwárts sieht. Die Abdachung selbst ist 
mehrfach eingefurcht u. zw. nimmt die Zahl der Auertháler nach Osten rasch zu. 

Der westlichste Theil des Gebirges wird durch einen in gerader nordwestlichen Rich- 

tung ausstreichenden Arm des Assigerundes entwássert, dann folet ostlicher, vom 

Assiggrund durch den Hegewald getrennt das Neuhauser-Flóssbachthal. Vom Neu- 
hauser-Forsthaus bis zur Groll (Gbell) Miůihle zum Assigthal parallel, biegt es hier 

sůdwárts und vereiniget sich bei der Grundmůhle mit letzterem. Es folgen noch 

einige kurze Nebentháler von Petsch und Platten, und eine flache Thalfurche pa- 
rallel zum Assigorund von Pirken nach Sperbersdorf, dann der Toltschgrund, welcher 

sich westlich von Górkau óffnet, und der ebenfalls in paralleler Richtung zu den 

vorgenannten Thálern bei Uhrissen nordnordwestlich streicht, hier aber plótzlich 

westsůdwestlich nach der Linzmůhle, und von hier wieder westnordwestlich gegen 

Bernau umbiesgt, wo er ausstreicht. Er nimmt von Auinau aus nordwestlicher 

Richtung ein grósseres Nebenthal auf. Das weiter ostlich folgende, zwischen Rothen- 

haus und Tiůirmaul miůndende Altbachthal streicht in gerader Richtung nordwestlich, 

trennt den Bárenstein mit der Ladung vom Beerhůbel, und biegt erst kurz vor 

seinem Ausstrich plótzlich nach Westen um. Es reihen sich nun nahe nebenein- 

ander noch einige Tháler von schluchltormigen Charakter an, von denen das 
tiefste und láneste das von Hohenofen nach Ladung ausstreichende ist, welches 

den Tannich im Osten, von dem Stiefmutterberg im Westen trennt, von welchem 

ausnahmsweise ein nordosteerichteter Nebenarm zwischen Ladung und Tannich 

gegen den Bernstein streicht. 
Die něrdliche Seite des Beerhibelzuges dacht sehr flach in das Weiss- 

bachthal ab, welches unter dem Kleinen Beerhůbel beginnend in westnordwestlicher 
Richtung nach Kallich herabzieht, wo es sich mit dem Natschungthale vereiniget. 

Letzteres hat seinen Ursprung zwischen dem nordwestlichen Abfall des Bárenallee- 
berges und dem sůdlichen des Lauschhůbels. Es streicht bis an die Grenzbrůcke 

bei Kallich ziemlich gerade norděstlich, und wendet sich da nordwárts bis zu Kre- 

her's Brettmůhle, von wo es bis Rothenthal wieder nordostlich, dann nordwárts in 

die Vereinigung mit dem Flóhathal einbiegt. 
Ein vom Beerhůbel durch den nordlich davon gelegenen Kleinen Beer- 

hůbel (849 M.) abzweigender Nord-West streichender flacher Riicken, der Feuer- 
róst-Bere (824 M.) bildet den mittleren Hóhenzug der Bárensteinmasse. (Gegen 

Sůdwesten wird er vom Weissbachthal gegen Nordosten durch das Thal von 
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Gabrielahůtte, durch welches die Flóssbach fliesst, im Westen und Norden von dem 
Natschunesthal begrenzt. 

Der dritte Arm des Stockes endlich streicht in nordnordwestlicher Richtung. 

In ununterbrochener Fortsetzung streckt sich dieser Zug vom Bernstein úber die 

Hůbladung (920 Meter) und den Steinelberg (896 Meter) allmálie abdachend, 

bis er von letzterem rasch gegen das Natschungthal in Nordwesten abfállt. Das 

Thal von Gabrielahůtte begrenzt gegen Sůdwesten, die nordwestliche Grenze 

bildet das Thal, welches schon vor alter Zeit als Uibergang ůúber das Erzge- 

birge benůtzt wurde, das in den Pass von Gebirgs-Neudorf ausstreichende Schwei- 

nitzthal, welches von hier bis zu seiner Vereinigung mit dem Natschung- und 

Flóhathal bei Grůnthal die Landesgrenze bildet. Zugleich haben wir damit auch 
die orographische Grenze gegen die Wieselsteingruppe erreicht, da auf der rechten 

Thalseite ein continuirliches Aufsteigen des Gebirges gegen den Wieselstein wahr- 

genommen wird. 

Die nach Nordosten gekehrte Abdachung dieses Gebireszuges ist eben- 

falls sehr wenig gegliedert. Mit der einzigen Ausnahme, dass vom Adelsberg auch 

gegen Nordwesten ein Ausláufer sich wendet, welcher von dem Hauptzuge durch 

den von den Pachenháusern nordwestlich in's Schweinitzthal ziehenden Katharina- 

berger Grund abgetrennt die Berestadt Katharinaberg tráet, ist die úbrige, úber 

Brandau nach Grůnthal nordlich hinabziehende Lehne ganz ungegliedert, oder 

doch nur sehr wenig durch Auertháler gefurcht. 

Geologische Verhálimsse des Bernsteingebirges. 

Die Gnetsse auf der siidlichen Abdachung. 

Die Masse des Bernsteingebirges wird aus Hauptgneiss aufgebaut, dem 

sich nur in sehr beschránktem Maase noch die Gruppe der Glimmerschiefer- 

gneisse zugesellt. Diese letzteren sind namentlich in der sůdwestlichen Ecke 

des Gebirges entwickelt, sie gvestatten uns an jene Verháltnisse anzuknůpíen, 
welche wir zu Ende des vorausgegangenen Abschnittes (p. 154) aus der Gegend 

des Assigerundes mittheilten. 

Die dem Hauptgneiss auflagernden dichten Gneisse auf der linken Seite 
des Assigorundes sahen wir auf eine geraume Štrecke, und zwar fast die ganze 

untere Hálfte des Grundes anhalten, sie verlieren jedoch nach und nach jenes dichte 

Gefůge, welches sie im inneren Grunde hatten, indem der Glimmer immer deut- 

licher zwischen den feldspathigen Gemengtheilen wird, und es stellen sich auch 

Zwischenlagen ein, welche man als Muscowitgneiss zu bezeichnen hátte, indem 

deutlich individualisirter Muscowit zwischen den úbrigen Gemengtheilen, welche 

noch jenes felsitische Ansehen, das ihnen bei Tschoschel eigen ist, behalten haben 
hervortritt. Weiter hinaus folgen sodann graue, kleinkórnige Gneisse wie sie auch 

allerwárts anders in Gesellschaft der dichten Gneisse vorkommen. Sie sind bald 
olimmerreicher, dann mehr glimmerschieferartig, und wieder mehr feldspathreich, 

dann gut charakterisirte Gneisse. Uiber ihre Lagerungsverháltnisse kann man 

sich kein klares Bild verschaffen, sie fallen bald Sůd bald Nord, auch wohl wellen- 

fórmig gekrůmmt ein. Das einzige, was man hieraus ableiten kónnte, wáre nur, 
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-dass diese Verháltnisse jene Ansicht, welche weiter oben bezůglich einer Ein- 
i faltung im Assigerund ausgesprochen wurde, bestárken. Jedenfalls zeiet sich 

-hierin die Folge starker storender Einflůsse. Es wird áhnliches auch noch von 

anderer Stelle zu berichten sein. 
; Diese nun die linke Lehne des Assiggrundes bildenden Gneisse bleiben 

-bei gleichem, oder nahe zu gleichem Streichen an der siůidwestlichen Abdachung 

-des Berensteinstockes entwickelt. Ihre něrdliche Grenze, wo sie sich auf den 

Haupteneiss stůtzen, verláuft in westěstlicher Richtung vom Gehánge des Assig- 
: orundes sůdlich von Petsch nach Platten, von hier úber den Eingang des Tóltsch- 

"grundes bei Górkan nach der Hixmůhle unter Weingarten, wo dann der Ausstrich 

-gegen die Braunkohlenformation erfolet. 
Die am Eingange des Assigthales auf dessen rechter Seite anstehenden 

| dunklen, feinschuppigen Flasergneisse sind auf der linken Seite auch ůber der 

 Hammermůhle aufgeschlossen, doch folgen ihnen bald weiche Glimmerschiefereneisse, 
- die man in den Steinbrůchen am Galgenberge, dann im Ruhland links von der Plattner 

| Strasse anstehend findet. Das Gestein von letzterer Oertlichkeit ist sehr důnn- 
-schiefrie und enthált oft feldspáthige Zwischenlagen. Dabei kommen auch typische 
-dichte Gneisse vor. Von hier hált dieses Gestein in čstlichem Streichen ber die 
Abhánge des Hutberses úber Pirken zu dem Eingang zum Toltschgrund, dann 

„weiter im Norden vom Rothenhaus bis zur Můndung der von Tůrmaul ausgcehenden 

pehlucht an. Bei Górkau fállt es gegen Sůden, bei Schergau liegen die dichten 

Gneisse sehr flach. Die erwáhnte Muscowitgneisseinlagerung im Assiggrunde lásst 

sich noch Lesesteinen unter Sperbersdorf noch erkennen. Es tritt sodann klein- 

- kórniger Hauptgneiss auf und endlich wieder jene dunklen feinschuppigen Flaser- 

| gneisse, welche vorher erwáhnt wurden. Sie gehen ber Platten hiniber bis Wein- 

- garten nordlich von Górkau, und es zeigt sich sohin, dass dem Glimmerschiefergneiss 

eine Lage dieses Gesteines im Hangenden wie im Liegenden folgt. Auch dieser 

Umstand wůrde fiir eine Einfaltung sprechen. Leider geben nur wenige Punkte 
einen verlásslicheren Aufschluss iiber die Lagerungsverháltnisse. Im Tóltschgrund 

Durchschnitt durch das Bernsteingebirge von Sperbersdorf nach Katharinaberg. 

Hpt Gn — Hauptgneiss. 

fallen die Schiefer anfangs gegen Sůdsůdost und zwar ziemlich flach, weiter ein- 

- wárts richten sie sich mehr und mehr auf. Bei der Ságemůhle ándemn sie ihre 

| Fallrichtung in West. Es muss jedoch bemerkt werden, dass die Lehnen des Tóltsch- 

l 
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orundes ausserordentlich zertrůmmert sind. Sieht man von den, durch lokale Stó- 
rungen hervorgebrachten Unregelmássigkeiten ab, so wůrde sich hier eine aufwárts 

fácherformigeStellung der Glieder des jingeren Gneissesvordem 

ihm als Liegendes dienenden Hauptoneiss ergeben. 

Die Štufe der Muscowit- und Tafelgneisse, welche im Keilbere- und Reisch- 

berggebirge im Hangenden des Hauptgneisses auftritt, ist hier durch nichts an- 

gedeutet. s wáre denn, man wollte die feinschuppigen dunklen, flaserigen Zwei- 
olimmergneisse, welche in der That bis auf ihre verminderte Korngrósse eine grosse 

Aehnlichkeit mit den Flasergneissen jener Zone nicht verkennen lassen, als ein 

Aeguivalent letzterer ansehen. 

Eine weitere Ausdehnung von einigem Belang haben di jůngeren Gneisse 

in diesem Gebirgstheile nicht. Nach der Jokély'schen Karte wáren allerdings noch 

weitere solche zu verzeichnen; so folgt unter den Abhángen des Beerhůbelzuges 
von Bernau nach Tiirmaul nordlich von Górkau ein Zug von Gesteinen, welche man 

auch fůr jingere Gneisse halten sollte, zumal selbst Glimmerschiefer darin angegeben 

wird. Letzterer aber besteht wohl aus einer Anháufung von vorwiegend weissen, 

starkelánzenden Glimmerbláttern, welche eine schuppieschiefrice, weiche Gesteins- 

masse (p. 60) bilden, die mit Siůdostneigung dem Gneisse eingelagert ist, die aber 

oleichwohl doch nur eine eigenthůmliche Form des Gneisses und kein echter 
Glimmerschiefer ist, und ebenso gehóren wohl die begleitenden Gneisse, wenn- 

gleich sie in der Korngrósse von den úbrigen etwas abweichen, dem Hauptgneisse an. 

Jokély hat dann noch an einigen Stellen u. z. in der Umgebung des Lausch- 
hůbels, dann am Abhange des Steindlberges gegen das Schweinitzthal westlich von 
Katharinaberg Phyllit d. i. dichten Gneiss und Glimmerschiefer eingezeichnet. Die 

ortlichen Verháltnisse, die dichte Waldbedeckung und der kleine Massstab der Karte 

erschweren eine bezůgliche Revision ausserordentlich, dennoch glaube ich, dass sich 

Jokély geirrt hat, zumal sich dies an einigen Stellen, wie auf dem Wege von 

Kleinhan gegen Katharinaberg, und von hier auf dem Wege nach Brandau, wo 

man von ihm als dichte Gneisse angezeichnete Stellen beschreiten muss, thatsáchlich 

als Irrthum ergeben hat. Ebenso wenig fand ich in der Nachbarschaft des Nickels- 

dorfer Fórsterhauses jingere Gneisse bez. dichten Gneiss anstehend, nur ein Find- 
Jing vom Aussehen jenes Muscowitgneisses, welcher im dichten Gneiss Zwischen- 

lagen bildet, lásst es moglich erscheinen, dass auf dieser Seite des Bernsteinstockes, 

also gegen den Marienthaler Grund zu, eine kleine Partie dieses Gesteines ein- 

gelagert ist. 

Den weitaus grósseren Antheil am Aufbau des Bernsteingebirges hat sodann 

der Hauptgneiss. 

Auf der Sůdseite des Gebirgszuges sehen wir ihn im Nordwesten von 

Sebastiansbere úber die Landesgrenze bei Ulmbach herůbertreten, dann unter Ein- 

haltung eines fast genau westlichen Streichens die Unterlage der jůngeren Gneisse 

bilden. Diese also bilden seine siůdliche Grenze. Im Sůdosten dagegen und im 

Osten erreicht der Haupteneiss die Braunkohlenformation der Ebene, ohne dass. 
sich jingere Gesteine dazwischen legen. Auf der Nordseite und ebenso nach Westen 
zu hált die Ausbreitung des Gesteines noch an, wir kónnen hier nur orographische 

Grenzen erreichen. 
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i Wiewohl das ganze Gebiet aus einer und derselben detstádátioýe auf- 

| | gebaut ist und darnach schon voraus zu sehen ist, dass weniestens auf weite Strecken 
„eine und dieselbe Gesteinsvarietát verbreitet sein muss, so kann man doch eine 
ganze Reihe sehr verschiedener Ausbildungen des Gesteines und bezůslich der einen 
; E osslben auch eine bestimmte Art der Vertheilung unterscheiden, 
; Auf der Lehne des Gebirges gegen Sůden herrschen Gesteine vor, welche 

aus einem Gemenge von weissem, gelblichweissem oder graulichweissem Orthoklas 
-und Glimmer mit vorherrschendem Biotit bestehen. Das Gefige ist vorwiegend 
-grobílaserig und es erscheinen daher sehr háufig Augengneisse entwickelt. Der 

 Biotit tritt zuweilen ganz allein auf, oder verdránet doch den Muscowit so weit, 

© dass dieser kaum merkbar wird. Anderseits aber tritt der Feldspath auch wieder 
-besonders hervor und macht das Gestein grobkórnie. Man wird nirgends scharfe 

Gesteinsgrenzen finden, sondern nur ein Uibergehen der einen Ausbildung in die 
andere, eine Lagerung linsenfórmiger, mehr weniger máchtiger Flasern gegen ein- 

"ander. So hat man die Gesteine vor sich, welche von der sůdlichen Grenze gegen 

den jůingeren Gneiss, d. i. vom Assiggrund úber Platten, Guinau und im Norden 

-von Hannersdorf bis an den steilen Anstieg des Beerhůbelzuges anhalten. Die Be- 

"zeichnung „Grauer Gneiss“ ist fiir die hiesigen Gesteine gerade sehr passend. Hat 

man zwischen Auinau und Rodenau graue Augengneisse, so lagern diesen bei Ro- 

"denau Gneisse ein, welche bei sparsamen Feldspathaugen aus dunkelgrauen, oft 

"ganz schwarzen Glimmern bestehen, wie solche áhnliche aus der Gegend von Ulm- 

bach bekannt gemacht wurden. Auch gegen Bernau ist der schwarze Glimmer im 

Gestein vorherrschend, doch hat dasselbe schon die charakteristische Form des 

- grobflaserigcen Haupteneisses, und bei Uhrissen haben die Gneisse ein sehr schónes 

- gleichmássigces Gemenge. Weiter aufwárts am Gehánge des Beerhůbels nimmt der 

Glimmer wieder zu, hingegen treten zwischen Tiůrmaul und Štolzenhan und am 

- Tannich jaabysthrorché, kórnige, mittelflaserige Gesteine auf, unter denen erst 

gegen den grobflaserige wieder hervorkommen. 

Die grobkórnige granitische Ausbildung der Gneisse, wie wir sie spáter 

| háufiger und ausgedehnter finden, ist auf dieser Seite noch nicht sehr entwickelt. 

-Eine einzige kleine Einlagerung von solchem Gestein, welche man an der Kallicher 

$trasse ober Rodenau hinter der Rabenmiůhle findet, wo sie Jokély auch als Granit 

 eingezeichnet hat, wáre zu erwáhnen. Beim Anstieg von Stolzenhan gegen Ladung 

| begegnet man zahlreichen Blócken solchen Gesteines, die wohl von oben herab- 

a sein werden. 

Die Lagerungsverháltnisse lassen sich nur an sehr zerstreuten Punkten, 

-am besten noch an der Strasse von Komotau nách Kallich bei Rodenau und unter 
| Bernau, dann im Toltscherund unterhalb Uhrissen und auf dem Wege von Tůrmaul 

Čmach Stolzenhan wahrnehmen. Es zeigt sich berall ein Sůdsůdost bis Sůdost 
, gekehrter Einfall bei durchwees steiler Aufrichtung der Schichten. 

P Der čstliche Absturz des Gebirges zwischen Schimberg und dem Marien- 
« thale lásst hinsichtlich der Beschaffenheit des Gesteines nichts neues sehen. Auch 
hier wechseln Flasergneisse verschiedener Ausbildung mit Augengneissen. Letztere 

| sind im Westen sparsamer, werden erst am Seeberg und weiter hin nach Eisen- 

- berg háufiger. Westlich vom Schlosse Eisenbere findet man auf der neuen Strasse 

! 
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um den Johannesberg eine Einlagerung von granitartigem Gneiss aufgeschlossen. 

Bei der steilen Stellung des Gesteines macht dieselbe fast den Eindruck eines 

Ganges, doch sieht man gerade an dieser Stelle recht schón, wie die grobkórnige 
Masse durch Uibergánge mit dem benachbarten Gneisse zusammenhánst. Dieselben 
Verbáltnisse úbersieht man auch, wenn man auf der Waldstrasse von Eisenberg 

an der Lehne des Heinrichsberges hinauf nach dem Rothen Hůbel geht. Es wechseln 
hier eleichfalls Flaser- mit Augengneisse mit grossflaserigen Gneissen, welche 

letztere dann auf dem Rothenhůbel besonders entwickelt sind. 

Ebenso besteht die Lehne des Tschernitzhůbels und Draxelsberges, welche 

sich zwischen dem Flachsgrund und Marienthal ausbreitet, aus Augengneiss und 

Graniteneiss, wie denn auch dieser Hóhenzueg ganz daraus besteht, und in den 

Felsenmassen, welche ihn krónen, das Verháltniss der drei Gneissvarietáten zu 

einander wieder erkennen lásst, indem der sůdliche Felsen aus Flasergneiss, der 

nordliche aus Augengneiss, der zwischen beiden gelegene mittlere aus Graniteneiss 

besteht. Letzterer erscheint dann auch als das herrschende Gestein lánes des 

Wildzaunes bis Marienthal. 

Wenn mit Ausnahme des nunmehr háufiger auftretenden grossflaserigen 

und Granitgneisses die Ostseite keinen Unterschied der Verháltnisse des Haupt- 

oneisses gegen die Westseite des Bernsteingebirges erkennen lásst, so ist die 

Abweichung in der Lagerung um so auffálliger. Wie sich schon in der áusseren 

Contur des Gebirges hier eine deutliche Ecke markirt, in deren Winkel der Tannich- 

und Seeberg hineinfallen, so zeigt sich auch eine Umlagerung der Schichten. 

Die Aufschliisse, welche die von Eisenberg an den Gehángen des Johannes- und 

Minnichberg gefůhrten Štrassen bloslegen, gestatten zumeist ein nordostliches bis 

nordnordostliches Einfallen zu bestimmen. Dies ist allerdings nur bei den deutlich 

schiefrigen Flaser- und Augengneissen wahrzunehmen, da die grossflaserigen und 

Granitgneisse vermóge ihres Gefiges eine Schichtung nicht erkennen lassen, daher 

immer den Eindruck einer Gangmasse machen. Gegenůber der antiklinalen Schichten- 

stellung, welche sich, wie wir gesehen haben, an der sůdlichen Abdachung des 

Beerhůbelzuges zu erkennen gab, sieht man demnach hier das Ausstreichen 

eines máchtigen Sattels, in dessen Kern der Tannich und Seeberg gelegen 
ist. Die zahlreichen Schrofen und Felsmassen, welche gerade um Eisenberg, unter 

dem Šeeberg wie auch an der Lehne des Tschernitzhůbels und Draxelberces auf- 

gerichtet, und wie angelehnt an den Berglehnen emporragen, und sich in die 

allgemeine Lagerung nicht figen, wird man als Abbriůche zu bezeichnen haben. 

Es ist wohl schon jetzt anzufůhren, dass die Neigung der Schichten in Stunde 2—8 

auf eine weite Entfernung gieich bleibt, daher als die herrschende im Gebirge an- 

gesehen werden muss. Es wird sich auch zeigen, dass in dem ůúbrigen Bau des 

Gebirgstheiles eine entsprechende Schichtenstellung herrscht, wodurch die Wahr- 
nehmungen am Pruchrande des Gebirges ihre volle Bestátigung erhalten. 

Die Gneisse der nůrdlichen Adbdachung. 

Wenden wir uns nun der Betrachtung der nordlichen Abdachung zu, 

um von hier aus an die angenommene orographische Grenzlinie zu gelangen. Ein 

Blick auf die topographische Karte wird jeden mit den ortlichen Verháltnissen nicht | 



113 

- bekannten darůber belehren, dass hier fůr den Geologen ausserordentlich wenig zu 
- sehen ist, da dichter Waldbestand der grossen erzgebirgischen Forstdománen Ro- 

— thenhaus, Górkau, Eisenberg die Berge bedeckt, nicht minder weite Torfmoore ein- 

- heimisch sind, und der úbrige Theil des Bodens zur Wiesen- und Feldcultur der 

- verstreuten Ortschaften herangezogen ist. Es fehlt in diesen Gegenden oft auf 

weiten Strecken an Lesesteinen, welche eine Auskunft úber die Bodenbeschaftenheit 

geben, geschweige denn an solchen Aufschlůssen, welche einen Einblick in den Bau 

des Gebirges gestatten. So ist man nur auf wenige, sehr zerstreute Punkte ange- 

wiesen, und nur der Umstand, dass man es mit Verháltnissen zu thun hat, welche 

sich durch ihre Bestándigkeit auszeichnen, gestattet es, auf die allgemeine Be- 

schaffenheit des Gebietes zu schliessen. 

Der Beerhibelzug besteht in seiner ganzen Masse und auf der nordlichen 

Abdachung gegen den Weissbach aus denselben Haupteneissabánderungen, welche 
wir auf der schon besprochenen Seite kennen lernten, nur fehlen auch hier die 

orossflaserigen Gneisse. Es treten Flaser- und Augengneisse in der beschriebenen 

Weise auf, Gesteine, in welchen fast nur Biotit neben orauem oder weisslichem 

Feldspath vorkommt, fehlen nicht, sie treten recht auffállig am Wege zwischen 
Heinrichsdorf und Kallich hervor. Im Štreichen folgen die Gneisse der Richtune 
des Gebirgszuges und fallen mit geringer Neigung gegen Norden. 

Nachdem der flache Růcken des Feuerróstberges nur durch seichte Erosions- 

tháler aus dem Zusammenhange mit der úbrigen Bergmasse ausgelóst ist, ist es wohl 

natůrlich, dass sich in demselben auch keinerlei andere Verháltnisse zeigen. Auch 

hier fehlen noch grossflaserige Gneisse und es sind namentlich vorwiegend bunte 

Flasergneisse, welche neben den nicht fehlenden Augengneissen zu sehen sind. Ein 
nordgeneigter, flacher Einfall des Gesteines ist úberall zu bemerken. 

Fůr diesen Theil des Gebirges bietet das Natschunesthal von Kallich bis 

Rothenthal die besten Aufschlůsse. Da sieht man oleich bei der Grenzbrůcke unter 

Kallich den flaserigen, bunten Hauptgneiss lach nordwárts fallen. Im Verfolge des 

Thalweges hat man Gelegenheit die verschiedenen Gneissabinderungen durch Uiber- 

gánge mit einander verknůpft zu sehen, so dass man bald bunten, bald grauen 

Flaser- oder Augengneiss vor sich hat. Unter der Steindl-Můhle bei Gabrielahiitte 

| stósst man dann auf ein fremdartiges Gestein, einen sehr festen záhen Hornblende- 
- gneiss (p. 64), der aber nur eine verháltnissmássig geringe Einlagerung zu bilden 
- scheint. Das flache Einfallen gegen Norden ist auf der ganzen Strecke zu beobachten. 

Es bleibt uns nun noch der Nordwest streichende Hauptzug des Bernstein- 

gebirges zu besprechen. In diesem Gebirostheil třeten die grossflaserigen Gneisse 
(p. 48) hervor, deren wir schon bei der Beschreibung des Gebirges bei Eisenberg 

erwáhnten. Von diesem Gestein macht sich namentlich ein Hauptzug bemerkbar. 

Mit fast genauem ostwestlichen Streichen bildet das Gestein die Axe des Bernstein- 

- Zuges, in welchem der Riůicken des Rothen Hůbels, der Bernstein- und der Ladunger 

Hůbel liegen. Vom Rothen Hůbel erstreckt sich der grossflaserige Gneiss ostwárts 

herab nach dem Flachsgrund und setzt dann im Tschernitzhůbel, wie schon vorher 

„erwáhnt, noch fort. Der nur etwa 1 Kilom, breite Streifen wird allenthalben von 

Augen- und Flasergneissen umgeben. Vom Ladunger Hůbel treten dann, u. z. wieder 

der Axe des Gebireszuges folgend, demnach in nordwestlicher Richtung, noch einige 
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kleine Inseln dieses Gesteines hervor. Hůbladune óstlich und das Steindl westlich 

vom Dorfe Kleinhan. Hůbladune ist eine úhnliche, doch weit kleinere Blockwerks- 

háufung wie die Bernsteinkuppe, besteht aber nur aus grossflaserigem Gneiss, wáh- 

rend jene auch Augengneiss fiihrt. Jokély hat diese Gesteine als Granit in seine 

Karte eingetragen. Es ist in der That das kórnige, recellose Gefůge dieses Gesteines 

ein derart ausgeprágtes, dass man in Handstůcken die Zugehorigkeit zum Granit 

ohneweiters aussprechen wůrde. Indessen hat man gerade in dieser Gegend ofter 

Gelegenheit die Uibergánge des granitischen Gefůges in das gneissice zu sehen. 

Sehr belehrend ist in dieser Beziehung ein Felsblock, der am Wege von Kleinhan 

nach Ladung nahe der Hůbladung liegt. Seine oblonge Fláche zeigt in der rechten 

oberen Ecke deutlichen Flasergneiss. Von dort gegen die Mitte zu nimmt daš 

regellos kórnige Gefige mehr und mehr ůúberhand, indem die Glimmerflasern aus 

einander und durch die Feldspathkórner aus ihrer Lage gedránet werden, und damit 

ceht das Gefůge des Gesteines immer mehr in das granitische úber. In der linken 

unteren Écke des Blockes hat man dann Granitgneiss vor sich. Allerdings vermag 
man, nachdem man sich einmal an dieses Aussehen gewóhnt hat, die Schieferung 
und darnach auch die Lagerung der Gneisse erkennen, und so sieht man auch an 

den Felsen der Hůbladune ein Nord gerichtetes, flaches Einfallen. Je mehr man 

sich nach der einen oder anderen Seite von den grosskórnigen Gneisskernen — 

denn dies wird nach allem wohl die richtige Bezeichnung dafůr sein — entfernt, 

desto deutlicher tritt auch wieder das gewohnliche Gefůge des Hauptgneisses hervor. 

Schon ber dem Rudelsdorfer Moore hat man ganz normalen dunkelelimmerigen © 

Flasergneiss, und so weiter hinab an den Gehángen des Teltschbachthales gegen © 

Gabrielahůtte und das Natschunsthal. Hier macht sich nur zwischen Gabrielahůtte © 

und Rothenthal wieder das Auftreten eines hornblendefůhrenden Gneisses bemerkbar, 

welcher von unbedeutender Máchtigkeit dem Flasergneisse eingelagert ist. 

Auf der Lehne des Bernsteinzuges gegen Gebirosneudorf und Katharinaberg 

sind in der ostlichen Partie die Verháltnisse ©anz gleich. Jenseits des Bernsteines 
und Rothen Hiůbels setzen die grossflaserigen Gneisse nur ein kleines Stůck fort, 

dann wird die Lehne bis hinab nach Nickelsdorf und Gebirgsneudorf von gewóhn- 

lichem flaserigen Haupteneiss gebildet. Weiterhin gegen Kleinhan bleiben die Augen- 

oneisse noch bis auf die Hóhe in grossen Blócken verstreut, doch wie man weiter 

hinab in den Grund gegen Katharinabere steigt, stellen sich auch die Flaseregneisse 

wieder ein. Die Berestadt selbst liegt auf einem Růcken zwischen dem Katharina- 

berger und dem Schvweinitzthal, der aus einem besonders schónen Flaser- und © 

Augengneiss gebildet wird, indem der zwischen die Glimmer eingelagerte Feldspath 

eine lebhafte pfirsichblůthrothe Farbe hat. 
Weiter abwárts im Schweinitzthal ndern sich die Verháltnisse ein wenig. 

Schon bei Gebiresneudorf stellt sich ein Granitgneiss (p. 49) ein, welcher von am- 
derer Beschaffenheit als der bisher bekannt gewordene ist, da zunáchst der Glimmer 

in ihm stark zurůcktritt. Man kann hier wohl leicht úbersehen, dass dieses Gestein 

aus dem benachbarten Gebiete herůberstreicht.. Im Grunde unter Katharinaberg 

hat man zwar Anfangs auch erst Flasergneisse anstehend, es folgen aber bei der. 
Mahler Můhle Einlagerungen von jenen schon ofter genannten ganz dunklen Gneissen, © 

sowie weiter hinab wieder jene eigenthůmlichen Graniteneisse, bunter Hauptgneiss 
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und der dunkle hier fast phyllitartige Gneiss mit Schnůren und gangfórmicen Ein- 

lagerungen von Muscowitgneiss (p. 4) (der typische rothe Gneiss Cotta's). Die 

Lagerung ist úberall in 1—2, 3 Stund Nord geneigt. Weiter hinab nach Brandau 
verschwindet der Gneiss unter Basaltgesteinen, und unter Gliedern der Steinkohlen- 

formation, welche hier die Ecke zwischen dem Natschung- und Schweinitzbach 

ausfůllen. : 

Aus allem dem ergiebt sich, dass die Antiklinale, welche am ostlichen 

Rande des Gebirges sichtbar wird, auch weiter gegen Westen hin anhált, und daher 

hier der herrschende Schichtenbau ist. Jokély“) hat diese Lagerungsverháltnisse 

ebenso erkannt, indem er „die allgemeine Structur des rothen Gneisses (so be- 

zeichnet er den flaserigen Hauptgneiss) in dieser Zone als eine verkehrt fácher- 

fórmige mit antiklinalem, gegen die krystallinischen Schiefer gerichtetem Ein- 

fallen der Schichten“ bezeichnet. Er dehnt jedoch diese Lagerung auf das Gebirge 

bis an die Grenze des Porphyres bei Willersdorf aus und es wird spáter zu unter- 

suchen sein, wie weit meine Erfahrungen hiemit iibereinstimmten. 

Vergleicht man aber die Lagerungsverháltnisse zwischen dem Assiggrund 

und Katharinaberg mit jenen des Reischberg- und Keilberggebirges, so fIindet man 

leicht eine gewisse Uibereinstimmung im Baue heraus, nur betrifft derselbe hier 

den Hauptgneiss und Glimmerschiefergneiss, wáhrend er dort diesen letzteren und 

den Muscowitgneiss, bez. die Glimmerschiefergruppe betraf. Es růcken dem- 

nach von Westen nach Osten oder strenger genommen von Sůidwesten nach 
Nordosten hin nach undnach alle krystallinischen Glieder in die 
Antiklinale ein, wie sie in ihrem Streichen aus Nordwesten gegen Sůdosten 

der Reihe nach den Absturz des Gebirges erreichen. 

Einlagerungen im Gneiss. 

Einlagerungen nicht eruptiver Gesteine sind von geringer Ausdehnung und 

Bedeutung. Es sind wieder Ouarzbrockenfelsmassen und nur einmal Kalk- 

„stein. Die ersteren treten an verschiedenen Stellen auf. Abgesehen von den zahl- 
„reichen schwebenden, nicht máchtigen Auarzgángen im Gneisse auf dem Ruhland 

-bei Komotau, treffen wir Auarzbrockenfelsblócke an der sůdlichen Lehne des 

„Beerhůbelzuges zwischen Bernau und Gersdorf, ebenso zwischen Tůrmaul 
Fund Stolzenhan. Auch am Feuerróstberge sůdlich von Gabrielahůtte, und 

-am nórdlichen Abhange des Pernsteinberges úber Nickelsdorf liegen viele 
| jp arzbrockenfelsblócke. 

Eine Bildung ganz eigenthůmlicher Art ist der im Steinberg westlich von 

„Neu-Kallich aufgeschlossene Ouarzfels, welcher hier im Gneisse einen 160 M. 

| máchtigen Stock mit nordwest-sůdostlichem SŠtreichen (Stunde 9) bildet. Jokély 

(hat schon auf den merkwůrdigen Umstand aufmerksam gemacht, dass dieser Ouarz 
(den bei Neu-Kallich vorůberstreichenden Porphyrgang abschneidet.**) 
Ť In der Náhe dieses Vorkommens haben wir endlich auch das einzige Auf- 

+ treten von krystallinischem Kalkstein zu verzeichnen. Sidwestlich von 

j 

*) Jokély a. a. O. p. 526. 
k **) Jokély a. a. O. p. 567. 



176 

Kallich streicht in Stunde 9 ein Kalksteinlager, das nicht nur erst jetzt, sondern 
bereits vor geraumer Zeit ganz und gar abgebaut, kaum mehr zugánglich ist. 

Jokély fand dasselbe noch in Betrieb, und hat von den sehr abweichenden Verhált- 

nissen eine sehr genaue Darstellung gegeben.*) Der im Gneisse aufsetzende Kalk- 

stein bildete in Hornblendegneiss einen Lagerstock, der an seiner Peripherie aus 

einem kórnigen Gemenge von Amphibol, Granat und Epidot besteht, darin der 

Kalkstein in Form von Schnůren und Adern verbreitet ist. Nach Innen zu wurde 

der Kalkstein máchtiger, ohne jedoch auch hier eine compacte geschlossene Masse 

zu bilden, vielmehr bildete er, wie Jokély meint, stockfórmige Anschwellungen bis 

zu 12 und mehr Meter Máchtigkeit, welche wieder von Schniiren von Granatamphi- 
bolgestein durchtrůmert waren. Bei Gelegenheit der Begehung der Gegend von 

Kallich konnte ich den ehemaligen Kalksteinbruch, welcher den dortigen Eisenwerken 

den Zuschlag zum Schmelzen geliefert hatte, nur noch unter Fiihrung eines Forst- 

mannes auffinden. Der Bruch war zum ogróssten Theil verstůrzt und sein Bereich 

bereits wieder in die Waldeultur einbezogen. Ich musste mich begnůgen von den 

noch vorhandenen Halden einige Proben des sehr interessanten Contacteesteines, 
denů als eine derartige Bildune ist wohl das Ganze anzusehen, aufzulesen. An den 

noch nicht verschůtteten Theilen des Bruches konnte ich noch die Richtigkeit der 

von Jokély gemachten Angaben erkennen. Das Profil jedoch, welches er mittheilt, 

darnach vom Amphibolgneiss Schollen in der Lagerstockmasse liegen sollten, war 
nicht mehr aufzufinden. 

Eruptivgesteine. 

Im Gebiete des Bernsteingebirges haben wir auch das Auftreten zahlreicher 

Eruptivgesteine zu verzeichnen. Šie sind von sehr verschiedenem Alter. 

Obwohl wir die von Jokély als Granit bezeichneten Gesteine dieses Gebires- 

theiles unter die Gneisse reihen mussten, fehlt es doch nicht ganz an Gesteinen, 

welche man zu den Graniten zu záhlen hat. Unterhalb Stolzenhan begegnet 

man zahlreichen Blócken eines grobkórnigcen Halberanites (p. 7) von pegma- 

tistischem Aussehen, und weiter hinauf finden sich Blócke eines grobkórnigen, aus. 

fleischrothem Feldspath, blaulichweissem Ouarz, sparsamen weissen Glimmer und: 

vielem schwarzen Turmalin gemengten Granitgesteins. Da es nirgend anstehend. 

gefunden wird, kann man nur auf €in gangartiges Auftreten desselben schliessen. 

Dasselbe, oder doch nahezu dasselbe Gestein trifft man gleichfalls in zahlreichen 

Blócken am Fusse des Gebirges zwischen Eisenberg und Obergeorcgenthal, 

es scheint nach dieser Verbreitung auch auf einen Gang zu deuten. Im Gebirge 
selbst habe ich das Vorkommen dieses Gesteines nicht beobachtet. | 

Radiolithischer Glimmerguarzporphyr (p. 8) bildet einen Gang 

mit ostwestlichem Streichen unterhalb Laduno. Ein zweiter Gang streicht nord- 

westlich zwischen Rudelsdorf und Loch. Beide Gánge sind ebenfalls nur durch 

ausgestreute Blócke markirt. Granitporphyr bildet einen Gangzug, welcher aus der 
Gegend von Reitzenhain bis an den Feuerróstbergzu verfolgen ist. Man úber- 

schreitet diesen Zug auf dem Wege von Reitzenhain nach Kienhaid im Schónwald,. 

*) Jokély a. a. O. p. 566. 
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-wo er Pinit fiihrt (p. 9), und trifft ihn dann bei Kallich wieder, wo er von Hein- 

richsdorf sůdlich bei Neu-Kallich vorbei úber das Weisswasserthal zu streichen 

© scheint. Ein weiterer nordlicher Gang streicht aus dem Natschungthal in ostwest- 

licher Richtung úber den Feuerróstbere bis in die Náhe des Fórsterhauses Ochsen- 

stall auf dem Feuerróstberg, den man sehr gut auf der Hóhe an der Kallich-Katna- 

rinaberger Strasse bemerkt.  Einen noch weiteren das Tóltschbachthal sůdlich von © 

Gabrielahitte úbersetzenden Porphyrgang, den Jokély einzeichnet, habe ich nicht 

gefunden. Ebenso hat dieser Geologe noch einige kleine Porphyrgánge westlich von 

Reitzenhain und čstlich von Natschung in sůděstlichem Streichen die Strasse von 
Sebastiansberg nach Kallich verguerend, und einen dritten solchen sůdlich von Hein- 
richsdorf eingezeichnet, die ich jedoch nicht wieder zu finden vermochte. 

Es eriibriget noch unter den álteren Eruptivgesteinen der in diesem Gebirge 

auftretenden Diorite (p. 17) zu gedenken. (Gesteine dieser Art bilden mehrere, 
parallel unter einander streichende Gánge an der Sůdseite des Gebirges, wo sie 

bei einem ostwestlichen Streichen mit den sie begleitenden Gneissen steil nách 

Sůdsůdost einfallen. Man begegnet den Diorit zwischen Uhrissen und Gótters- 

dorf, wo. derselbe in zahlreichen Blócken zerstreut liegt. In Góttersdorf selbst ist 

wahrscheinlich derselbe Gang beim Wirthshause aufgeschlossen, wo er in Brichen 

zur Strassenbeschotterung gewonnen wird. Auch zwischen dem neuen Wirthshause 

und der Kirche steht dieses Gestein an und důrfte wohl seine Fortsetzung in jenem 
Gange haben, welchen man im Walde zwischen Tůrmaul und Stolzenhan ber- 

schreitet. Zwei weitere zu einander sowohl als auch zu dem Streichen der Gneisse 

parallele Dioriteánge sind neben einander an der Strasse nach Kallich ůúber dem 

Rothenhauser Park aufgeschlossen, von denen der eine sich bis gegen Hauners- 

dorf hin verfolgen lásst. 

Jůngere Eruptivgesteine sind an der Sůdseite der Bernsteingruppe nur 

durch die kleine, nordlich von der Tannichkuppe gelegene Kuppe von Feldspath- 

basalt (p. 30) vertreten, von der man zahlreiche abgestůrzte Blócke in dem Grunde 

zwischen dem Tannich und ŠStiefmutterberg findet. Bei Stolzenhan liegen zahlreiche 

Blócke von Nephelinbasalt (p. 31). In gróssérer Verbreitung erscheinen derartige 

- Gesteine in der Katharinaberger Gegend. Auf der nordlichen Abdachung des Bern- 

- steinrůckens gegen Brandau zu liegt der Steindlberg und der Důrrbere. Das Klein- 

> haner Steindl ist der Rest einer offenbar ehedem weit ausgebreiteten Decke eines 

- phonolithartigen Feldspathbasaltes (p. 30) mit einem sehr steilen Absturz gegen 

- Katharinaberg, welche in lauter 10—15, 20 Centim. máchtige, fast horizontale 

Platten abgesondert ist. Der Steindlberg selbst besteht aus einer wallartigen Háu- 

fung máchtiger Nephelinbejaltgesteinsblócke, ebenfalls mit einem steilen Absturz 

nach dem Katharinaberger Grund. Von hier stammen die vielen Blócke, welche auf 

der Lehne bis hinab zum Schweinitzbach ausgestreut sind. Endlich zieht sich dieses 

© Gestein auch nordwárts herunter und úberdeckt die Gehánge der Důrrberges und 
- ebenso die Umgegend von Brandau mit seinen Trůmmern. 

In der Brandauer Steinkohlenmulde treten mehrere máchtige Gánge 

-von Nephelinbasalt (p. 33) auf, welche offenbar die Canále jener Decke sind, 
- welche sich ehedem hier in weiterem Raume ausbreitete, und welcher ein nicht unbe- 

z. 

deutender Antheil an der Erhaltung dieses kleinen Kohlenbeckens zuzuschreiben ist. 

12 
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Eine Anháufung von Basaltblócken, welche sich im Katharinaberger 
Grund da findet, wo der Fussweg von Kleinhan in die Strasse im Grund můndet, 

ist wohl ebenfalls als der Rest einer selbstándigen Kuppe anzusehen. 

Eralagerstáttem. 

Unter allen Bezirken des bohmischen Erzgebirges ist der beschriebene wohl 

als der 4rmste an Erzlagerstátten zu bezeichnen. Zwar begegnet man noch heute 

an vielen Stellen unzweideutigen Spuren einstiger Bergmannsthátigkeit, doch scheint 

dieselbe nirgends úber Schůrfungsarbeiten hinausgekommen zu sein. Zumeist důrften 
dieselben auf die Aufschliessung der Auarzbrockenfelsgánge gerichtet gewesen sein, 

welche wohl auch hier Rotheisenstein fůhren mógen. Die heute noch vorkom- 

menden Bezeichnungen „Rothe Grube“ oberhalb Eisenberg — dieser Name schon 

an und fůr sich — dann das benachbarte Dorf „Hochofen“ deuten zumindesten 

auf einen in dieser Gegend bestandenen Eisensteinbergbau. Jedenfalls ist hier, und 

wenn er irgendwo anders noch in Umgang war, auch dort, der Bergbau sehr frůh 

erloschen. 
Der einzige Punkt, an welchem Erzgánge mit grósserer Beharrlichkeit zum 

Abbau gekommen sind, ist Katharinaberg, zusgleich einer der áltesten Bergorte 
des bohmischen Erzgebirges. Gleichwohl versichert uns ein vertrauenswůrdiger und 

erfahrener Bergmann, dass sich trotzdem der seit dem 15. Jahrhundert, allerdings mit 

Unterbrechungen, bis in die Neuzeit fortgefiihrte Bau „zu einem grossartigen aus- 

cedehnten Betrieb und einer namhaften Metallerzeugung doch niemals emporge- 

schwungen habe.“ Šeit lánger als einem Jahrzehnt wird auch hier der Bergbau 
nur noch in Fristen gehalten und es ist wohl keine Aussicht vorhanden, dass sich 

unter den jetzigen Verháltnissen, denen selbst bedeutende und leistungsfáhige grosse 

Anlagen. nicht Stand halten kónnen, die immer noch lebhafte Hoffnung der dortigen 

armen Bevolkerune verwirklichen, und der Grubenbetrieb wieder in Aufnahme 

kommen werde. 

Als Jokély 1856 die Umgegend von Katharinabere besuchte, war man damit 

bescháftiet, fůr die Wiederaufnahme des Bergbaues eine Kuxgesellschaft ins Leben 
zu rufen. Diesem ginstigen Umstande und wohl auch der Absicht, hiebei fórderlich zu 

sein, ist es zu danken, dass Jokély einen verháltnissmássig sehr ausfůhrlichen Bericht 
úber die Katharinabergcer Gangverháltnisse mittheilt.“) Leider verwelkten die Hoff- 

nungen rasch wieder. Spáter wandte die Regierung ihre Aufmerksamkeit noch einmal 

dem hiesigen Bergbau zu. Der verstorbene verdienstvolle Direktor der Přibramer 

Bergakademie Johann Grimm erhielt 1870 vom Ackerbauministerium den Auftrag, 

den Katharinaberger Bergbau zu besuchen, und úber die mogliche Prosperitát seiner 

Wiederaufnahme Bericht zu erstatten. Diesem Auftrage wurde entsprochen, und es 
liegt hierůber eine im ósterr. Berg- und Hůttenmánnischen Jahrbuch fůr 1871 ab- 

gedruckte, hierauf bezůgliche Abhandlune **) vor. Grimm verweist hierin auch auf 

den oben angefůhrten Bericht Jokély's, dem er auch theilweise folgt, doch hatte 

*) Jokély a. a. 0. p. 576. 
**) Joh, Grimm, Uiber den Bergbau zu Katharinaberg in Bohmen a. a. O. V. Abhandlung. 
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er auch noch einige andere Behelfe, und namentlich die eigene Anschauung 
zur Seite. 

Im Katharinaberger Stadtberge, das ist jenem nach Nordwesten, zwischen dem 

Schweinitz- und Zobelbach gelegenen Ausláufer des Adelsberges, setzt ein System von 

Erzgángen in dem 509—609 Nord einfallenden zwischen Stunde 7—9 streichenden 

Hauptegneiss auf. Nach álteren Angaben sind dies sowohl Mitternacht- als auch Morgen- 
gánge. Von letzteren hat jedoch Grimm nachgewiesen, dass dies lediglich Einlagen 
eines milden, mehr weniger lettig schiefrigen, grauen Gneisses von '/,„ bis mehrere 

Fuss Máchtigkeit sind, welche nur an Schaarungspunkten mit den Mitternachtseiángen 

einigen Adel zeigen, sonst aber aller und jeglicher Gangnatur entbehren, da selbst 

die angeblichen Salbánder in Wirklichkeit nur die Schichtungsfugen sind. Wahre 
Gánge sind nur die Mitternachtgánge, von denen der Fróhliches Gemůthge- 
nannte, der Gottfried-, Nikolaigang, weiter óstlich der Johannesgang, 
endlich wieder óstlich von diesem der Hansófner- und Kalbskopfergane náher 

bekannt sind. Ihre Máchtigkeit schwankt zwischen 5—6 Zoll bis 2 Klaftern (Nikolai- 
gang). Die Ausfůllung besteht aus Letten, Auarz, Flussspath, Kupferkies, Kupfer- 

glanz und Buntkupfererz, ferner Bleiglanz, Zinkblende, Rotheisenstein. Vom Hans- 

ófner wird auch Uranpecherz angegeben. Auch sollen die Gánge nach Jokély in 

den oberen Teufen Zinnerze fiihren. Nach Grimm's Mittheilungen sind sowohl die 
Kupfererze wie der Bleiglanz silberhaltig. Ein Gemenge mehrerer Kupfererze von 

Flussspath umschlossen, einem Nebentrum des Nikolaiganges entnommen, ent- 

hielt 18 Pfund Kupfer und 1 Loth Silber in 100 Pfund. Im reinen Bleiglanz wurden 

auf 100 Pfund nur 1 Loth, 3 Auentel Silber, im reinen Kupferkies auf 100 Pfund 

399/, Pfund Kupfer und 2'/, Loth Silber gefunden. Dieses Ergebniss ist etwas 

geringer als der Silbergehalt, den áltere Schriften anfůhren; úberhaupt werden die 

etwas sanguinisch gefárbten Angaben, welche Jokély erhalten hatte, ein wenig herab- 

geschraubt, wenn auch Grimm der Ansicht ist, dass die Wiederaufnahme des Berg- 

baues, wozu nur ein ausreichendes Capital nothig wáre, wenn auch nicht grossen 

Gewinn bringend, immerhin doch můhelohnend sein dirfte, da noch bedeutende 

Erzvorráthe ihrer Gewáltigung harren. 

Nachdem seither jedoch selbst die Aera des volkswirthschaftlichen Auf- 

schwunges, in welcher fůr viel nichtigere Zwecke Millionen geopfert wurden, vor- 

úbergegangen ist, ohne dass sich der nothige Impuls zur Wiederbelebune des Katha- 
rinaberger Berebaues gefunden hat, důrfte wohl auch dieser fortan der Geschichte 

anheimgefallen sein, so wůnschenswerth es auch wáre, dass der dortigen Bevólke- 

rung, die jahrein jahraus am Hungertuche nagt, eine ergiebige und anhaltend 

fliessende Nahrungsguelle erschlossen werden měchte. 

Die Steinkohlenmulde von Brandau. 

Das Bernsteingebirge besitzt in der in seinen Bereich gehórenden Stein- 
kohlenmulde von Brandau einen der interessantesten Punkte des bohmischen Erz- 
gebirges. Dieses kleine Becken, das eine Fláchenausdehnung von nicht ganz 
25 [(JKilm. hat, liegt im nordlichsten Zipfel dieses Gebirgstheiles, welcher gegen 

Sůden an die Abdachung des Steindlberges, den Scheiben-Kamm, den Důrrbere 

12* 
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und Kunersleiten-Berg angelehnt, im Westen vom Natschung-, im Osten vom Schwei- 

nitzbach umflossen wird, die sich nordlich davon bei Grůnthal vereinigen. Die so 
umgrenzte, dreiseitige, Nord abfallende Fláche wird in der Mitte von der Stein- . 
kohlenformation eingenommen, wáhrend die Ránder ringsum aus flaserigem Haupt- 
oneiss bestehen. Die Mitte des Ganzen ist ach gewólbt und zeigt von den Rándern, 
namentlich vom Osten her, die Aufeinanderfolge wenigstens der Hauptelieder. Das 
langgestreckte Dorf Brandau liegt so ziemlich in der Lángsaxe der Mulde., 

Als unmittelbar dem Gneisse aufgelagertes Liegendes sieht man am Schwei- 

nitzbach bei der Mertelmůhle Conglomerate (p. 84) zu Tage ausstreichen, welche 

mit einer sidwestlichen Neigung gegen die Mulde hin einfallen. Die darauffolgenden 

Schichten bilden eine Reihe abwechselnder Schieferthone und Sandsteine (p. 85). 
Nach dem von Jokély mitcetheilten Bohrprofil*) nehmen die Sandsteine gegen das. 

Liegende an Máchtigkeit zu, die zwischenliegenden Schieferthone dagegen sehr ab. 
Die Schichten liegen muldenformig, indem sie sowohl von Sůden gegen Norden, 

als auch von Norden gegen Šiiden fallen, hiebei werden sie úbrigens wiederholt 

durch Verwůrfe gestórt. Auf der Westseite des Beckens, gegen das Natschungthal, 

treten nur Schieferthone hervor. Ausser einigen schmalen, nicht abbauwůrdigen 

Trimern kennt man ein 1'15 M. můchtiges Hauptflótz, dessen anthrazitische Kohle 
(p. 87) abgebaut wird. Die glimmerreichen Sandsteine und Schieferthone fihren 
zahlreiche Pflanzenreste. Namentlich fállt unter diesen sofort der Reichthum an 

Sigillarien auf, wáhrend Farne viel spárlicher sind. Jokély nennt folgende Arten: 
Sigillaria. oculata, Schlihm., Stgillaria intermedia Brongn., Sigillarta pes capreoli 
Sternberg, Sigillavia tesselata Brongn. Herr H. B. Geinitz (a. a. O.) fiůigt hinzu: 

Sigillaria notata  Brongn., Sigillavia © Dournaist | Brongn., Stgillaria  Utschneideri 
Brongn., Stgillaria alternans Sterno. Weil. Dir. C. Feistmantel bezeichnete mir noch 
Stgillaria Corteč Brongn. Der erstgenannte Geologe und Herr Geinitz nennen noch 
Calamites cannaeformis Schlthm. und Calamites Suckowi Brongn. Ausserdem záhlt 
der erstere noch folgende Farne auf: Cyathetdes oreopterovdes Gópp., Cyatheides 
aegualis Brongn., Neuropteris auriculata Brongn. und Neuropteris acutifolia Brongm. 

Damit ist auch das Becken als zur Sigillarien-Zone der sáchs. Geologen gehórig 

charakterisirt, als deren Aeguivalent die tiefsten Flótze der Gegend von Zwickau, 

Lugau und Flóha, zu betrachten sind.**)  Oberbergrath D. Stur reiht es in seine 

Schatzlarer Štufe.***) 

Das Hangende der Steinkohlenschichten besteht aus einer Decke von roth- 

sefárbten Ablagerungen, welche die Steinkohlenformation jedoch nicht mehr in ihrer 

ganzen Ausdehnung úberdecken, sondern nur mehr nach der Mitte u. z. hier die 
flachhůgelfórmige Uiberwóolbung derselben bilden. An der Strasse durch das Dorf 

Brandau sieht man die Ausbisse dieser Gesteine an vielen Orten, namentlich in 
der Náhe des Pfarrhauses zu Tage ausgehen. In dieser Art kann man sie bis zum 

*) A. a. O. p. 602. 
**) II, B. Geinitz in Geinitz, Fleck und Hartig, die Steinkohlen Deutschlands I. Bd. p. 74 ff. 

Die sáchs. geolog. Úmdesdůrclkom ohne sieht in diesen Ablagerungen ein Aeguivalent 

der unteren Ottweiler und Saarbrůckner Schichten. 
***) D, Stur, Funde von untercarbonischen Pflanzen der Schatzlarer Schichten am Nordrande 

der Alpen. Jahrb. geol. R.-Anstalt 33. Bd. 1883 p. 183 ff. 203. 
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© Grůnthaler Friedhof verfolgen. Nórdlich hinaus steht dann wieder Gneiss an. Sie 

- gehen úbrigens noch úber die Grenze nach Sachsen hiniiber. EÉbenso sind diese 
- rothen Schichten im Hangenden des Mundloches eines von der Seite des Natschung- 

- thales aus getriebenen Stollens sichtbar, doch sieht man auch hier in den benach- 
barten Lehmgruben, in deren Sohle unter dem Lehm kohlige Steinkohlenschiefer 

- ausbeissen, dass die Schichten den Rand der Steinkohlenformation nicht úberdecken. 
| Die rothen Schichten bilden im Wesentlichen ein Conglomerat von GAuarz-, 

Gneiss-, Porphyr- (p. 14) Thonstein-Geschieben verschiedener Grósse, verkittet durch 
- ein rothes, thoniges, zuweilen sandiges Bindemittel, damit wechseln Lagen von Por- 

phyrtuff, welche zersetzt den im Hangenden der steinkohlenfůhrenden Schichten auf- 
tretenden bunten Thon (p. 83) liefern. Diese Ablagerungen erreichen eine Máchtig- 

keit von circa 60 Metern. Obwohl palaeontolocische Anhaltspunkte fůr die Alters- 

bestimmung dieses Gliedes nicht bekannt geworden sein, darf man dasselbe doch 

mit gutem Grund als dyadische Bildung bezeichnen, zu welcher Annahme sich schon 

Jokély veranlasst sieht. 

Wie schon weiter vorn bemerkt wurde, breiten sich úber diese Ablagerungen 
die Reste einer ehemaligen Basaltdecke aus, deren Blócke und Trůmmer nicht selten 

in einem innigen Zusammenhange mit dem darunterliegenden Rothliegenden zu stehen 

scheinen, so dass man an manchen Stellen fast meinen kónnte, dass auch Basalt- 

brocken an der Conglomeratbildung theilnehmen. Indessen wird man bald gewahr, 

dass diese nur oberfáchlich in die weiche, leicht verschiebbare Masse gelangten, 

oder wohl nur da sich finden, wo sie durch spátere Abspůlungen mit dem Unter- 

grund gemengt wurden. Es sind auch, wie schon erwáhnt, Basaltgánge bekannt, 

welche die Steinkohlenablagerungen durchsetzen und mannichfache Stórungen der- 

selben verursachen. | 
Das kleine Brandauer Becken ist das unbedeutendste der bohmischen Stein- 

kohlenablagerungen und ist auch mit den innerbohmischen in keinen engeren Zu- 

sammenhang zu bringen. Obwohl fůr sich abgeschlossen, gehórt dasselbe doch einer 
weit grósseren Ablagerung an, welche sich jenseits der Grenze, im Nachbarlande 

Sachsen ausbreitete. Herr H. B. Geinitz betrachtet dasselbe als einen Theil des 
Flóha-Giůckelsberger Beckens,*) aber auch hierin besteht kein Zusammenhang, 

wiewohl die hangenden Rothliegendschichten in der Gegend von Olbernhau noch 

. angetroffen werden. 

Jůmgere Bildungemn. 

Braunkohlenformation. 

Auch in diesem Gebirestheil haben wir des Braunkohlensandsteines 

- Erwáhnung zu thun, als eines an dem Bau der Vorhóhen des Erzgebirges theil- 

nehmenden Gesteines. Die westlich bez. nordwestlich von Komotau und Ober- 

dorf auftretenden Braunkohlensandsteine kommen auch weiter hin, nachdem sie 

nordlich von Komotau, wohl nur vom Gebirgsschutt verdeckt, und sohin unter- 

brochen sind, zwischen dieser Stadt und Górkau wieder hervor, und setzen den 

*) H. B. Geinitz, Geognostische Darstellung der Steinkohlenformation in Sachsen pg. 45. 
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sogenannten Katzenhůbel zusammén, welcher sich sůdostlich vom Hutbere durch 
sein eigenthůmliches Aussehen schon von weitem bemerkbar macht. Die hier auf 

Glimmerschiefergneiss aufliegende Braunkohlensandsteinmasse stellt ebenfalls ein 

wildes Chaos von durch einander geworfenen Sandstein- und Auarzitblócken dar. 

Wie bei Tschernowitz sind auch hier Steinbrůche angelegt, welche ein sehr klůftiges 
Gestein bolslegen, und hierin ebenfalls Spuren eines frůher erfoleten Abbruches 

erkennen lassen. Wie auch anderwárts kann man an den, namentlich nach unten 

dickbankig werdenden Gesteinen keine deutliche Schichtung wahrnehmen. Das den 
Hůcel bedeckende Blockwerk ist offenbar nach Auswaschung der lockeren sandigen 

Partien der Ablagerung liegen geblieben. Ein kleines Depot nordostlich von Górkau 

an der Kallicher Strasse hat den gelben lockeren Sand zwischen den harten Auarzit- 

blócken noch erhalten. Weiterhin bildet der Braunkohiensandstein als ein schmaler 

Zug zwischen Tůrmaul und Schimberg den Abschluss des Gebirges gegen die vor- 

legende Braunkohlenformation. 

Ouartůre und recente Bildungen. 

Als AOuartčrbildung am Fusse des Gebirges haben wir wieder den stellen- 
weise ziemlich hoch — bis an 400 M. Seehóhe — heraufreichenden Geschiebe- 

schotter zu bezeichnen, welcher, wo er nicht durch die jingeren Schotter- 

kegel tieferer Tháler úberdeckt wird, den Rand des Gebirges einfasst. Vergesell- 

schaftet mit ihm sind die nunmehr háufiger werdenden Ablagerungen von Lehm 

und die, wie wir bereits mehrfach betonten, im Geschiebeland eingebetteten Teiche 
am Fusse des Gebirges, von welchen man allerdines den auf ein ausgebranntes 

Braunkohlenflótz zurůckzufůhrenden Alaunsee bei Komotau auszunehmen hat. Ab- 

lagerungen der Auartárzeit sind mit einer einzigen Ausnahme im Gebirge selbst 

nicht nachzuweisen. Diese Ausnahme macht das am Ausgange des Natschungthales 

zwischen Brandau und Rothenthal gelegene Lager eines gelbbraunen Leh mes, 
der hier zum Ziegelschlag benůtzt wird. Dieses Gestein selbst důrfte wohl zum 

grossen Theil dyadischen Ursprunges sein und hat seine gegenwártige Gestalt erst 

durch erfolete spátere Umlagerung erhalten. 
Zahlreiche gróssere und kleinere Moorstrecken dehnen sich auch im 

Bernsteingebirge in den weiten Waldstrecken aus. Mit Ausnahme der moorigen 

Strecken in den flachen Thálern, welche úbrigens sehr geringfůcig sind, gehóren 

sie sámmtlich den Hochmooren an. Am Sůdabhange des Beerhůbelzuces liegt unter 

dem Bárenalleeberge und dem Steinhibel das weit ausgedehnte Neuhauser Moor 

mit einigen Teichen. Aus dem máchtigen Filz sammelt sich der Neuhauser Flóss- 

bach. Bei Reitzenhain, Kienhaid, Natschung, Heinrichsdorf, Kallich liegen in den 

flachen Thalmulden kleinere Torfstrecken. Im Feuerróstberg breiten sich gleichfalls 

einige gróssere Moore aus, wie das gegen Kallich herabziehende am Haidenteich. 

Das betráchtlichste ist das Rudelsdorfer im Ausgehenden des Gabrielahůttner Thales. 

Endlich lieot auch zwischen dem Bernsteinberge und dem Adelsberge eine gróssere 

Moorstrecke. Den Untergrund bildet auch hier eine weissliche, knetbare, glimmer- 

reiche Masse von zersetztem Gneiss. Die Moore selbst bieten sonst nichts neues. 
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Das Wieselsteingebirge. 

Orograplasche Skizze. 

An die Gebireseruppe des Bernsteins schliesst sich nordostlich das Wiesel- 

steingebirge an. Ich begreife hierunter den Gebirestheil zwischen dem Pass von 

Gebiresneudorf, im Sůd bez. Sůdosten, der Landesgrenze im Westen und Norden, 
und der zugleich eine orographische Grenze bildenden Scheidelinie gegen das Por- 

phyrgebirge bei Niklasbere, 

Der dominirende Gipfel des Wieselsteines (956 M.) erhebt sich fast genau 

in der Mitte des Gebirges als eine flache, der sůdlichen Steilabdachune nahe auf- 
gesetzte Kuppe. Die Luftlinie in geradem Abstande desselben vom Oberleutens- 
dorfer Bahnhofe im Siůden davon misst 6 Kilm., der Hóhenunterschied 656 M. Die 

Masse des Berges selbst schiebt sich zwischen die beiden Thalbogen von Górkau- 

Oberleutensdorf und Klostergrab-Eichwald mit steilem, sůdlichen und sůdostlichen 
Abfall ein, zugleich werden die genannten Bogen einerseits bis Marienthal, ander- 

seits bis Klostererab von den Flůgeln des Gebirges umfasst. Zwischen dem Bernstein 

und seiner náchsten Umgebung und dem Wieselstein besteht eine, aus der úber- 
einstimmenden Situation hervorgehende unverkennbare Aehnlichkeit. Wie jener, 

erscheint auch dieser durch zahlreiche steilwandige, tiefeerissene Auertháler hand- 

fórmig zerschlitzt, man wird den Tannich mit dem Hohen Schuss, den Wolfsbere 

mit dem Rothen Hůbel, den Hohen Hau mit der Stromnitz, dem Adelsberg 

den Draxelsbere vergleichen kónnen, und so auch stůckweise die trennenden Grůnde, 
den Rauschengrund mit dem Tannichgrund, den Riesengrund mit dem Flachsgrund, 

den Deutzensdorfer Grund mit dem Marienthal úbereinstimmend finden, nur er- 

scheinen die Modellirungen des Wieselsteines und seiner Umgebung noch kráftiger 

und schárfer eingeschnitten als dort. 

Die beiden, den inneren Kern des Wieselsteingebirges einschneidenden 
Tháler, der Rauschen- und Deutzensdorfer Grund, lósen diesen wohl auffállig aus 

dem Zusammenhang mit seinem sůdwestlichen und nordostlichen Flůgel; doch ist 

diese Trennung nicht ausreichend, um eine orographische Grenze zu ziehen, ab- 

gesehen davon, dass es unsrem Zwecke zuwider wáre, noch weitere Unterabthei- 

lungen zu schaffen. Wer die vom Wieselsteine siůidwestlich gegen das Bernstein- 

Sebirge folgenden Hohenangaben beachtet, findet sehr deutlich die bis an die an- 

genommene Grenze herabsteigende Kammlinie heraus. Der náchst hochste Punkt, 
westlich vom Wieselstein, ist der unmittelbar am Rauschengrunde gelegene Schwarze 

Berg (588 M.). Nordwestlich davon, am Ausgehenden des Rauschengrundes liegen 
Důrre Tanne (875 M.) und Farbenhůbel (868 M.). Auf der rechten Seite des Thales 
der Góhrner Berg (Wolkenhůbel, 859 M.), Steinhůbel (818 M.), sodann folgen in 
sůdwestlicher Reihe der Kásherdberg bei Einsiedel (797 M.), der Haselstein (774 M.), 

die Hóhe zwischen der Einsiedler Strasse und Gebiresneudorf (747 M.), endlich Ge- 

birgsneudorf selbst, von wo das Bernsteingebirge ansteigt. 

Ganz dieselbe Abdachung, nur mit verminderter Neigung, zeigt sich nach 
Nordosten. Vom Wieselstein óstlich folgt der Wolfsbere bei Langewiese (889 M.), 

der Hohe Hau (880 M.), Dreiherrnstein (865 M.), Neustadt (834 M.), Stirmer 
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(869 M.), endlich der Keilberg bei Niklasberg (829 M.). Von hier steigt wieder 
das Porphyrgebirge auf. 

Auch darin zeigt sich wieder eine besondere Aehnlichkeit mit dem Bern- 

steingebirge, dass sich die hervorragendsten Gipfelpunkte, Stromnitz-Hoher Hau, 

Wolfsberg, Wieselstein, Schwarzer Berg, Diirre Tanne, in eine Ostwest streichende 

Reihe gruppiren. Und wie dort erhebt sich das Gebirge von der Ebene im Sůden 

von der Linie Obergeorcenthal-Oberleutensdorf nach und nach gegen die gedachte 

Hóherichtung, wáhrend wiederum auf der Ostseite, hier also zwischen Ossege und 

Klostergrab, das Gebirge steil abstůrzt. Der Gipfel der Stromnitz erhebt sich 508 M. 

in nur 1725 M. Luftlinie-Abstand úber die Schienen der Dux-Bodenbacher Bahn an 

ihrem Fusse. 

Die Zahl der einschneidenden Grůnde ist wo měóglich noch grósser als die 

entsprechende im Bernsteingebirge. Mit Uibergehung einiger unbedeutenderen reihen 

sich von Westen nach Osten: Der Hammergrund bei Johnsdorf, Rauschengrund bei 

Oberleutensdorf, der Schónbach-, Flóssbach-, Brůckner-, Ladunger und Riesengrund 

zwischen Oberleutensdorf und Ossegg, der Alte, Deutzensdorfer, Krinsdorfer und 

Hůttengrund zwischen Ossege und der Porphyrgrenze óstlich von Klostererab. Den 

lánesten und tiefsten Einschnitt bildet der Rauschengrund, er reicht bis úber die 

Kammlinie hiniůber; wie bereits bemerkt, schneidet er das Gebirge in seinem hóch- 

sten Theile ein. Dem entsprechend nimmt er auch von Osten und weiter oben von 

Norden her zahlreiche Nebentháler auf, doch bieet auch er in charakteristischer 

Weise im Ausgehenden gegen Westen scharf um. Die úbrigen Tháler streichen 

in der Kammlinie oder noch vor dieser aus, die meisten lassen einen Umbug in 

West sehen. Viele gabeln sich vor ihrem Ausstreichen. Der Hůttengrund erweitert 

sich oberhalb Niklasberg zwischen dem Stůrmer-, Keil- und Bornhaubere zirkus- 

artig. Abweichend von den úbrigen biegt der Riesen- und Krinsdorfer Grund nord- 

bez. nordóstlich aus. 

Die Nordseite des Wieselsteingebirges zeigt wieder die bereits bekannte 
flache Abdachung nach Norden. Die Landesgrenze verláuft von Katharinaberg 

úber Einsiedel am Schweinitzbach bis zu dessen Ursprung unter dem Schwarzen 

Teich bei der Důrren Tanne. Hier biegt sie um die Abhánge des Rauschengrundes, 

d. i. den Farbenhůbel, und wendet sich nordwárts lángs des Wernsbaches zum 

Flóha- oder Grenzbachthal. Von dessen Ursprung beim Grůnthaler Zollhaus geht 

ste guer ber den Hirschhůbel zum Altwasser-, und dann am Polter Bach nach 

Kalkofen-Zaunhaus. Der so umschriebene bohmische Gebietstheil des Erzgebirgs- 

plateau ist anfanes zwischen Gebiresneudorf und dem Rauschengrund sehr schmal, 

er misst zwischen der Grenze und der Kammlinie kaum 2—5 Kilom. Auf diesem 

Theil sieht man nur einen sehr flach gewólbten, nach dem seichten Schweinitzthal 
im Nordwesten, nach dem Gebiresabfall im Siidosten abdachenden, in seiner nord- 

ostlichen Erstreckung ansteigenden und unter Góhren vom Rauschengrund plótzlich 

abgeschnittenen Hóhenrůcken. 

Die bei weitem gróssere Fláche hingegen zwischen dem Wernsbach im 
Westen, dem Gebirgskamm und der Grenze zwischen Georgendorf und Zaunhaus 

ist entsprechend mehr gegliedert. Der Gebirgskamm bildet um dieselbe im Sůden 

einen weiten, nach Norden offenen Bogen, von diesem dacht das Gebirge nach der 



185 

Mitte der Fláche hinab, und bildet hier den schónen, weiten Thalkessel vou Fleyh, 

-welcher einen zum Hauptkamm fast parallelen Nebenkamm, zwischen dem Fleyh- 

-und Grenzbache mit dem Heu- (826 M.) und Walter-Berg (876 M.) abtreant. Der 
| Fleyher Kessel, welcher, wie man sieht, egrosse Aehnlichkeit mit dem Pressnitzer 

- hat, erhált von allen Seiten her gróssere und kleinere Wasserzuláufe, welche sich 

| 
alle beim Dorfe Fleyh mit dem vom Dreiherrnstein kommenden Fleyhbach vereinigen, 

- der sie durch den Fleyhgrund in nordwestlicher Richtung ausfihrt. An der Landes- 

grenze bei Deutsch-Georgenthal vereinigt sich der Fleyhbach mit dem vom Osten 
© kommenden Grenzbache zur Flóha aus dem Gebiet der Zwickauer Mulde. Der 

- Hohenrůcken im Norden von Fleyh dacht nordwárts nach Moldau ab und liefert 
-von dieser Seite die Ursprungswásser der Freiberger Mulde, welche an der Landes- 

- grenze sich mit dem Altwasserbach vereinigen. Endlich entspringt nahe der Wasser- 

scheide bei Neustadt der nach Kalkofen nordwárts fliessende Kalkofner Bach, 

- welcher sich mit dem von Osten kommenden Wurmbach zur Weiseritz vereiniget. 

Geologische Verháltmsse des Wieselsteingebirges. 

Die geologischen Verháltnisse dieses Gebirgstheiles sind weniger monoton 

als die vorher abgehandelten. Zwar hat auch hier der Hauptgneiss noch eine 

grosse Ausdehnung, namentlich von Westen her, allein auch die jingeren 

Gneisse machen sich wieder geltend und zu den krystallinischen Schiefern 

gesellen sich nun in weit bedeutenderer Masse alte plutonische Gesteine, Granit 

und Porphyr. Die Vertheilung der letzteren ist eine sehr scharf begrenzte. Sie 

nehmen fast genau die Mitte des Gebietes ein, bilden zugleich den Gipfelpunkt 
des Gebirges, und es wird sich zeigen, dass sich zugleich hiemit eine, wennauch 

nicht scharfe, so doch immerhin merkbare Scheidung zwischen den álteren und 
jůngeren Gneissen vollzieht, indem auf der Sůdwestseite die ersteren, auf der 

entgegengesetzten hingegen die letzteren in unserem Gebirge sich vorwiegend 

geltend machen. Bei der folgenden Beschreibung ergiebt sich hieraus wieder die 
- Gelegenheit, an das frůher bereits Mitgetheilte anzuknůpfen, und den eingeschla- 

genen Weg durch das Gebirge fortzusetzen, wobei wir zuerst die eine, dann die 

andere Hálfte des Schiefergebirges, sodann die massigen Gesteine besehen wollen. 
Leider ist dieser Theil des Erzgebirges noch ármer an Aufschlůssen als 

der zuvor abgehandelte. Dichte Waldstrecken, ausgedehnter Wiesengrund, wo diese 

nicht, anderes Culturland úberdecken alles weit und breit, die wenigen entblósten 

Stellen, welche man auf weiten Wesgen zu erspáhen vermag, bieten kaum einen 

Anhaltspunkt, um daraus einen Schluss auf die Lagerungsverháltnisse zu ziehen. 
Im Allgemeinen freilich lásst sich in dieser Hinsicht eine Uibereinstimmung mit 

bereits geschilderten Verháltnissen doch nicht verkennen, doch manches bleibt, wie- 

wohl sich gerade hier eine gróssere Klarheit wůnschen liesse, unaufgeklárt. Vielleicht 

gelingt spáteren, von anderer Seite unternommenen Untersuchungen, was von mir 

nicht erzielt wurde. 

Das siidwestliche Gneissgebiet. 

Dem siidwestlichen Gneissgebiet des Wieselsteingebirges gehórt das Terrain 

zwischen dem Marienthal und der Landesgrenze bis zum Rauschengrunde an. Dieser 
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aber macht ebenso wenig wie eine geographische, eine geologische Grenze, und der 

Gneiss verbreitet sich úber ihn sowohl nach Norden hinaus, als auch an seinem 

linken Gehánge úber Oberleutensdorf bis an den Brůckner Grund. Wir můssen die 

Grenzlinie hier noch etwas schárfer markiren. 

Von Norden her tritt ein breiter Štreifen Granit zwischen Georgendorf 
und Moldau zwischen die Gneisse, welcher zungenfórmie nach Sůden reicht, und 

auf einer von Georgendorf nach Lichtenwald, dann westlich vom Schwarzen Bere 
in den Rauschgrund fůhrenden Linie die Gneisse der Westseite abschneidet. Nórdlich 
von der Feilmiihle an der Kieferleite, einem gegen den Wieselstein fůhrenden Seiten- 
thale, streicht der Granit aus und wird hier vom Gneiss verdeckt, welcher sich nun 
auch jenseits auf der Ostseite der Granitzunge bis hinauf an den Porphyr des 
Wieselsteines ausbreitet und erst von dem nach Ladung herabsteigenden Porphyr 

ústlich auf sein Streichen abgeschnitten wird. Der Gneiss wirft somit unter dem 

Wieselstein zwischen dem Granit und Porphyr einen Hacken nach Norden. 
Das hier vorherrschende Gestein ist ganz derselbe Hauptgneiss, wie wir 

ihn bereits im Bernsteingebirce kennen gelernt haben. Grobflaserige Gneisse, Augen- 

gneisse und Granitgneisse kommen ganz so wie in jenem Gebirge vor. 

Man kann úbrigens wahrnehmen, dass gegen die Abdachung und gegen den 
Fuss des Gebirges hin kleinkórnige Gesteine auftreten. Im Marienthale bei der 

Grundmůhle steht ein feinkórniger Haupteneiss an. An dem Gehánge zwischen 

Marienthal und Johnsdorf stosst man auf einen Gneiss, der důnnflaserig mit fein- 

schuppigem, vorherrschendem schwarzen Glimmer sehr an jene Gneisse erinnert, 

welche wir (pg. 137) westlich von Oberdorf, dann bei Weingarten bei Górkau trafen, 

und als schuppig schiefrigen Flasergneiss bezeichneten. Ich kann nur darin einen 

Unterschied finden, dass der Glimmer in dem Johnsdorfer Gneisse deutlicher indi- 

vidualisirt ist. Denselben Gneiss hat man dann auch bei Góhren, wo er unzweifel- 

haft in typischen Hauptgneiss úbergeht, und jenseits des Rauschengrundes auf dem 

Abhange des Schwarzen Berges. 
Weiter aufwárts und einwárts im Gebirge ist nur typischer Hauptgneiss 

entwickelt. Hiebei ist auch der Feldspath bald weiss oder gelblich, bald roth gefárbt. 

Oberhalb Kreuzweg sieht man in einem Steinbruch einen schónen, bunten Haupt- 

gneiss mit rothem Feldspath in Stunde 2—3 Nordost fallen. Er ist unten mehr 

flaserig, oben Augengneiss. Der Haselstein siůdlich von Einsiedel ist eine hn- 

liche Felsengruppe wie der Bernstein. Die ber einander gethůrmten Blócke bestehen 

aus Augengneiss und grossflaserigem Gneiss. Auch hier zeigt sich sehr deutlich, 

wie ein Gestein in das andere úbergeht. Auf dem Kamm erreichen die Granitgneisse 

zwischen dem Kásherdberg und der Einsiedler Strasse im Nordwesten und Gebirgs- 

neudorf im Siůidwesten eine ganz bedeutende Ausdehnung. Sie breiten sich hinůber 

bis an die Landeserenze bei Brůderwiese aus, und streichen in ostsůdostlicher 

Richtung ůúber Góhren herab bis zum Eingang in den Rauschengrund.  Nordlich 

davon zwischen Brůderwiese, Einsiedel und Kásherd breitet sich bunter Haupt- 

gneiss aus, und ebenso zeigt sich sůdlich vom Granitgneiss auf den Abhángen des 

Beerensteiges und am Wachhůbel zwischen Gebirgsneudorf und Nickelsdorf flaserige 

Haupteneisse, welche in Stunde 3—4 flach einfallen. Der zwischenliegende grob- 

kornige Graniteneiss nimmt somit die Hóhe des Haidewegs ein, und erstreekt sich 
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von der Gebiresneudorfer Kirche ostwárts bis auf den Haselstein. Im weiteren 

 Streichen gegen Osten wird das Gestein kleinkórniger. In dieser Abgrenzung ist 

seine Ausdehnung etwas verschieden als wie bei Jokély angegeben; hier macht die 

angecebene Verbreitung den Eindruck eines Stockes. Ich bin jedoch der Ansicht, 

dass der besagte Granitgneiss eine parallel streichende Einlagerung zu jener des 

Bernsteinzuges bildet, wiewohl beide Gneisse wesentlich verschieden sind. Der hier 

auftretende Granitgneiss, derselbe, welcher schon weiter oben (p. 174) aus dem 

Schweinitzthal nordlich von Katharinabere angefůhrt wurde, hat gar keinen weissen 

Glimmer und ist zumeist sehr grobkórnig gefůgt. Uiber die Hóhe des Haidweges 

und bis hinab gegen die Neudorfer Kirche sind unzáhlige abgerundete Blócke dieses 

Gesteines, die wie Rundhocker aus dem Boden stehen oder máchtige Kugeln dar- 

stellen, verstreut, mit der Zunahme des Flasergneisses gegen den Wachhiůbel zu 

nehmen sie jedoch rasch ab. 

Flaseriger Haupteneiss hált auch weiter ostwárts an den Abhángen des 

Gebirges zwischen Johnsdorf und Oberleutensdorf an, doch treten hier die Granit- 

gneisse ganz zurůck. Blócke dieses Gesteines kónnen fůr das Auftreten hier nicht 

massgebend sein, da sie von oben herabgerollt sein kónnen. Ebenso hat man unter 

dem Wieselstein, wo die Gneisse am Hohen Schuss bis an den Porphyr heran- 

gehen, nur den normalen, flaserigen Hauptgneiss, der auch ůúberall hervorlugt, wo 

das Porphyrblockwerk, das hier weit und breit verstreut ist, den Untergrund 

durchblicken lásst. Ebenso ist er dann úberall in der Lehne um und úber Schón- 

bach bis herab nach Oberleutensdorf vorhanden. 

In derselben Weise zeigen auch die Gehánge des Rauschengrundes nur 

flaserigen Hauptgneiss. In der Náhe des Granitgneisses, der sowohl am Eingange 

zu beiden Seiten, als weiter innen auf der linken Seite zwischen dem Schwarzen 

Berg und der Kieferleite ansteht, zeiet der Gneiss ausgesprochene rothe Flasern 

von Rotheisenstein herrůhrend, noch weiter hinauť trifft man beim oberen Teiche 

auf rothgefleckte Muscowiteneisse. 

Uiber die Lagerung der Graniteneisse, welche zwischen dem Haselstein 
bez. Einsiedel und Rauschengrund auftreten, kann man keine genaue Vorstellung 

gewinnen, da das Gestein nur in Blócken, jedoch spárlicher, wie bei Gebirgsneudorf, 

angetroffen wird. In einem sehr verfallenen Steinbruch zwischen dem Eingang in 

den Grund und Sandel glaube ich áhnliche Verháltnisse bemerkt zu haben wie am 

Johannisberg bei Eisenbers. Deutliche Uibergánge des Granitgneisses in Flasergneiss 

stellen sich zwischen Rascha und Góhren ein, wo einige kleine Brůche aufee- 

schlossen sind. 

Von Góhren nordwárts bis an die Landesgrenze bei Georgendorf sieht 

man nur gewóhnlichen Flasergneiss. Daraus besteht die Westlehne des Geierberges 

bis hinab an die Landesgrenze unterhalb Georgendorf. Im Fleyhgrunde wechseln 
bis Deutsch-Georgendorf flaserige Zweiglimmergneisse mit vorwiegendem Biotit und 

graulichem Feldspath mit solchen mit rothem Feldspath und reichlichem Muscowit. 

Ihre im Fleyhgrunde bei der ersten Brettmiihle von Georgendorf flach Nord ge- 

richtete Neigung ándert sich weiter gegen Deutsch-Georgenthal ein wenig (St. 23) 
in West. 

Andere Gneisse sind nur ganz untergeordnet vorhanden. 
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Muscowitgneiss, im Aussehen ganz und gar an jenes Gestein erinnernd, 

welches wir (pg. 109) als oberen Gneiss im Spitzberezuge zwischen Schmiedeberg - 

und Pressnitz kennen lernten, tritt im Marienthal unter dem Nesselstein auf, wo 

es auf 5—6 M. Máchtigkeit durch einen Šteinbruch oberhalb der Grundmůhle auf- 

geschlossen ist. Derselbe Gneiss steht auch oberhalb Launitz an. Auch im Rauschen- 
grunde stósst man beim hintern Teiche auf Muscowitgneisse im Hauptgneiss, so 

dass man darnach wohl auf eine durchcehende Einlagerung schliessen kann. 

Jokély hat am Farbenhůbel, dann unter dem Góhrener Fórsterhaus Phyllite 

eingezeichnet, welche wohl dichten Gneiss bedeuten sollen. 

Unter dem Góhrener Jágerhause war ich nicht so glůcklich etwas deratiges 

aufzufinden, hingegen fand ich unter dem Farbenhůbel thatsáchlich einen dichten 

Gneiss, welcher mit den gleichen Gesteinen des Reischberges grosse Aehnlichkeit 

zeigt. Weitere Stellen, die Jokély in der Náhe des Muscowitgneisses im Marien- 

thal, dann an der Johnsdorf-Einsiedler Strasse einzeichnet, vermochte ich nicht 

aufzufinden. 
Einlagerungen von dichten Gneissen sind auch in Sachsen im Haupteneiss 

bekannt, es důrfte aber das Auftreten dieses Gesteines innerhalb des Haupt- 

gneisses an dieser SŠtelle als Rest einer ehemaligen Decke jůngerer 

Gneisse angesehen werden kónnen, da diese Gesteine weiter nordlich auf der 

Innenseite des Erzgebirges wieder an Ausdehnung gewinnen. 

Móglicherweise wird auch im benachbarten Sachsen das Auftreten. analoger 

Gebilde nachgewiesen werden. Vorláufio deute ich die in der álteren sáchsischen 
Karte bei Šeida, Rechenberg und Zaunhaus eingetragenen Glimmerschieferpartien 

als solche. 
Uiber die Lagerungsverháltnisse des Gneisses auf dieser Seite des Granit- und 

Porphyrdurchbruches fehlen fast alle Aufschliisse. Die wenigen Punkte, welche eine 

Beobachtung gestatten, lassen durchwegs ein laches nordliches bis nordostliches Ein- 

fallen wahrnehmen; ein solches zeigt sich in der Náhe des Granites selbst im Fleyh- 

orunde unter Georgendorf. Es scheint darnach, dass der Granit auf die Schichten- 

stellung des Gneisses keinen Einfluss genommen habe. Ebenso scheint von einer 

Antiklinale am Abhange des Gebirgs keine Spur mehr vorhanden. Mitten im Marien- 

thal fallen die dort aufgeschlossenen Gneisse Stunde 2—3, eben dieselbe Stellung 

zeigen die Gneisse in einem Steinbruch oberhbalb Kreuzweg noch unter dem Kamme. 

Nach den sonst gleichbleibenden Verháltnissen kann man dies auch fůr die ganze 

Strecke der Abdachung bis ber Oberleutensdorf annehmen. 

Das nordostliche Gneissgebiet. 

Die nordostliche Gneisspartie reicht vom Porphyr bez. Granit im Sůdwesten 
bis zum Porphyr im Nordosten. Die Grenze markirt sich einerseits durch den 
Brůckner- und Ladunger Grund, anderseits durch den Hůttengrund, wiewohl mit 

diesen Thálern die geologische Grenze nicht scharf zusammenfállt. Der trennende 

Porphyrgang, welcher vom Wieselstein recht Sůd streicht, bildet den Růcken zwi- 

schen dem Flóss- und Brůcknererund und wird vom Ausgehenden des letzteren 

so durchschnitten, dass er auch noch den Ladunger Grund vom Bricknergrunde 

scheidet. Die Gneissgrenze geht demnach von Ladung den Droscheberg hinan, dann 
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- hiniber úber den Grund und am Porphyr hinauf, bis er nordwestlich vom Wiesel- 

stein zwischen dem Horten Wald und Wolfsberg den Fleyher Granit erreicht. Diesem 
folet dann der Gneiss bis zu den óstlichen Háusern von Willersdorf und von hier 
nordlich úber die Griůinwalder Hóhe, wo dann zwischen Ullersdorf und Grůnwald 

nordwestlich gegen das Teichhaus die Grenze um den Granit herum biegt. 

Die Grenze des Gneisses gegen den Porphyr in Nordosten geht gleichfalls 

nicht genau nach der Linie des Hůttengrundes, wenn auch in dessen Richtung. 

Der Porphyr biegt im ŠSiiden am Fusse des Gebirges westlich aus, úberschreitet 

den Eingang in den Hůttenerund bei den Grundmůhlen, und breitet sich unter der 

Bergstadt Klostergrab aus. Érst nordlich von dieser in der Richtung der Bahnlinie 
geht die Gneisserenze; sie geht auch úber den Hůttengrund, und bildet als schmaler 
Streifen westlich vom Porphyr dessen linke Lehne in der Richtung auf die vom 

Wolfstein nach Niklasberg fůhrende Waldstrasse. Diese kann man dann als Grenze 

bis dahin annehmen. Sie geht dann an der steilen Lehne oberhalb Niklasbere und 

unter den obersten Háusern des Ortes hindurch unter dem Hirschbere und an dessen 
Nordseite vom Tunnelportal nach dem Wegkreuz auf dem Keilbere. Von hier folgt 

sie dann der rechten Lehne děs Kalkofner Thales in der Richtung auf das Fórster- 

haus und von hier weiter nach Zaunhaus an der sáchsischen Grenze. 

Wesentlich verschiedene Verháltnisse zeigen die Gesteine, welche auf der 

Lehne zwischen dem Porphyr bei. Ladung und dem Hůittengrunde auftreten. Der 
Hauptgneiss ist nur noch im Westen, in der Náhe des Wieselsteinporphyres 

entwickelt, bald folgen andere Gesteine. Im Innersten des Brůcknererundes, in der 

Umgebung des Adelsgrunder Fórsterhauses unter dem Wolfsberg und unter Lange- 

- wiese hat man noch zweiglimmrigen Haupteneiss vor sich. Beim Eingang in den 

Ladunger Grund am Abhange des Droscheberges aber begegnet man plótzlich dem 

-dichten Gneiss in seiner ganz typischen Entwicklung. Das phyllitartige Gestein 

wechselt hier mit Zwischenlagen von práchtigem Muscowitgneiss, mit erbsengrossen 

Granaten und iiber Auadratcentimeter grossen Muscowitindividuen in einer dinn- 

schiefrigen, aus fleischrothem Feldspath und milchweissem Auarz bestehenden Masse. 

Der dichte Gneiss breitet sich ostwárts auch úber die Kuppe des Ossegger. Spitz- 

berges aus und bildet so auch das rechte Gehinge des Riesengrundes bis hinter 

die Ruine Riesenburg an den Abhang der Stromnitz. Man hat ihn mit seinen cha- 
rakteristischen Muscowitgneisszwischenlagen an der Serpentine der Strasse nach 

Langewiese und auf dem von diesem Dorfe nach Riesenbere herabfihrenden Fuss- 

wege zu iiberschreiten. Ebenso besteht der die Ruine Riesenbureg tragende Felsen- 

vorsprung aus diesem Gestein. Weiter einwárts im Ladunger Grund folgen lichte 

Glimmerschiefergneisse. Biotit ist sparsam darin, der Kaliglimmer herrscht bedeutend 

vor. Diese Gneisse streichen guer vom Bricknererunde unter dem Adelsgrunder 

Fórsterhaus und den unteren Háusern von Langewiese nach dem Riesengrund, hier 

kommen sie auch am čstlichen Gehánge des Spitzberges wieder zum Vorschein, 
ebenso in der Thalsohle des unteren Riesengrundes gegen Ossegg unter dem dichten 

Gneiss, so dass letzterer diesem offenbar aufeelagert ist. Weiter hinauf um Lange- 

wiese finden sich glimmerreiche, den Muscowittafelgneissen áhnliche Gesteine. Sie 

breiten sich von den oberen Háusern des Dorfes an den Gehingen des Wolfsberges 

und ůúber diesen gegen den Wieselstein hin aus. Gleichwohl bilden sie nur eine 
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diinne Decke, welche wohl ehedem máchtiger entwickelt war. Denn im unteren 

Dorfe Langewiese, und von hier hinauf bis auf die Strassenhohe trifft man schon 

wieder auf den Glimmerschiefergneiss. Der Haupteneiss, den man hinab nach Riesen- 

grund im Liegenden des Muscowitgneisses findet und welcher gleich ber dem 
Braunkohlensandstein der Salesiushóhe als tiefste Lage der Gneisse an der Lange- 
wieser Strasse angetroffen wird, hat ganz das Aussehen des Gesteines, welches 

jenseits des Granites bei Georgensdorf ansteht und wie es auch im Rauschengrund 
an den Gehángen des Schwarzen Berges angetroffen wird. Zuweilen, wie unter 

Langewiese auf dem Fussweg nach Riesengrund, wird úbrigens der Glimmer so 

vorherrschend, dass man das Gestein als Glimmerschiefereneiss bezeichnen kann. 

Die Ausbildung von grobflaserigem und Augengneiss ist mit Ausnahme einer Stelle 

— im Riesengrunde ober der Riesenburg — nicht zu bemerken. Der hier anste- 
hende Augengneiss mit fleisehrothem Feldspath ist dem áhnlich, welcher bei Georgen- 
dorf im dortigen Flasergneiss angetroffen wird. 

Wáhrend die Muscowitgneisse den sůdlichen und westlichen Fuss des 

Stromnitzberges bilden, lagern sich darauf Gneisse von ganz eigenthůmlichem Ge- 

práge. Es kann zwar nicht entgehen, dass diese den glimmerreichen dunklen, kórnig 

schuppigen Gneissen, welche wir vom Šchweiger, von Ruhland bei Komotau und 

von anderwárts her kennen, ausserordentlich áhnlich sind, und wohl als ein Aegui- 
valent jener angesehen werden kónnen; dennoch macht sich ein fremdes Wesen an 
ihnen bemerkbar. Sie haben ein durch die Beimengung von Muscowit bedingtes, 

lebhafteres, glánzenderes Aussehen, Granat, wiewohl selten, ist ihnen auch beige- 
mengt, háufig zeigt sich eine fein- bis grobgefaltete Structur, mitunter werden die 
Feldspathlagen, welche immer kleinkórnig sind, stárker. An der Stromnitz, im 

Deutzendorfer Grund ist der Feldspath lebhaft roth, im Krinsdorfer Grund und bei 

Klostergrab graulichweiss.  Háufig ist aber auch der Glimmer vorherrschend und 
das Gestein glimmerschieferartig. Diese Gneisse beherrschen die Lehne bis an den 
Porphyr. Einerseits stehen dieselben durch Uibergánge in offenbarem Zusammen- 

hang mit den Muscowiteneissen am Fusse der Stromnitz, anderseits ist ihr Auftreten 

in der Nachbarschaft des dichten Gneisses wieder bezeichnend genug, um sie 
in das Alter der unteren Glimmerschiefergneisse zu versetzen. Damit stimmt auch 

das hie und da, unter dem ŠStiůrmer zum Beispiel, bemerkbare glimmerschiefer- 

artige Gestein. 

In der Umgebung von Niklasberg hingegen nehmen die Gneisse wieder den 

Charakter des kórnigen Muscowitgneisses mit weissem und róthlichem vorherr- 
schendem Feldspathe an. Schon Jokély bemerkte, dass der „graue“ (Gneiss in dieser 

Gegend theils glimmerschieferartig, theils sehr feldspathreich, und so granulitartig 
werde, zumal er auch Granat fůhrt. Dies ist aber doch wohl nicht auf die Nach- 

barschaft des Porphyrs, bez. auf dessen Einwirkung zurůckzufiihren. Es zeigte sich © 
bei dem Baue des Wasserscheidetunnels nordwestlich von Niklasberg, dass der Gneiss, © 

obwohl er hier doch schon betráchtlich weit vom Porphyr entfernt ist, auch noch 

dieses Aussehen hat, und es handelt sich hier wohl eher um eine Muscowitgneiss- 
einlagerung dhnlicher Art, wie solche in der Gegend von Weipert vorkommen. © 

Wenn úberhaupt von einem Contacteinfuss durch den Porphyr gesprochen werden 

kann, so ist wohl nur das háufige Vorkommen von Rotheisenflecken im Gneisse an © 
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-der Gesteinsgrenze als solche zu bezeichnen, da solche nur in dieser Gegend zu 
beobachten sind, 

Die Lagerunegsverháltnisse sind auf dieser Seite des Wieselstein- 

gebirges ziemlich verworren. Die dichten Gneisse, welche am Drosche- und Spitz- 
berg auftreten, machen den Eindruck eines máchtigen Trůmmerhaufens, als sei die 

Gneissmasse in Schollen gebrochen und herabgerutscht. Jokély bemerkt, der von 
ihm als Phyllit bezeichnete dichte Gneiss werde hier in einzelne kleine Schollen ge- 
schieden, die „ganz im rothen Gneisse schwimmend“ bald nach dieser, bald nach jener 

Richtung geneigt sind. Der rothe Gneiss ist bekanntlich die Muscowitgneisseinla- 
gerung. Am Spitzberg und im Riesengrund fállt der dichte Gneiss oberhalb Ladung 
westlich, an der Langewieser Strasse NNO., am Fussweg von Riesenberg nach Lange- 
wiese, an der Lehne ober Riesenberg NW., und hinter und unter der Ruine Riesen- 
burg N. Auch die unterteufenden Gneisse zeigen am Fusse des Spitzberges zwischen 

Ladung und Ossege eine ganz regellose nach WS5W. gekehrte Neigung. Dabei ist 

der Neigungswinkel meist steil zwischen 50—60" betragend. Erst weiter aufwárts 
wird die Lagerung constanter. Unter der Langewiese ist die Neigung NNO., diese 

Schichtenstellune bleibt die vorherrschend lángs der oberen Partie der Lehne; sie 
schwankt nur wenig in NO. Zwischen dem Krinsdorfer- und Hůttengrund, im Kloster- 

graber Vorgebirge hingegen zeigt sich eine nach Sůdwesten gewendete Schichten- 
stellune. Die wenigen Aufschlůsse, welche man vorfindet, wie beispielsweise jener 
am Eingange in den Krinsdorfer Grund unter dem grossen Eisenbahnviadukt, zeigen 
eine starke Zertrůmmerung des Gneisses und daher auch eine sehr wechselnde 

Lagerung der einzelnen Schollen. Bringt man dies mit der Richtung des Krins- 

dorfer Grundes in Verbindung, welcher in sůdwest-nordostlichem Streichen das 
Klostergraber Vorgebirge von der steilen Lehne des Dreiherrnsteines und Stůrmers 

trennt, so ist auch diese Partie offenbar eine abgesunkene Scholle, 

welche in Folge dessen eine abweichende Lage annimmt. 

Weiter hinauf um Niklasberg werden die Verháltnisse nicht weniger ver- 

"wickelt. Auf der rechten Seite des Thales unter dem Štiůrmer stellen sich die 
| 
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Schichten mit steiler Neigung fast Ost. Nordwestlich von Niklasbere unter dem 

Keilberg und im Wasserscheidetunnel haben die Gneisse eine ebensolche nach Nord 

gerichtete Lage. Am nordlichen Portal des Hirschberegtunnels aber sieht man die 

Gneisse vom Porphyr in Nordwest fallen. In der Náhe dieses Gesteines ist der 

Gneiss von zahlreichen, dem Porphyr parallel streichenden steilen Klůften durch- 
- setzt, welche wieder durch Auerklůfte durchkreuzt werden, dieses alles deutet auf 

-einen ganz bedeutenden Druck hin, welcher hier an der Gesteinsgrenze auf 

den Gneiss ausgeůbt wurde. 

Stelgen wir nun, um die Verháltnisse vollstándig zu úbersehen, auf das 

Plateau. Leider bieten sich wenige Punkte zur Untersuchung dar. Der Gneiss 
folet der Granitgrenze, wie oben angegeben wurde, bis Willersdorf. Bis hierher 
hat man zweiglimmrigen, flaserigen Haupteneiss.  Weiterhin nach Motzdorťf folgen 

Gneisse, welche nunmehr bis an die Landesgrenze und bis an den Porphyr im 

Osten und Westen reichen. Sie sind etwas weicher, weil olimmerreicher, und haben 

eine grůnliche Farbe, es sind Glimmerschiefereneisse, áhnlich jenen, welche sůdlich 
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von Langewiese vorkommen. Am nordlichen Abhange des Walterberges trifft man 

zwischen Moldau und den oberen Háusern von Ullersdorf auf einen nordsůdostlich 

streichenden Streifen desselben Gesteines. Es kommt aber auch Biotiteneiss vor. 
Bei der Moldauer Kirche steht ein Gneiss an, welcher ganz áhnlich jenem von Gai- 

schowitz Biotitaugen enthált. Am Grenzbahnhof zu Moldau sind ebenfalls Glimmer- 

schiefergneisse entblóst. Darůber an der Strasse vom Moldauer Zollhaus nach Neu- 
stadt stehen dichte Gneisse an, wie mán in einigen kleinen Brůchen sieht. 

Endlich hahen wir noch des Gesteines zu erwáhnen, welches zwischen dem 

Kalkofner Jagdhaus und der Landesgrenze bei Zaunhaus ansteht, und ebenfalls als 

Glimmerschiefer von Ullersdorf in der Karte erscheint. Dies Gestein rechne ich 

jedoch, wie die Gneisse von der Riesenburg, mit denen es grosse Aehnlichkeit hat, 
eher zu den dichten Gneissen. 

Die Stellung der Gneisse auf dem Plateau ist durchwegs zwischen Nord- 

und Siidosten. In der Umgegend von Moldau fallen die Gneisse durchweges ostwárts 

oder Ostnordost bis Ostsůdost ein; am Grenzbahnhof von Moldau stehen die Gneisse 

wie im Eisenbahneinschnitt unter Neustadt ebenso geneigt. Die glimmerreichen 

Gneisse von Kalkofen fallen im Gegensatz zu den Gueissen von Niklasberg gegen 
den Porphyr ein und unterteufen ihn. Die dem Kamm aufgesetzte Stirmerkuppe 
zeigt auf ihrer Westseite eine steile Sůdost geneigte Schichtenstellung. 

Trotz aller Unvollstándigkeit der Aufschlůsse in den Gneissen des Wiesel- 

steingebirges erkennt man doch, dass die Antiklinale, welche im Bernstein- 
gebirge vorhanden war, nicht fortsetzt. Im Allgemeinen herrscht eine Nord 
resp. Nordost geneigte Schichtenstellung. Die Unregelmássigkeiten der Lagerung 

auf der Sůdseite kann man nur auf Abbrůche zurůckfůhren. Die von der Stromnitz 

steil nach Nordwest fallenden dichten Gneisse der Riesenbure werden wohl unter 

diese Erklárung nicht mit einbezogen werden kónnen. Ihre Abweichung von der 

allgemeinen Lagerung aber ist wohl nur local. Es geht hieraus hervor, dass sohin 

von einer Fortsetzung des von Jokély beobachteten Fáchers bis nach Willersdorf 

hin nicht die Rede sein kann, sondern, dass nur ein Theil der Antiklinale 

u. z. der nordliche vorhanden ist, der sůdliche ist offenbar abgebrochen und 

versunken. Das Auftreten des Glimmerschiefergneisses und dichten Gneisses in. 

grósserer Ausdehnung lásst die jenseits des Granites und Porpyres auftretenden © 

kleinen Depots dieser Gesteine nun doch als die Reste einer ehemaligen ausge- 

dehnteren Bedeckung ansehen. Auch diesseits der Eruptivgesteine macht das Auf- 
treten der Gneisse den Eindruck, dass die Máchtigkeit derselben durch Erosion 

resp. Abrasion schon bedeutend abgenommen hat. 

Einlagerungen. 

Einlagerungen untergeordneter Art sind in den Gneissen dieses Gebietes 

sehr selten. Als charakteristischer Begleiter der jingeren Gneisse um Langewiese 
und auf dem Plateau kann wohl das nochmalige Auftreten von Zoisit-Amphibol- 

gestein von der Beschaffenheit, wie wir es im Keilberg und Reischberg antreffen, 

angesehen werden. Beim Hause Nro. 39 in Langewiese ist eine solche Einlagerung 

durch Blócke angedeutet, weiter unten bei den letzten Háusern auf dem Fussweg 
nach Riesengrund setzen zwei parallele solche mit NO-SW-Streichen úber den Weg., 



193 

. Eine ganz gleiche úberschreitet man auf dem Wege vom Keilbere bei Niklasberg 
nach der Kalkofner Brettmůhle. 

Eine andere nunmehr abgebaute Einlagerung bildete kórniger Kalk- 

stein im Gneiss bei Kalkofen in der Náhe des Porphyrs; mit Recht vermuthet 
wohl Jokély, dass dieses Kalklager eine Fortsetzung des merkwůrdigen, gleich 

nordlich úber der Landesorenze bei Zaunhaus liegenden Vorkommens sei. 

Ein Vorkommen ganz eigener Art sind die graphitischen Ouarzit- 

sechiefer (p. 71), welche in der Náhe des Kalkofner Jágerhauses u. z. westlich 

davon auf einer Wiese nahe am Grenzbache vorkommen, wo sie auf einer Halde 

liegen, die moglicherweise von einem Schurfe herrůhrt. Ganz in der Náhe kommen 

die spáter zu beschreibenden Anthrazite vor. Ich habe aber keine Spur von orga- 
nischen Uiberresten darin zu finden vermocht, auch haben diese Schiefer keine 

Aehnlichkeit mit den benachbarten Steinkohlengesteinen. Da man aber úber die 

Lagerung keinen Aufschluss erhált, kann ich nur die Vermuthung aussprechen, dass 
sie wie die ihnen áhnlichen graphitoidischen Schiefer um Gottescab eine unter- 
geordnete Einlagerung im Gneisse machen důrften. 

Weitere Einlagerungen kennt man nicht. Auch die im úbrigen Erzgebirge 

so háufig vorkommenden, Rotheisenstein fihrenden Guarzbrockenfelsgángce 

fehlen fast gánzlich. Jenseits vom Porphyr bemerkt man nur auf dem Wege von 

Einsiedel nach Góhren eine gróssere Menge von Gangguarzblócken, diesseits des- 

selben wurde nur ein derartiger Gang bekannt, welcher bei Klostergrab an der 

Grenze des Porphyr und parallel zu diesem gegen den Hůttengrund streicht. Wei- 

tere derartige Vorkommen sind nicht ancgetroffen worden. 

Der Gramtstock von Fleyh. 

Obwohl an Ausdehnung dem Neudeker Granitstock betráchtlich nachstehend, 

ist der Granitstock von Fleyh nach jenem die grósste Granitmasse im bohmischen 

Erzgebirge. Seine Umrissform ist lánelich eifórmig in der Art gelagert, dass seine 

oróssere Axe Sůdnord gerichtet ist. Die nordlichste Partie, etwa ein Fiinftel des 

Ganzen, reicht úber die Landesgrenze, und bildet zwischen Georgendorf und Moldau 

den Hirschhůbel, die Wasserscheide zwischen der Zwickauer und Freiberger Mulde, 

Von hier aus verláuft die westliche Grenze zwichen den čstlichen Háusern von 
Georgendorf und dem Ilmberge am Westabhang des Steinberges herab ůúber den 

- Fleyhgrund und mit sůdsůdwestlichem Streichen an der ostlichen Lehne des Geier- 

berges herauf nach dem Jagdschlosse Lichtenwald. Von hier zieht sich die Grenze 
fast genau sůdlich bis an den Thiercartenzaun zwischen dem Farben- und Rothen- 

 Hůbel am nordlichen Ausgehenden des Rauschengrundes, und folgt nun diesem 

nicht als unmittelbarer Rand, sondern ungefáhr in der Richtung des Zaunes bis 

-auf die Kuppe des Kiihberges, von wo sie sodann nach dem Rauschengrund hinab- 

- steiot, dem Grund ein kleines Stůckchen bis zur Kieferleite zur Seite bleibt, und 

-dann in Nordnordost nach dem Hollberg und von hier nordostwárts um die. Nord- 
- seite des Wieselsteines herum nach dem Hortenwald, und von hier wieder in nord- 

| 
( 

' nordostlicher Richtung nach der Mitte von Willersdorf streicht. Von hier biegt die 
Grenzlinie in einem gegen Siůidwesten offenen Bogen zwischen dem Walterberg und 
: Motzdorf nordlich um Grůnwald unter dem Kampfbere zum Hirschhůbel um. 

13 
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Der Fleyher Granitstock ist nur an wenigen Stellen und zwar im Fleyh- 

grunde blosgelegt. Allenthalben anderwárts ist er mit Vegetation bedeckt. Er bietet 

nichts auffálliges. Das Gestein desselben (p. 6) ist úberall gleichartie mittelgrob, 

gleichkórnig, gegen die westliche und siůidwestliche Seite um Lichtenwald und gegen 
Georeshóhe scheint es etwas guarzreicher als auf der Ostseite bei Motzdorf zu 

sein. Im Fleyhgrund trifft man westlich vom Porphyrzug auf eine auffállie bunte 
Granitvarietát, welche etwas kleiner im Korn lebhaft rothen Feldspath fůhrt, neben 

welchem der grauliche Ouarz sehr zurůcktritt. Dieses Gestein ist aber auf einen 

kleinen Bezirk beschránkt. Das Auftreten von Apophysen ist in der Umgebung des 

Stockes nur an einer Stelle wahrzunehmen, doch muss auch hier wieder auf die 

Verhůllung des Gebirges hingewiesen werden. Im Glimmerschiefergneisse setzt an 

der Strasse durch Langewiese im oberen Dorfe ein schmaler Gang feinkórnicen, 

rothlichen Erzgebiresgranites auf. An der Westerenze des Granites, im unteren 

Fleyhgrunde, findet man Pegmatitbrocken im Gneissterrain verstreut. Das sind die 

einzigen Andeutungen einer gangartigen Verbreitung des Granites im Nebengestein. 

In der Náhe des Porphyres zeigt der Granit eine auffállige, zu jenem parallele Plat- 

tung. Jokély bemerkte, dass er hier zugleich guarzreicher werde, was mir nicht 
aufgefallen ist. 

Hinsichtlich seines Verhaltens zu den Gneissen hebt schon Jokély 
hervor, dass der Granit auf die Lagerung derselben resp. seines so«. rothen 

Gneisses keinen Einfluss gehabt habe, indem letzterer im Sůden des Granites, am 

Hohen Schuss nordlich von Oberleutensdorf gegen diesen einfalle. Im úbrigen wird 

der Gneiss geradezu vom Granit in seinem Streichen durchschnitten; es miisse der- 

selbe jůnger als jener sein. Da Jokély den dichten Gneiss als Urthonschiefer auf- 
fasste, und dieser zu beiden Šeiten vom Granit auftritt, zumindesten die Schollen 

desselben am Farbenhůbel u. s. w. als Fortsetzung der grósseren Gneissfláche am 
Drosche- und Spitzbere u. s. w. angesehen werden kónnen; so wurde dem Granite 

ein noch bedeutenderes jingeres Alter zugeschrieben. Dies ist nun nach der erfolgten 

Richtigstellung der verkannten Gneisse nicht mehr zu erschliessen. Wohl aber wird 

dieser Granit deshalb als so jungen Datums anzusehen sein, da er wohl als ein 
Erzgebirgsgranit mit den anderen derartigen Gebilden gleichalterie ist.  Nachdem 

der Granit vom Greifenstein in Sachsen Phyllitschollen eingeschlossen enthált, und 
damit sein jingeres Alter documentirt, kann auch der Fleyher Granit nicht álter sein. 

Was aber die Lagerung der Gneisse anbelanet, so kann doch nicht úber- 

sehen werden, dass in der Umgegend von Moldau, wo die Gneisse nach Osten ein- 
fallen, ein Aufrichten derselben am Granit, mit dessen Grenze sie parallel streichen, 

erfolet ist. Ebenso sind die Gneisse am Hirschbere bei Niklasberg, wo sie Stunde 2 

streichen, Stunde 20 W. fallen, am Porphyr aufcgerichtet, und darnach scheint es, 
als ob die krystallinischen Schiefer in dieser Gegend zwischen beiden Eruptiv- 

gesteinsmassen in eine synklinale, oder doch nahezu synklinale Stellung gedránst © 

wáren. Man glaubt heut zu Tage nicht mehr davon sprechen zu důrfen, dass Eruptiv- 

gesteine bei ihrem Durchbruch einen Seitendruck, und damit einen Einfluss auf © 

die Schichtenstellung ihrer Umgebung ausůbten. Man wird aber zugeben můssen, © 
dass, um den Weg fůr die mehr als 7 Kilom. breite Porphyrmasse im Osten zu © 

schaffen, doch wohl ein Weichen der Seitenflůgel eintreten musste, und dass diese, 
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wenn sie ein Widerlager wie den Fleyher Granitstock hatten, zusammengestaucht 
werden mussten, umsomehr, als ja letzterer selbst in seiner Mitte durch einen nicht 

unbetráchtlichen Porphyreinschub aus einander gedránet wurde. Die Aufschlůsse 

im Rauschengrund sind sehr důrftig, um Niklasberg haben erst die Erdbewegungen 
beim Baue der Bahn einige solche geliefert, mir scheint es aber im hohen Grade 

wahrscheinlich, dass der genannte und der Hiittengrund, die tiefsten und lingsten 

Tháler dieses Gebirgstheiles, den Auswaschungen der zum Granit einerseits, zum 

Porphyr anderseits parallelen Druckklůften ihr Dasein verdanken. 

Der Gramitporphyr des Wieselsteimes. 

Das zweite Eruptivgestein, welches sich hier besonders geltend macht, ist 
der máchtige Granitporphyrzug des Wieselsteines. 

Von Norden her schneiden mit sůdlichem Streichen fast in der Mitte des Granit- 

Stockes zwei máchtige Granitporphyrgánge ein. Der óstliche Gang reicht nicht weit 

nach Sůden, bei den untersten Háusern der sogenannten Vorstadt von Fleyh setzt 

er plótzlich gegen den Granit ab. Jenseits der Landesgrenze hingecen zieht er in 

nordlicher Richtung bis ins Weiseritzthal unter Hennersdorf wohl 12 Kilom. weit. 

Er tritt knapp am Zollhaus von Grůnwald nach Bóhmen herůber. Nach der An- 

sicht Jokélys theilt sich der Gang beim Motzdorfer Fórsterhause in einen kůrzeren 

stlichen und einen lángeren westlichen Arm. Hievon ist jedoch, der dichten Wal- 

dung wegen, welche die Gegend gegenwártieg bedeckt, nichts zu sehen, nur scheint 

sich der Gang westlich von Motzdorf zusammenzudrůcken. Ebenso wenig lásst sich 

die Grenze desselben gegen den westlich davon auftretenden Gang sicherstellen, 

man vermag nur an der durch den Wald fůhrenden Strasse und an einzelnen lichteren 

Stellen dieselbe durch das Auftreten von Granitporphyrblócken angedeutet zu sehen. 

Selbst von Fleyh nordwárts die Grenze beider Gánge aufzusuchen, fiihrt zu keinem 
besseren Resultate, man kann nur annehmen, dass die vorhandenen Einzeichnungen 

in der Karte unter gůnstigeren Umstánden gewonnen wurden. Allem Anscheine nach 
ist úbrigens dieser Gang zum mindesten bei seinem sůdlichen Ausgehen breiter 
als der westliche. | 

Dieser letztere keilt sich knapp úber der Landeserenze, im Fischerwald 

jenseits des Grenzbaches aus. Sein Eintreten in den Granit diesseits der Grenze 
ist von der Georgensdorfer Seite deutlich ersichtlich. Man ůúberschreitet auf dem 

Wege nach Grinwald bei den ostlichsten Háusern von dem oben genannten Dorfe 

erst eine durch Blócke angedeutete Apophyse im Granit, sodann betritt man am 

Ilmberse den breiten Streifen des Wieselsteinzuges, der von hier sůdwárts, westlich 

an Fleyh vorůber, guer úber den Fleyhgrund in den Brettmůhlberg und úber dessen 

Růcken auf die Wieselsteinkuppe streicht. Von hier wurde bereits weiter oben der 

weitere Verlauf des Zuges zwischen dem Schónbach- und Ladunger bez. Kurzem 

Grunde angegeben. Am Fusse des Gebirges verschwindet er unter jingeren Gebilden. 

Bei seinem Eintritt nach Bohmen etwa 300 Meter máchtieg gewinnt er rasch, schon 

zwischen dem Ilm- und Steinberg bei Fleyh, die doppelte Máchtigkeit, die er nun 

fast unverándert bis zu seinem Ausstreichen beibehált. Die nordliche Abdachung 
des Wieselsteines gegen den Brettmůhlbere ist mit unzáhligen grossen Granitpor- 

phyrblócken úbersáet, welche gegen die Wieselsteinkuppe immer dichter zusammmen- 
13* 
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růcken und endlich diese selbst aufbauen. Sie erhebt sich nur wenig — etwa 
50 M. — úber den breiten Gebiresrůcken, fállt nach Siiden, Osten und Westen 

steil ab und ist aus massigen vierkantigen, guerklůftigen Pfeilern aufgebaut, welche 

vielfach zerklůftet, vorwiegend steil ostlich geneigt, nach oben aus einander weichen, 

um bei náchster Gelegenheit das Blockwerk zu vermehren, welches sie ringsum 

umeiebt. Auf der sůdlichen Abdachune des Wieselsteines ist dieses noch weit 
massiger angeháuft als auf der nordlichen. Nicht nur, dass man dasselbe mih- 

sam herabklettern muss, es sind auch die Gehánge des Schónbach-, Kurzen und 

Ladunger Grundes damit bedeckt, so dass man das eigentliche anstehende Gestein, 

wie schon frůher bemerkt worden ist, kaum sehen kann. Die Blócke, namentlich 

aber die Felsen des Wieselsteines, haben eine eigenthůmliche, rauhe Oberseite. 

Durch die Lockerung der dichten Grundmasse in Folge der Verwitterung sind die 

Ouarz- und Feldspathkrystalle ausgefallen. Dadurch erhalten die Felswánde einen 
wabenartigen Uiberzuce. 

Das Gestein (p. 8) dieses máchtigen Ganges ist keineswees so gleich- 

artig, wie der davon durchsetzte Granit. Schon beim Durchschreiten des Fleyh- 
orundes sieht man in oft raschem, plótzlichen Wechsel grob- und feinkorniges Ge- 

stein auf einander folgen. Ist auch die Farbe der Grundmasse vorherrschend roth 

oder chokoladebraun, so erscheint sie oft dazwischen schwárzlichgrůn, auch grau 

und in Mischtónen aus diesen Farben. Zuweilen liegen die ausgeschiedenen Kry- 

stalle so dicht bei einander, dass das Gestein nur aus solchen zu bestehen scheint, 

an anderen Stellen hingegen liegen sie nur ©ganz vereinzelt in der Grundmasse. 

Das Gestein der Wieselsteinkuppe hat eine hellrothe Grundmasse mit vielen grossen 

Feldspathen und grauen Auarzen. Wo man nur Blockwerk am Wege findet, hat 

die Verwitterung allerdings die Farben ausgebleicht und dem Gestein ein mehr 

monotones Aeussere aufgepráct. Wenn man sich jedoch von Siůden her dem Zuge 

zwischen Oberleutensdorf und Ladung náhert und namentlich den Kurzen Grund 

aufwárts folet, ist man erstaunt úber die Manniefaltigkeit, welche das Gestein in 

den hier aufcethůrmten Blócken erkennen lásst. Ein Beweis, dass dieselbe durch 

die ganze Erstreckung des Granitporphyres anhált. 

Es ist bereits oben erwáhnt worden, dass er den Granit in der Contactzone 

plattig absondern lásst.  Uiber das Verhalten des Granitporphyres zum 

Gneiss, welchen er sůdlich vom Wieselstein bis an den Fuss des Gebirges durch- 

schneidet, ist, wie aus den vorhergehenden Mittheilungen wohl erklárlich, nichts 

bekannt geworden. Obwohl er denselben gerade senkrecht auf das Streichen durch- 

bricht, scheint hiedurch keinerlei Ablenkung erfolet zu Sein, wenigstens zeigt sich 

selbst in der Náhe des Eruptivgesteines noch die herrschende nordliche Neigung 

des Gneisses.  Ebenso wenig lassen sich Contacterscheinungen constatiren. Das 

Vorkommen rotheisenfleckiger Gneissbrocken im Kurzen Grund scheint aber der- 

oleichen wenigstens anzudeuten. 

Im Gegensatze zum Fleyher Granitstock sendet der Granitporphyr nach 
rechts und links Apophysen ab. Als solche hat man wohl die in der Nachbarschatt 
des Hauptzuges vorkommenden Gánge und Kuppen zu deuten, welche aus Granit- 
porphyr bestehen. Auf der Westseite zeigen sich solche gleich bei Georgensdorf © 

zwischen dem Ilmberge und dem Dorfe. Hier tritt ein deutlicher Sůdsůdwest-Nord- 
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nordost streichender Gang an der Grenze des Granites mit dem Gneisse auf, wel- 

cher im ersteren nordwárts úber die Grenze fortstreicht, und wie Jokély glaubt, 
vom Wieselsteinzug am Grenzbach abgeschnitten werde. Da aber eine Verschieden- 

heit des Gesteines nicht besteht, ist dieser Gang nichts anderes als eiň Trum 

des grossen Zuges. Auf dem nordlichen Abhange des Geierberges finden sich sodann 

verstreute Granitporphyrbrocken, welche auf eine Fortsetzung dieser Apophyse in 
sůdwestlicher Richtung im Gneisse deuten. 

Auf der óstlichen Seite scheint die Zahl der Abzweigungen noch zahlreicher 

zu sein, schon zwischen Grůnwald und Ullersdorf, dann óstlich von Moldau sind 

Andeutungen von solchen im Granit bez. im Gneiss zu finden. Zwischen der Willers- 

dorfer Můhle und dem Dreiherrnstein tritt Granitporphyr flach kuppenartie auf. 
Zwischen diesem und dem óstlich gelegenen Wieselstein findet man noch mehrfach 

auf Gánge deutendes Gestein verstreut. Zwischen Langewiese und dem Wolfsberg 

tritt ein Gang mit westóstlichem Štreichen auf, welcher ein lichtes felsitisches Ge- 

stein fůhrt, das ganz verschieden von den Granitporphyren ist. Bořický hat aber 

doch die Zugehorickeii dieses Gesteines zu jenem nachgewiesen. Endlich liegt noch 

beim Adelsgrunder Jágerhaus eine, wie es scheint, nicht im direkten Zusammen- 

hang mit dem Wieselsteinzuge stehende, isolirte Kuppe, oder ein Gangausstreichen 

von Granitporphyr, der im Gegensatz zu dem vorerwáhnten ausserordentlich reich 

an krystallinischen Ausscheidungen ist. Auf einen solchen Gang deuten auch die 

vielen Blócke von grobkornigem Granitporphyr, welche man im Riesengrund 

namentlich lánes des Baches antrifft. 

Ob man auch die weiter ostwárts bei Neustadt und zwischen Moldau 

und Kalkofen angedeuteten Vorkommen noch dem Wieselsteinzuge oder bereits 

dem grossen óstlichen Porphyrdurchbruche zuzáhlen soll, ist schwer auszumachen, 

selbst die petrographische Beschaffenheit důrfte nicht das nothige Licht geben, da 

ganz áhnliche Granitporphyre ja auch in diesem Zuge auftreten. Nur der Umstand, 

dass auf der Niklasberger Seite die Abgabe von Apophysen vom Porphyrzuge nicht 

bekannt geworden ist, auch bei dem Eisenbahnbau deren nicht úberfahren wurden, 

wůrde jene eher als Ausláufer des Wieselsteinzuges erscheinen lassen. 

Jůngere Bruplivgesteime. 

Von jingeren Eruptivgesteinen kommen Nephelinbasalt und Phono- 
lith — ersterer háufiger, letzterer nur einmal, vor. In der Náhe oder auf der 

Kammlinie selbst stehen vereinzelte Nephelinibasalkuppen am Wolkenhůbel 
bei Góhren (p. 32) und auf der Stromnitz an, an welch letzterem Orte die Aus- 

breitung des Gesteines einen ziemlichen Umfang gewinnt. 
Interessanter ist das Auftreten dieses Gesteines beim Waldsteinschen Jagd- 

schloss Lichtenwald (p. 33). Hier bildet das olivinreiche Gestein eine an der Grenze 
zwischen Gneiss und Granit hervorgeguollene Kuppe, welche sich betráchtlich weiter, 
als es auf der Jokély'schen Karte ersichtlich, ostwárts gegen den Fleyhgrund er- 

streckt, wo sie bis auf die linke Thalwand den Granit bedeckt, und bis an den 

Abhang des Geierberges reicht, auch der Lichtenwalder Kůhstall steht noch darauf. 
Man sieht an diesen Stellen, namentlich bei dem letzgenannten Orte das Gestein 
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in Sáulen abgesondert, und an letzteren wenigstens die Andeutung einer kuppen- 
artigen Stellung. 

Um die Kuppe jedoch im Norden und Osten hat sich das Gestein decken- 

fórmie ausgebreitet. Wie bemerkt, liegt óstlich vom Jagdschloss das basaltische 

Gestein auf Granit, nordlich jedoch auf dem Geierberg, wo von der ehemaligen 
Decke noch einige vereinzelte Partien liegen blieben, breitet sich das Eruptiv- 

gestein nicht unmittelbar auf dem Gneiss aus, sondern dazwischen liegt ein brauner, 

eisenschůssiger Auarzit mit einzelnen grósseren, milchweissen Kórnern und Lagen 

hievon, den man unschwer als Braunkohlensandstein wieder erkennt, umsomehr als 

er mit dem bei Oberleutensdorf anstehenden ganz gleichartig ist. 

Der im Wieselsteingebirge vorkommende Phonolith bildet eine Kuppe, 

der Blaue Stein genannt, am Eingange des Schonbachgrundes nordlich von Ober- 

leutensdorf. An die linke Thalseite gelehnt zeict der elliptisch gestreckte Hůgel 

fast senkrecht stehende Sáulen, welche durch sphárische Absonderungsfláchen ab- 

getheilt sind. Auf diesen Fláchen nimmt man ein Netz vielfach sich fast recht- 

winklich kreuzender Sprůnge wahr. Die Sáulen sind von einer weissen Verwitte- 

runesrinde úberzogen, mit einer. gleichen Masse sind auch die Klůfte dazwischen 

erfůllt. Das Gestein (p. 21) selbst ist blaugrůn oder blaugrau und zeiet schon im 

Aeusseren eine grosse Uibereinstimmung mit den Phonolithen von Brůx. Bořický 

hat die grosse mikroskopische Aehnlichkeit dieses Gesteines mit dem von DBrůx, 

Bilin und Teplitz besonders betont. Unzweifelhaft stellt dieser vereinzelte Durch- 

bruch einen versprengten Ausláufer — wie man das ganz vereinzelte Vorkommen 

wohl nennen darf — des vorgenannten, sůdlich davon gelegenen Gebirges dar. 

Bralagerstůttem. 

Bezůglich der Erzlager dieses Gebirges muss dasselbe gesagt werden, was 

bereits vordem (p. 158, 178) von jenen des Reischberg- und Bernsteingebirges bemerkt 

wurde. Der einst auf ihnen betriebene Bergbau ist trotz von Zeit zu Zeit ver- 

suchter Wiederaufnahme nunmehr ganz eingeschlafen, und es kennt die jetzige Ge- 
neration diesen ehemaligen Nahrungszweig nur vom Hórensagen. Im sůdwestlichen 

Theile des Wieselsteingebirges war wohl niemals ein reger Bergbau einheimisch. 

Wiewohl auch hier an vielen Stellen noch Spuren von Schurf- und Versuchsbauen 

angetroffen werden, war nur bei Góhren nordwárts von Oberleutensdorf ein etwas 

grósserer Bau auf einem Silber- und Kupfererze fůhrenden Morgen- 

gang in Schwunge. Dagegen bestand auf der nordostlichen Seite, um Ossegg, 

Klostergrab und Niklasberg ehedem ein lebhafter Grubenbetrieb, ja zum 

Theile der allerálteste Bergbau im bóhmischen Erzgebirge, da die Ossegger Aebte 

diesen schon frůhzeitig pflesten.“) Eine eigentliche Glanzperiode scheint der bis in die 

verwichenen fůnfziger Jahre mit grósseren und kleineren Pausen in dieser Gegend 

betriebene Bergbau niemals gehabt zu haben, obwohl eine grosse Anzahl von Gángen 

*) B. Scheinpflug, der Bergbau auf dem Dominium Ossegg und in seiner náchsten Um- 
gebung. Mittheilungen des Vereines fůr Geschichte d. Deutschen in Bóhmen XV. Jahre. 

1877, p. 302 ff. 

k 
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bekannt ist. Jokély hat sich auch hier das Verdienst erworben, das Wichtigste 
darůber zu sammeln. Es darf wohl wieder auf diese Mittheilungen hingewiesen 

werden. 
Im Allgemeinen sind in der Gegend von Ossege bis Niklasbere, wo im 

| Riesengrund, bei Neustadt, Deutzendorf, Krinsdorf, Klostergrab, Niklasbero Bere- 

werke bestanden, Mitternachteánge meist in Štunde 2—3, theils Ost, theils West 

fallend, Morgengángce und Flachgánce bekannt, welch letztere unter Stunde 9—11 

streichend als Verwerfer auftreten. Die Ausfůllune ist theils lettie, theils Gang- 

guarz, die Erze Rothgůltie, Glaserz, bei einigen Gángen Bleiglanz, bei den meisten 

Schwefel- und Arsenikkiese.*“) Die Máchtigkeit der Gánge schwankt zwischen 

0:05—1 Meter. Die unter Stunde 2—5 streichenden Mitternachtsgánge sind zur 

Klůftung des benachbarten Porphyres parallel. 

Bei der Durchtunnelung des Hirschberges und der Wasserscheide unter 
dem Keilberg bei Niklasberg wurden einige geringfůgigce Erzgánge úberfahren. Am 

Hirschberg wurde im Ausgehenden eines solchen Schwarzkupfererz, im Wasser- 

scheidetunnel Bleiglanz und Arsenikkies als Erz gefunden. Einige andere im tiefen 

Einschnitt zwischen beiden Tunnelen úberfahrene Gangausbisse hatten keinerlei Erz. 

Jůmgere Bildungem. 

Braunkohlenformation. 

Von jingeren Gebilden haben wir nur des Braunkohlensandsteines. 
wieder zu gedenken, welcher wie ein Saum, wenn auch háufig unterbrochen, dem - 

Fusse des Gebirges folgt. Bei Johnsdorf bildet er im Innern des Bogens, welchen 
hier das Gebirge macht, einen Hůgel áhnlich dem von Górkau, bei Oberleutensdorf 

steiet er in der Náhe des Friedhofes an die Lehne des Gebirges hinan. Hier zeigen 

-die Aufschlůsse die stark nach Sůden geneigte Schichtune des sehr lockeren, san- 

digen, von hárteren guarzitischen Bánken durchlagerten Gesteines; letztere sind 

háuůg brauneisenschůssig und enthalten wieder Schnůre und Lagen von erbsen- 

bis nussgrossen Auarzgeschieben. Noch weiter óstlich beginnt dann bei Ladung 

eine im Nordwesten von Ossegg am Gebirgsfusse bis gegen Deutzendorf hinzie- 
hende, gerade bei Ossegg sehr entwickelte Braunkohlensandsteinpartie. Zwischen 
Ladung und Ossege bildet sie die Felsenmassen der Salesiushohe (424 M.), deren 

steile Wánde und nicht minder die Aufschlůsse in den Steinbrůchen, sehr deutlich 

den Bruchrand der sůdlich vorliegenden Braunkohlenmulde kennzeichnen. Das 
zumeist sehr grob- und ungleichkornige Gestein enthált Pílanzenreste, namentlich 
zerstreute Schuppen von Pinuszapfen, und ganze Bánke von Steinkernen einer nicht 

*) In Bezug auf die Niklasberger Erze findet sich in Henckel's Pyritologia (1725) folgende 

Bemerkung in der Vorrede (p. 4 b): „Wer sollte z. B. meynen, dass einer Grube, die 
doch Rothgůlden Ertz und dergleichen im Anbruche hat, etwas zum Schmelzen fehle, 

wenn esin die Hůtten nicht mit Kiess begleitet werden kann ? dis haben nun vor wenigen 

Jahren unsere Herrn Nachbarn in Bohmen zum Niclasberge erfahren; dahero sie des 

Kieses sich bey uns můhsam und kostbar genug erholen mussten; nemlich seiner Guer- 

tzigkeit, unscheidbahren Angeflogenheit u. d. g. Ursachen wegen, erst in Roh-Stein d. i. 

durch solche Arbeit zu setzen, welche ohne Kiess nicht geschehen kan.“ 



200 

náher bestimmten Unio. Im Nordwesten von Ossege steiot die Braunkohlensand- 

steinzone an der Sůdostseite des Spitzberges ziemlich weit hinan und fůllt die Aus- 

můndung des Riesengrundes bis hinůber an die Stromnitz. Die viel durchwůhlten 

Sandsteine lassen úberall ein Absinken an steilen Kluftfláchen der Spitzberglehne 

erkennen. Am Fusse der Stromnitz ist der Sandstein von Gebiresschutt verdeckt, 

tritt aber nochmals knapp vor Deutzendorf an der Prag-Duxer Bahnlinie hervor. 

Von ganz besonderem Interesse ist die bereits weiter vorn erwáhnte kleine 

Braunkohlensandsteinpartie, welche sich im Schutze der aufgelagerten Basaltdecke 

am Geierberge nordlich vom Jagdschloss Lichtenwald erhalten hat. Wenn man 

nach der grossen Aehnlichkeit, welche dieses Gestein mit den in náchster Nach- 

barschaft am Fusse des Erzeebirgces bei Oberleutensdorf liegenden Braunkohlen- 

sandstein hat, ganz und gar nicht in Zweifel sein kann, dass dies dieselbe Bildung 

ist, so wirft eben das Vorkommen in einem 400 M. hoheren Niveau, und bereits 

auf der nordlichen Abdachung des Erzgebirges ein merkwůrdiges Licht auf die 

Verschiebungen in senkrechter Richtung, welche nach der Ab- 

lagerung des Braunkohlensandsteines hier stattgefunden haben 

můssen. 

Die Ablagerungen auf dem Geierberge aber haben auch noch eine andere 

Bedeutung. Herr Oberbergrath D. Stur hat neuerlich den Zusammenhang der nord- 

deutschen PBraunkohlenbildungen mit den bohmischen dargethan.*“) Nun deuten diese 

erhaltenen Reste einer Braunkohlenbildung im Erzgebirge darauf hin, dass nicht 

allein ein Zusammenhang der bohmischen Ablagerungen mit den norddeutschen 

durch Kanále bestanden haben mag, welche der Trennuneg des Lausitzer Gebirges 

vom Iser-Gebirge folgten, sondern wir sehen, dass hier eine Verbindunge an- 

gedeutet ist, welche zur Tertiárzeit úber das heutige Erzgebirge 

hinůiber nach der norddeutschen Tiefebene bestand. Erinnern wir 

uns, dass wir Reste von Ablagerungen gleichen Alters im oberen Erzgebirge bei 

Schmiedeberg kennen gelernt haben (pg. 128), so erkennen wir sogar mehrere Spu- 

ren solcher Kanále. Die unter den Pasaltkuppen des Bárensteines, Pohlberges usw. 

erhaltenen tertiáren Schotterablagerungen, die sogar (I. Thl. pa. 195) bis unter die 

Steinhohe bei Seifen heraufreichen, růcken die Grenze des norddeutschen Braun- 

kohlenlandes bedeutend náher, sei es selbst, dass diese zuletzt genannten Ablage- 
rungen noch nicht dem grossen Becken angehórten, sondern dass sie einem zwischen- 

liegenden kleineren Pinnensee oder Flussláufen ihren Ursprung verdanken. 

Von bohmischer Seite wird úber dieses hinaus die Frage nach dem ehemaligen 

Zusammenhange der Braunkohlenformation diesseits und jenseits des Erzgebirges 

nicht weiter gefórdert werden kónnen. Vielleicht gelinet es aber der Umsicht der 
sáchsischen Geologen zu diesen Andeutungen klarere und noch bezeichnendere 

Umstánde hinzuzugesellen. 

Ouartire und recente Bildungen. 

Wie in den westlichen Gebirgstheilen, so bildet auch hier neben dem braun- 

kohlensandstein der guartáre Geschiebeschotter und der jingere Local- 

*) D. Stur, Studien úber die Altersfolge der nordbohmischen Braunkohlenbildungen. Jahrb. 

geol. R.-Anstalt 1879. 29. Bd. p. 157 f. 
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- schotter die Vervollstándigune der Umrandung des Gebiresfusses. Der zu ersterem 

- gehórige Leh m ist meist ausgewaschen und sůdwárts verschwemmt. Auf der hieraus 

gebildeten Unterlage breitete sich ehedem der See von Kommern aus, der nun 

trocken gelegt immer noch durch die sumpfigen, im Frůhjahr iberwásserten See- 

© wiesen angedeutet wird. Der Geschiebeschotter breitet sich vom Gebirge her weit- 
-hin úber die Praunkohlenformation aus, und erscheint nur vor den Ausgángen von 

Ouerthálern mehr weniger durchgewaschen oder mit Localschotter úberstreut. Auch 

- hier sind die meist steil aufsteigenden Sohlen der Tháler mit schweren und grossen 

- Blócken bedeckt, wie schon weiter vorn hievon cgelegentlich Erwáhnune gethan 

wurde. 

Auf der nordlichen Abdachung des Gebirges finden sich dereleichen Ab- 

lagerungen nicht, sie sind, wenn vorhanden, von cultivirtem Boden und Moor- 

strecken verhůllt. Letztere haben nicht mehr die Ausdehnung, welche sie in dem 

bereits beschriebenen Gebirestheile besassen, sondern fillen vereinzelte kleine Thal- 

becken und schwach geneigte Grůnde. Erstere sind wieder Hochmoore. Dahin 

gehóren das kleine Moor am Schwarzen Teich unter der Důrren Tanne nordwestlich 

vom Rauschengrund, sodann das ausgedehntere im Lichtenwalder Thiergarten, am 

Rothwasser: zwischen dem Rothen Hůbel und Schwarzen Berg, dann ein kleines 

Moor zwischen Fleyh und Motzdorf und ein ebensolches am Rathsteich zwischen 

Langewiese und Fleyh. Das Moor im Lichtenwalder Thiergarten ist bis auf die 

Unterlace durchgeschnitten und man sieht eine dreifache Vecetationsdecke úber 

einander liegen. Auf der aus zersetztem Granit gebildeten Unterlage liegen zahl- 

reiche Nadelholzstámme zerstreut, úber welche sich eine untere Torflage ausbreitet. 

Es folet auf dieser wieder eine durch Holzstámme angedeutete Vegetationszone, 

die abermals unter einer etwa meterhohen Moorschichte begraben liegt, auf welcher 

der nun lebende Wald sich ausbreitet. Wie man sieht, ist eine Aenderung der 

Vegetation, wiewohl die Moorbildune offenbar vor langer Zeit eingeleitet und spáter 

einmal unterbrochen worden ist, nicht zu bemerken. 

Als Wiesenmoore sind die Moorstrecken zu bezeichnen, welche die 

flachen, seichten Thalstrecken der Fleyh und Weissbach bei Willersdorf und jene 
des oberen Weseritzthales bei Kalkofen, dann auf der Klostergraber Seite stellen- 

weise den Krinsdorfer Grund bedecken. 

Das Porphyrgebirge. 

Orographische Skizze. 

Wir betreten nunmehr das Porphyrgebirge, die zweitgrósste Eruptivgesteins- 

masse des Erzgebirges. Wie der Granit von Neudek im westlichen Erzgebirge nur 

ein Theil des grossen, weit nordlich iber die Landesgrenze hiniiberreichenden 

© Massives ist, so ist auch der Porphyr, soweit er in Bóhmen auftritt, nur ein Theil u. z. 
-der bei weitem kleinere eines gleichfalls auch im Nachbarland ausgebreiteten Ganzen. 

Die knapp nórdlich von der Kammlinie vorůberziehende Landesgrenze lásst nur den 

sůdlichen Absturz und den Kamm uns zufallen, die Verbreitung úber die nordliche 

 Abdachung gehórt nicht mehr in den Bereich unserer Betrachtung. 
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Es ist schon an einer anderen Štelle vorher erwáhnt worden, dass selbst 

ein geůbtes Auge nicht im Stande ist, das Porphyrgebiet vom Gneissgebirge zu © 

unterscheiden. Hiezu mag allerdings die dichte Waldung viel beitragen, welche das 

Gebirge gleichmássig úberdeckt, anderntheils wohl auch die lange Wirkung der 

Erosion und Abrasion so auseleichend und vergleichend gewaltet haben, dass das 

Gebirge nun trotz seiner genetischen Verschiedenheit so gleichfóormig gestaltet ist. 
Einige kleine Abweichungen werden aber doch bemerkt werden kónnen. 

Der Porphyr tritt als ein etwas ůúber 8 Kilom. breiter Štreifen zwischen 

Niklasberg und Graupen aus Sachsen herůber; er bleibt auf seiner ganzen Er- 

streckung ziemlich eleich breit, nur am Fusse des Gebirges breitet er sich westwárts 

úber Klostergrab noch 1 Kilom. weiter aus. Wir wissen bereits, dass ihn im Westen 
der Hůttengrund diesseits, das Kalkofner Thal jenseits der Wasserscheide begrenzt. 

Im Osten ist die Grenze nicht so scharf gezogen, sie verláuft vom Preiselberg an 

dem Westgehánge der Vogelgrundlehne nach dem Rumpelberg bei Jiůidendorf. 

Das Porphyrgebiet selbst zerfállt in zwei ungleiche, durch den Seegrund 

ceschiedene Hálften. 

Die westliche Hálfte ist kleiner aber hoher, sie gipfelt in der breiten, 
flachen Kuppel des Bornhaues (911 M.) nordlich von Niklasberg. Die Masse dieses 

Berges fállt nach Niklasberg, nach dem Hůttengrund zu steil ab. Ebenso auch 

gegen Osten nach dem Seegrunde hin, ber welchem sich der óstliche Ausláufer 

der Bornhaukuppe etwa 350 M. steil erhebt. Die nach Sůden gekehrte Abdachung 

dagegen bildet zwischen dem Hůttengrund und Strahl einen allmálig úber das 

Warteck und den Wolfstein herabsteigenden Růcken. Oestlich vom Wolístein 

fállt der Bornhau in einer ziemlich steilen Bóschung úber das Kostner Jagdhaus, 

den Tannhibel und den Glanzberg gegen Siůdosten nach einer zwischen 514 und 

584 M. hohen Terrasse ab, welche sich zwischen Strahl und Eichwald und dem 

Seeorunde bis unter die Eisenbahnstation Eichenwald ausbreitet, von wo der Abfall 

des Bornhaues die rechte Seite des Seegrundes bildet. Nach Norden dacht der 

Berg nur wenig ab. Der gerade an der Grenze 3 Kilom. nordlich davon gelegene 

Grosse Lugstein (864 M.) ist nur 47 M. niedriger als der Hauptgipfel. 

Die óstliche, gróssere Hálfte des Porphyrgebirges bildet einen lang gezo- 

genen, sanft gewellten Riicken, welcher in fast genauem westostlichen Štreichen 

im Westen mit dem Grossen Lugstein beginnend, sůdlich vom Hinter-Zinnwald 

nach dem Hohen Zinnwald (875 M.), dem Kahlenbere (832 M.) und bis an den 
Gneiss bei Můckenbere verláuft. Die nach Sůden gekehrte Abdachung ist in zahl- 

reiche Auerrůcken zerschlitzt. Vom Hohen Zinnwald streicht zwischen dem Šee- 

und Wistritzerund der Nesselberg mit dem (776 M.) Franzosenstein und endiget an 

dem steil nach dem Seegrunde abstůrzenden Brandstein (696 M.). Zwischen dem 
Zinnwald und Kahlenberge senkt sich der Růcken des Siebengiebels (768 M.) úber 

den Judenbere (657 M.), Schweissjáger, Soldatenhůbel (472 M.) nach Eichwald 
herunter. Als Ausláufer des Kahlenberges hátten wir noch das Raubschloss (711 M.), 

den Hůttenberg (804 M.), endlich den Preiselbere bei Můckenberg zu erwáhnen. 

Die Nordseite des Gebirgsrůckens fállt in seiner ganzen Erstreckung fast 
ungegliedert auf das Niveau von Hinter- (816 M.) und Vorder-Zinnwald (739 M.) 



203 

ab. Erst von der Landesgrenze beginnen die nach Norden streichenden Tháler sich 

einzukerben. 

Von den die Sůdseite furchenden Thálern nimmt zuerst der Seegrund 

unsere Aufmerksamkeit in Anspruch. Dieser, einer der lángsten und landschaftlich 

Schónsten Grůnde, weicht von allem in diesem Gebirge streichenden in seiner Ge- 

stalt ab. Seine Sohle bildet eine Zickzacklinie. Von seinem Ursprung unter dem 
grossen Lugstein streicht der Grund aus Nordwest bis unter den Sůdwestabhang 

"des Hohen Zinnwaldes nach Sůdost, nun wendet er sich zwischen dem Nesselberg und 
Brandstein auf der linken, dem Glanzberg auf der rechten Seite nach Sůdwesten, 

und biegt von der Sůdseite dieses Berges wieder nach Sůdost um, in welcher Rich- 

(tung er bis zu seiner Můndung beharrt. Nur den nach Nordwest gerichtete Umbug 

seines Ausgehenden hat er mit vielen Thálern gemein, die Zickzackform selbst 

ehrt erst im Neudeker Thale wieder. Auch das Teplthal bei Carlsbad ist so ge- 

staltet; Hochstetter hat nachgewiesen, dass letzteres den Absonderungen des Carls- 

bader Granites entspricht,“) das ist auch im Neudeker Thal — und nicht minder 

im Seegrunde der Fall. Die Absonderungsklůfte des Porphyrs am Hirschberg bei 
Niklasberg streichen in Stunde 2—3, 7—8. Die erstere Richtung entspricht den 

sůděstlich gerichteten Štrecken des Grundes, die letztere ist fůr den untersten Theil 

der Sůdwest gerichteten Strecke wenigstens genau zutreffend. Es folgt also 

ch hier das Thal der Klůftune des Gesteines. 

Hinsichtlich der Furchung durch Auertháler besteht zwischen der Abda- 
(chung des Bornhau und Hohen Zinnwaldes ein auffallender Unterschied. Ersterer 

ist fast gar nicht oder doch nur wenig gekerbt. Nur einige kurze, seichte Tháler 

schneiden den Sůdrand der Terasse zwischen dem Wolfstein und dem Seegrund ein, 

und nordlich vom Glanzberg nimmt letzterer ein Westost streichendes, schlucht- 

'fórmiges Seitenthal auf. Im Gegensatze hiezu ist die Sůdseite des Hohen Zinn- 
|waldes zwischen dem Seegrund und Graupen, wie dies schon oben angedeutet wurde, 

"durch eine Reihe — etwa sieben auf 4 Kilom. Luftlinie — steil aufsteigender, 

junter dem Gebireskamm ausstreichender, schluchtfórmiger Tháler eingeschnitten, 

von denen die meisten, nur die beiden Nebentháler des Seegrundes nordlich von 

(Eichenwald ausgenommen, eine parallele Richtung zu diesem nicht verkennen lassen. 

Wie in der Form des Seegrundes sich eine Uibereinstimmung mit dem den 
ranit durchschneidenden Neudeker Thale zeigt, so gemahnt auch die Masse des 
(Bornhaues in seiner Form an die Neudeker Granitberge, und eben diesen Theil 

Iwird man daher auch noch am ehesten aus dem Gneissgebirge heraus erkennen. 

! Felsenpartien, wie sie fůr Granitgebirge charakteristisch sind, sind im Por- 

"phyr viel seltener, und nie haben sie hier die eigenthůmlichen wollsackartigen 

Formen. Sie sind vielmehr sehr schrof und scharfkantig mit steilen Wánden. Der 
IWolfstein zwischen Niklasbere und Kosten, der Brandstein, der Grosse Lugstein 

jmogen hier erwáhnt werden. Die Felsenblócke auf dem Raubschloss, welche dem 

(Berge zu seinem Namen verhalfen, sind Granitporphyr und ihnlich geháuft wie das 

VGestein auf dem Wieselsteine. Zumeist in dichtem Wald versteckt spielen sie úbri- 
V 

*) Hochstetter, Karlsbad, seine geognostischen Verháltnisse und seine Guellen, 1856, p. 16 ff. 
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gens keine Rolle in der Landschaft oder doch nur dann, wenn in ihrer Umgebung 
der Wald niedergelegt wird. 

Geologische Verhěltmisse des Forphyrgebirges. 

Der  Porphyr zwischen Niklasberg und Graupen. 

Die Grenze des Porphyrs gegen das sůdwestlich anliegende Gneissgebirge 

wurde weiter oben (pa. 189) bereits ausfůhrlich besprochen. Es bleibt nun noch 

dieselbe gegen das čstliche Gneissgebirge náher zu bestimmen. Verschiedene Um- 

stánde machen dies schwieriger, als es auf der entgegengesetzten Seite der Fall ist. 

Ein nicht geringes Hinderniss bildet auch hier der Wald. Der Porphyr tritt westlich 

von Voitsdorf bei den letzten Háusern des sáchs. Dorfes Fůrstenau aus Sachsen 

herůber, seine Grenzlinie bieot etwas westlich gegen den Kahlenbere und láuft dann 

zwischen diesem und dem Můckenberger Fórsterhaus nach dem sůdlich davon ge- 

legenen Preiselberg, und von hier nach dem Fusse des Gebirges hinab, den sie 

zwischen Rosenthal und Jiůdendorf óstlich vom Rumpelberge erreicht. Wenn man 

von einer ostwárts gerichteten Apophyse des Porphyres absieht, verláuít die Grenze 

auf dieser Seite noch geradliniger von Nord nach Sůd als auf die westliche. 

Die westliche Grenze zeigt mancherlei Verschiedenheiten von der ostlichen, 

Zunáchst bemerkt man schon eine sehr abweichende Erscheinung, wenn man in's 

Porpbhyrgebiet bei Klostergrab eintritt, indem sich hier der Porphyr deutlich úber 

den Gneiss ausbreitet. Der sehr interessante Aufschluss ist durch die Dux-Prager 
Bahn geschaffen worden.  Westlich vom Bahnhof liegt ein tiefer Einschnitt, an 

dessen sůdlicher Lehne folgendes Profil aufgeschlossen ist. 

Uiberlagerung des Hauptgneisses (Hgn) durch den Porphyr (P) westlich vom Bahnhof Klostergrab. 

Tr z rother, Tg = grůner Porphyrtuff (Thon). | 

Man sieht auf dem Sůdwest steil geneigten, West abdachenden Gneiss erst 

eine breite rothe, dann eine schmálere grůne Thonschichte — zersetzten Porphyr- 

tuff — und auf dieser obenauf der Neigune der Unterlage. folgend den Porphyr 

ausgebreitet. Weiterhin ist er dann nicht mehr durchschnitten, bis auf der linken 

Lehne des Hůttengrundes, aber auch hier erst in einem ziemlichen Abstande vom 

Grunde selbst; nach der topographischen Karte etwa in der Náhe der vom Galgen- © 

berg nach Sůden geschlagenen Schneuse. Auf der Waldstrasse, welche vom See- © 
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I grund úber den Wolfstein nach Niklasberg fůhrt, wird die Grenze auf der Strecke 

vom Thiergartenzaum bis gegen die Bergstadt hin recht deutlich, hier bemerkt man 
| unzweifelhafte Contacteinwirkungen an den Gneissen, welche rotheisenschůssie, auch 

| grůnfleckig geworden sind. In dem am Wegrand zur Rechten eingeschnittenen 

- Porphyr finden sich zahlreiche Einschlůsse von solchem veránderten Gneiss. Vor 

| Niklasberg erhebt sich dann die Grenze nach dem Galgenberge, wo die Bahn aus 

einem tiefen Einschnitt im Porphyr auf die Niklasbercer Lehne tritt. Hier hat der 

Bahnbau zwischen dem Galgen- und Hirschberg in rothgefárbte, thonige Massen 

| umgewandelte Tuffe und in ihnen die spáter zu beschreibenden Steinkohlenlagen 

© blosgelest. Noch weiter hin am Hirschbere, und zwar.sowohl an seinem sůdwest- 
-lichen Abfall gegen Niklasbere als auch an seiner Nordwestseite treten die sonder- 

© baren bunten Porphyre (p. 12) zu Tage, welche Jokély als grůne Porphyre einzeich- 
nete. In einem ehedem bei den obersten Háusern von Niklasbere angelegten Stein- 
bruche konnte man das Gestein anstehen sehen. Es hat sich bei der Anlage des 

Hirschbergtunnels gezeigt, dass er nur am áussersten Rande des Porphyrkórpers 

| auftritt, nachdem der Tunnel selbst im gewóhnlichen Gestein gebohrt ist. — Der 
| Fleckporphyr liegt in Blócken bis herab nach der durch Niklasbere fihrenden 
| Strasse. Wie schon weiter vorn angefůhrt wurde, lieet am Nordende des Hirsch- 

beretunnels der Gneiss am Porphyr und zeigt auch hier deutliche Contacteinflůsse. 

Die Porphyrgrenze wendet sich von da nach dem Wegkreuz auf dem Keilberg ent- 

lang dem von Niklasberg hinanfůhrenden Weg. An dem rechten Steilgehinge sind 

nun wieder die Fleckgesteine und Tuffe aufgeschlossen. Es gewinnt an máanchen 

Stellen das Aussehen, als habe man es hier mit geschichtetem Gestein zu thun. 

Die Tuffe sind stark zersetzt und brockig, kaolinartig. Auf der Hóhe wird die 

Grenze verwischt, sie geht rechts vom Wege nach Kalkofen dem Berghang entlang 

weiter. Erst am Abhange, an welchem das Kalkofner Fórsterhaus steht, werden 

wieder dereleichen Tuffe bemerkbar, mit welchen wieder Fleckporphyre verbunden 

bis an die Landesgrenze bleiben. Nicht weit úber der Grenze liegt Zaunhaus, wo 

bekanntlich nicht nur ein Lager von krystallinischem Kalk, sondern auch der Rest 
eines in Anthrazit umoewandelten Steinkohlenlagers angetroffen wird. 

Wie man hieraus ersieht, tritt der Porphyr nur an seinem sůdlichen Ende 
als deckenfórmige Ausbreitung úber den Gneiss, auf seiner ganzen Erstreckung 

lángs des Hůttengrundes bis an die Landesgrenze schneidet er scharf am Gneisse 
ab, und dass er sich wohl auch vordem nicht úber seinen Westrand ausgebreitet 

habe, geht aus dem Umstande hervor, dass er auch da, wo er aus dem Hůtten- 

grunde nach dem Kamme des Gebirges streicht, die blosgeleste Grenze einhált und 

nicht úberschreitet. Die auf dieser Seite erhaltenen Randgebilde, als welche wir 

die Fleckporphyre und Tuffe anzusehen haben, sind ebenso fůr diese Grenze be- 

zeichnend, wie nicht minder das Hervortreten von durch den Contact veránderter, 

und wie weiter oben mitgetheilt wurde, in ihrer Lage beeinflusster Gneisse. Ich 

halte diese Thatsachen fůr die Beurtheilung der Natur des Porphyrzuges fůr sehr 

wichtig, umsomehr als die ostliche Seite solche Anhaltspunkte nicht aufweist. 

Jokély glaubte seinem griinen Porphyr ein hoheres Alter zuschreiben zu 
-můssen, als dem rothen (p. 13), weil er von dem Felsitporphyr ůúberlagert und 
bei der oben erwihnten schichtenfórmigen Lagerung oberhalb Niklasbere mit einer 
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Neigung in Nordost diesen letzteren unterteuft.“) Es kann aber kein merklicher 

Unterschied ausser der Farbe zwischen diesem und den weiter einwárts auftretenden 

Porphyren aufgefunden werden. Der am áusseren Rande grůne, grůngraue, roth 
O 

geflammte oder gefleckte Porphyr geht in den normalen mit braunrother Grund- © 

masse úber, indem nach und nach, je weiter man sich vom Rande entfernt, die 

orůngefárbte Grundmasse sich zu kleineren und kleineren, seltener werdenden und © 
endlich verschwindenden Flecken zusammenzieht. 

Im Wesentlichen sind aber jene grůnfleckigen und bunten Porphyre nichts 

anderes als Pechsteinporphyre, welche etwas verándert sind, wie solche an Sal- 

bándern der Porphyrzůge úberhaupt vorzukommen pflegen. 

An dieser Stelle můssen wir noch jener im petrographischen Theil (p. 13) 

ausfiihrlicher beschriebenen Einlagerung von flaserigem Vitroporphyr im Auarz- © 

porphyr gedenken, welehe am Zechenhau, an der Strasse von Kalkofen nach dem 
Kostner Jagdhause oberhalb Niklasberg, also recht nahe an der Porphyrgrenze in 

einem kleinen, zur Gewinnung von Schottermaterial angelesten Steinbruche auf- 

geschlossen ist. Das sphaerolithische, deutliche Fluidalstructur zeigende Gestein 

bildet hier eine horizontal liegende, etwa handhohe Einlagerung im Auarzporphyr. 
Man kann wohl annehmen, dass dereleichen Flasern einer rascher erkalteten und 

daher ursprůnglich pechsteinartigen Masse noch anderwárts vorkommen mócen, es 

beweist dies alles, dass man hier úberall am eigentlichen Rande des Porphyres ist. 

Die ostliche Grenze des Porphyres ist bei weitem wenicer klar entwickelt. 

Jokély theilt mit, man habe bei Versuchsbauen am Hůttenbere den Gneiss unter © 

dem Porphýr angetroffen,**) dasselbe soll am Hungerkasten óstlich vom Siebenciebel 

der Fall gewesen sein. Aus welcher Auelle er diese Angabe schopfte, ist nicht 

angegeben. Das lásst wohl annehmen, dass auch hier der Porphyr úber seine Gang- 
wand trat und sich deckenfórmig ausbreitete, wie dies an mehreren anderen Stellen 

in Sachsen nachgewiesen ist; es kann aber auch sein, dass der angefahrene Gneiss 

nur eine Scholle im Porphyr ist; auch davon hat man in Sachsen verwandte Fálle 

kennen gelernt. Jedenfalls sprechen die ausserordentlich verwickelten Verháltnisse 

am Preiselberg, nicht minder die háufie im Porphyr anzutreffenden Gneisseinschlisse 

nicht so sehr fiir das erstere als fůr das letztere. Die Grenzverháltnisse auf dieser 

Seite werden noch weiter durch den Hinzutritt eines Granitporphyrganges ver- 

wickelt, daher sie erst bei der Beschreibung desselben eingehender behandelt werden 

kónnen. 

Es sind auch bis gegenwártie Contactwirkungen wie auf der anderen Seite 

nicht bekannt geworden. Ebenso wenig lásst sich von einem Einfluss des Porphyrs 

auf die Schichtenstellung des Gneisses etwas wahrnehmen; am Můckenberg, an der 

Grenze scheint das Eruptivgestein den Gneiss im Streichen gerade abzuschneiden. 

Vom Inneren des Porphyrkorpers, von den Verháltnissen auf der sůdlichen 

Gebiresseite lásst sich nur wenig mittheilen. „In diesen Waldgehángen, bezůglich 

*) Jokély, Das Erzgebirge im Leitmeritzer Kreise in Bohmen. Jahrb. geol. Reichs-Anstalt 

9. Bd., 1858, p. 554. 
**) Jokély a. a. O. p. 564. 
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Waldhochlanden,“ so schreibt, um einmal einen anderen Gewáhrsmann anzufůhren, 

Herr Reyer*), von diesem Gebiete, „sind nun leider die Aufschliisse sehr spár- 

lich. Bewaldeten Lehmboden mit Porphyrblócken trifft man immer und immer wieder ; 

auf anstehendes Gestein trifft man tagelane nicht.“ Nicht einmal seiner „Schlieren“ 

konnte Herr Reyer ansichtig werden. Selbst das Gestein ist úberall ausserordentlich 

gleichartig, oder die Abánderungen so lokal, dass sie keine weitere Bedeutung 

haben. Vielleicht wird man auf guarzreichere und ármere Gesteine aufmerksam, die 

im Gegensatz zu jenen reicher an Feldspath oder Grundmasse, oder an beiden 

sind; aber immer und immer hat man den monotonen Auarzporphyr unter den 
Fůssen. Wáhrend man so die Porphyre von Niklasberg von jenen von Eichenwald 

und weiter óstlich ein wenig verschieden finden wird, verfliessen die Gesteinsvarie- 

táten doch in einander. 

Zuweilen glaubt man auch fremdartige Gesteinsschollen wahrzunehmen, wie 

in dem grossen Einschnitte óstlich vom Fuchswart-Jágerhaus, doch erweisen sich 
diese bei náherer Besichtigung als zersetzte Partien im festen Gesteine. 

Einige Aufmerksamkeit verdient die Absonderung des Gesteines. 

Die verstreuten Blócke haben allerdings meist eine abgerundete Gestalt, das an- 

stehende Gestein dagegen ist in scharfkantige, parallelopipedische oder vielleicht 

richtiger rhomboidische Prismen abgesondert. Allerdings bieten auch nur wenige 

Stellen Gelegenheit dies zu beobachten. Im Seegrund, namentlich úber der Biliner 

Brettságe, am Brandstein, im Einschnitt beim Eichwalder Bahnhof auf der Eich- 

walder Seite, am Wolfstein, auf dem vom Warteck zum Wolfstein herabfůhrenden 

Růcken, im grossen Einschnitt am Galgenberge, endlich am sůdlichen Eingang zum 

Hirschberstunnel auf der Niklasberger Seite hat man am besten Gelegenheit die 

Klůftung zu bemerken. Im Gebirge auf der Ostseite des Šeegrundes hingegen wird 

man bis nach Graupen nirgend oder nur in einzelnen Schotter- und Sandgruben 

vereinzelte unzulángliche Aufschlůsse finden. 

Die Klůftung im Šeegrund und auf der Niklasberger Seite, wo sie beim 

Tunnelbau am Hirschbere besonders schón aufgeschlossen war, ist, soweit dies mit 

lokalen Schwankungen sein kann, gleich. Die eine Richtung ist Stunde 2—3, die 

zweite 7—38, beide Kluftrichtungen stehen saiger und werden durch eine dritte, 

flache, in Stunde 5—6 streichende, Stunde 23 verfláchende Kluft geschnitten, wo- 

-durch jene rhomboidischen Prismen entstehen. Die zuerst genannte Kluftrichtung 

ging zur Tunnelaxe ziemlich parallel und war der Arbeit sehr fórderlich, weniger 

gůnstig war die letzte. Es ist schon weiter oben erwáhnt worden, wie die beiden 

einander rechtwinklich kreuzenden Absonderungsrichtungen sich in der Zickzack- 
form des Šeegrundes zum Ausdruck bringen, und wie auch die Tháler zwischen 

Eichwald und Graupen eine mit der ersten Richtung úbereinstimmende Lage haben. 

Der Wolfstein, wiewohl er wie keine andere Stelle die Absonderung und 

Gestaltung der Porphyrmasse erkennen lásst, weicht in seinen Richtungen etwas 

von jener ab. Sie kreuzen unter Stunde 24—1, 6—7, 21—22. Betrachtet man die 
Felseruppe, welche in ihrer Ostwest gerichteten Kluftrichtung steil absetzt, eine 

*) Ed. Reyer, úber die erzfůhrende Tiefeneruption von Zinnwald-Altenberg, Jahrbuch der 

geol. R.-Anstalt 29. Bd., 1879, p. 1 £. (p. 6). 
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Erscheinune, die man auch weiter hinauf gegen das Warteck mehrfach wahr- © 

nimmt, so důrfte man dies wohl als die Spur eines Abbruches ansehen 

kónnen, umsomehr als sich in dieser Richtung eine Reihe von einzelnen Vorbergen 
und Hůgeln lines des Erzgebirosfusses ablósen. Ich nenne den Eichwalder Můhl- 

bere, Soldatenhůbel, Pihankner, Dreihunkner Hůbel und den Rumpelbere bei Jiden- 
dorf. Die Terasse, welche sich zwischen dem Wolfstein, Eichwald und dem Eich- 

walder Bahnhof am siděstlichen Steilabhange des Kostner Berges ausbreitet, setzt 

in der Richtung von Stunde 2—3, also wieder nach dem einen Kluftstreichen, gegen 

das Gebirge ab, und ich eolaube, dass man auch diese als eine in dieser Richtung 

abcebrochene und herabcesunkene Partie des Porphyrs betrachten kann. Es mag 

zum mindesten als ein eigenartiges Zusammentreffen angesehen werden, dass dort, 

wo der Bruchrand in siidwest-nordostlicher Richtung verlaufen můsste, mitten im 

Porphyr eine Basaltkuppe hervortritt. Dies erinnert an das Auftreten áhnlicher 

Gesteine auf einer Bruchlinie im Granit zwischen Heinrichsgrůn und Lichtenstadt 

(I. Thl. p. 100).  Wenn man das zerkliftete oder eigentlich geradezu zersplitterte 

Gestein in den Einschnitten oberhalb Kosten bis zum Eichwalder Bahnhof, und im 

Seegrund ober der Biliner Brettmůhle betrachtet, wird man in der geáusserten An- 

sicht noch mehr bestárkt. Interessant, und in diesem Sinne zu deuten war auch 
eine Erscheinung, welche leider durch die Einwirkung der Atmospháre nun schon 

bis zur Unkenntlichkeit zerstórt wurde. Der Eisenbahneinschnitt zwischen dem 

Klostergraber Bahnhofe und dem Viadukte úber den Hůttengrund steht noch im 

Porphyr, seine beiden Ulme legten die Ablósunesfláchen des Gesteines blos, welche 

alenthalben, bis hinauf die prachtvollsten Druckfláchen zeigten. Die Wůlste und 

Streifungen darauf gingen wagrecht oder fast wagrecht. Im Sommer 1886 konnte 
man nurmehr die gróberen Wůlste unterscheiden, an denen auch schon die charak- 

teristische Gláttung verschwunden war. 

Die Porphyrhůgel um Teplitz. 

Die Vollstándickeit des Bildes, das ich vom Porphyrgebirge zu geben be- 

absichtige, erfordert es, das Erzgebirge im strengen Sinne fůr eine kurze Strecke 

zu verlassen und die Porphyrhůgel ins Auge zu fassen, welche um und bei Teplitz 

aus Kreide- und Braunkohlenablagerungen emporragen. Wenn dieselben auch durch 

eine 5 Kilom. breite, durch jingere Sedimente ausgefůllte Bruchspalte vom Gebirge 
getrennt sind, so besteht doch zwischen den Porphyren diesseits und jenseits der- 

selben ein nachweisbarer, inniger Zusammenhang, wie zwischen dem Granite des Erz- 

und Garlsbader Gebirges. Dazu sind die Gesteine driůben und herůben ganz und 

gar gleich. 
Der Porphyr bildet einige Hůgel in der unmittelbaren Umgebung der Stadt 

Teplitz, u. z. die Stefanshohe und den Sandberg zwischen Schónau und dem Schloss- 

berg, durch die Schlucht von Niederschónau hievon getrennt die Kónigshóhe sůd- 

stlich von Teplitz. Něordlich und ebenfalls durch eine tiefe Schlucht getrennt der 
Hiůgel Mont de Ligne parallel zur Kónigshóhe fortsetzend in den Růcken, der die 

protestantische Kirche trást, und der sich westwárts in die beiden Kópfhůgel zwi- 

schen Teplitz und Settenz erstreckt.  Nórdlich hievon jenseits des Saubachthales 

liegen der Krainzen-Hůgel und die Kuppe im Turner Park. Die westliche Erstreckung 
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des Teplitzer Porphyrs geht dann noch úber Settenz hinaus úber die „Rude“ zwi- 

schen Hundorf und Kleinaujezd, und endlich bildet der Janegger Kirchhůbel die 
© letzte oberirdische Fortsetzung in westnordwestlicher Richtung gegen Ossege. Be- 

- kanntlich hat die Katastrophe im Dóllinger Schacht bei Dux dargethan, dass der 

© Porphyr unterirdisch viel weiter in dieser Richtung fortsetzt. Ganz isolirt liegt in nord- 

westlicher Richtung náchst Weisskirchlitz die kleine Porphyrkuppe, der Luisenfelsen, 
Von dem Gesteine (p. 11) lásst sich dasselbe sagen, was weiter oben von 

jenem im Erzgebirge hinsichtlich seiner Mengungsabweichungen mitgetheilt wurde. 

- Dasselbe sondert auch gerade so in Blócke ab, welche durch Kliůftungen in Stunde 
- 2—3 und 1—8, dann eine dritte flache in Stunde 4—5 streichend getrennt werden, 
-die Verwitterung rundet auch hier sehr bald Kanten und Ecken zu. Uiber die 

- eigenthůmlichen Absonderungsformen, welche man in Settenz, und noch besser beim 
- Janneger Teich unter dem Herrnhůbel auf der Oberfiáche der Porphyrmasse wahr- 
| nimmt, ist an einer anderen Stelle (p. 15) berichtet worden. 

Die einzelnen Porphyrhůgel, welche unzweifelhaft in der Tiefe zusammen- 

hángen, sind oberfiáchlich durch dazwischentretende Kreide- und Braunkohlenabla- 

gerungen geschieden. In der dreiarmigen Schlucht, welche Stefanshohe und Kónigs- 

- hóohe einerseits und Mont de Ligne anderseits trennt, ist weder die Kreide-, noch 

die Braunkohlenformation eingedrungen, d. h. es ist diese Spalte offenbar erst 

spáter entstanden. 

Die Máchtigkeit des Teplitzer Porphyrs betráet mehr als 120 M., da der 

Thermalschacht, dessen Tagkranz circa 60 M. unter der Kónigshóohe liegt, 67 M. 
im Porphyr abgeteuft diesen nicht durchsunken hat. 

Wie man sieht, sind die Klůftungen im Teplitzer Porphyr genau dieselben 

wie im erzgebirgischen; die dreiarmige Schlucht, welche die Kuppe zerreisst, folgt 

gleichfalls den beiden steilen, die Abdachung nach Nordwesten der dritten flacheren 

Richtung. | 

Wie schon durch den Luisenfelsen bei Weisskirchlitz ein Zusammenhang 
mit dem Erzgebirge oberirdisch angedeutet wird, soi st ein solcher noch weit mehr 

bei der Sondirung der Braunkohlenablagerungen dargelest worden. Von Mariaschein 

westwárts hebt sich die Karbitz-Mariascheiner Kohlenmulde rasch und wird zugleich 

zwischen dem Teplitzer Porphyr und dem Erzgebirge zusammengezwánst, so dass 

die Mulde zwischen Hundorf und Kosten ihre geringste Tiefe (25 M.) und Breite 

(1290 M.) erreicht. Von da ab senkt sie sich steil gegen Westen und breitet sich 

wieder zum Dux-Biliner Becken aus. Ein durch auflagernden Braunkohlensandstein 
nur schwach verhůllter Porphyrrůcken, welcher das Erzgebirge mit den Teplitzer 

Hůgeln verbindet, trennt sonach hier das grosse Braunkohlengebiet in eine óstliche 
und westliche Mulde*) und bildet zwischen beiden einen Horst. | 

Es sei noch bemerkt, dass durch Heinr. Wolf zu den peripherischen Brů- 

chen, welche sich am Rande des Erzgebirgischen Porphyrs bemerkbar machen, 

gerade in diesem Horste zwei parallele bekannt gemacht wurden, welche von vertikalen 
Verschiebungen begleitet am Teplitzer Porphyr einmal aus der Teplitzer Thermal- 

*) Laube, geologische Excursionen im Thermalgebiet des nordwestlichen Bohmens, 1884, 
39 04k 
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spalte gegen Dux ber Hundorf-Loosch (Teplitzer Verwurf), dann něrdlich hievon 

úber Janegg am Rande der Braunkohlenmulde (Janegger Verwurf) verlaufen.*) 

Nach diesem Excurs, der ebenso berechtiget wie nothwendig anerkannt 

werden wird, kehren wir ins Erzgebirge zurůck und, da die Sůdseite nunmehr ganz 

bekannt ist, werfen wir noch einen Blick auf die Nordseite desselben. Die nord- 

liche Abdachung der Bornhaukuppel und des Hohen Zinnwaldes bieten aber nichts 

neues; im Gegentheil ist man hier in einer vollig aufschlusslosen Gegend, doch 

kann darůber kein Zweifel sein, dass auch hier mit einer einzigen spáter zu erwáh- 

nenden Ausnahme ůúberall Auarzporphyr als herrschendes Gestein ansteht.  Dieses 

bleibt bis Vorder-Zinnwald, wo wir auf ein anderes Gestein stossen. 

Der Granitporphyr. 

Sůdlich von Dippoldiswalda in Sachsen zwischen Ulberndorf und Frauen- 

dorf beginnt ein zweiter máchtiger Granitporphyrgang, welcher parallel zu jenem, 

den wir im Wieselsteingebirge kennen lernten, fast gerade nordsůdlich bis an den 

Fuss des Erzgebirges streicht. In seinen Dimensionen ůúbertrifft er den westlichen 

Gang fast um das Doppelte; wie jener den Granit, so durchsetzt dieser den Auarz- 

porphyr, doch ándert er hier seine Verháltnisse. Auf seiner ganzen Erstreckung 

von seinem nordlichen Ausgehenden bis an die bohmische Grenze hált er sich dicht 

am óstlichen Salband des Auarz-Porphyres; er tritt zwischen diesem und dem Haupt- 

oneiss hindurch, so dass also beide Porphyrkórper neben einander verlaufen. Aus 

dem Geisinger Grunde, welcher in seinem obersten Theil darin ausgewaschen ist, 

streicht das Gestein sidwárts an die bohmische Grenze und úberschreitet sie west- 

lich zwischen Hinter- und Vorder-Zinnwald, óstlich in Voitsdorf bei der Strassen- 

kreuzung nach Fůrstenau und Můglitz, wo úberhaupt der Porphyr úber die Grenze 

tritt. Im Hangenden des Greisenstockes von Zinnwald finden sich die Reste einer 

deckenformigen Auflagerung von Granitporphyr, deren Zusammenhang mit dem ganz 

nahe vorbeistreichenden iHlauptzuge nicht zu sehen, aber leicht ergánzt werden kann. 

Es růhrt diese Decke entweder von einer in den Porphyr einsetzenden, den Greisen 

berihrenden Apophyse her, oder die Grenze des Granitporphyres selbst růckt die- 

sem náher, ungefáhr wie dies auch zwischen Altenberg und Geising der Fall ist. 

Uiberhaupt lásst sich, wie schon oben angedeutet wurde, auf der Nordseite des 

bohmischen Porphyrgebirges von der Ziehune fester Gesteinserenzen nicht sprechen. 

Auf der Štrecke von Geising úber Fůrstenau nach der Landeserenze hat der Granit- 

porphyr eine sůdsůdostliche Richtune genommen. In Folge dessen wird der Auarz- © 

porphyr nordostlich von Hinter- und Vorder-Zinnwald auf dieser Strecke von jenem © 

abgeschnitten. Dies geschieht auf einer Linie, welche mit einigen welligen Aus- 

buchtungen bei den westlichsten Háusern von Vorder-Zinnwald gegen den Wildzaun © 

nordlich vom Šiebengiebel, westlich vom Kahlenbere gegen den Kamm verláuít. 

Ebenso láuft die Gesteinserenze von Osten her unter den Kahlbere herůber. Der 

nun in seiner Máchtigkeit durch den siůdlich vorliegenden Auarzporphyr abgeschnit- 

*) Heinrich Wolf, die Teplitz-Ossegger Wasser-Katastrophe im Februar 1879, Separatabd. 

aus der Wochenschrift des sterr. Ingenieur- und Architekten-Vereines. | 
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tene Granitporphyr greift mit zwei Sůd streichenden Apophysen in ersteren ein. 
- Die eine geht von der Westseite des Kahlenberges gerade auf das Raubschloss und 

von hier hinab bis Jiidendorf am Fusse des Gebirges. Nach Jokélys Beobachtung 

© wůrde sich dieser Gang unter dem Raubschloss in ein westliches und čstliches 

Trum spalten, welche sich jedoch im Šiůden wieder schaaren und So eine Auarz- 

porphyrscholle umschliessen. Dieses lásst sich gegenwártie aus órtlichen Grůnden 

nicht controlliren. Die óstliche Apophyse ist kiůrzer und minder máchtie, sie hált 

sich an der Grenze des GAuarzporphyrs gegen den Gneiss und streicht in dieser 

Gegend úber den Preiselberg nordwestlich, von Obergraupen sůdwárts, ohne jedoch 
den Fuss des Gebirges zu erreichen. 

Als eine Fortsetzung der ersteren Apophyse ist wohl der Granitporphyr 

anzusehen, welcher auf dem Sandberge, óstlich von der Stefanshóohe bei Schónau 

in der Teplitzer Porphyrkuppe aufsetzt. Das Gestein dieser Ginge ist durchwegs 

grobkornig und lásst nie jene Mannigfaltigkeit erkennen, welche vom Granitporphyr 
des Wieselsteingebirges hervorgehoben wurde. Das lángst bekannte Gestein des 

Geisinger Grundes mit einer dunklen chloridreichen Grundmasse und lebhaft feisch- 

rothen Orthoklasen findet sich in Bohmen nicht mehr vor, die Farbe des Gesteines 

ist vorwiegend braun und roth, nur der Granitporphyr des Preiselberges hat eine 

dunkle bis sehr dunkle Grundfarbe. Nirgends tritt auch, das ist schon in der ge- 
ringeren Máchtigkeit gelegen, der Granitporphyr so prágnant hervor, wie im Wiesel- 

stein, doch erinnert an die dortigen Verháltnisse das Raubschloss sowohl, als der 

Sandberg in der Teplitzer Partie. 

| Ich habe mich eine Zeit lang der Ansicht zugeneigt, dass der Granitporphyr 

nur eine Modification des Auarzporphyres sei.  Hiebei habe ich allerdings den an 

gehóriger Stelle (pg. 8) mitgetheilten petrographischen wie den geologischen Ver- 

háltnissen nicht volle Rechnung getragen. Muss schon der Wieselsteinzug einer 

solchen Ansicht widersprechen, so ergiebt sich auch aus dem Auftreten des Gesteines 

an dieser Stelle, dass man es mit einem vom Auarzporphyr verschiedenen zu thun 

hat, und dass die auch von Jokély vertretene Ansicht, es sei letzterer als das durch- 

setzte, auch das áltere Gestein vollkommen richtig ist. Wenn hiefůr die Verhált- 

nisse des westlichen Ganges keine ciinstigen Anhaltspunkte bieten, so sind na- 

"mentlich die Aufschlůsse in der Pinge auf dem Preiselbere darnach angethan, 

-© herůber zu belehren. Leider ist dieser Ort gegenwártig nur sehr schwer zugánglich, 

- da man lánest schon aufgehórt hat, das dort anstehende Gestein zur Aufbereitung 

der darin vorvkommenden Zinnerze abzubauen. 

Der Preiselberg war schon in alter Zeit zur Gewinnung von Zinnerzen 

durch einen Tagbau aufgeschlossen, 1862 wurde dieser wieder belegt, zu jener Zeit 

sah man an einer T—8 M. hohen Wand: 

1. Unter dem Abraum einen Granitporphyr mit blassróthlicher Grundmasse 

und nicht scharf ausgebildeten Orthoklasen, darunter 

2. Eine graue guarz- und glimmerreiche Masse von ersterem durchsetzt, 
im Liegenden 

9. Felsitporphyr mit vielen Gneisstrůmmern, endlich 

4. Granitporphyr vom Aussehen des Geisinger Gesteines, welcher durch 
Apophysen mit dem im Hangenden (1.) verbunden ist. 

14% 
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Es zeigt sich somit, dass der Granitporphyr das jůngere, den Auarzporphyr 

durchsetzende Gestein ist.“) 
Herr Ed. Reyer,**) welcher den Preiselberg ebenfalls besuchte, fand noch, 

dass der Gneiss den Porphyr dachfórmie von Osten her ůúberlagert. Das wůrde 

gegen eine Ausbreitung des Eruptivgesteines sprechen. Bezůglich der Erscheinungen 

am Preiselbere bemerkt er: „Im Gebiete des Preiselberges sind Porphyrgesteine 

emporgebrochen und zum Erguss gekommen. Dieser Erguss bestand in seinen 

westlichen und oberen Theilen aus Auarzporphyr im Gebiet der Pingen aus Granit- 

porphyr und zinnfihrendem Greisenporphyr.“ Weiter: „Wir verstehen das ganze 

betrachtete óstliche Grenzgebiet leicht: Auf diesem Štriche sind Syenitgranit-Por- 
phyre und auch Greisenporphyr emporgedrungen, und sie haben sich mit und in 

den gleichzeitigen Porphyrstrómen ausgebreitet.“ — Etwas áhnliches will Herr Reyer 
auch an einer ovalen Kuppe */, Stunden nórdlich von Jůdendorf — spáter geht 

wohl aus dem Text hervor, dass er den Kahlenbere richtiger wohl Hůttenberg 

meint — gesehen haben. Dort haben allerdines Versuchsbaue auf Zinnerz, wie Jokély 

berichtet, bestanden, welches in dem vom Porphyr bedeckten Gneiss aufsetzen soll. 

Herr Reyer fiihrt meine 1864 im Jahrbuch der geolog. Reichsanstalt p. 165 

abgedruckte Mittheilung úber die Verháltnisse am Preiselberg, auf welche Cotta 

zuerst aufmerksam gemacht, und die ich damals zuerst genau beschrieben habe, 

an,***) unterschiebt mir aber willkůrlich Ausdrůcke, die ich gar nicht brauchte. 

Ich habe nicht von einer Decke von Auarzporphyr, sondern ausdrůcklich von einer 

mit dem im Liegenden auftretenden Granitporphyr zusammenhángenden Decke, und 

an keiner Stelle von Greisenfelsit gesprochen, wohl aber von einer greisenáhn- 

lichen Lage, wie úbrigens derartige im Granitporphyr auch anderwárts háufig sind. 

Auch habe ich nichts davon gesagt, dass letztere mit einigen Apophysen in den 

oberen, wohl aber, dass letzterer das greisenartige Gestein gangartig, beide zu- 

sammen aber den zinnsteinfihrenden Auarzporphyr durchsetzen. 
Meine weiteren Einwendungen gegen Herrn Reyers Ansichten bezůglich der 

Zinnsteinfůhrung werde ich an anderer Stelle vorbringen. Vorláufig begniige ich 

mich hier dagegen zu sprechen, dass der Granitporphyr gleichzeitig mit dem Auarz- 

porphyr entstanden sein soll. Wáre dies der Fall, dann wůrde ja eben jene gang- 

fórmice Lagerung des einen Gesteines in anderen nicht moglich sein. Wáre dies 

*) Laube, Mittheilungen úber die Erzlagerstátten von Graupen in Bóohmen. Jahrbuch geol. - 
R.-Anstalt. Bd. 1864 p. 159. 

++) "Reyer aa 0D. 27. 
*i*) B, von Cotta sprach in der Sitzung des Bergmánnischen Vereines in Freiberg am 5. Jánner 

1864 úber die Zinnerzlagerstátten von Graupen. Ein Bericht hierůber findet sich in Nro 14 

der Freiberger Berg- und Hůttenmánnischen Zeitung vom Jahre 1864 (1. April). Dort 

heisst es: „In der Náhe des Můckenthůrmchens ist der Gneiss durchsetzt vom soge- 
nannten Syenitporphyr (chlorithaltigem Granitporphyr) und von Zwittergestein, die beide 
zinnerzhaltig sind. In einem Tagebau sieht man den Syenitporphyr mit ganz dunkler 
Grundmasse vielfach durchschwármt von reichen Zinnerzadern, in denen zuweilen derbes 

Zinnerz eine Máchtigkeit von 1 Zoll erreicht, wáhrend die ganze Masse von etwas Erz 

imprágnirt ist.“ — Das ist alles, was sich auf die geolog. Verháltnisse des Preiselberges, 
der gar nicht genannt wird, bezieht. Den „Zinnerzlagerstátten im Porphyr des Preisel- 

berges“ habe ich in meiner der geologischen Reichsanstalt am 19. Jánner 1864 ůúber- 

reichten Abhandlung beinahe fůnf Druckseiten gewidmet. 
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der Fall, so wůrden beide Gesteine nicht scharf petrographisch getrennt sein. Nun 

schreibt freilich Herr Reyer von Uibergángen, die er an einem Block, an welchem 
mehrfache Lagen von Granitporphyr, Felsitporphyr und Greisenfelsit vorkommen, 

beobachtet haben will; aber hat er sich auch durch das Mikroskop hievon ůúber- 
zeugen lassen ?. — Es kommen im Wieselsteinzuge Gesteine vor, die man nach ihrem 

Aussehen unbedingt fůr Auarzporphyre halten móchte, und doch ist ihre scheinbar 

homogene Grundmasse deutlich und oft sogar ziemlich grosskórnig gemengt. Eben 

diese Erfahrungen haben mich bestimmt meine ursprůngliche Ansicht, darin ich 
mit álteren Gewáhrsmánnern úbereinstimme, wieder aufzunehmen. Eine Thatsache 

ist hiefůr sehr lehrreich. Im Teplitzer Porphyr kommen Flasern vor, welche in 

einer dunklen reichlichen Grundmasse grosse einzelne Orthoklase enthalten. Die 

Grundmasse áhnelt der des Geisinger Granitporphyres ausserordentlich. Bei einer 

Brunnengrabung im Hause „zum Elysium“ fand sich eine oder mehrere derartige 

Flasern, welche zum Theil ganz feldspathfrei verměge ihrer dunklen Farbe wie 

Melaphyreinschlůsse im Porphyr aussahen. Freilich kamen aber auch dann die 
rothen Orthoklase darin zum Vorschein; nun konnte man das Ganze fiir einen 

Einschluss von Granitporphyr halten. Ein Dinnschliff aber zeigte, dass die dunkle 

Masse nur durch besonderen Glimmerreichthum ausgezeichnet, mit einer Granit- 
porphyrgrundmasse nicht zu verwechseln ist, sie verlief nur mit Aenderung der 

Farbe in die rothliche felsitische daneben. Es war somit kein Einschluss, sondern 
eine Ausscheidung im Auarzporphyr. 

Solange demnach Herr Reyer nur von mit dem freien Auge wahrgenom- 

menen Gesteinsůbereángen zu sprechen weiss, werden seine Schlůsse und Erklá- 

rungen feststehenden Thatsachen gegenůber keinen Stand halten. Es wird sich Ge- 

legenheit finden, hierauf noch weiter zurůck zu kommen. 

Uiber die Natur des grossen Erzgebircischen Porphyrzuges ist man niemals 

in Zweifel gewesen, dass derselbe auf einer das Erzgebirge nordsůdlich durch- 

setzenden Spalte emporgedrungen, úber deren Ránder er sich, wenn auch nicht 
| úberall, so doch an geeigneten Stellen ergossen hat. Ob diese Spalte nahezu in 

| 

die Mitte des Porphyres fállt, wie Jokély aus den Verháltnissen am Hůttenberg — 

die úbrigens, wie ersichtlich gemacht wurde, auch anders gedeutet werden kónnen 

— oder ob sie breiter, mit der Contur der heutigen Porphyrausbreitung nahe zu- 

eleich, wie die Verháltnisse bei Niklasberg und Obergraupen wahrscheinlich machen, 

das lásst sich wohl nicht feststellen. Dass dieselbe noch auf die Teplitzer Porphyr- 

kuppen sich erstreckt, ist zweifellos; fůr die westliche Verbreitung zwischen Kloster- 

grab-Janege gegen Ossegg darf wohl nach dem bekannt gemachten Profile beim 

Klostergraber Bahneinschnitt auf eine strom- oder deckenformige Lagerung ge- 

schlossen werden. 

Dass der máchtige Porphyrgane aber in Teplitz nicht sein Ende erreichte, 

sondern dass als Ausgehendes desselben die genau im Streichen gelegene Gang- 

| masse im Gneisse des Woparner Thales jenseits des Mittelberges angesehen werden 
můsse, hat bereits Aug. Em. Reuss ausgesprochen,*“) und auch Jokély **) hat sich 

*) Aug. Em. Reuss, geognostische Skizzen aus Běhmen 1841, I. Thl. pg. 14. 

+*) Jokély a. a. O. p. 554. 
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dieser Ansicht angeschlossen. Sie ist mir selbst nie zweifelhaft gewesen. Es ist 
gewiss der Fall, dass die orographischen Verháltnisse mancherlei und gewiss sehr 

einschneidende Veránderungen erfahren, ehe sie jene Gestalt annahmen, die sie jetzt 
haben. Belehrt uns ja der Braunkohlensandstein auf dem Růcken des Erzgebirges 

und die grosse Menge von Schollen, von peripherischen Sprůngen, der Bau der 

Braunkohlenmulde und viéle andere Erscheinungen, dass unser Gebiet háufigen 

Stórungen und Umeestaltungen seiner Tektonik unterworfen war, und es scheint 

mir eitle Spekulation zu sein, sich diesen Einflůssen gegenůber, deren Tragweite 

man gar nicht abschátzen kann, weil andere wichtige Zůge lángst wieder verwischt 

sind, in hypothetische Erórterungen úber die ursprůneliche Gestaltung der Ver- 

háltnisse zu ergehen. 

Aus diesem Grunde kann ich auch den von Herrn Reyer úber den erz- 

gebirgischen Porphyr und dessen Verháltnisse veróffentlichten Ansichten nur so weit 

beipflichten, als sie eigentlich schon lángst bekanntes bestátigen. Alles andere aber 

scheint mir auf sehr schwachen Fůssen zu stehen. 

Herr Reyer hat sich eine Theorie zurecht gelegt, nach welcher man die 

Natur eruptiver Lagerstátten erkennen soll. Gesteinsflasern — Herr Reyer nennt 

sie Schlieren — sollen, wenn sie aufgerichtet sind, auf eine gangfórmige aufstre- 

bende, wenn sie flach oder gar wagrecht liegen, auf eine stromfórmige Bewegung 

des eruptiven Magmas hindeuten. Man wird dieses wohl als Regel, aber nicht als 

Gesetz hinstellen důrfen, und es wird nur ein Uibereinstimmen vieler, nicht die 

Richtung einzelner Flasern zu einem derartigen Schluss berechtigen. Herr Reyer 

hat seine Theorie auch auf die alten erzgebirgischen Eruptivgesteine angewendet, 

und hat die Ergebnisse seiner Untersuchungen, zunáchst die úber den Porphyr im 

Jahrbuche der geol. Reichsanstalt hinterlegt, wo die Abhandlung im 29. Bd. 1819 

p. 1 £. abgedruckt ist unter dem Titel: „Uiber die erzfůhrende Tiefeneruption von 

Zinnwald-Altenberg und úber den Zinnberebau in diesem Gebiete.“ Im Vorworte 

belobt er selbst seinen grossen Fleiss, mit dem er das Material úbersichtlich ge- 

ordnet.  Dieselbe ist verkůrzt in einem spáteren Buch desselben Verfassers*) in 

einer durch willkůrliche, gewaltsame Orthographie ungeniesbar gemachten Form 

wieder aufgenommen worden. Herr Reyer wendet seine Aufmerksamkeit zuerst den 

Teplitzer Porphyren zu. Aus allem geht hervor, dass er nicht mehr als jeder andere 

Besucher derselben gesehen, dass er aber selbst dies nicht richtig gesehen hat, 

woran wohl seine Voreingenommenheit fůr seine Theorie zuerst Schuld ist. 

Zunáchst sieht Herr Reyer in den Teplitzer Porphyren Decken. Der von 
der Stefanshóhe und Kónieshóhe durch die dreiarmige, in Kluftstreichen des Por- 

phyres aufgebrochene Schlucht getrennte Monte-Ligne soll einen „Buckel“ álteren 

Porphyres darstellen, dessen Seiten in O. und SO. unter den jingeren Porphyr der 

gecenůber liegenden Hóhen einfallen. — Darum soll wohl der Porphyr álter sein, 

weil er tiefer liegt; dass er aber ganz und gar derselbe ist, dass diese Porphyr- 

partie nur ein integrirender Theil des Ganzen ist, hat Herr Reyer nicht erkannt. 

Was er als flache Einfallrichtune des álteren Porphyrs ansieht, das ist die oben 
angefůhrte flache dritte Kluftrichtung.  Hátten wir es aber wirklich mit zwei oder 

*) Kd. Reyer, Zinn, eine geologisch-montanisch-historische Monografie 1881. 
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© drei Porphyrdecken oder Ergůssen zu thun, so můsste doch wohl zwischen diesen 

re 07 » l 

eine kenntliche Trennung zu sehen sein. Zwischen dem Gneiss und Porphyr liegt 

am Klostergraber Einschnitt Tuff, er můsste auch hier dazwischen liegen. Aber die 

Teplitzer Porphyre sind oberirdisch und, wie der Thermalschacht zeigte, bis 

in die Tiefe nirgends durch Zwischenlacgen getrennt, sondern nur 

© von Klůftungsfugen durchsetzt. 
Den Granitporphyr des Sandberges hat Herr Reyer gesehen und als Gang 

erkannt. Dagegen hat er das cenomane Conglomerat, welches eine Kluftspalte aus- 

- fůllt, wohl auch gesehen, aber nicht erkannt, denn er schreibt: „Dieser Gang ist 
mit einem losen Conglomerate aus abgerundeten, stark zersetzten Porphyrbrocken 
und solchem Zereibsel erfůllt. Er důrfte seine Entstehune und die Rundung seiner 

Fůllbrocken denselben Dislocationen verdanken, wie die Thermalguellen. 
Zu bemerken ist, dass Herr Teller diesen Gang bereits 1877 sehr schón 

-In einer Abhandlung der Wiener Akademie sammt den daraus entnommenen Ru- 

- disten beschrieben hatte.“) Das Cenomane, allerdings einem Porphyrtuff nicht un- 

áhnliche, aber doch so charakteristische Conglomerat hat Herr Reyer auch ander- 
wárts, sowohl auf der Stefanshohe als auch bei SŠettenz verkannt, wo er eS Sogar 

in seiner Karte einzeichnet, welchem Irrthum Heinr. Wolf auf seiner Karte des 

Teplitz-Brůxer Kohlenrevieres treulich folete. An einigen wenigen Blócken fand er 

aufrechtstehende Schlieren, das sind also Gánge — von Salbándern hat er nichts 

sn 

bemerkt. Dann hat Herr Reyer an sechs weit aus einander gelegenen Punkten — 

vier bei Šettenz, zwei an der Stefanshóhe, genau sind sie nicht bezeichnet — fAach 

liegende Schlieren entdeckt. Dies erscheint ihm hinreichend genug die 6 [ JKilom. 

ausgedehnten Kuppen von Teplitz als ein System von Porphyrstrómen anzusehen, 

die von etlichen jůngeren Gángen durchsetzt werden! — Nach solchen Beobach- 

tungen und Grundlagen glaube ich die Richtigkeit der Ansichten des Herrn Reyer 

doch ein wenig anzweifeln zu důrfen. 
Herr Reyer wendet sich dem Erzgebirge zu, hier konnte er keine „ent- 

scheidenden Schlieren“ auffinden. Und obwohl die Unzugánelichkeit des wald- 
bedeckten Gebirges betont wird, sagt Herr Reyer: „Trotz der wenigen Aufschlisse 

důrfen wir aber, gestůtzt auf die Analogien mit dem Porphyrgebiet von Teplitz, 

annehmen, dass auch hier die Porphyrmasse zum grossen Theil als ein von etlichen 

Gángen durchsetzender Stromkomplex sich darstellen důrfte. Doch soll schon hier 

bemerkt werden, dass dieser Charakter der Porphyrergůsse in der Náhe der Haupt- 
Eruptionsstellen sich wesentlich ándert.“ — Als Haupteruptionsstellen nimmt er 

den Granit und den damit verknůpfteu Greisen von Altenberg, sowie den Zinn- 

walder Greisenstock an. Wir werden uns spáter eingehend damit bescháftigen. 

Herr Reyer hat von dem Teplitzer Porphyr eine falsche Vorstellune gehabt und 

hat seine Schlierentheorie an nur wenigen Punkten erproben kónnen, da aber zu 
Decken und Gángen Sohlen und Salbánder gehoren, die er nicht gefunden hat, so 

hat er damit nichts bewiesen und somit hat er auch nichts anderes richtig con- 

statirt, als was lange vor ihm schon ausser Zweifel, ja nie anders gesehen werden 

*) Friedrich Teller, úber neue Rudisten aus der bóhmischen Kreideformation, Sitzungsber. 
d. Kaiserl. Akad. d. Wissensch. LXXV. Bd. 1877. 
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konnte — dass der Porphyr aus einer NNW. streichenden Eruptions- 
spalte hervorbrach. Den wirklichen deckenfórmigen Erguss úber den Rand 

der Spalte bei Klostergrab — hat er aber nicht gesehen, wiewohl er damals schon 

zu sehen war. Ebenso hátten ihn die Einschlůsse von Nachbargestein im Porphyr 

an der Niklasberger Gneissgrenze, nicht minder die Contacterscheinungen daselbst 

und darůber belehren kónnen, dass dies alles nicht auf eine Strom-, sondern Gang- 

lagerung deutet. Nur ein Gang hat an seinen Salbándern Einschlůsse von Neben- 
gestein, ein Strom kann keine solchen von der Seite aufnehmen. Wenn aber ein 

Strom oder ein System von Štrómen sich von einem Ursprungspunkte in einer 
Spalte bewegt hátte, so miisste es wohl an den Salbándern zu Frictionsprodukten 

gekommen sein, auch davon ist keine Spur zu finden, und so glaube ich die alther 

gebrachte, den órtlichen Verháltnissen angepasste Ansicht, es sei der Porphyr 

des Erzgebirges eine máchtige Gangbildune, deren Lingsausdehnung 

von Norden nach Sůden vom Dippoldiwalde bis Woparn resp. die Elbe bei Klein- 

Czernosek sich auf nahezu 20 Kilom. erstreckt und wohl hie und da ůber die 

Ránder ihrer Gangspalte úbergeguollen ist, ist durch Herrn Reyers Arbeit nicht 

im geringsten erschůttert worden. 

Jůmgere Bruplivgesteime im Porphyr. 

Es ist schon weiter oben davon gesprochen worden, dass der Porphyr ebenso 

wie der Granit von jingeren, basaltischen Eruptivgesteinen durchsetzt wird. Auf 

dem sůdostlichen Abhange des Kostner Berges liegt am Štrassenbug unter dem 

Jagdhaus eine kleine olivinreiche Nephelinbasaltkuppe (p. 91), eine zweite 

nordlich davon im Tannhůbel, deren Blócke man weithin úber den Abhang des 

Berges zerstreut findet. Eine dritte kleine Kuppe liegt nordlich vom Doppelburger 

Fórsterhaus am Abhang des Gebirges durch zerstreute Blócke angedeutet. Endlich 

an der Grenze zwischen dem Porphyr und der Kreide, der Nephelinbasaltkuppe, 

der Richterhůbel nordlich von Strahl und an der Braunkohlengrenze eine kleine 

Kuppe zwischen Tischau und Doppelburg. Auf der nordlichen Abdachung findet 

sich an der Landesgrenze óstlich von der Zinnwalder Kirche ein kleines Kůppchen 

von sehr dichtem Feldspathbasalt (p. 31). Es streicht nach den Spuren im 

Grenzwege in nordost-sůdwestlicher Richtung weiter. © 

Auch den Teplitzer Kuppen fehlt das basaltische Gestein nicht. In einer 

Karte von Reuss*) finden sich Basalteánge an den Steilabhángen der Stefanshóhe 

ůber der Badegasse von Schónau eingetragen, diese sind weder von mir, noch von 

Heinrich Wolf aufgefunden worden, und existiren wohl auch nicht. Auf der Kónigs- 

hóhe waren Basaltbrocken in der Náhe der Schlackenburg beobachtet worden, doch 

war ihr Ursprung zweifelhaft. Ein schlagendes Beispiel, wie hilflos man der dichten 

Bodenbedeckung gegeniber herumtappt, ist es jedenfalls, dass erst 1879 durch einen 

Zufall auf der begangensten Strecke der Kónigshóhe plótzlich eine Nephelinbasalt- 

kuppe blosgelegt wurde. Sie kam etwas sůdlich vom Kónig Friedrich Wilhelm- 

Monument auf der Hóhe rechts von der Schlucht,; welche von der Schlackenburg 

*) A. E. Reuss, Die Gegend zwischen Komotau, Saaz, Raudnitz und Tetschen in Lóschner"s 

balneologischen Beitrágen 2. Bd. 1864. 
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gegen die Kirchengasse fiihrt, beim Anlegen des Parkes zum Vorschein. Da es 

nach der Lage nahe dem steilen Absturze gegen die Kirchengasse und den Bade- 

platz měglich schien, dass die in den Háusern „zu drei Aepfeln“ und „zum schwar- 

zen Ross“ tief in den Berg hinein getriebenen Keller die Kuppe und ihren Gang 
unterfahren, untersuchte ich diese mit Bergrath Heinr. Wolf, doch wurde unsre 

Erwartung nicht bestátiget. 

Vielleicht ist es nicht ganz úberfůssig an dieser Stelle auf die eigenthům- 

liche Vertheilung der vereinzelten Basaltkuppen im Erzgebirge aufmerksam zu 

- machen. Eine gerade, zum Absturz des Gebirges parallele, Sidwest-Nordost strei- 

chende Linie verbindet den Scheibenkamm bei Brandau mit der Lichtwalder Kuppe 

© und dem Geisingberg. Eine hiezu parallele, die Basaltkuppe des Tannich bei 

- Rothenhaus mit jener der Stromnitz und der nordlich vom Doppelburger Forster- 

haus gelegenen. Allerdings stimmen die Gesteine derselben nicht durchwegs úberein. 

BErzlagerstátten im Porphyr. 

Der Porphyr fůhrt von den vielen Erzen, welche das Erzgebirge beherbergt, 

nur eines — Zinnerz, und dieses selbst nicht unmittelbar, und selbst da, wo es 

direkt im Porphyr auftritt, zeigen sich eigenthůmliche Umstánde, welche zur An- 
nahme fůhren, dass das EÉrz mit diesem Eruptivgesteine nicht gemeinsamen Ur- 

sprunges ist. Nicht unmittelbar tritt das Zinnerz im Greisen von Zinnwald 

auf, unter sehr eigenthiůmlichen Verháltnissen am Preiselberg bei Obergraupen, 

endlich auf Gángen im Porphyr im Seegrund und einigen Punkten in dessen 

Nachbarschaft. 
Der zinnsteinfiihrende Greisenstock von Zinnwald. 

Mitten im Porphyr der nordlichen Abdachung des Bornhau und Hohen 
Zinnwaldes liegt unter der Landesgrenze, und durch diese in eine gróssere nórd- 

liche zu Sachsen, und in eine kleinere sůdliche, nach Bóhmen gehórige Hálfte ge- 

theilt, der Zinnwalder Greisen. Uiber Tags bildet derselbe eine kaum merkliche 

flache Erhoóhung im Porphyr, doch machen ihn die vielen Halden, welche seine 

Oberfláche bedecken, weithin kenntlich. Die Umrisscontur ist eine Ellipse von 

1700 M. Lánge und 700 M. breite, deren lángere Axe ins Streichen des Porphyr- 

zuges fállt. Von der unterirdischen Ausdehnung des Štockes ist nur so viel sicher. 

dass sich derselbe nach der Teufe hin ausbreitet, wie weit dies reicht, fůgt Jokély 

hinzu, ist nicht bekannt. Man weiss also nicht, ob er sich gegen die Tiefe zu noch 

erweitert oder verjingt. Der seit langer Zeit eingestellt gewesene und erst in 

neuester Zeit wieder aufgenommene Bergbau auf bohmischer Seite, wo er haupt- 

sáchlich auf die Gewinnung von Wolfram gerichtet ist, sowie der gegenwártig nur 

-noch schwach betriebene Bau auf sáchsischer Seite, beweet sich in den obersten 

Lagen des Greisenstockes. Von einer ehemaligen den Greisen úberlagernden Decke 
eines anderen Gesteines u. z. Granitporphyr, wie weiter oben angedeutet wurde, 

sind noch auf bohmischer Seite Spuren vorhanden, indem die zum Lobkowitz'schen 
© Zinnwald gehorenden Scháchte auf der Geburtchristizeche denselben im Hangenden 

des kiesigen Flótzes 14 M. von Tage durchorterten, auf der Šegen Gottes- und 

Rosselzeche liegen von Tage aus 11 M., auf dem Reichen Trost noch 3 M. Granit- 
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porphyr úber dem Greisen, an der áussersten Grenze gegen den Randporphyr liegt 
die Kópfelzeche. Das Gestein der Decke ist grósstentheils zerstórt und in Lehm 
und Gruss umgewandelt, und es kommen darin nur einzelne weniger gelockerte 
Bánke vor. Ausser durch die genannten Scháchte in das Nebengestein des Greisen- 

stockes von bohmischer Seite niemals bis in seine ŠSteinscheide, von sáchsischer 

Seite zweimal, u. z. durch den Biůhnaustollen von Norden her, und durch einen 

Ouerschlag gegen Osten hin durchortert wurde. Die demnach mit einer unterirdi- 

schen Kuppe zu vergleichende Greisenmasse ist nicht reines Greisengestein, sondern 

es kommen in derselben auch Graniteinlagerungen vor, welche von Jokély als 

Feldspathgreisen dem Auarzgreisen (p. 80) gegeniůiber gestellt werden. Wáhrend diese 

Granitmassen im Inneren unregelmássige Kerne machen, welche, wie Jokély recht 

deutlich an einer Abbildung*) zeict, durch Verwerfungen nicht selten in gegen 

einander verschobenen Theile getrennt sind und hier nur vereinzelt vorkommen, 

nehmen sie nach Aussen zu, in der Art, dass nach und nach Granit- und Greisen- 

Apophysen in einander greifen, endlich ersterer die Uiberhand gewinnt und den 

Greisenstock wie eine Schale umhůllt, hiemit denselben zugleich vom Porphyr ab- 

trennt. Granit und Greisen sind mit einander, wie dies auch úberall im oberen 

Erzgebirge der Fall ist, durch Uibergánge eng verknůpft. Neben dem Glimmer- 

oreisen ist auch auch Talkereisen háufie vertreten. 

Der Greisen ist vorwiegend ein mittelkórniges Gestein, doch mitunter ent- 

wickeln sich Ouarz und Lithion-Glimmer und namentlich ersterer zu ausserordentlich 

orossen Dimensionen der Individuen. Als Uibergemengtheil entháltdas Gestein háufig 

Wolfram in grósseren und kleineren Partien eingesprengt. Das frůher fůr werthlos 

gehaltene Mineral lohnt allein den gegenwártigen Berobaubetrieb, der sich haupt- 
sáchlich auch auf das Umstůrzen der Halden und Auskutten dieses Erzes verlegt. 

Der Greisen ist nicht durchwees dicht gefůgt, sondern zeiet oft gróssere 

und kleinere Drusenráume, welche mit den bekannten, oft sehr grossen, schónen 

Ouarzkrystallen, mit Zinnwaldit, Flussspath u. s. w., dann auch mit vereinzelten 

Zinnsteinzwillingen ausgefůllt sind. Bekanntlich ist der Mineralreichthum von Zinn- 

wald — Reuss záhlt 35 Arten auf,**) worunter noch einige wie Zinnkies und Baryt 

fehlen — ein sehr bedeutender. Er stimmt mit anderen mineralreichen Zinnstein- 

lagern, namentlich Schlaggenwald und Ehrenfriedersdorf genau úberein, und ber- 

trifft wie diese andere betráchtlich an Manniegfaltigkeit. Das Auftreten derselben ist 

mit dem des Zinnsteines eng verbunden, daher sie wie jener im Greisen selbst nur 

eingesprengt vorkommen. 

Der Zinnstein selbst ist in einer ©anz eigenthimlichen Weise abgelagert. 

Die Greisenmasse námlich wird von lagerartigen Ausbreitungen durchzogen, welche 

gegen die Mitte hin ziemlich horizontal liegen und daher von den Bergleuten 

„Flótze“ genannt werden, die aber gegen die Ránder des Stockes abfallen oder 

sich vielmehr gegen die Peripherie hin aufrichten, so dass die obersten zu Tage 

ausgehen und auf bohmischer Seite, wo die Scháchte mehr gegen die Peripherie 

hin abgeteuft sind, mehre Flótze unter einander durch eine solche Anlage durch- 

*) Jokély a. a. O. p. 567. 

**) Reuss a. a. O. p. 43 ff. 
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Sunken werden. Auf bohmischer Seite sind 9 solcher Flótze bekannt, deren Mách- 

tigkeit zwischen 0:04—1'5 M. wechselte, doch ist die Máchtigkeit in ein- und dem- 

selben Flótze nicht bestándic, sondern es drůckt sich diese stellenweis zusammen 

und thut sich anderwárts wieder auf; auch werfen sie Trůmer, die sich wieder 

"schaaren. Gegen die Peripherie keilen sie immer aus. Die bekanntesten und zugleich 

' obersten sind das Kiesige und darunter das Artige Flótz. Das Kiesige Flótz trůmert 

sich stellenweise in drei, meist in zwei, so dass man von einem oberen oder han- 

| genden, unteren oder liegenden und zuweilen mittleren kiesigen Flótz spricht. Auch 

"sind die Flótze nicht durch gleich máchtig bleibende Zwischenmittel getrennt, son- 

dern das letztere verdrůckt sich oft ganz und gar. Zwischen der Eichhorn- und 

| Mattháus-Zeche legen sich das Kiesige und Artige Flótz ganz zusammen. Man sieht 

hieraus, dass die Lagerung der sogenannten Flótze keine durchwees regelmássige 

-1st, wie sie etwa in einer schematischen Figur“) erscheinen móůchte. 

Um diese Lager als Gánge bezeichnen zu kónnen, fehlt ihnen ein Kenn- 

zeichen, was sie aber gerade mit anderen Zinnsteinbildungen gemein haben. Sie 

"sind nicht durch Salbánder vom Hangenden und Liegenden cetrennt, sondern sie 

stehen im innigen Zusammenhang mit dem begleitenden Greisen, aus dem sie sich 

| gewissermassen herausbilden und von dem sie sich nur durch ihre Farbe unter- 

| scheiden. Sie stimmen so im Auftreten mit dem Zwittergestein anderer Lagerstátten 

-úberein. (Vergl. I. p. 106.) Auch ist die Vertheilung des Zinnerzes eine gleiche, 

und es zeigt sich auch nicht selten eine gewisse Symmetrie der Lagerung, indem 

sich das Flótz aus dem Liegend- und Hangendgreisen gegen die Mitte zu entwickelt 

und Auarz- und Glimmerdrusen ihre Individuen dahin kehren. In der Mitte sind die 

Lager háufig drusig und hier eben die Hauptfundstátte der Zinnwalder Mineralien. 

Eine ganz eigenthůmliche Erscheinung im Zinnwalder Greisen sind grosse 

stockfórmige Massen von Auarz, welche offenbar zinnsteinfůhrend waren, da Sie 

grósstentheils abgebaut worden sind. Eine solche, Auarzbocks genannt, liegt am 

tiefen Stollen und stellt eine ausgedehnte Weitung dar, da der Stock bis an seine 

Grenze herausgenommen ist. Sehr merkwůrdig sind die blosgelegten Wandungen des 

Hangenden, da dieselben auf der Nordseite glatte, fein gestreifte Gleitfláchen, auf 

der Sůdseite guergewellte Druckfláchen zeigen. Ein áhnlicher Auarzstock mag wohl 

ehemals an der Stelle der Reichentroster Weitung im sáchsischen Antheil des 

Greisenstocks eingelagert gewesen sein. 

Die Greisen-Masse wird sodann noch von zahlreichen in den Kluftstunden 

des Porphyres (1—3, 6—17) streichenden, senkrechten Kliiften durchsetzt, auf welchen, 

wie schon frůher angedeutet wurde, háufig horizontale und vertikale Verschiebungen 

wahrnehmbar sind, wodurch die Zinnerzlager bis 14 M. verworfen wurden. Die 
zuweilen 0:02—0:6 M. weiten, nordwárts streichenden Klůfte sind mit einer eigen- 

thůmlichen, aus zerriebenem Greisen gebildeten, sandsteinartigen Masse erfůllt, in 

denen Erze nur sparsam vorkommen, die aber die Lager am Scharungskreuze ver- 

edeln. Die Auerkliůfte dagecen fiihren eine lettige, zuweilen mit Ouarz- und Greisen- 

trůmmern gemengte Masse. Wie Reuss berichtet, fand man in einer solchen am 

*) Reyer a. a. O. Tafel III. 
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Scharungskreuze mit einem Lager mehrere bohnen- bis nussgrosse ganz glatte 

Ouarzgeschiebe. Das Ganggestein selbst ist in der Náhe der Klůfte aufgelóst, weich. 
Die Bildung dieses Zinnsteinlagers ist jedenfalls von manchem Ráthsel um- 

geben. Wir kónnen zwar im allgemeinen nicht verkennen, dass der Greisenstock 

viele Aehnlichkeit, wir důrfen sogar Uibereinstimmung sagen, mit anderen, nament- 

lich mit dem Schlageenwalder Huberstocke, zeigt, allein es bleibt immer merk- 

wůrdig, dass sich diese Bildung mitten im Porphyr findet. Gehórt sie diesem an? 

Ist sie mit und in diesem entstanden? Gehórt sie mit anderen um diesen gelegenen 

Greisenlagern zum Granit, der zwischen Altenberg und Schellerhau nicht weit nord- 
lich von hier mitten im Porphyr auftritt? Gehórt er mit sammt diesem zum Porphyr? 

Diese Fragen muss man wohl stellen. 

Die álteste Schrift, welche sich mit den Lagerungsverháltnissen von Zinn- 
wald bescháftiget, stammt von dem sáchsischen Schichtmeister von Weissenbach, 
und ist 1823 abgefasst nur handschriftlich vorhanden. Sie wurde in neuester Zeit 

durch Herrn Reyer wieder ans Licht gezogen.*) „Mantelfórmig wird diese Granit- 
kuppe umgeben von Auarzporphyr, mit welchem der Greisen durch Uibergánge 

verbunden ist.“ — Die Grenze des Granit-Greisenkegels gegen den Porphyr kann 

deshalb nur ungefáhr oft nur auf mehrere Klafter angegeben werden.. Die Lager- 

bildung setzt auch im Porphyr fort, doch wird sie hier nach und nach schwácher 

und verliert sich nach aussen. — 
Reuss**) bemerkt ebenfalls: „Die ganze Greisenmasse verláuft allmálig in 

den Feldsteinporphyr, in den sie einlagert ist, so dass sich die Grenze beider Ge- 

steine nicht genau angeben lásst. Der Glimmer verschwindet allmálig aus der Mi- 

schung, das Gestein wird feinkórnig und bildet endlich eine dichte Masse, in der 

die Auarzkórner zerstreut liegen. Auch gesellen sich nach und nach Feldspath- 

krystalle hinzu. Diesen Wechsel der Gesteine kann man in allen an der Granit- 

grenze gelegenen Zechen beobachten.“ 
Aus diesen Verháltnissen schliesst Reuss: „Die vollkommene Einlagerung 

des Greisengranites in den Feldsteinporphyr, das allmálige Uibergehen beider Ge- 

steine in einander und endlich das Fortsetzen mancher Zinnlager (Reuss hat dies 

selbst nicht gesehen!) aus dem Granit bis in den Porphyr hinůber scheint darauf 

hinzudeuten, dass der Granit mit dem Porphyr von gleichzeitiger Entstehung, und 

bloss eine Modification desselben sei, dass mithin an ein spáteres Emporsteigen 

des Granites nicht zu denken sel“ — 

Jokély (a. a. O. p. 566) citirte beide vorangehende Autoren und bemerkt, 
dass er bei seiner Beschreibuug von Zinnwald theilweise Weissenbach benutzt habe. 

„Man gewinnt,“ sagt er, „nach den Contacterscheinungen, dem an vielen Punkten 

zu beobachtenden ganz scharfen Absetzen des Greisen am Porphyr in Bezug des 

gegenseitigen Verhaltens beider doch so viel Anhaltspunkte, um mit grósster Wahr- 

scheinlichkeit auf die jingere Entstehung des Greisen gegenůber dem Porpnyr 
schliessen zu kónnen. Dass aber dabei an ihren unmittelbaren Contactstellen sich 

dennoch eine gegenseitige petrographische Aehnlichkeit kundgibt, ist 

*) Reyer a. a. O. p. 8 . 
**) Reuss a. a. O. p. 41. 
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eine Erscheinung, wie sie sich bei den Silicatgesteinen unter áhnlichen Verhált- 

nissen stets und ůúberall wiederholt. Daher ist auch die auf diesem scheinbaren 

Gesteinsůbergang gestůtzte Annahme einer gleichzeitigcen Entstehung beider 

Gebilde nichts weniger als gerechtfertiet.“ Und weiter „Ob die Lagergánge, wie 

man angiebt, in den Felsitporphyr wirklich unmittelbar hinibersetzen, bedarf einer 
sehr sorefáltigen Průfune. Ihr hóchst eigenthůmliches Auftreten  lásst vielfach 

Zweifel úbrig.“ — 
In neuester Zeit hat Herr Reyer in Verfolg seiner schon oben gewůrdigten 

Arbeit Zinnwald und Altenberg besucht und seine Ansicht ůúber dieselben mit- 

getheilt. 

Er erkennt in der Anordnung der flach lagerfórmigen Granit- und Greisen- 

massen eine Eruptionsmasse, die sich als Strom ergossen und ausgebreitet hat, 

indem er die einzelnen Lagen als „horizontale Schlieren“ auffasst. Wie ein Mantel 

oder besser wie eine „Kruste“ úberkleidet der Porphyr den Granit, denn beide 

Gesteine sind durch Uibergánge verbunden. Dies, sowie dass die Zinnerze in con- 

cordanten Lagen durch den Granit in den Porphyr setzen, nimmt er auf Weissen- 

bach gestůtzt als erwiesen an. Daher hat man es „mit einer einheitlichen Erupti“ 

onsmasse zu thun, welche in der Gegend von Zinnwald sich ausgebreitet hat, in 

den tieferen und inneren Theilen granitische, in den hoheren und áusseren Theilen 

aber porphyrische Textur besitzt.“ „Wir haben es also nicht mit getrennten, son- 

dern nur verschiedénen Eruptionsmassen zu thun, mit Massen, welche sich petro- 

graphisch zwar unterscheiden, doch aber durch Uibergánge zu einer geologischen 

Einheit verbunden sind.“ 

Der Zinnwalder Greisenstock ist durch eine Tiefeneruption entstanden. 

Hiebei kommen grosse Massen zum Erguss. Diese nehmen, entsprechend dem grós- 

seren oder geringeren Drucke vollkrystallinische, bezůelich porphyrische Textur 

an. In tiefer See erstarren die Eruptionsmassen vollkrystallinisch, in mássiger Tiefe 
porphyrisch. — Die guarzreichen Eruptionsmassen von Zinnwald sind in mássig 

tiefem Meere aulgestiegen und dem zu Folge in ihren áusseren Theilen por- 

"phyrisch, in ihren inneren, entsprechend dem viel grósseren Druck granitisch er- 
"starrt. Herr Reyer construirt dann noch ein Bild, wie er sich den Stock denkt, 

"findet dann auch noch eine Ursache fůr die ovale Form und Stellung des Umrisses, 

die zugleich den „Haupteruptionsgang“ andeutet. Bezůslich der Zinnlager hált er 

-es moglich, dass dieselben durch Exhalation, Circulation der Gewásser und secre- 

"tionáre Processe wáhrend des Erstarrens der Eruptionsmassen entstanden sein 

"kónnen. Ihm sind sie Exudate der Schlierenzwischenráume, Abscheidungs-Vorgánge, 

"welche in Folge des Erstarrens platzgriffen. — 

| Herr Reyer wendet sich dann Altenbere zu. Fůr unsere Zwecke geniůgt das 

Vorstehende. 
Es muss hier bemerkt werden, dass die Abhandlung „ůber die Tiefenerup- 

| tion Zinnwald-Altenberg“ gleich nach ihrem Erscheinen von einem der gewissen- 
-haftesten Forscher und besten Kenner erzgebirgischer Verháltnisse, Professor Stelz- 
(ner in Freiberg, einer sehr abfálligen Kritik unterzogen wurde.*) Mit Recht wird 

+) A, Stelzner, Neues Jahrbuch fůr Mineralogie und Geologie 1879 p. 915. 



222 ; 
j 

Herrn Reyer vorgeworfen, dass er sich viele Ungenauigkeiten in petrographisoháj 

Hinsicht habe zu Schulden kommen lassen, sowie er wichtige Arbeiten ber die 
secundáre Natur des Greisen ganz ausser Acht gelassen hat. „Der Verfasser,“ sagt 
Herr Stelzner, „ist durch Verkniůpfung von Beobachtungen und Hypothesen zu einer. 

Darstellung der Entwicklungsgeschichte der in Rede stehenden Eruptionscebiete 

und ihrer Erzlagerstátten gelangt, die zwar in vielen Punkten neu ist, aber um. 

Anhánger zu finden, zunáchst wohl sorefáltiger hátte begrůndet werden můssen.“ —- 

Dem gegenůber erklárt Herr Reyer in seinem schon erwáhnten Buche „Zinn“. 

Herr Stelzner habe nur Zvweifel, aber keine Argumente gegen seine Theorie ins. 

Feld gefihrt, daher halte er die durch weitere Untersuchungen nur gekráftigten 

Ansichten fest. 

Es wird nun meine Šache sein ůúber die Verháltnisse eine Ansicht auszu= 

sprechen; um dies zu kónnen, musste ich eben etwas weiter ausholen; wenn es. 

noch nothig, so will ich gleich hier bekennen, dass auch ich nicht zu den Anbángem. 
der Theorie des Herrn Reyer gehóre. — : 

Wie schon so oft in diesem Buche des Geologen Johann Jokély in der 
anerkennendsten und ehrendsten Weise gedacht werden konnte, so muss auch hier 

wieder besonders hervorgehoben werden, wie er bei aller Wůrdigung der benůtzten 
Guellen deren Angaben mit Reserve aufeenommen hat. Ich móchte sagen: Bis auf 

die Ansicht úber das Alter des Zinnstockes ist es das einzig richtige, was úber 
Zinnwald bekannt gemacht wurde. Es ist nicht mehr seitdem hinzugekommen — 

bis auf Herrn Reyer. Ich anerkenne vollkommen dessen Bestreben, durch eigene 

Anschauung die Verháltnisse kennen zu lernen, aber auch hier hat ihn die vor- 

gefasste theoretische Anschauung zu sehr beeinflusst. Herr Reyer stůtzt sich fast 

ausschliesslich auf Weissenbachs vor mehr als 60 Jahren gemachte Angaben und 

auf einige minder wichtige von Bergbeamten erhaltenen Daten. Als erwiesen nimmt 

er an, dass der Porphyr mit dem Granit und Greisen durch Uibergánge verbunden 

Eins sei. — Wenn die Alten dieser Ansicht waren, Reuss sogar die Art des Uiber- 

ganges náher beschreibt, wobei er offenbar den Granitporphyr im Auge hatte; so 

hat Jokély dies angezweifelt, hat geradezu von Absetzen des Greisen am Porphyr 

gesprochen. Grund genug die Sache zu průfen, nicht mit dem Auge allein, sondern 

mit dem Mikroskop und der Analyse. Nun ist es aber freilich heutzutage unměglich 

zu dieser Untersuchung hinreichendes Material zu sammeln; und da sohin der Be- 

weis fůr oder wider nicht erbracht werden kann, kónnen die Angaben Weissen- 

bach's und Reuss's nur mit Reserve, nicht aber als unzweifelhafte Thatsachen hin- 

gestellt werden. In seinem Buche „Zinn“ bezeichnet Herr Reyer den Greisenstock 
als Auellkuppe, als granitischen Nachschub.“ Ist dieses der Fall, dann ist der 

Porphyr schon vorhanden zu denken — dann giebt es aber auch keinen Uibergang. 

Hátte Herr Reyer aber durch die mikroskopische Untersuchung von Porphyr und 

Granitporphyr diese einander nahe stehenden Gesteine unterscheiden gelernt, 0 

wůrde er schon daraus haben erkennen můssen, dass ein Uibergehen aus dem zinn- 

steinfihrenden Granit in den Auarzporphyr gar nicht denkbar ist. 
Wie ich weiter oben angefihrt habe, deckt den Greisen im Hangenden auf © 

dem běhmischen Zinnwald Granitporphyr, dusserlich zwar dem Auarzporphyr áhn- 

lich, aber mikroskopisch (p. 10) ganz verschieden. Dieser liegt nach Angabe der 
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"Bergleute unmittelbar auf dem Greisen béz. oberen kiesigen Flótz. Num kónnte 

| man mit Reuss meinen, es sei dies das Uibergangsgestein zwischen GAuarzporphyr 

„und Greisen, da auch von anderwárts das Uibergehen von GAuarzporphyr durch 

| Granitporphyr (Mikrogranit) in Granitit beobachtet worden ist.  Allein in unserem 
- Gebiete erweiset sich der Granitporphyr als eine besondere, u. z. jingere Bildung 

-als der Auarzporphyr, somit kónnen diese beiden nicht in einander úibergehen. Auch 

-kann nicht úbersehen werden, dass der Zinnwálder Granit und Greisen Lithion- 

"glimmerenthált, von welchem durch die sorefáltigen mikroskopischen und chemi- 

-schen Untersuchungen Bořický's*) keine Spur in den benachbarten Porphyren und 

- Granitporphyren nachgewiesen werden konnte. Herr Prof. Frid. Sandberger**) hált 

die Porphyre von Joachimsthal, weil die von ihm auf dem Niklasberg daselbst gesam- 
melten in ihrem Glimmer einen Gehalt von Zinn und Lithion erkennen liessen, fůr 

glimmerarme Lithionitgranite und Apophysen des Hengstererber Granitstockes. Die 

| Erfahrungen des Herrn Sandberger reichen aber nicht aus, alle Porphyre der 
| Joachimsthaler Gegend als Lithionitgranit zu erkláren, zunáchst schon die nicht, 

welche im Granit des Wolfberges, den Herr Sandberger auch fiir Lithionitgranit 

erklárt, aufsetzen, und die vom Schuppenberg, welche Fragmente vom Erzgebires- 

| granit enthalten (I. Th. p. 99). Die sáchsischen Landesgeologen, welche bereits die 

Umgebung des Erzgebiregranitstockes in Untersuchung gezogen haben, fůhren nichts 

an, was die Ansicht des Herrn Sandbergcer unterstůtzen wůrde.  Wenn man aber 

* trotzdem eine Analogie zwischen den Verháltnissen von Joachimsthal und Zinnwald 

finden wollte, so braucht man nur darauf hinzuweisen, dass der Fleyhgranit scharf 
-und deutlich vom Granitporphyr durchsetzt wird, und dass es nicht angeht, den 

-als ein ausgeprágtes máchtiges Glied des Gebirgsbaues auftretenden Auarzporphyr 

mit etwaigen Apophysen des Granites zu vergleichen, zumal beide so sehr alters- 

verschieden sind. 

Es scheint mir also durchwegs ein Ding der Unmoglichkeit einen Zusammen- 

hang zwischen dem Porphyr, Granitporphyr und Greisen bez. Granit herzustellen. 

Niemals aber und von keiner Seite ist dagegen an der Zusammengehórig- 

- keit von Granit und Greisen gezweifelt worden. Zwischen beiden finden sich Uiber- 
gánge, die man selbst in einem Handstůcke gut verfolgen kann. Die Ausbildung 

des letzteren aus ersterem war frůher schwer zu erkláren, die Zuhilfenahme von 

Fumarolen der Graniteruption zu diesem Zwecke ist nicht mehr haltbar, vielmehr 

zwingen alle Umstánde dazu, die Entstehung des Greisen aus Granit auf hydro- 

- chemischem Wege, wie dies zuerst von Scherer erkannt wurde, zu erkláren. Die 

schon erwáhnten Untersuchungen des Herrn Sandberger und Herrn M. Schroder 

- haben in allerneuester Zeit in úberzeugender Weise dargethan, dass der ursprůng- 

- liche Tráger des Zinnes der im Erzgebirgseranit vorkommende Lithionglimmer sei.***) 

Aus den Protolithionit-Graniten bildet sich nach Herrn Sandberger der Zinnwaldit 

*) Bořický, Petrologische Studien an den Porphyrsesteinen Bohmens. 
**) Sandberger, Untersuchungen úber Erzgánge, II. Heft, p. 216 ff. 

***) Fridolin Sandberger, Untersuchungen ůúber Erzgánge 2. Heft 1885 p. 167 ff. und M. 

Schroder, úber Zinnerzgánce des Eibenstocker Granitgebietes und die Entstehung der- 

selben. Sitzungsber. d. naturfor. Gesellschaft z. Leipzig 1883, p. 70 ff. N. Jahrb. f. Mi-. 
neralog. u. Geolog. 1887. I. Bd. Ref. p. 268 ff. 
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fůhrende Greisen, wobei das Zinnerz zur Ablagerung in den an Klůften sich ent- 

wickelnden, mit dem Nebengestein verwachsenen Zwittergesteinmassen kommt. Eine 
áhnliche Ansicht begrůndet auch Herr Schróder. 

Der Greisen ist also kein Eruptivgestein, seine Zwittergestein- 

lagen keine Schlieren oder Gánge, sondern ein auf chemischem Wege durch Ein- 
wirkung seiner Bestandtheile auf einander aus Zinnsteingranit hervorgebrachtes 

Umwandlungsgestein.  Damit stimmt die charakteristische Ausbildung der soge- 
nannten Flótze, ihre nur scheinbare regelmássige Lagerform, daraus erkláren sich 

auch stockfórmigce Einschibe wie der Auarzbocks. — Hátte denn der mit unschmelz- 

barem Auarz gemengte, leichtfiůssige Lithionglimmer Herrn Reyer nicht belehren 

sollen, dass eben deshalb Greisen kein Eruptivgestein sein kónne? — Hiemit 

fállt aber die Vorstellung von der Bildungsweise des Greisenstockes mit seinen 

horizontalen Schlieren und seiner Erzlager, wie sie Herr Reyer hat, ganz in's Leere; 

denn er erklárt ja die Zinnlager direkt als Erstarrungsprodukte des Greisen, und 

kann nicht sagen, dass er eine Umwandlung einer ursprůnglichen Granitkuppe in 

Greisen fůr moglich gehalten habe. 

Sehen wir uns aber nun die Vorstellung des Herrn Reyer an, welche er 
sich nach seiner Theorie von der Entstehung des Porphyr und Granit macht. Der 

Porphyr ist unter seichterem Meere entstanden, der Granit unter Mitwirkung des 
einhůllenden Porphyrs. — Herr Reyer konnte wissen, dass sich auf der Westseite 

des Porphyrs Steinkohlenablagerungen befinden, welche derselbe eingeklemmt hat 

und úberdeckt.“)  Zudem ist es wohl zweifellos, dass der erzgebirgische Porphyr 
mit dem im Steinkohlenbecken von Flóha auftretenden gleichalterig ist. Damit ist 

nicht nur das Alter desselben, sondern noch etwas ganz anderes bestimmt. Wo war 

denn das Meer — unter dessen seichter Decke der Porphyr hervorbrach? Das můsste 

frůhestens zur Zeit der productiven Steinkohlenbildung, spátestens in der áltesten 

Dyaszeit gewesen sein, aus der wir bekanntlich in Sachsen und Bóhmen nur 

Sůsswasserbildungen u. z. Seichtwasserbildungen kennen. — Es hat also kein Meer 

gegeben, unter dem der Porphyr aufbrach — mithin fállt der ganze Aufbau des 

Herrn Reyer zusammen.  Nehmen wir aber an, der Porphyr habe auf dem Zinn- 

walder Stock so hoch gelegen, wie ihn heute der Kahlstein bei Altenberg anzeigt, 

das sind etwa 100 M. úber seinem heutigen Niveau, so hat dies auch keine Be- 

deutung; denn am Nordabhang des Kahlsteines steigt der Granit von Schellerhau 

bis zur Hóhe desselben herauf! Der Granit ist also auch nicht unter dem Druck 

des Porphyrs entstanden. 

Wir fragen nun noch: Berechtiget die Gestalt des Zinnwalder Greisen zur 
Annahme einer Auellkuppe, wie sie Herr Reyer denkt? Aus dem idealen Bilde, 

das er entwirft, sieht man, wie durch den Bergbau nur in verháltnissmássie ganz 

geringe Tiefe in den Zinnwalder Greisen eingedrungen wurde. Der tiefste, bis auf den 

tlefen Erbstollen hinabfůhrende Schacht in Zinnwald misst circa 75 Klftr. Was man 

so kennen gelernt hat, sieht weit eher einer Tafel áhnlich, da die Auerdimen- 

stonen die Hóhe weit úbertreffen. Den ovalen Umriss hat man angenommen, ob aber 

*) Prof. H, B. Geinitz hat dieselben schon 1856 in seiner geognostischen Darstellung der 

Steinkohlen-Formation Sachsens beschrieben. 
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die Contur wirklich so regelmássig ist, wie sie sich v. Weissenbach dachte, dem 

Herr Reyer wieder folgt, das darf wohl eine offene Frage bleiben. Was noch weiter 
darunter liegt, das hat Jokély, wie oben mitgetheilt wurde, trefflich bezeichnet — 
kann sich ein jeder denken, wie er will; daher ist Herrn Reyer's Bild nichts mehr 
als das Erzeugniss einer lebhaften Phantasie. 

Und endlich soll diese Greisenmasse ein granitischer Nachschub im Por- 

- phyr sein. Sollte dieser statteefunden haben, als der Porphyr noch weich, oder als 

- dieser bereits erstarrt war? Im ersteren Falle ist mir schwer verstándlich, wie 

dieser kleine Nachschub die ganze máchtige Auarzporphyrmasse aufzuheben ver- 

mochte, um unter ihr jene pilzfórmige Ausbreitung annehmen zu kónnen, die ihr 
- Herr Reyer zuschreibt. Ich denke vielmehr, sie hátte im besten Falle gangfórmig 

gestaltet sein můssen, wie alle derartigen Nachschůbe, die man an Decken und 

| erloschenen Vulkanen erkennt; und diese ganefórmige Lagerung musste, wenn sie 

auf dem Wege durch den Porphyr nicht abgekůhlt und zum Štarren gebracht 

wurde, sich auf diesem etwa kuppenfórmig ausbreiten. Das widerspricht aber, wie 

Herr Reyer selbst sast, der Moglichkeit, eine granitische Textur des Gesteines 

durch grossen Druck hervorzubringen. — War der Porphyr schon starr, dann 

konnte der Nachschub auch nur auf Klůften erfolgen, und auch dann musste die 

Form eine gangfórmige sein. Ist meine Anschauung richtig, so spricht also auch 

die Form des Greisenstockes gegen die Erklárung, welche Herr Reyer fůr seine 
Bildung aufgestellt hat. 

Meine Ansicht úber das Wesen des Greisenstockes von Zinnwald weicht, 

wie man aus diesen Auseinandersetzungen sieht, wesentlich von allem vorhergehenden 

ab. Mit Jokély halte ich die Zusammengehórigkeit von Granit und Porphyr nicht 

nur nicht erwiesen, sondern geradezu nicht bestehend u. z. aus dem Grunde, weil 

beide Gesteine nach meiner Ansicht verschiedenen Alters sind, daher nicht in ein- 

ander úbergehen kónnen. Mit Jokély glaube ich auch, dass man von dem bekannten 

Stůck des Greisenstockes nicht, auf die Form des unbekannten schliessen kann. 
Jokély und allen anderen entgegen halte ich aber den Greisen fůr 

álter als den Porphyr, gleich alt mit den úbrigen derartigen Ge- 

bilden des oberen Erzgebirges. 
Dass der Greisen aus der ganz bestimmten Form des Granites, aus dem 

Lithionglimmer fihrenden Erzgebiresgranit, welcher den Zinnwalder Stock auch 

- besleitet, entstanden ist, und dass hiebei die Bildung des Zwittergesteines an den 

- Klůften erfolgte, kann heute nach den oben erwáhnten Untersuchungen der Herren 

Sandberger und Schroder nicht mehr bezweifelt werden. Wenn wir allein von der 

flachen Lage des Zinnwalder Zwittergesteines absehen, stimmt die ganze Ablagerung 

in allen wesentlichen Punkten mit obererzgebirgischen Vorkommen, und ganz be- 
sonders mit dem Huberstock bei Schlaggenwald úberein; nur steht dieser nicht 

im Porphyr, sondern im Gneiss. Etwas sůdwestlich davon erhebt sich der Greisen 

-von Schonfeld, durch den Gneiss vom Huberstock getrennt, unmittelbar an den 

© Erzgebirgsgranit des Schonfelder Spitzberges angelehnt. Etwas nordnordwestlich 

von Zinnwald, fast in gleicher Entfernung wie da, liegt der Altenberger Greisen- 

stock von Granit umgeben wie der Zinnwalder, einerseits gegen Osten vom Granit- 

porphyr von Geising, anderseits vom Auarzporphyr eingefasst, aber nur durch eine 

15 
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schmale Zone desselben von dem zwischen Altenberg und Schellerhau im Norden 

des Kahlsteines anstehenden Erzgebirgsgranite getrennt, an dessen Westseite einige 

kleinere Greisenstócke bei Schellerhau unmittelbar anliegen. Dies gemahnt ganz an 

die Verháltnisse von Schonfeld. Dass Herr Reyer in dem Greisenstock von Altenberg 

dasselbe sieht, wie in dem Zinnwalder, ist eine nothwendige Folge, aber eben so wenig 

stichhaltig, wie dort. Hier also ist eine Granitentwicklung mit dem zugehórigen Grei- 

sen. Ich habe auf die Aehnlichheit des Altenberger Stockwerkes mit den obererzgebir- 

gischen bereits I. Thl. p. 108 aufmerksam gemacht. Cotta hat schon 1859 nachgewiesen, 

dass das Altenberger Zwittergestein nichts anderes sei, als von unzáhligen Klůften 

aus umgewandelter, mit Zinnerz imprágnirter Granit.*“) Wir haben gar 

keine Ursache, diese Bildung als eine jingere Erzgebiregseranitbildung anzusehen, 

zumal das Gestein hier wie dort ©anz und gar úbereinstimmt, und da das Her- 

vortreten des Erzgebireseranit in die Zeit der Cambriumbildung fállt, muss ich 

dem Altenberger Granit und Greisen auch dieses Alter zuerkennen. Wůrden wir 

nicht zur Bestimmung des Alters des Porphyres die Steinkohlenbildune an seiner 

Seite haben, so wůrde uns immer die von mir bekannt gemachte Thatsache von 

Porphyrgángen im Erzgebiresgranit (I. Thl. p. 99) belehren, dass letzterer das 

áltere Gestein ist. So sind wir aber sicher, dass ein bedeutender Zeitraum zwischen 

beiden liegt. 

Da nun der Zinnwalder Stock offenbar gleichen Alters mit dem Alten- 

berger ist, so muss er viel álter als der Porphyr sein, schon deshalb kónnen die 
Gesteine nicht oder nur scheinbar in einander úbergehen. Ob der Zinnwalder Stock 

in der Tiefe mit dem Altenberger zusammenhángt, oder ob er ganz von diesem los- 

gelóst ist, mag unentschieden bleiben ; es ist das eine moglich wie das andere, beides 
ist unwesentlich. Die ovale Form des Zinnwalder Stockes schliesst nicht aus, dass 

derselbe sich in der Tiefe unregelmássie ausformen, oder bis an den Altenberger Stock, 

dessen Taggrenze nur 1:5 Kilom. vom Zinnwalde entfernt ist, heranreichen kónne; es 

kann auch sein, dass der letztere wirklich vom ersteren losgerissen wurde, letzteres 

ist mir sogar wahrscheinlicher. 

Der Erzgebiresgranit deutet unzweideutig eine alte Ausbruchstelle an, die 

sich ein zweitesmal wieder offnete, als der Porphyr hier hindurch trat. Man sieht — 

vorláufie miissen wir der alten Karte von Sachsen folgen — dass die Ausbruchs- 

spalte des letzteren nicht genau mit jener des Granites zusammenfállt. Im Folge 

dessen ist auch eine Gneissscholle zwischen beide eingeklemmt worden. Ein drittes- 

mal offnete sich hier eine Ausbruchspalte, um dem Granitporphyr Weg zu geben. 

Auch dieser hat wieder eine Gneissscholle zwischen sich und den Porphyr einge- 
klemmt; es gewinnt das Ansehen, dass die Spalten sich ostwárts dicht an einander 

reihen. Durch diese wiederholten Aufbrůche ist, wie man sieht, die Umgebung an 

ihren Rindern immer mit zertrimmert worden, und die Trůmmer sind zum Theile 

zwischen die Eruptivgesteine eingeklemmt; so der Gneiss, so bei Falkenhain nórd- 
lich vom Altenberger Stocke Gneiss und Greisen im Granitporphyr. Darnach ist 
es mir wahrscheinlich, dass wie jener, der sůdlich davon liegende Zinnwalder Stock 
ebenfalls vom Hauptstock abgetrůmmert wurde. Auf ein Schieben und Drángen 

*) Uiber den Lithion- und Zinngehalt des Fleyher Granites vergleiche p. 7. 

„tů či ME P“ 
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durch den Porphyr scheinen mir auch die Verwůrfe im Greisen zu deuten. Er- 

- scheinungen, wie die bei Altenberg, sind ja nicht vereinzelt. Ich erinnere nur an 

die Verháltnisse am Siůidrande des Isergebirges: Melaphyr wird von Porphyr durch- 
brochen, beide sind nahe zugleich alt, dyadischen Ursprungs, am Kosakow bei Turnau 

aber offnet sich in der Oligocaenzeit nochmals die lángst geschlossene Ausbruch- 

spalte, und lásst nunmehr Basalt emporsteigen. Wir brauchen nicht so weit zu gehen, 
schon was ich von den Verháltnissen des Fleyher Granitporphyrs zum dortigen 

Granit berichtet habe, ist belehrend. Die beiden, ein Stůck neben einander strei- 

chenden Granitporphyrgánge schneiden zwischen einander ein Stůck Granit aus dem 

Stocke, wůrden sie sich schaaren, wáre diese Partie isolirt. Fast ebenso verhált 

sich der Granitporphyr zum Porphyr nordlich von Jůdendorf, ja nach Jokély liegt 

hier eine Auarzporphyrinsel im Granitporphyr, und es zweifelt niemand, dass letzterer 

jůinger ist als der erstere. 
Man hat sich daran gestossen, dass der Zinnwalder Stock sich nach unten 

erweitert; deshalb soll er nach Jokély jinger sein. Viele Schieferschollen, die los 
gerissen und mit emporgetrieben im jungplutonischen Mittelgebirge liegen, oleich 

die grosse Biliner Scholle, fallen unter die Basalte ein, und doch zweifelt niemand, 

dass sie trotzdem viel álter sind. Endlich — es ist nie aufállie gefunden worden, 

dass sich der Porphyr úber seine Ránder ergossen hat. Soll er dies denn nur nach 

Aussen kónnen? Soll denn darnach nicht auch zu denken sein, dass er sich ebenso 

úber die Ránder, selbst úber die ganze Oberfláche einer in ihm gelegenen Insel 
oder Scholle ergiessen konnte, so dass diese darunter untergetaucht, erst durch 
Erosion von oben blosgelegt wird? — 

Dies alles scheint mir fiir meine Ansicht zu sprechen, und ich glaube 

dabei nicht den Boden des Gegebenen und Thatsáchlichen verlassen zu haben. Dies, 
glaube, entspricht dem, was wir in Zinnwald und seiner Umgebung sehen, und bis 

nicht Verháltnisse aufgedeckt werden, welche eines besseren belehren, elaube ich 

meine Ansicht auch festhalten zu důrfen: Der Zinnwalder Greisenstock ist 

álter als der Porphyr, er machte mit dem Altenberger ursprůng- 

lich ein Ganzes aus, wurde bei dem Empordringen desrelativ jůn- 

geren Porphyres vondiesem abgedránogt und úberflossen. 

Das Zinnerzvorkommen am Preiselberg. 

Die sehr eigenthůmlichen und complicirten Verháltnisse, welche sich an 

der Pinge am Preiselberg zeigen, sind bereits weiter vorn (pg. 211) erórtert worden. 

Die Pinge verdankt ihren Ursprung dem Vorkommen von Zinnstein, welcher in 
- sehr abweichender Lagerungsweise hier im Auarzporphyr auftritt. Er erscheint nicht 
| als accessorischer Gemengtheil des letzteren, sondern in kleinen Nestern, Schniren 

-und Putzen und in sehr schmalen gangartigen Ausscheidungen. Dieselben sind ganz 
| regellos vertheilt. Die Nester sind mit feinkornigem, weissen Auarz ausgefůllt, dem 

-die Zinnkrystalle, háufie von Flussspath und Glimmer begleitet, eingelagert sind. 

| Háufig finden sich auch solche Auarzmassen ohne Glimmer. Auf Kliůften erscheint 

- der Zinnstein wie im Gneiss von Steinmark begleitet. Die Ausbeutung der Pinge 
-hat sich des geringen Gehaltes und der Schwierigkeit der Aufbereitung wegen nicht 

| gelohnt und wurde schon vor langer Zeit eingestellt. 

15* 
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Das Vorkommen des Zinnsteines am Preiselberg ist unzweifelhaft eine Bil- 

dung auf nassem Wege, nicht aus dem Porphyr, sondern wohl aus dem zinnstein- 

fůhrenden, vom Porphyr durchsetzten und hier an der Gesteinserenze vielfach zer- 

trůmmerten Graupner Gneiss. Da der Granitporphyr ganz und gar Zinnstein frei 

ist, so muss die Ablagerung desselben im Porphyr noch vor dessen Aufbrechen 

statteefunden haben. Die Zinnstein fůhrenden Klůfte sind mit einer weichen kaolin- 

artigen Masse auseefůllt und fůhren nur wenig Erz, sie sind wohl die jůngsten, 
ebenfalls auf wássrigem Wege gebildeten Ablageruncen. 

Herr Reyer hat, wie ich schon oben Gelegenheit hatte zu erwáhnen, von 

den Verháltnissen am Preiselbere auch a. a. O. einé Darstellung und Erklárung 

gegeben. Herr Stelzner bemerkt dazu, „dass deren leichtes Verstándnis wohl kaum 

bei allen Lesern durch die gegebene Darstellung erschlossen sein důrfte.“ Wie Herr | 
Reyer die Verháltnisse unrichtig aufgefasst hat, so auch das Vorkommen des Erzes, 

das er in einem Gesteine sucht, welches er „Greisenfelsit“ nennt. Bezůglich des 

letzteren muss ich bemerken, dass ich ein solches nicht kenne, dass es ein solches 

auch nicht geben kann, da Felsit und Greisen einander vollstándie ausschliessen, 

wie jedes petrographische Handbuch lehrt. Ein Gestein kann nur Greisen oder 

Felsit, nicht beides zueleich oder ein Mischdine sein. Wo das Erz vorkommt und 

vorkam, habe ich, da ich zur Zeit des Betriebes den Preiselberg sah, genau an- 

gegeben. Man ist damals, trotzdem Herr Reyer dies noch deutlich erkannt haben 

wollte, nicht dem Greisen nachgegangen, sondern hat den Porphyr abgebaut und 

das EÉrz ausgekuttet.“) Diese Ansicht ist demnach so irrig, wie die úbrigen. 

Zinnerzgánge im Pořphyr. 

Ehedem wurde noch Zinnerz auf Gángen im Porphyr im Šeegrunde bei 

der Seegrund-Můhle ungefáhr 1 Kilom. unter Zinawald abgebaut. Die sehr zahl- 
reichen Gánge, welche durch Štollen aufgeschlossen waren, hatten ein ziemlich 

oleichfórmiges Streichen in Stunde 3—5 und fielen Nordwest bis Sůdwest. Die 

Máchtickeit schwankte zwischen 1—1:75 M. Die rothcefárbte Ausfůllune bestand 

aus Letten, durch Hornstein verkittete Porphyrbrocken oder auch Hornstein allein. 
Dazwischen fanden sich ©anz áhnliche kaolinige und talkartige Ausfůllunesmassen © 

wie am Preiselbere. Der Zinnstein trat in unregelmássigen Schnůren, Lagern und 

vereinzelten Kórnern auf, und hatte in seiner Vertheilune eleichfalls Aehnlichkeit 
mit dem Preiselberger Vorkommen. 

Dergleichen Gánge, zuweilen von etwas abweichendem Charakter, waren 

auch im Siebengiebler Revier bekannt, jedoch nie im Betrieb. Im Umfangsporphyr 

des Greisenstockes sind Ginge, welche Zinnerze fůhren, gleichfalls bekannt, sie 

streichen in den Kluftstunden des Porphyrs 3—6 und sind in áhnlicher Weise 
ausgefůllt, wie die Seegrunder Gánge und die oben beschriebenen Klůfte im Grei- 

senstock. 

Jokély glaubt wohl mit Recht, dass diese Gánge es sind, von denen gesagt 

wird, dass auf ihnen das Erzvorkommen aus dem Greisen hinůbersetzt. 

*) Vergleiche auch hierůber B. von Cotta's weiter oben (Fussnote p. 212) úber das Zinnerz- 

vorkommen am Preiselberg angezogene Bemerkung. 
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Es ist unschwer zu ersehen, dass auch hier der Zinnstein nicht dem Por- 

phyr angehort, sondern auf den Klůften aus wásseriger Lósung niedergeschlagen 
wurde. Das Vorkommen von zinnsteinfůhrenden Gángen in der Umgebung der ober- 
erzgebirgischen Greisenstócke (I. Thl. p. 110) ist diesem ganz analog. Wenn es heute 

nicht mehr als Thatsache gilt, dass die Zinnsteinlager berhaupt als gleichzeitig 
mit dem Granit durch Sublimation entstanden anzusehen sind, sondern als Bil- 

dungen auf nassem Wege aus dem Granit, so ándert dies daran nicht, dass eben 

diese an der Peripherie von Zinnsteinstócken vorkommenden Kluftausfiillungen ihren 

Erzgehalt aus jenem erhalten haben. Die Hornsteinfůllung der Gánce im Zinn- 
wálder Porphyr ist hier besonders lehrreich. Trotz ihrer unregelmássigen Ver- 
theilung im Preiselberger Porphyr wird man gewisse Uibereinstimmungen von dort 
und hier nicht verkennen, namentlich solche, welcůe fiir die Billung auf wássrigem 

Wege sprechen. 

Die Steinkohlengebilde bei Niklasberg. 

Das Vorkommen von Anthrazit an der Grenze des máchtigen Porphyrzuges 

ist schon seit langer Zeit bekannt.*) Bei Zaunhaus im Westen von Altenberg, nahe 

der Landesorenze, wird seit geraumer Zeit Anthrazit gewonnen, welcher zwischen 

dem Porphyr im Hangenden und dem Gneiss im Liegenden zugleich mit einem 

Flótz krystallinischen Kalksteins eingeklemmt ist. Der Anthrazit kommt nur in ein- 
zelnen, dem Porphyr hart anliegenden Putzen vor, so dass es den Anschein ge- 

winnt, als ob derselbe im Porphyr selbst láge. Es sind mit demselben auch Stein- 

kohlenpflanzen bekannt geworden, die Herr H. B. Geinitz als Svgillaria Corteí Brg., 
S. oculata Bergm., Calamites cannaeformis Schlthm., Stigmaria ficoides var. minor 

; 

' 

. Steinkohlenausstrich (C) zwischen dem Porphyr (P) und dem Tuff (T) am Galgenberg oberhalb 

' Niklasberg. 

*) H. B. Geinitz in Geinitz, Fleck und Hartig, die Steinkohlen Deutschlands I. Thl. p. 76 ff. 
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Gein., Aspidaria cír. undulata Stbg. bestimmte, wornach diese Kohlengebilde dem 
Alter nach der Zwickauer Sigillarienzone zuzuzáhlen sind. 

Jokély erwáhnt das Vorkommen von Šteinkohlensandstein am Wegkreuz 

auf dem Keilberg nordlich von Niklasberg, welcher hier von grůnem Porphyr úber- 

lagert sei. Letzteren, obwohl ziemlich genau bezeichneten, auch in der Karte er- 

sichtlich gemachten Punkt konnte ich trotz wiederholter Excursion nicht auffinden. 

Dagegen hatte ich in Erfahrung gebracht, dass einige Schritte hinter dem Zaun- 

hauser Fůórsterhause schwarze kohlige Gesteine zu Tage ausbeissen, welche die 
Fortsetzung des Zaunhauser Anthrazitlagers sidwárts andeuten. Beim Bau der Dux- 

Prager Bahn wurde in dem norděstlich von Niklasbere zwischen dem Hirschberg 

und Galgenbere gelegenen Einschnitte ein auf dem nordostlichen Abhang mehrere 

Hundert Meter weit zu verfolgender Ausbiss eines anthrazitischen Steinkohlen- 

lagers blosgelest. Derselbe bestand aus dunklem Kohlenthon mit einzelnen diůnnen 

Anthrazitschmitzen und trat als ein scharf abstechendes Band aus dem róthlichen 

und úberhaupt licht gefárbten Gehánge hervor. Er lag theils unmittelbar auf Por- 

phyr, theils in einem weichen thonigen Gestein, das wie zersetzter Porphyrtuff aus- 

steht. Da zur Zeit, als ich diese Lokalitát kennen lernte, der Bau bereits fertig 

gestellt war, konnte ich die náheren Verháltnisse nicht untersuchen. Špáter wurde 

Steinkohlenconelomerat (p. 84) beim Durchbruch des Hirschberetunnels an dessen 

Nordseite zwischen Gneiss im Liegenden, Porphyr im Hangenden angetroffen. Es 

ist dies zunáchst jener Stelle, welche Jokély kennen gelernt hatte. Dieses Con- 

olomerat, welches eine grosse Aehnlichkeit mit dem Brandauer Vorkommen 

hat, lieferte schliesslich auch noch einige Pflanzenreste; unverkennbare, aber zur 

náheren Bestimmung nicht geeignete Steinkerne von Calamiten, einen besser er- 

haltenen Abdruck, den ich nach seiner Uibereinstimmung mit einer von Karl Feist- 

mantel gemachten Bestimmuneg fůr Calam?tes Suckowi Brg. halte, und den sehr 

undeutlichen einer Sieillaria.  Als dann der grosse Durchstich des Porphyres am 

Galgenbergce bewerkstelliget wurde, sah man an dessen nordlichem Ende, da wo der 

harte Porphyr plótzlich absetzt, eine im Streichen des oben beschriebenen Aus- 

bisses liecende Anthrazitpartie unter den Porphyr einschiessen.  Damit war auch 

das Ende der Erstreckung des Anthrazitzuges gegen Sůden, resp. Sůdosten erreicht. 

Wenn irgend noch welche Zweifel in Bezug auf die Zugehorigkeit dieses 

Vorkommens zur Steinkohlenformation móglich gewesen wáren, so sind dieselben 

durch das Auffinden der Planzenreste vollstándie beseitiget. Ebenso ist die Lagerung 

desselben zum Porphyr durch die nun allerdings wieder verbauten Aufschliisse im 

Hirschbergtunnel und am Durchstich durch den Gaigenbere deutlich markirt, Jo- 

kélys frůhere Beobachtung bestáticet, und hiemit das Alter des Porphyres ebenfalls 

gekennzeichnet. 

Zu Hoffnungen auf eine Verwerthbarkeit dieser Kohlen ist aber kein Grund 

vorhanden, da sie ja im besten Falle nur eine durch miihsamen Abbau zu erzie- 

lende Ausbeute nach Art und Umfang der Zaunhauser zu geben verměchten. 

Von weit grósserem Interesse ist dieselbe in geologischer Beziehung; sie 
zelet, dass das sáchsische obererzegebireische Becken, zu dem miissen wir diese wie 

die Brandauer Steinkohle záhlen, sich weit úber das Erzgebirge herůber erstreckte, 

und deutet nicht minder die betráchtlichen, seither entstandenen Niveauveránde- 
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rungen an, welche dies Gebiet betrafen. Dieser Palimpsest einer jedenfalls friůiher 

weit gedehnten Ablagerung verdankt dem Porphyr seine Erhaltung, der sich offenbar 

nicht unmittelbar nach ihrem Absatze, sondern erst geraume Zeit darnach mit sei- 

nem Rande úber dieselbe schitzend ausbreitete. Zwar ist die Fortsetzung des An- 

thrazites nach Sůden abgebrochen, unseren mittelbohmischen Steinkohlenbecken aber 

ist hiedurch die Grenze der sáchsischen um mehr als 5 Kilom. náher gerůckt, 

Aehnlich wie durch den Braunkohlensandsteiu von Lichtenwald das norddeutsche 
Oligocaen dem bohmischen náher gebracht wurde. 

Gheder der Kreideformaliom. 

Wir wenden uns nunmehr wieder jenen Gebilden zu, welche den Rand 

des Gebirges gegen die Ebene bilden. Hiebei gelangen wir zuerst in Ablagerungen, 
welche wir bis jetzt nicht kennen lernten, die sich zwischen den Braunkohlensand- 
stein, der sonst den Rand bildete, und die alten krystallinischen Gebilde einschieben, 
dies sind Kreidegesteine. Zwei wesentlich verschiedene Absátze lernen wir kennen, 

den cenomanen Auarzit und die senonen Plánerkalke. 

Der cenomane Auarzit (p. 85) bildet die unmittelbare Bedeckung des 
Porphyres im Inneren des Sůd geoffneten Bogens, welcher sich von Klostergrab 

gegen Eichwald hin zieht. Er beginnt sůdostlich von der genannten Bergstadt 
und zieht sich der Contur des Gebirges folgend zwischen dem Fórsterhaus Fuchs- 

warte und dem Dorfe Strahl bis gegen Doppelburg herum. Westlich wie óstlich 

keilt er zwischen Porphyr und Praunkohlensandstein aus. 

Vom Porphyr ist er zwischen Grundmihlen und Strahl als niedrice Hůgel- 
reihe mit nach Nord gekehrter Steilseite und flacherem Einfall gegen Siid abgesetzt. 

Weiter hin wird diese Absonderung weniger deutlich, zumal im Kostner Thier- 

garten, wo man des Waldes wegen die Grenze schwerer findet. Das braungelbe, 

sehr feinkórnige Gestein, <anz und gar dem bekannten Rosenthaler Gesteine gleich, 

und wie dieses stellenweise mit Šteinkernen von Erogyra columba Lam. erfůllt, 
ist von zahlreichen auf der Schichtung, welche etwa 459 8. geneist ist, aufste- 

henden Klůften durchzogen, wodurch der Bruchrand der Mulde am Fusse des 

- Gebirges gekenntzeichnet wird. 

Dem (Cenoman unmittelbar aufgelagert ist der Plánerkalk (p. 87) 
(Teplitzer Schichten). Er folgt dem ersteren als Liegendem in der Contur, und 

fůllt den oben bezeichneten Bogen zur Gánze, indem er von Sůden her vom Braun- 

kohlensandstein fast geradlinig abgeschnitten wird. Seine Lagerung ist zum OAuarzit 

vollkommen concordant, aber etwas weniger steil geneiet. Von dem ihm an der 

Sůdseite der Mulde gegenůber liegenden Pláner von Hundorf ist er nicht zu unter- 

scheiden, enthált auch genau dieselben Petrefacten wie jener, nur ist auch hier eine 

starke Klůftung im Gesteine bemerkbar. Wie der Auarzit, keilt er auch ost- und 

westwárts aus; doch ist die Gegend, wo dies stattfindet, nicht náher bekannt, da 

er grossen Theils, so auch z. Theil oberhalb dem Praunkohlensandstein bei Štrahl 
-von Gebirgsschotter gedeckt wird. 

Weiter ostlich, jedoch nachweislich ausser Zusammenhange mit der Strahler 
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Plánerkalkablagerung, folgt dann u. z. unmittelbar auf Porphýr aufliegend der Pláner- 
kalk von Jůdendorf, welcher bis in den Graupner Gneiss fortsetzt. 

Braunkohlengebilde. 

Die Braunkohlenablagerungen begrenzen den Sůdfuss des Porphyrgebirges 
nur an den áusseren Enden der Bogenkrůmmung bei Klostererab und Eichwald. 

Der Braunkohlensandstein ist nur zwischen Neu-Wernsdorf, Strahl und im 

Kostner Wald als ein Streifen sichtbar, welcher im Westen und Osten unter 

jůngerem Braunkohlengesteine verschwindet. Er ist bei Strahl durch grosse Stein- 

brůche aufgeschlossen; seine Máchticgkeit wird nur 10—12 M. betragen. In diesen 

Brůchen ist im Liegenden der Pláner mehrfach aufgedeckt. Der Braunkohlensand- 

stein ist ©anz und gar erfůllt mit zerstreuten Schuppen von Pinuszapfen, ganze 

solche und andere Pflanzenreste ausser Zweig- und Aststůcken sind nicht bekannt. 

Seine Neigung gegen Sůd bez. Sůdost ist sehr gering. Es ist schon weiter oben 

(pg. 209) darauf aufmerksam gemacht worden, dass in dieser Gegend eine Scheidung 

der Mariaschein-Karbitzer und Dux-Brůxer Braunkohlenmulden eintritt. 

Westlich von Neu-Wernsdorf und im Sůden von Klostergrab steigen die 

Hangendschiefer der Braunkohle bis an das krystallinische Gestein des Erzgebirges. 

Im Liegenden derselben zeigt sich jedoch bei Klostergrab eine sehr merkwůrdige 

Veránderune des Porphyres. Im Šiden, gleich ausserhalb der Háuser der Vor- 

stadt sind mehrere Brůche angelegt, in welchen man sieht, dass der Porphyr auf 

eine betráchtliche Strecke vollstándig kaolinisirt ist. In der weissen Masse liegen 

nur die Auarzkórner wohlerhalten, Grundmasse und Feldspath sind vollkommen 

in ein leicht abschlámmbares Kaolin (p. 82) verwandelt, zu dessen Gewinnung ge- 

nannte Brůche angelegt wurden. 

Dieses Vorkommen erinnert wieder an die Kaolinbildungen aus dem Erz- 

gebirggranit bei Carlsbad. Es ist wohl kein Anhaltspunkt weiter da, als das 

Vorkommen im Liegenden der Braunkohle, doch glaube ich, die Umbildung des 

Porphyres móchte auch im der Tertiárzeit, zur Zeit der Braunkohlensandsteinbildung 
statteefunden haben. Daher habe ich die Besprechung dieser eigentlich zum 

Porphyr gehórigen Verháltnisse an dieser Stelle folgen lassen. 

Die Kaolinisirung des Granites von Carlsbad wurde der Einwirkung der 

dortigen Thermalwásser zugeschrieben (I. Thl. pe. 200). Es kommen im Bereiche 

des Teplitzer Porphyres mehr weniger kaolinisirte Lagen oleichfalls vor. Dagegen 

war das Gestein, welches die Guellspalte im Urguellenschachte begrenzte, wohl 

angegriffen, seine Feldspáthe namentlich verándert, allein ein derartiger bedeutender 

Einfluss auf das Gestein durch das Thermalwasser liess sich hier nicht bemerken. 

Es misste also, soll dieses die Ursache sein, wohl anders beschaffen, namentlich 

kohlensáurereicher als heute gewesen sein; oder mán muss diese Veránderung des 

Porphyres den Einwirkungen ganz anderer Wásser zuschreiben. 

Zwischen den bei Strahl und Jůdendorf ausgehenden Plánerablagerungen 
schieben sich wieder die jineeren Braunkohlenschichten bis auf den Porphyr 

herauf. So bei Tischau, Eichwald, Pihanken und Dreihunken. Von letzterem Dorfe 

an tritt wieder der Pláner dazwischen. Mit den Schieferthonen streicht auch das 

Ah 
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Braunkohlenflótz hier aus, und ist bis an den Fuss des Gebirges abbauwůrdie. 
Ein zum Gebiresrand paralleler Verwurf ist auch im Braunkohlenfiotz bekannt. 

Das oberirdische Ausstreichen dieser Ablagerungen ist fast durchaus vom Gebirgs- 

schotter verdeckt. 

Ouartůre und recente Bildungem. 

Eine ganz eigenthůmliche Erscheinung bildet der am Fusse des Porphyr- 
gebirges ausgebreitete Geschiebeschotter. Vor dem Šeegrund baut sich ein 

mit seinem Aussenrande bis nach Mariaschein, Teplitz und gegen Dux hin reichender 

flacher Schotterkegel auf, welcher von den ůúbrigen Ouerthálern meist noch ver- 

mehrt, durch die Gebirgsbáche wieder durchgewaschen ist.  Zumeist eifórmige 

brod- oder weckenfórmige, einseitige, flache Geschiebe von Porphyr liegen mehr 

weniger dicht gepackt in einem gelben, lehmigen Sande. Je mehr man sich dem 
Gebirge náhert, desto grósser werden die Kórper. Oberfláchlich ist das sandig- 

lehmige Zwischenmittel hinweggewaschen. Den Boden culturfáhig zu machen, hat 

man die Geschiebe in hohe, die Felder und Wege umgebenden Steinwálle zusammen- 

geworfen. Das ist namentlich vor dem Seegrund zwischen Weisskirchlitz und Eich- 

wald sehr auffállig. In der weiten Můndung des Grundes, im Eichwalder Thal liegt 

der Schotter in betráchtlicher Máchtigkeit bis weit hinauf. Nach der Tiefe zu 

sind die Geschiebe wieder in Sand gebettet, sie nehmen wie thalaufwárts bestándie 

an Grósse zu. In einer Tiefe von 4 Metern liegen bereits grosse, schwere Blócke, 

an denen nurmehr die Kanten und Ecken abgerundet sind. Nur an sehr wenigen 

Stellen, wie zwischen Eichwald und Pihanken, ist eine schwache Lehmschicht ůúber 

dem Geschiebeboden ausgebreitet.  Aber wie wir dies schon mehrfach lángs des 

Fusses des Erzgebirges kennen lernten, ist dieses Schottergebiet sehr reich an 

Teichen. Durchstiche im Schotterkegel legen nicht selten Wánde blos, welche ver- 

móge der im lehmigen Sande ruhenden Porphyrblócke ein ganz moránenartiges 

Aussehen gewinnen. Man hat Gelegenheit dies an den Bahnstrecken der Aussig- 

Teplitzer und Dux-Bodenbacher Bahn zu sehen. Es fehlen aber die scharfkantigen 

Blócke oder sie sind, wohl aus dem Zerfall oder der Zertrůmmerung einzelner Ge- 

schiebe entstanden, nur sparsam und klein vorhanden. Zudem kann man die ge- 

schilderte Absonderung nach der Grósse der Gesteine nicht ibersehen. 
Der meist oder nahezu scharfkantige Localschotter hált sich am Fusse 

des Gebirges. Der der Verwitterung ungemein unterworfene Porphyr lóst sich zu- 

meist in einen mehr weniger groben Gruss von hochgelber Farbe, in welchem 

einzelne gróssere, durch die Verwitterung bereits abcerundete Blócke liegen. Šo 

namentlich am Abhange des Gebirges bei Eichwald, Pihanken u. s. w. Die Erosion 
hat hier ihre Wirkune oft so tief erstreckt, dass auf eine betráchtliche Tiefe kein 

festes Gestein mehr angetroffen wird. So zerfállt auch der frisch gebrochene Por- 

phyr ungewóhnlich rasch zu Gruss, daraus endlich der den Wald náhrende lehmige 

Boden resultirt, welcher die Gebirgslehnen bedeckt. 

Es ist leicht einzusehen, dass unter hiezu gůnstigen Bedingungen das leh- 

mige wasserstauende Zersetzunesprodukt des Porphyres einen sehr tauglichen Unter- 

grund fůr Moore bildet. Die orographischen Verháltnisse des Gebirges sind jedoch 

fůr weite Ausbreitungen derselben wenig geeignet. Nur die flache Nord- und Ost- 
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seite der Bornhaukuppel bietet ein gůnstigeres Terrain. Nórdlich vom Kostner 

Bere breitete sich zwischen der Abdachung des Bornhau- und Glanzberges ein 
ausgedehntes Hochmoor, die Seehaide aus. Es wird behauptet, es sei ehedem 

ein See dagewesen — áhnlich wie der Kranichsee bei Hirschenstand. Noch bis in 

die neueste Zeit war gegen die Mitte zu eine allerdines sumpfige, brůchigce Stelle 

vorhanden, welche als letzter Rest des ehemaligen Šees von den Forstleuten ge- 
deutet wurde. Um den bedeutenden Landstrich fůr die Forsteultur geeignet zu 

machen, wurde das Moor abgezapft, leider ist hiedurch dem Lande eine sehr werth- 

volle, anhaltende Wasserkraft entzogen worden, da die Abzugswásser nordwárts 

nach der sáchsischen Grenze geleitet wurden, wáhrend der dereinstige Abfluss nach 

dem Seegrund im Sommer fast ganz versiest. | 

Vom Hohen Zinnwald ist nur die flache Mulde, welche sich sůdlich und 

westlich vom ŠSiebengiebler Fórsterhaus ausdehnt, fr die Ansiedelung von Torf- 

moor gůnstig gestaltet. Diese Strecke ist daher auch vermoort. Die Nordseite des 

Porphyrgebirges fállt, wie bemerkt, namentlich in ihrer čstlichen Hálíte steil ab, 

sie ist daher selbst fůr die Ansammlung von humosem Boden nicht sehr geeignet, 

daher gróssere Moorstrecken hier nicht getroffen werden. Die um Zinnwald gele- 

genen Wiesen sind sauer und ihre Unterlage ist Wiesenmoor. Ebenso sind am 

Sůdfuss des Gebirges kleine Strecken hievon vorhanden, namentlich wo die Thal- 

miindungen geringer geneigt und daher zu ihrer Ansiedelung geeignet sind. 

In der Gegend von Zinnwald endlich ist auch das Auftreten von Zinnseifen 

bekannt, u. z. in dem flachen Thale, welches sich nordwárts in den Geisingerund 

vertieft. Hier unmittelbar an der Landesegrenze ist das Vorkommen von Zinnerz in 

Porphyreruss unter einer ebenfalls aus zersetztem Porphyr entstandenen Lehm 

decke bekannt geworden. Sie scheinen selbst in alter Zeit nicht ausgebeutet worden 

zu sein, da man von einer hierauf bezůelichen Arbeit keine Spur findet. 

Das Graupen-Kulmer Gebirge. 

Orographische Skizze. 

Mit dem Gebirge von Graupen und Kulm erreicht die lange Kette des 

Erzgebirges ihr Ende. Im Westen am Porphyr absetzend verschwinden die kry- 

stallinischen Schiefer im Osten bei Tissa- Kónigswald unter dem Sandsteinplateau 
des Elbe-Auadergebirges. Die Abdachung des Gebirges ist also nicht nur eine 

steile sůdliche und eine flache nordliche, sondern eine ebensolche ostliche. Die 

Hóhe der Kammlinie sinkt langsam herab. Westlich mit dem Můckenbere (781 M.) 

beginnend hat dieser Gebirgstheil im Můckenthůrmchen (806 M.) seinen hóchsten 

Punkt und erhált sich auf dem Schauplatz (792 M.) und dem Zechenbere (792 M.) 

sůdóstlich und čstlich von Ebersdorť fast auf gleicher Hóhe. Von da sinkt die 

Kammhóhe úber den Keibler (722 M.) auf den Grundbere (652 M.) und den Tissaer 

Berg (594 M.), und erreicht in Tissa (544 M.) die geringste Hóhe. Hier erhebt 

sich unmittelbar das Auadergebirge in den Tisser Winden (610 M.), wáhrend der 

Gneiss des Erzsebirgs darunter hin bis auf die Hóhe von 400 M. an der Lehne 

sichtbar bleibt, 
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- Der Steilabfall des Gebirges ist zwischen Graupen und Kulm fast genau 
nach Sůden gewendet. Von Kulm bei Kónigswald dacht das Gebirge gegen Sůd- 

osten ab und ándert schliesslich die Lage wieder in Sůd. Der Absturz zwischen 

- Graupen und Kulm ist sehr steil, die hóchsten Punkte der Kammlinie liegen nicht 

4 Kilom. vom Fusse (Linie der Dux-Bodenbacher Bahn) entfernt. In Folge dessen 

ist das Gebirge durch zahlreiche steil aufsteigende, schluchtartige Auertháler ge- 

kerbt, welche durch weit nach Siůiden herabreichende Růcken getrennt sind. Beit 

uralter Zeit waren zwei dieser Tháler, der Graupner und Geiersberger Pass, viel- 

betretene Uibergáingce úber das Erzgebirge. Alle Griinde streichen nordsůdwárts 

und gehen am Kamme aus. Bei Graupen liegt vor dem steil aufsteigenden Gebirge 

wieder eine durch gleiche Hohe kenntliche Terrasse (458 M.), welche durch den 

Graupner Stadterund in eine westliche (Calvarieberg mit der Rosenburg und dem 
Rosenthaler Bere) und in eine ostliche (Knódel) getheilt wird. 

Genannter Grund nimmt die zwischen dem Můckenberg und dem Eis- 

knochen ausstreichende Silberleite als Seitenthal auf. In Folge der zu seinen beiden 

Seiten befindlichen Terrasse sind seine Lehnen weniger steil als die der anderen 

Tháler. Sein Ausgehendes breitet sich bei Obergraupen zwischen dem Eisknochen, 

Můckenthiirmchen und Kónigsberg zu einem weiten, amphitheatralischen, fast kessel- 
fórmigen Thale aus, das einem Cirkusthale nicht unáhnlich ist. 

Die zu beiden Šeiten des Geiersberges einerseits zwischen dem Konigsbere- 

růcken und dem Hohensteiner Berge anderseits streichenden, bei Hohenstein můn- 

denden Grůnde sind tiefe Schluchten, welche im Hintergrunde ausserordentlich steil 

abgeschlossen sind. Uiber den sie trennenden Geiersbergrůcken fůhrte ehedem der 

gleichnamige Pass. Es folgt dann noch (651 M.) ein paralleles Thal, der Ebers- 

dorfer Grund zwischen dem Hohensteiner und Ameisenberg, einem nach Sůden 
streichendeu Ausláufer des Schauplatzberges. 

Von Kulm an ándern sich die Verháltnisse. Vor der gegen Sůdosten ge- 

kehrten breiten Abdachung des Schauplatzes liegt wieder eine terrassenartige Vor- 

hohenstufe, der Stradner Berg (495 M.) und die Schander Hóhe (557 M.), in áhn- 

licher Weise wie das Gebirge bei Klostererab durch den Stradner Grund abge- 

oliedert. Die nun folgenden Tháler nehmen eine ganz andere Richtung an. Ihre 

Můndung ist zwar noch sůdlich gerichtet, sie biegen aber schon von Anfang west- 

wárts um, so dass die Verlángerung ihres Streichens mit jener der vorgenannten 

Tháler fast einen rechten Winkel bildet. Zwischen dem Schauplatz und dem Zech- 

bere liegt das Sernitzthal, zwischen dem letzteren Berge dem Streckenwalder Kamm 

und der Hornkoppe das Tellnitzthal, eines der lánegsten Tháler des Gebirges. Zwi- 
schen beiden Thálern liegt der kurze, die Ostseite des Zechenberges einkerbende 

Liesdorfer Grund. 

Das Tellnitzthal, ein durch hohe Naturschonheit ausgezeichnetes Waldthal, 

nimmt von Norden her den Schiesshaus-Grund zwischen der Streckenwalder Hóhe 

und dem Kůhbusch, von Osten her noch ein zweites Seitenthal Z dem ge- 

nannten Berge und der Hornkoppe auf. 

Zwischen Tellnitz und Kninitz, im Siiden des Nollendorfer Berges (701 M.) 
liegt die Steinwand (526 M.) ausgebreitet, an deren Bóschung die ehedem viel- 

befahrene Reichsstrasse nach Sachsen fůhrt, 1813 von den Franzosen zum Einbruch 
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in Bóhmen benůtzt. Die Steinwand breitet sich sůdwárts bis an die Hóhen des 

Aussiger Mittelgebirges aus und bildet die Wasserscheide zwischen dem Kleisch- 

und Eulau-Bach, deren ersterer bei Aussie, letzterer bei Bodenhach in die Elbe 

můndet. Zugleich trennt sie das Teplitzer von dem Eulau-Thal und stellt zwischen 

beiden Bruchthálern einen Horst dar. 
Das ausgedehnte, enge Eulauer Lánesthal gabelt sich westlich von Kónigs- 

wald in einem zwischen dem Keibler und Wagner Berg (638 M.) nach Jungfern- 

dorf nordwestlich, und einen zwischen dem ersteren und dem Nollendorfer Berg 

(701 M.) nach Nollendorf westlich streichenden Grund. Die Verlángerung dieses 
Thales trifft genau auf das Seitenthal des Tellnitzerundes. Wůrde die Erosion fort- 
schreiten, so wůrden sich beide Tháler durch einen Sattel verbinden, und der Nollen- 

dorfer Berg vollends aus seinem Zusammenhang mit dem Erzgebirge gelóst werden. 

Die Verlángerune des Eulauthales fállt sodann auch mit dem Tellnitzthale 

im Streichen zusammen. Es wiirde sich, wenn die Erosion stark genus wáre, das 

Joch zwischen den zuletzt genannten Thálern ganz zu beseitigen, das Eulauer Thal 

in den Tellnitzgrund verlingern, und so die durch das erstere angedeute peri- 

ferische Bruch in das Erzgebirge einschneiden. 
Im Gegensatz zu der bis hierher reichenden Gliederung des Erzgebirges ist 

das ausgehende Ende zwischen Kónigswald und Tissa nur ganz wenig eingefurcht, 
da sich die Sohle des Thales bei ersterem Orte auch nur 300 Meter unter dem 

Kamme befindet. Das von hier nach Tissa hinauffiihrende Josefsthal, das letzte 

im krystallinischen Schiefer, hat wieder nordliches Streichen, ist aber eine ganz 

seichte Rinne, in welcher der Tissaer Bach zur Eulau fliesst. Unter den ústlich 

von Tissa beginnenden Auaderwánden hórt in auffálligem Kontrast zum krystalli- 

nischen Gebirge jede Kerbune der Lángsthalseite auf; je weiter man sich Boden- 

bach náhert, desto schárfer treten die Bruchwánde hervor, bis man im Elbethal 

zu beiden Šeiten des Flusses die den Bruch scharf ausprágende Discordanz der 

Ouaderschichten in ihrer ganzen Deutlichkeit zu úbersehen Gelegenheit hat. 

Die nordlich vom Kamme laufende Landeserenze bleibt diesem bis Štrecken- 

wald ziemlich nahe, so dass nur ein schmaler Štreifen vom Růcken zu Bóohmen 

gehórt. Von hier biegt die Grenze wieder weiter nordwárts aus, wodurch eine grós- 

sere Fláche zum Innlande fállt. Hóohenpunkte wie das Můckenthiirmchen gestatten 

eine Uibersicht úber den Nordabfall des Gebirges bis in die Elbeniederung zwischen 

Kónigstein und Dresden. Der Blick schweift úber eine wellige Hochfláche, aus 

welcher weithin kenntlich die Basaltkuppen des Geisingberces, Lachberges, des Spitz- 

berges bei Schónwald und des Cottaer Spitzberges hervortreten. Ebenso charakte- 

ristisch wie auf der Sůdseite tritt das Auadergebirge im Osten mit seinen grad- 

linigen, sanft Nord geneigten Conturen und castell- und thurmáhnlichen Felsen- 

kuppen zum Gneissplateau in Contrast. 
Drei Nord gerichtete Thalzůge, von denen zwei das Gebirge bis an die 

Elbe durchschneiden, entwássern dasselbe. Das láneste Thal streicht am Můcken- 
bere sůdlich von Voitsdorf aus und miindet nordlich von Dohna bei Můgeln ins 

Elbthal. In diesem strómt die (weisse) Můglitz, welche bei Lauenstein die von 

Zinnwald-Altenberg kommende rothe Můglitz aufnimmt. Oestlich davon liegt das 

Gottleubathal, welches bei Pirna ins Elbthal ausgeht. Die Gottleuba entsteht an 
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der Landesgrenze aus der Vereinigung des Oelsen- und Schonwalder Baches, der 

-mit seinen Ursprungszuflůssen (Nitschgrundbach) bis hart an die Wasserscheide 

zwischen Streckenwald und Nollendorf heraufreicht. 

Der Růcken, auf welchem der Schoawalder Spitzberg (719 M.) sitzt, dessen 
nordliche Fortsetzung die Oelsener Hohe (611 Meter) ist, trennt den Gottleuba- 

(Oelsen-) Grund vom Markersbachthal, welches sich unterhalb Berggiesshůbel mit 

dem Gottleubathal vereiniget. Der Markersbach entsteht aus dem Zusammenfluss 

des Hellenbaches und Peterswalder Baches in Hellendorf. Ersterer entwássert die 

Nordseite der Spitzberglehne. Sein Thal wird vom Peterswalder durch den Schlossern- 

berg (599 M.) und Bocksberg (581 M.) geschieden. Der Peterswalder Bach ent- 

"sprinet an der Nordseite des Keibler und nimmt beim Hungertuch an der Landes- 
grenze von Osten her den Lóschbach auf, welcher unter Neuhof bis zu seiner Ver- 
einigung die Grenze bildet, dieser enthált bereits Wásser von der Vogelwand aus 
dem Auadergebirge zugefůhrt. 

Im Gegensatze zu den schluchtfórmigen Grůnden der Sid- bez. Sůdostseite 

sind diese Tháler vorwiegend flache, nicht tief eingeschnittene Rinnen, welche erst 

jenseits der Landesgrenze sich vertiefen. Nur der Schónwalder Grund ist bei stár- 

kerem Gefálle schon im unteren Theile des Dorfes Schónbach tiefer eingeschnitten. 

Geologische Verhálimsse des Graupen-Kulmer Gebirges. 

Der (Gneiss. 

Im Graupen-Kulmer Gebirge herrscht der Hauptgneiss allein. 
Jokély hat auch hier den grauen Gneiss vom rothen unterschieden, welcher 

Unterscheidung auch ich mich vordem annahm, allein thatsáchlich lásst sich eine 

solche nicht aufrecht erhalten. Zwischen den (grauen) Graupner und den (rothen) 

Kulmer Gneissen besteht nur eine scheinbare Verschiedenheit. 
Die Graupner Gneisse sind ein vorwiegend glimmerreiches Gestein. Der 

dunkle Glimmer herrscht zumeist vor, zu ihm gesellt sich ein gelblich- oder graulich- 

weisser Orthoklas, in dieser Form wůrde das Gestein allerdines dem Begriffe des 

grauen Gneisses entsprechen. Zwei Abinderungen fallen hievon besonders auf: 

Eine grobkornigere, feldspathreichere, olimmerármere, an den Vorhóhen des Ge- 

birges um Graupen, eine glimmerreichere, feldspathármere auf den Hóhen be- 

sonders entwickelt, allein dies sind nur zwei von vielen Abarten. Man hat Ge- 
legenheit vielerlei Varietáten des glimmerreichen Gneisses kennen zu lernen, wenn 
man die alten Halden der Obergraupner Zinnberowerke úbersteiet. Bald wird man 
da finden, dass der lichte Glimmer sich bis zu einem Grade geltend macht, dass 

er selbst den dunklen úberwiegt, bald auch das oft sehr reichliche, wenn nicht 

gar selbst alleinige Auftreten von rótlichem und rothem Feldspath bemerken. 

Letzterer steht, wie bemerkt, an Menge dem Glimmer nach, es fehlt aber nicht an 
 Abánderungen, welche feldspathreicher sind, in welchen gegen diesen die Glimmer- 

- menge zurůcktritt. Damit aber ist auch jene Form erreicht, welche im Kulmer 
Gebirge vorherrscht, die deshalb als rother Gneiss bezeichnet wurde. 

Jokély hat daher seinem grauen Gneisse nur eine sehr beschránkte Aus- 

dehnung gegeben, er beherrscht die Graupner Gebirgslehne vom Porphyr bis gegen 
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die Geiersburg und bis gegen Voitsdorf. Alles andere ist bei ihm rother Gneiss, von 

dem er allerdings sagt, er trete hier weniger typisch auf, doch sei er durch sein 

Verhalten zum grauen Gneiss, wie auch durch seine Sterilitát in der Erz- 

fůhrune charakterisirt. 

Letzteres Argument mag wohl bei Jokély das bestimmende zur Vornahme — 

einer Trennung gewesen sein. In Wirklichkeit besteht eine solche nicht. Nur eine © 

Abinderung der Textur tritt im Gesteine ein, die sich darin zeigt, dass das Gestein, 

je weiter man čstlich kommt, feldspathreicher wird. Hiedurch entstehen zwei 
Abarten, der gestreifte und gebánderte Gneiss und der granitartige Gneiss, welche 

beide Jokély bereits angefihrt hat. Beide Gesteinsvarietáten stehen zu einander 
in eben dem Verháltnisse, wie die Graniteneisse im Bernsteingebirge zu den grob- 
flaserigen. Die granitartigen bilden den Kern zwischen den bánderstreifigen Lagen, 

und gehen beiderseits in der Textur in einander úber. Auffálligerweise fehlen 

alle grobkoórnigen Gneissvarietáten; man trifft weder grobflaserigen noch Augen- 

gneiss an. Unzweifelhaft aber nimmt die granitartige Ausbildung des Gneisses gegen 

das Liegende zu. In Folge dessen sind diese Gesteine auch auf einen, von der 

sáchsischen Grenze bei Můglitz beginnenden, iber Ebersdorf in ostsůdostlicher 

Richtung gegen Tellnitz hinziehenden Zuge beschránkt, welchem ich zumeist jene 

Gesteine zuzáhlen muss, welche Jokély als Granite bezeichnete, mit Ausnahme eines 

echten in der Tellnitz anstehenden Erzgebirgsgranites. Jokély hat um Můglitz und 
Ebersdorf bis Streckenwald eine Granitpartie von solcher Grósse eingetragen, 

dass man dieselbe unfehlbar auffinden muss. Ich habe sie mehreremale besucht, 

konnte aber nie ein Gestein auffinden, das ich als Granit hátte bezeichnen kónnen. 

In der Tellnitz aber, wo sie mit Erzgángen in Verbindung gebracht werden, und 

„Pleiglanz und Kiese“ enthalten, sind es auch nur durch nachweisliche Uiber- 

gánge verknůpfte Texturabweichungen. 

Letztere, in Hintertellnitz unter der Winterleite am nordwestlichen Ab- 

hange des Zechenberges auftretende Gesteine kann man ihres oft reichlichen Ge- 

haltes an Kiesen wegen als Fahlbandeneisse bezeichnen. Sie sind entschieden eine 
Eigenthimlichkeit dieser Gneissstufe, in welcher sie mehrere Einlagerungen bilden ; 

denn am Eingange des Liesdorfer Grundes finden sie sich auch, sie fallen wie die 

norwegischen Fahlbánder sofort durch ihr rostiges Aeussere in die Augen. An letzte- 

rem Orte sind sie jedoch deutlich schiefrig. 

Aechte Muscowitgneisse fehlen jedoch nicht ganz. Vom Geiersberg 

ab, u. z. hier ziemlich weit oben gegen den Kamm, treten solche, wie es scheint 
in mehrere streifenfórmige Einlagerungen abgetheilt, auf dem Gebirgsabhang bis 
hinůber gegen Liesdorf auf. Das Gestein (pg. 60) áhnelt dem Muscowitgneisse 
aus dem dichten Gneisse und fiihrt grosse, oft sehr vollstándige Muscowitkrystalle. 

Wie im Graupner Gebirge auf der Sůdabdachune, so nehmen die glimmer- 
reicheren Gneisse auch nach Norden zu mehr und mehr ůúberhand. Jokély war 

im Zweifel, ob er den Gneiss von Schónwald als rothen oder grauen ansprechen 

solle, die Charaktere des letzteren schienen ihm jedoch noch hůchst unvollkommen 
ausgeprágt. Im Verfolge des Oelsener Riickens zwischen Schónwald und Hellen- 

dorf und ebenso um Peterswalde wird der Haupteneiss dem Graupner und damit 
Jokély's grauen Gneiss immer áhnlicher, ich habe deshalb auch frůher in dieser 
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Gegend eine Grenze zwischen beiden Gneissen angenommen, bis ich durch zahl- 

reiche Vereleiche zur Uiberzeugung kam, dass eine solche nicht besteht, oder 

wenigstens nicht genigend scharf gezogen werden kónnte, da man die zahlreichen 

Uibergsánge nicht unterzubringen vermóchte. 

Die Lagerungsverháltnisse des Gneisses zeigen im Graupner 

Gebirge zahlreiche, auf Abbrůche hindeutende Stórungen. (Gleich beim Eintritt in 
den Graupner Stadterund wird man durch die ganz regellose Stellung des Gneisses 

in den einander gegenůberliegenden Felsenmassen der Wilhelmshóhe und des Todten- 

steines gewahr; derartiges widerholt sich noch mehrfach. 

Abgesehen von diesen Storungen sieht man im festen Gebirge die Gneisse 

an der Graupner Lehne mit vorwiegendem Anhalten Sůd- und Sůdwest steil gestellt 
fallen. Die Schichtenstellune herrscht bis hinauf auf den Kamm, wo sie wieder in 

die entgegengesetzte iibergeht. Das Streichen des Gneisses folgt hier der Richtung 
des Kammes in westóstlicher Richtung auch im Kulmer Gebirge bis an die Tellnitz. 

Unter der Geiersbure liegen die zweiglimmrigen Gneisse fast horizontal kaum 

Sůd geneigt, weiter hinauf an der alten Poststrasse am Geiersberg neigen sich die- 

selben in Stunde 9 Ost. Hier zeigt sich schon eine Abweichung in der Lagerung, 

noch deutlicher werden die Zeichen eines erfolgten Abbruches auf der sůdostlichen 

Seite des Schauplatzes im Stradner Berg. Auf der Nordseite jedoch macht sich 

hier eine andere Schichtenstellung bemerkbar. Schon von Schónwald nach Peters- 

walde fallen. die Gneisse nach Norden und behalten diese Lage bis herauf nach 

Nollendorf. Von Peterswalde aber gegen Tissa ndert sich die Stellune aus 

Nord durch Nordost in nahezu Ost; man sieht hieraus, dass das Gneissgebirge 

hier an seinem Ende allseitig abdacht. Eine solche Behauptune erscheint auch 

fůr die Sůdseite dadurch gerechtfertiget, dass die im Mittelgebirge zunáchst gelegenen 

Schollen entsprechend gelagert sind. Zugleich ergánzen sie die Antiklinale im Bau 

des Gebirges, sie ist auch in diesem noch kenntlich, wie die nach Sůden gerichtete 

Neigung der krystallinischen Schiefer in der Gegend von Tschernosek deutlich darthut. 

Die kuppelfórmige Schichtenstellung im Norden und Nordosten entspricht 

„genau dem Verlauf der áusseren Umrandung des Gebirges mit jiingeren Schiefer- 

gesteinen, welche sich von Westen her bogenfórmig um den Kern der álteren gegen 

-Osten herumziehen, und auf diese Weise die Grenze des grossen Gebirgsmassives 

| andeuten. Im Zusammenhange mit den Gneissen sehen wir sie auf bohmischer Seite 

nicht, wir werden sie jedoch im Elbethal kennen lernen. Die Gneisse verschwinden 

-auf der Ostseite des Lóschbaches unter einem nach Westen vorgestreckten Auader- 
| lappen, zlehen am Sůdrande desselben um Tissa unter den Tisser Wánden herum, 

"und sind dann auf eine kurze Strecke unter der Wand bis zum Rabenháusel zu 

sehen. Wahrscheinlich setzen sie noch weiter an der nordlichen Thalseite nur von 

(abgebrochenen Ouadermassen verhůllt fort. 

Von einer ehemaligen Uiberlagerung durch jiingere krystallinische Schiefer 
jist an einer einzigen Stelle eine Spur vorhanden; auf dem Schlosserberg bei Pe- 
'terswald liegt eine kleine Amphibolitscholle, ein Gestein, welches in den Phylliten, 

"die nordwárts den Gneiss úberlagern, vielfach auftritt. 

' Der bereits beriihrte Umstand, dass die Graupner und Kulmer Gneisse ein 

„wesentlich anderes Gepráge haben, wie die Gesteine des Hauptgneisses im mittleren 
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Erzgebirge, lásst wohl die Frage aufwerfen, in welchen Verbandsverháltnissen die 

letzteren mit den ersteren stehen und namentlich ob diese nicht etwa die álteren, 

beziehungsweise die áltesten Gesteine der ganzen Reihe ausmachen? Ich bin zu 

der Ansicht gekommen, dass die tektonischen Verháltnisse des bohmischen Erz- 

gebirges nicht darnach beschaffen sind, diese Fragen mit Bestimmtheit zu beant- 
worten.  Wer die Gůte hatte, meinen Beschreibungen bis hierher zu folgen, wird 

mir gewiss darin zustimmen. Die vielen Storungen und Brůche, welche sich be- 

merkbar machen, die Unzulánelichkeit der Aufschlůsse und das verháltnissmássig 

beschránkte Gebiet legen hier eine gewisse Zurůckhaltung im Urtheil auf. Ich 
zweifle nicht, dass die sáchsischen Geologen auf diesem Gebiete eine bestimmtere 

Antwort zu ertheilen vermógen, als es aus dem bóhmischen Erzgebirge der Fall 

sein kann. Eine Vermuthung aber darf ich wohl aussprechen, sie geht dahin, dass 
die Gneisse des Graupen-Kulmer Gebirges nicht die áltesten sind, wie man an- 

nehmen sollte, nachdem von.Westen gegen Osten stets áltere Schiefer in die Kamm- 

linie einrůckten. Das ist wohl der Fall gewesen bis in den grossen Sattel im Bern- 

steingebirge, aber dieser ist gegen Osten abgebrochen und die Gneisse haben von 

da ab nur nordliches Einfallen, abgesehen von den abgebrochenen Schollen auf der 

Sůdseite; ich glaube also, es stelle das Gebirge von Obergeorgenthal bis an den 

Ouader nur den Nordflůgel des Sattels dar. Der ganze Bau des Gebirges aber 

stellt wieder eine grosse Kuppel dar, die jingeren und jůngsten Glieder desselben, 

welche im Westen bis gegen den Keilberg heran entwickelt waren, dann ver- 

schwanden, náhern sich im weiten Bogen ůúber Norden nach Osten zu wieder un- 

serem Gebirge. Es sind auch bei Ossegg und auf der Nordseite des Gebirges 

zwischen Fleyh und Kalkofen jingere Gneisse angetroffen worden und in der 
Tschernoseker Scholle lagern sich Phyllite unmittelbar auf den granitartigen, rothen 
Gneiss, der auch in der Tellnitz ansteht. Alles dieses spricht dafůr, dass die 

Gneisse des Graupen-Kulmer Gebirges zwar dem Haupteneisse angehóren, aber 

keineswegs die áltesten der Reihe sind. 

Eruplivgesteine. 

Der Hauptgneiss des Graupner und Kulmer Gebirges wird mehrfach von Eru- 

ptivgesteinen durchsetzt, u. z. finden sich Granit, Porphyr und Basaltgestein vertreten. 

Der Granit kommt in weit geringerem Masse vor, als es auf Jokély s 

Karte ausgedrůckt ist, da die granitartigen Gneisse, welche in der Gegend von 

Ebersdorf, Můslitz, Streckenwald, Tellnitz vorkommen, hinwegfallen. Auch nordlich 

von Mariaschein werden zwei Granite ausgezeichnet — Heinr. Wolf hat sie auch 

in seiner Karte, welche unter obige Gneisse zu ziehen sind. Einzig und allein in 

Mittel-Tellnitz steht unmittelbar an der Strasse ein ziemlich máchtiger Gang echter 

Erzgebirgsgranit (p. 7) an. Sein Streichen scheint Westnordwest-Ostsůdost 

gerichtet zu sein. Auf eine gróssere Entfernung ist er nicht zu verfolgen. 

Der Granitporphyr dieser Gegend hat durchwees ein eigenthiůmliches 
Gepráge. Er ist vorwiegend felsitisch, lichter oder dunkler roth gefárbt, zumeist 

mit sparsamen Auarz- und Feldspathkrystallen (pg. 8). Als měchtige Apophyse | 

zweigt sich derselbe vom Porphyrstock beim Můckenburger Fórsterhaus ab und © 
ist bis unter das Můckenthůrmchen zu verfolgen, hier vielfach durch Tagbrůche 
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- aufgeschlossen. Oestlich vom Můckenthiůirmchen macht sich dieser Gang durch ver- 
- streute Blócke bis auf den Gipfel des Schauplatz bemerkbar, und zieht von hier 

úber die Hintere Tellnitz an die Nordseite des Keibler bis gegen Jungferndorf. 

Eine zweite derartige Einlagerung erscheint auf der linken Seite des Liesdorfer 

Grundes, und setzt hiniber nach Vordertellnitz, wo sie nahe am Eingange des 

Thales zu beiden Seiten ansteht, und in Šteinbrůchen gewonnen wird. Letztere 

Granitporphyrpartie ist, wiewohl ein Zusammenhang nicht nachweisbar und das 

Auftreten in Vordertellnitz mehr kuppenartig ist, doch mit dem grossen Gang einer 

und derselben Abstammung und gewiss zusammengehórig, da Bořický die radio- 

lithische Beschaffenheit beider Gesteine beschrieb. Auch verdankt man ihm den 

bestimmten Nachweis, dass diese viel eher einem Felsitporphyre áhnlichen Gesteine 

nach der Beschaffenheit ihrer Grundmasse zum Granitporhyr gehóren, der somit 
ein áhnliches Verhalten hier bekundet, wie im Wieselsteinzuge bemerkt worden 

ist. Isolirt finden sich áhnliche Gesteine auch noch auf der Hóhe zwischen Strecken- 

wald und dem Schonwalder Fórsterhause, und ebenso zwischen Peterswald und dem 

Lóschbach auf dem Kralberge, wo sie kleine Kůppchen darstellen. 

Basaltgesteine kommen als Ausláufer des nahen Mittelgebirges am 

Fusse des Gebirges zwischen Mariaschein und Kulm mehreremale vor, und werden 

zwischen letzterem Orte und Hohenstein von der Linie der Dux-Bodenbacher Bahn 

angeschnitten. Dagegen sind diese Gesteine im Graupner und Kulmer Gebirge 

selbst wenig vertreten.  Erst in der Tellnitz u. z. wieder in Mitteltellnitz macht 

sich ein Nephelinbasaltgane (p. 32) bemerkbar, welcher vor dem Eingang 

zu dem sich gleich darůber offnenden Seitenthale in einem jetzt verfallenen Stein- 

bruche aufgeschlossen ist. 

Auf der Nordseite des Gebirges fállt der weithin sichtbare, steile Schón- 

walder Spitzberg (auch Sattelberg genannt) auf. Die aus steil geneigten Sáulen auf- 

gebaute Nephelinbasaltkuppe (p. 32), welche mit einer aus Hopfenstangen zusammen- 

gestellten Pyramide zu vergleichen ist, ragt mit zwei Spitzen aus einem Mantel von 

cenomanem GAuader, welcher seine Seiten wie eine Terasse bis in die halbe Hóhe um- 

giebt. Die Horizontalitát der Auaderablagerung ist durch das Eruptivgestein nicht 

gestort, aber in dessen unmittelbarer Nachbarschaft ist der Sandstein ebenfalls in 

polyedrische Sáulenstůcke zerklůftet. Nach Jokély sind auch noch bei Jungferndorf 

zwischen Granitporphyr und Auader Basaltgesteine zu sehen, die ich aber nicht 

kennen gelernt habe. Eine kleine Kuppe eines eigenthimlichen Nephelingesteins 

(p. 32) steht am Kaibler an, ist aber zur Štrassenschotterune fast abgebaut. 

Fralagerstůttem. 

Im Graupen-Kulmer Gebirge treten Zinnstein-, Kies- und Bleiglanzgánge, 
angeblich auch Silbererzgánge auf. Unter diesen sind die wichtigsten die Zinn- 

steingánge von Graupen, welche seit uralter Zeit abgebaut, wohl eine der 

- alleráltesten Bergwerkstátten im Erzgebirge sind. 
i Uiber die Graupner Gangverháltnisse habe ich 1804 im Jahrbuch der 
| geolog. Reichsanstalt (p. 159) eine ausfůhrliche Darstellung gegeben. Spáter erschien 

-als Beilage in Hermann Hallwich's Geschichte der Berostadt Graupen eine von den 

16 
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Besitzern der Graupner Gruben Herren Schiller und Lewald verfasste Abhandlung: 
„Das Zinnerz-Vorkommen zu Graupen und Obergraupen und die Art und Weise 

des Bergbaues daselbst in alter und neuer Zeit“ Der Inhalt stimmt im Wesent-. 
lichen mit meiner Arbeit úberein. Ich kann mich darauf beschránken auf beide 

hinzuweisen und nur das Nóthige aus denselben hier kurz mitzutheilen, bez. dort 
von mir zum Ausdruck gebrachte Anschauungen abzuándern. 

Wie Jokély, so nahm auch ich und Herren Schiller und Lewald den „grauen“ 

Gneiss als Tráger des Zinnerzes an. Dass aber dieser nicht allein, sondern dass 

úberhaupt der Hauptgneiss des Graupner Gebirges abbauwůrdige Zinnsteingánce 
fůhrt, geht am besten daraus hervor, dass im benachbarten Fiůrstenau und noch 

weiter něrdlich hinaus bei Lówenhayn in Sachsen, also wo lángst „der rothe“ © 

Gneiss ansteht, Gánge, ja sogar nach Annahme der Bereleute z. Thl. dieselben 

Gánge wie in Graupen, abgebaut werden. Es ist aber sicher, dass nur im glimmer- 

reichen Gneiss auf Graupner Seite, und daher auch in der als „grauer“ Gneiss be- 

zeichneten Ausdehnung die Zinnsteingánge aufsetzen. Man kennt 40 verschiedene 

Gánge, welche in drei nordlich von Graupen gelegenen Bergrevieren, Steinknochen 

(NW), Můckenberg (N) und Knědel (NO) abgebaut werden, oder besser abgebaut 

wurden. - 
Man unterscheidet: 1. Hauptgánge mit einer durchschnittlichen Máchtig- 

keit von 5—13 Útm. und sehr geringem Fall. Sie sind entweder mit reinem Zinn- 

stein oder mit diesem in Begleitune von Glimmer, Steinmark, Ouarz, Flussspath und 

Eisenglanz und wenig Kiesen ausgefůllt. Der Liegendgneiss ist auf 5—8 Ctm. mit 

Zinnstein imprágnirt, das Hangende ist dagegen věllig erzfrei. Die Steinknochener © 

Haupteángce fallen steiler und fůhren Auarz. 2. Gefáhrtel steil einfallende, 

15—Ď Čtm. máchtige, nur mit Zinnstein gefůllte Gánge, deren Liegendes gleich- © 

falls 5—8 Útm. damit imprágnirt ist. 3. Stehende, 25—8 Ctm. máchtige, sehr | 

steile Gánge, welche mit scharfkantigen, durch Kiesel oder Steinmark verkitteten © 
Ouarzbrocken erfůllt siud, das Zinnerz nur in kleinen Nestern und daneben viel | 

Kies fůhren. Das Štreichen der Hauptgánge ist im Steinknochen Std. 12 Verfláchen 

29—359 W, im Můckenbere Std. 2—4, 15—189 W Verfláchen, im Knědel Std. 3—7, 
159—259 W-N. Die Gefáhrtel streichen im Steinknochen Std. 5—6, im Můckenberg 
und Knědel Std. 4—5 und verfláchen 29—419 N. Die Stehenden streichen im Stein- © 
knochen Std. 4—5, Můckenberg und Knědel Std. 5—6 mit einem Verfláchen von 
69—799 N. Man sieht, die sog. Hauptgánge ándern ihre Richtung vom Porphyr weg © 

aus N-S in Ost. Dagegen bleiben die anderen mehr constant Morgen- und Spath- 
Ginge. Zwischen den Štehenden von Graupen und den Klůften im Zinnwalder 
Greisen (pa. 219) wird man eine gewisse Aehnlichkeit finden, nicht minder in der 

sehr flachen Lage der Graupner Hauptgánge und des Zinnwalder Zwittergesteins. 

Hauptgánse und Gefáhrtel werden háufig durch Klůfte bis zu mehreren 

Metern verworfen, manche derselben wurden von den Alten zur Ausrichtung der 

Gánge benůtzt. 

Im Můckenberger Revier wurden im Gneiss auch Porphyrgánge úberfahren, 

welche eine Máchtigkeit von 18—24 M. haben, in welchen die Zinnsteingánge aus 

dem Gneiss ungestort fortsetzen. 
Im Graupner Gebiet liegt nahe dem Můckenthurm eine grosse Pinge, eine 
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zweite liegt davon sůdostlich am Knědel. Beide deuten unzweifelhaft auf einen 
"von den Alten betriebenen Stockwerkbau. Jedoch machen es die Herren Schiller 

und Lewald wahrscheinlich, dass man an letzterem Orte nur auf zwei flachen, in 

Stunde 6 streichenden Hauptgángen Bergbau getrieben habe; etwas áhnliches ist 
auch am ersteren Orte móglich. Die grossen Verhaue, welche sich im Knódler Ge- 

birse zwischen Mariaschein und Obergraupen finden (Zwickenpinge und Malerpinge), 
beweisen, dass die Alten die zum Gehánge des Gebirges parallel streichenden Gánge 

von Tage abbauten, wobei sie keine grossen Teufen eingebracht zu haben scheinen. 
Die Ausfillung der Pinge ist ein Zwittergestein (p. 80), von dem 075 M. měchtige 

Gánge den Gneiss durchsetzen. 
Beziůglich der Genesis der Graupner Zinnerzgánge habe ich vor nahezu 

finfundzwanzig Jahren noch ganz auf dem plutonistischen Standpunkte, den auch 

andere damals theilten, gestanden. Heute kann ich die damals geňusserten An- 

sichten nicht mehr aufrecht erhalten. Die Graupner Zinnerzlagerstátten verrathen 

ebenso wie die von anderwárts ihre Bildung auf nassem Wege in ihrer ganzen 
Anordnunsg. Schon der sie háufig begleitende Auarz, und nicht minder die nur 

im Liegenden auftretende Imprágnation der Gangwánde kónnen nicht anders ge- 
deutet werden. Dass der Porphyr nicht der Bringer des Zinnerzes ist, beweisen 

die von Herrn Schiller und Lewald bekannt gemachten Thatsachen, beweist das 

cánzliche Fehlen von Zinnstein im Porphyr als Gemengtheil, endlich auch die 
anderwárts gesammelten Thatsachen. Der beste Kenner erzgebirgischer Gangver- 

háltnisse, Herr Oberbergrath Herm. Můller in Freiberg bemerkt ausdrůcklich, dass 

der Porphyr der Gegend von Niederpobel nicht gůnstie auf die „nur im rothen 

Gneiss“ vorkommenden Zinnerzeánce wirke.*) 
Obwohl das Auftreten von Zinnsteingángen in krystallinischen Schiefern 

in der Umgegend von zwittergesteinfihrenden Greisenstócken bekannt, auch in 

diesem Buche mehrfach erwáhnt wurde, wird man doch die Graupner Gánge nicht 

als noch in der Peripherie des Zinnwald-Altenberger Stockes gelegen betrachten 

kónnen, zumal schon deren Streichen einer solchen Annahme entcegenstehen wůrde. 

Es muss also wohl fůr die Herkunft des Zinnsteines ein anderer Ursprung ge- 

sucht werden. 

Es wurde schon weiter oben bemerkt, dass sowohl bei Weipert im Haupt- 

gneisse des Zinnbusches, als auch bei Sebastiansbere auf den dortigen im selben 

(Gestein aufsetzenden Erzgángen Zinnerze vorgekommen sind. Noch viel mehr 

'derartige Beispiele kónnten aus dem benachbarten sáchsischen Erzgebirge, z. B. von 

-dem schon erwáhnten Niederpobel dafůr angefůhrt werden, dass der Zinnstein un- 

pPhánsie vom Granit im Hauptoneiss vorkommt. 

Eine wichtige Entdeckung des Herrn Prof. Stelzner wirft Licht auf den 
'ursprůnglichen Tráger des Zinnerzes. Der Glimmer aus dem zersetzten (Gneiss 

der Wegefahrer-Grube hat einen nicht geringen Gehalt von Zinnoxyd erkennen 
lassen,**) und so darf man wohl annehmen, dass nicht allein der Lithionglimmer 

*) Carl Hermann Můller, Geognostische Verháltnisse und Geschichte des Bergbaues der 

Gegend von Schmiedebere, Niederpobel, Naundorf und Sadisdorf p. 23. 
**) Stelzner, Studien úber Freiberger Gneisse und ihre Verwitterunosproducte. Neues 

Jahrbuch fůr Mineralogie ete. 1884 p. 271 K. 

16* 
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des Erzgebirgseranites, sondern auch der dunkle Glimmer des Haupteneisses der 

ursprůneliche Tráger des Zinnsteines ist.*) Dieselben Agentien, welche diesen aus 

dem Erzgebirgsgranit zur Ausscheidung unter Bildung von Greisen im Zwitter- 

gestein veranlassen, sind offenbar auch hier thátig, sie geben sich in der Gang- 
fůllung wie in der Imprágnation des Liegenden zu erkennen. Dass es bei mách- 
tigen Gángen auch zur Bildung von einer Art Ganggreisen bez. Zwittergestein 

kommen kann, wie es in der Graupner Gegend auf der Zwickenpinse abgebaut 

worden ist, ohne dass Granit dabei ins Spiel kommt, ersieht man wieder aus einer 

Mittheilung des Herrn Herm. Můller úber die Zinnerzlager bei Sadisdorf. Dort 

bilden die sich in einem Knotenpunkt in verschiedenster Richtung durchkreuzenden 

Zinn- und Kupfererzgánge ein Stockwerk, welches von einem „dem Altenberger 

Stockwerksporphyr hnlichen, klein- bis feinkórnigen granit- oder gneissenartigen 

feldspatharmen Gestein getragen wird. „Doch důrfte es fiir nichts anderes, als ein 

durch den Einfluss der Zinngangbildune mehr weniger umgeánderter und mit frem- 

den Substanzen imprágnirter kleinkornig schiefriger oder fast granitartiger rother 

Gneiss anzusehen sein.“**) 
Gewiss wird unter solchen Umstánden die Menge des Glimmers — sie ist, 

wie bemerkt wurde, im Graupner Gneiss sehr reichlich — von Bedeutung fůr die 

Zinnsteinganebildung sein, aber ebenso darf wohl angenommen werden, dass der 

Zinngehalt des Glimmers im Gneiss nicht úberall gleich, vielmehr sehr schwankend 
sein wird, daher auch das Auftreten abbauwůrdiger Zinnerzegánge von diesen Um- 
stánden abhángie sein mag. 

Wie in den unterirdisch im Můckenberger Revier angefahrenen Porphyren, 

so findet sich auch in dem oberirdischen, oben beschriebenen Radiolithporphyr bei 
Můckenberg Zinnstein von Flussspath, auch von Šteinmark begleitet auf Klůften. 

Diesem Umstande danken die in diesem Gesteine angelegten Brůche ihre Entstehung. 

kann fůr dieses Vorkommen ebenso wenig wie im Seegrunde oder am Preiselberg 

der Porphyr als Erzbringer angesehen werden, vielmehr ist nach dem Gesagten 

umgekehrt wie bei den Greisenstócken des oberen Erzgebirges der krystallinische 
Schiefer als der Ursprung des im Eruptivgestein aufsetzenden Erzes zu betrachten. 

Es sind dann noch im Graupner Erzgebirge andere Erzgánge bekannt 

geworden, auf die weniegstens in alter Zeit gebaut wurde. Weiter gegen den Fuss 

des Gebirges zu wurde auf einem silberarmen Bleiglanzgane, der auch Kupfer- 

kies fůhrte, gebaut. Er hat aber nie einen Ertrag geliefert und wurde bald auf- 

celassen. Im Můckenberger Revier ist ein máchtiger, Stunde 5 streichender, 789 Sůd 

*) Herr Dr. J. Kachler hatte die Gůte eine Probe des Gneisses von Obergraupen und 
jenes von Ebersdorf (p. 238) nach der p. 7 angefůhrten Methode einer spectralanaly- 

tischen Untersuchung zu unterwerfen und faud hiebei, dass ersterer die Spur eines 

Metalles, wahrscheinlich Blei enthalte, dagegen konnte weder Zinn noch Lithion nach- 
gewiesen werden. Der Gneiss von Ebersiorf hingegen enthált Spuren eines Metalles, 
wahrscheinlich Zinn, ausserdem ziemlich viel Lithion. Das deutet unzweifelhaft auf 

eine Verschiedenheit der Glimmer in den Gneissen selbst. 
**) Carl Hermann Můller a. a. 0. p. 29. 

| 
| 

Der Gehalt an Zinnstein war immer nur ein sehr geringer und es wurde der Por- 

phyr nur zum Zupochen gewonnen. Wie schon das Auftreten des Erzes erweist, 
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(fallender Kiesgang bekannt; auch sonst kommt Kupferkies, wiewohl immer 

| weniger als Zinnstein vorhanden im Knódler Revier vor. 
Unzweifelhaft gewinnt hiedurch der Erzdistrikt von Graupen eine gróssere 

|Aehnlichkeit mit dem Póbel-Sadisdorfer im benachbarten Sachsen, von welchem 

(Herr Hermann Můller (a. a. O.) Gůnge der kiesigen Bleiformation und der Zinn- 

| ose die mit einander vorkommen, bekannt gemacht hat. 

Ausser den Graupner Erzgángen werden nur noch solche von Liesdorf 

«und Mitteltellnitz erwáhnt. An beiden Orten hat der Berebau lánest aufgehort, 
Iman sieht nur noch, dass er in dem oben beschriebenen fahlbandartigen Gneisse 

(betrieben worden ist. Von den Liesdorfer Gángen bemerkt Jokély*“): „Sie bestehen 

jaus Auarz, Talk, Feldspath mit silberhaltigem Kiesen- und Bleiglanz (Silberanbrůche 

|kommen seit Ende des 17. Jahrh. nicht oder sehr selten vor), áhnliche sollen in 

(Mitteltellnitz abgebaut worden sein.“ — Nach mir gewordenen Mittheilungen aber 

'erscheint es úberhaupt fraglich, ob man — und Jokély's Angabe deutet darauf 

hin — an beiden Orten wirklich eines Erzganges je ansichtig geworden, und sich 

nicht, von dem Kiescgehalt des Fahlbandes angelockt, nur mit resultatlosem Ver- 
|suchsbaue auf diesem abgegeben habe. Das scheint namentlich in Tellnitz der Fall 

gewesen zu sein, Wo man noch sogenanntes Erz reichlich auf der Halde aufgefůhrt 

sehen kann. Der Kiesgehalt ist aber noch immer nicht hinreichend, um diese vor 

langer Zeit gemachte Ausbeute in der chemischen Fabrik des nahen Aussig ver- 

„werthen zu kónnen. 

| Darnach gehóren diese fraglichen Erzablagerungen wohl keiner erzgebir- 

gischen Formation an, und kónnen auch nicht den Katharinabergern, denen sie 
IJokély und nach ihm v. Cotta**) vereleichen zu kónnen elaubte, an die Seite ge- 

„setzt werden. 

Jůmgere Bildungem. 

Glieder der Kreideformation. 

Kreideablagerungen, wie wir sie bereits im Porphyrgebiete kennen lernten, 

řeten auch am Fusse des Graupen-Kulmer Erzgebirges auf. Šie nehmen gegen 
Osten hin immer zu und drángen die Braunkohlenablagerungen zurůck. Gegen die 

n kuadergrenze hin on dann auch einzelne isolirte kor dem P der 

| Wieder sind es zwei scharf getrennte Stufen der Kreideformation, der ceno- 
imane Sandstein und der Plánerkalk, in der Steinwand jedoch glaube ich auch den 

ITuroner Ouader vertreten. 

Der cenomane Auader bildet am Fusse des Gebirges zwei kleine De- 

[oots. Das nk hart an der Grenze seson den o ist der bekannte, 

| *) Jokély a. a. O. p. 561. 
**) Bernh. v. Cotta, die Lehre von den Erzlagerstátten II. Th. p. 24. 

***) Anton Fritsch, palaeontologische Untersuchungen der einzelnen Schichten in der boh- 
mischen Kreideformation. Archiv naturwissensch. Landesdurchforsch. v. Bohmen I. Bd. 
II. Abth. p. 219. 
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Ouarzit von Rosenthal bei Graupen. Wie dieser den Winkel zwischen dem Gneiss 

im Abhange des Vogelgrundes und der Wilhelmshóhe einnimmt, so liegt ein an- 
deres kleines Depot auf der Ostseite des Todtensteines unter der St. Annakirche 

in Graupen, ist aber nirgend aufceschlossen. Weiterhin tritt der cenomane Auarzit 

noch zwischen den Eingángen ins Šernitz- und Tellnitzthal ebenfalls nicht aufge- 

schlossen als vereinzeltes Depot auf. Die grósste derartige Ablagerung ist sodann 

die Steinwand zwischen Tellnitz und Kninitz. Diese Ouadermasse ist in ihrem sůd- 

lichen Theil in ein weit verbreitetes Trůmmermeer aufgelóst, dessen man erst an- 

sichtig wird, wenn man durch den Wald zwischen beiden Orten geht. Nur die 
nordliche, auf dem Gneiss ruhende Partie ist stehen geblieben, und bildet gegen 

Sůden eine steile Wand. Der Sandstein ist in Sůdwest geneigt und zeigt in den. 

Steinbrůchen eine Menge steil stehender Klůfte, welche sich namentlich in den 

oberen Schichten des Gesteines in Blócke theilen, so dass Werksteine, aber auch 
diese nur von geringerem Ausmass, erst in den unteřen Lagen gewonnen werden 

kónnen. Weiterhin gegen Kninitz ist die Wand noch steiler und von herabgesun- 

kenen Felsenblócken bedeckt, trotz der Waldung, welche auch die Oberseite der- © 

selben verhůllt, bemerkt man noch in einiger Entfernung vom Abhang zu diesem © 

parallele Spalten und Risse. | | 
Man sieht hieraus, dass diese Ablagerung grosse Aehnlichkeit mit den- 

Braunkohlensandsteinen bei Komotau hat, welche in derselben Weise die periphe- | 

rischen  Brůche des Erzgebirges markiren. Daher ist, wohl richtiger gesagt, die 

Steinwand wie ein Horst, doch nicht als ein solcher zwischen den Thálern, die sie | 

scheidet, stehen geblieben. Dieselben Stórungen, welche die Tháler hervorbrachten, 

haben auch sie betroffen, und sie dankt ihr gegenwártiges Dasein wohl nur dem 

Umstande, dass sich von Sůden her das Aussiger Mittelgebirge so nahe heran- 
schiebt, dass die Ouadermassen der Steinwand wenigstens in ihrem óstlichen Theile, 

welcher die eigentliche Wasserscheide zwischen dem Eulau- und Kleischbache bildet, 

daran eine Štůtze fanden. 
Wiewohl mir von der Steinwand keine Versteinerungen bekannt geworden 

sind, kann ich doch nach Form und Beschaffenheit ihres Auaders diesen nicht fůr 

cenomanen, sondern fůr turonen, dem Kónigswalder gleich kommenden ansehen, 
es musste also unter demselben der cenomane gelegen sein, den ich aber nirgends 

gesehen habe. 

Zum cenomanen GAuader endlich gehóren noch die vereinzelten Schollen 
auf dem Plateau und nordlichen Abfall des Gebirges. Der Steinwand am náchsten 
liegt die verháltnissmássie grósste nordlich von Nollendorf und nordostlich vom 

Keibler, welche sich bis unter die letzten Hauser von Juneferndorf erstreckt und 

in fast schwebender Lagerung dem Gneiss aufruht. Eine zweite kleinere liegt auf 

dem Růcken des Kralberges nahe der Landesgrenze zwischen Peterswald und Neu- 
hof, endlich noch ein weiteres auf der Schóne zwischen Oberwald und Tissa. Wie- 

wohl aus allen diesen Ablagerungen keine Versteinerungen bekannt wurden, muss 

man sie doch als die Vorláufer des dem Gneisse unmittelbar aufgelagerten Ceno= 

manguaders von Tissa ansehen, mit welchem sie auch die grósste Uibereinstimmung 

in petrographischer Beziehung erkennen lassen. Wahrscheinlich markirt der Auader- 

mantel des Schonwalder Spitzberges noch nicht die áusserste westliche Grenze der 
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| ehemaligen Kreideausbreitung im Erzgebirge, hierůber scheint vielmehr die mit der 

| Verbreitung in Sachsen correspondirende Ausdehnung des Auaderdepots am Fusse 

“ des Gebirges einen Fingerzeig zu geben. 

Die zweite Kreidebildung am Fusse des Erzcebirges ist der Plánerkalk. 

I Das bis úber den Porphyr bei Jůdendorf greifende Lager setzt ostwárts fort und 
-ist úber Rosenthal, Graupen bis Mariaschein in zahlreichen grossen Brůchen auf- 

© geschlossen. An allen diesen Stellen sieht man die wohlgeschichteten, durch thonige 

Zwischenmittel getrennten Schichten unter etwa 35“ sůdwárts einfallen. Ein 

» Unterschied gegen die auf der entgegensetzten Seite der Mulde bei Teplitz und 

Settenz aufgeschlossenen Pláner zeigt sich nur in einer minderen Máchtigkeit der 
Schichten, was mit dem Ausstreichen gegen den Rand zusammenhánst. Ebenso 

-sind dieselben nicht minder reich an Versteinerungen. Auffállig ist das háufigere, 
| oftmals ganze Bánke erfůllende Vorkommen von deutlich ástig verzweigten dunk- 
L leren Partien im lichten Kalkstein, die man ehedem als Algenreste zu deuten ge- 

| wohnt war, neuerer Zeit als Kriechspuren gewisser Wiůrmer ansehen měchte. Beides 

wůrde auf die Náhe des Gestades hindeuten. 

| Wohl nur durch den auflagernden Gebirgsschutt oberfáchlich verdeckt, und 

i unter diesem im Zusammenhang zu denken tritt der Pláner am Fusse des Gebirges 
k weiter óstlich zwischen Theresienfeld und dem Stradner Berge auť. Hier fehlt der 
|| cenomane Guader im Liegenden, und der Plánerkalk reicht mit einem Lappen sogar 

/ in das Thal unter der Geiersburg ziemlich weit hinein. Ein kleines Depot davon 
| liegt 100 M. hoher als am Fusse des Gebirges im Geiersberger Grunde da, wo die 

) alte Strasse an den Abhang des Geiersberges hinaufbiegt, und markirt so nicht nur 
-die einst hohere Lage des Gesteines, sondern auch die Thatsache, dass dieser Grund 

|; schon zur Kreidezeit wie heute bestanden haben můsse. Weiterhin ist das Vor- 
jk kommen desselben oberirdisch bis unter Liesdorf nicht mehr sichtbar, wo eine 

I, Scholle, wie es den Anschein hat, unter sehr gestěrten Lagerungsverháltnissen im 

t Liegenden eines kleineren Braunkohlentrumes hervortritt. Oestlich von der Stein- 

wand trifft man wieder auf Pláner, dessen Fortsetzung am Gehánge des Aussiger 

I! Mittelgebirges úber Klein-Kahn bis nach Kónigswald hin durch die Dux-Boden- 

L bacher Eisenbahn blosgelegt worden ist. Auf dem Gebirge selbst kommt Pláner 

je nicht vor. 

Braunkohlenformation. 

Wie hieraus ersichtlich, ist die Braunkohlenformation, welche bis Ossege 
' allein den zkanů, des Erzgebirges einfasste, unter diesem p PROV ES NSA durch die 

k tritt sie in Folge sehr © Lagerungsverháltnisse mit einem kleinen verwor- 

L fenen Trum úber den Pláner bis an den Auadersandstein heran. 

Auartůre und recente Bildungen. 

Unter den guartáren und recenten Bildungen sind wieder der áltere Ge- 

V schiebeschotter und der junge Localschotter zu erwáhnen. Entsprechend den oro- 
graphischen Verháltnissen breitet sich vor dem Graupner Gebirge kein so mách- 

I tiger Schotterkegel aus, wie vor dem Porphyr. Am Fusse des Gebirges wiegt der 
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Lokalschotter vor. Grosse Anháufungen desselben sieht man bei Mariaschein unter 

dem Calvarienberg, und es hat den Anschein, dass derselbe hier vor uralter Zeit 

durch Seifenarbeit umgelagert wurde. Thatsáchlich wurde der seit uralten Zeiten 

bei Graupen betriebene Zinnbergbau ursprůnglich wie úberall anderwárts am Fusse 

des Gebirges mit Šeifenarbeit begonnen. Auch heute finden sich Zinnerzbrocken 

nicht selten im Ackerland, namentlich ist dies von den Grůnden „auf den Scheiben“ 

vor der Graupner Schlucht bekannt, und ich weiss aus eigener Erfahrung, dass 

dortigen Grundbesitzern gróssere Partien von solchem beim Bearbeiten der Felder 

gewonnenen Zinnerze der Graupner Zinnhůtte zur Einlósung úberbracht wurden. 

Auch in dem die Sohle des Graupner Thales bedeckenden Gebirgsschotter kommen 

háufig Zinnerzbrocken und „Wándeln“ vor. — Ein betráchtlicher und hiedurch der 

Lánge des Thales entsprechender Schotterkegel baut sich erst wieder vor der Tell- 

nitz auf. Das bunt durch einander gewůrfelte Material desselben, welches alle die 

verschiedenen Gesteine enthált, die um und in dem Thale vorkommen, sind hier 

durch ein thonig kalkiges Bindemittel, in welchem nur einzelne sandige Bánke 

liegen, mit einander sehr fest verkittet. Vor den sehr ausgedehnten Seitenthálern 

treten dann in dem flach geneigten Hauptthale in Mitteltellnitz auch einige betrácht- 

liche Schotterkecel auf. 
Der flache Gebirgsrůcken zwischen Štreckenwald und Tyssa ist stárker als 

anderwárts mit Schutt úberlagert, ebenso sind die Sohlen der Tháler, welche nur ein 

geringes Gefáll haben, stark damit úberdeckt. Auf diesem Untergrunde haben sich 

Wiesenmoore angesiedelt. Zu den Hoch mooren kann man nur die „schwarzen 

Wiesen“ něrdlich von Adolfsgrůn rechnen. 

Die krystallinischen Gesteine im Elbthal zwischen Mittel- und 

Niedergrund. 

Noch einmal treten die krystallinischen Gesteine des Erzgebirges, nachdem 

sie bei Tissa unter dem Auadersandstein verschwunden sind, óstlich davon im Elbe- 

thale im Liegenden des Auaders hervor. Wenn man von Bodenbach an der Elbe 

stromabwárts wandert, fůhrt der Weg erst an den abgebrochenen GAuaderschollen 

der Scháferwand, dann unter den steilen Gehángen der Tetschner Wánde úber Ober- 

und Mittelgrund hin, und folgt einer nach Westen gekehrten Krůmme des Flusses. 

Bei den letzten Háusern von Mittelgrund zieht sich ein Thálchen gegen Westen in 

die Hohe, das dem Tschirtenbach als Rinnsal diente, an seiner Můndung liegt der 

Weiler Tschirte. Von hier láuft der Fluss gegen Nord, bis er sich bei einem weithin 

sichtbaren mit einer Statue des hl. Adalbertus gekrónten Felsen wieder West gegen 

Niedererund krůmmt. Auf beiden Seiten des Flusses ragen die hohen, steilen 

Ouaderwánde empor, úberall von dunkelgrinem Fichtenbestand úberkleidet. Gegen 

diesen Nadelwald sticht ein Streifen Laubwald sehr ab, welcher beiderseits im 

Flussthale die Lehnen zwischen Mittel- und Niedergrund úberwáchst, aber něrdlich 
wie sůdlich von der genannten Strecke fehlt. Dieser Laubwald deutet die Aus- 

breitung der krystallinischen Gesteine an, welche im Elbethal hervortreten. Leider 

sind sie auf ihre ganze Erstreckung, die etwa 3 Kilom. betragen mag, nicht zu 

S 5 
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- verfoleen. Die Linie der Bodenbach-Dresdner Bahn ist in Sie eingeschnitten, sie 

-sind auf dem gróssten sůdlichen Theile ganz verbaut, erst von Tschirte an werden 

-sie deutlich. Auf der linken Seite der Elbe betritt man von Siůden her zuerst 

Phyllit (p. 69), welcher anfangs nur zwischen den Háusern von Mittelgrund und 
k der Elbe gelegen ist, an der Bahnstrecke wird er sichtbar, wenn an einer Bóoschunes- 

mauer eine Ausbesserung vorgenommen wird. Bei Tschirte sind die Schiefer dann 

-zu beiden Seiten des Thálchens besser aufgeschlossen, sie erreichen aber nordwárts 
— bald ihr Ende, indem sie sich hier an Granit (p. 5) anlehnen, der nun bis zum 

Adalbertusfelsen ansteht, und hier mit der Flusskrůmme verschwindet. Der Granit 

sieht im Liegenden des Phyllites ganz und gar gneissartig aus, und wáre als solcher 

zu bezeichnen, wenn er nicht nach einer kurzen Strecke seine typische Structur 
annáhme, und in dieser auch eine lángere Strecke anhielte. Das Streichen der 

Phyllite ist Nordwest-Sůdost, ihre Neigung ziemlich steil Siůdwest gerichtet, man 

sieht, sie lehnen sich an die Innenseite des Granites an und streichen so mit diesem 

unter dem Auadersandstein hindurch, der schon vor Niedergrund wieder bis an die 

Elbe herantritt. 

Rechts von dem Bahnwáchterhaus bei Tschirte setzt im Phyllit ein Gang 

von Glimmerdiorit (p. 19) auf, der jedoch nicht gut aufgeschlossen und nicht weiter 
zu verfolgen ist. 

Auf dem rechten Elbeufer wiederholen sich dieselben Verháltnisse. Augen- 

scheinlich ist jedoch die Ausdehnung der Phyllite auf der Karte von Jokély zu 

weit nach Sůden gezogen. Ich konnte sie weiter aufwárts von Rasseln nicht auf- 

finden. Gleich unterhalb dieses Dorfes, ungefáhr Tschirte gegenůber, tritt aber 
ganz unerwartet typischer dichter Gneiss in einer steilen Felswand an den Fussweg 

náchst der Elbe heran, der aber so von Klůften durchsetzt ist, dass man ůúber 

seine Lagerung nicht sicher wird. Den Dioritgang habe ich auf dieser Seite nicht 
wieder aufgefunden. Es folet dann weiter nordlich die Fortsetzung des Granites 

von der linken Seite, der dann bald wieder gánzlich unter Auadersandsteinblock- 

werk verschwindet. 

Damit hat das krystallinische Gebirge sein Ende ostwárts erreicht, und da 
diese Gesteine im Streichen des Erzsgebirges liegen, ist man berechtiget, darin 

einen Theil desselben, das ostliche Ausgehende dieses Gebirges zu sehen. Es ist 
zunáchst wohl erwáhnenswerth, dass sich das krystallinische Gebirge im Elbthale - 
nur noch wenige Meter úber den Spiegel der Elbe erhebt. An der Eisenbahnůber- 

setzung úber das Thal bei Tschirte ist 129 M. Seehóhe in die Karte eingetragen. 

Die Hóhe der Auaderwánde schwankt zwischen 350—400 M. Seehóohe. Es muss 

also das krystallinische Erzgebirge von Tissa bis an die Elbe continuirlich abge- 

fallen sein, dem entspricht auch das Hóhenverháltniss der unteren Auaderdecke, 

welche im Elbethal 250—270 M. máchtig auf dem Phyllite aufliegt, wáhrend sie 

bei Tyssa den Gneiss nur 100 M. úberragt. Man ersieht hieraus, dass demnach 
das krystallinische Erzgebirgeim Elbethale wirklich eine orogra- 

phische Grenze erreicht, dass also hier vor der Kreidezeit ein breites Thor 

zwischen den čstlichen und westlichen alten bohmischen Randgebirgen Bohmens 

gegen Norden geóffnet war. 
Es kann kein Zweifel darůber bestehen, dass die Phyllite, welche im Elbe- 
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thal zu Tage ausgehen, dem Erzgebirge angehóren. Im Sůden der Elbe bei Pirna 

treten sie am Nordfuss des Erzgebirges wieder unter dem Guader hervor, und 

bilden nun einen continuirlichen bis ans Fichtelgebirge reichenden Zug. Nach 

dieser Richtung deutet nicht allein das Štreichen unserer Phyllite, sie fůhren auch 
einen Gang von Glimmerdiorit, wie deren in jener Gegend háufie angetroffen 

werden. Anders ist es mit dem Granite bestellt, an welche sich die Schiefer 

lehnen. Er ist ganz von denen des Erzgebirges verschieden, und gleicht vielmehr 

jenem, welcher in der Gegend von Dresden und von da gegen die Lausitz hin 

auftritt. Ich glaube, man kann ihn nicht mehr als erzgebirgisches Gestein be- 

zeichnen, sondern muss ihn bereits denen des Lausitzer Gebirges zuzáhlen. Aber 

auch dann, wenn dieser Granit noch zum Erzgebirge zu rechnen wáre, es ist das 

der Entscheidung der sáchsischen Geologen anheimgegeben, hat das Erzgebirge 

hier eine geologische Grenze erreicht; denn dann wůrde sie nur um die 

Breite des norděstlich vorliegenden Granitstreifens hinausgerůckt werden, hinter 

welchem sich sodann von Osten her die Glieder des Lausitzer Gebirges gegen Nord- 

westen herůberschieben. Die Fortsetzung der Phyllite můssen wir dann, voraus- 

setzend, dass ihr Štreichen anhált, jenseits des Auadergebirges und im Sůden und 

Sůdwesten des Lausitzer Gebirges und Isergebirges suchen, d. i. in dem mit dem 

Jeschkenrůcken beginnenden, dann am Sůdrande des Riesengebirges fortsetzenden 

Gebirgszuge, der erkanntermassen eine Scheidewand zwischen zwei grossen petro- 

graphisch verschiedenen alten Gebirgen, dem Erzgebirge einerseits, dem Riesen- 

gebirge anderseits sammt ihren Anhángen bildet. Das unvermittelte Auftreten von 

dichtem Gneiss zwischen dem Phyllit und Granit bei Rasseln scheint mir auf eine 

Verschiebung hinzudeuten, die hier an der Grenze der beiden Gesteine stattfand, 

leider sind die Aufschlůsse nicht deutlich genug, um zu einer eingehenden Unter- 

suchung der Verháltnisse auszureichen. 

Damit ist das letzte Ziel unserer geologischen Wanderung durch das boh- 
mische Erzgebirge erreicht. Wir sind von Sůdwesten her von einer flachen Ein- 

sattelung im Phyllit, welche die orographische Grenze gegen das Fichtelgebirge 

macht, ausgegangen, um mit einer ganz áhnlichen, gleichfalls im Phyllit gelegenen 

orographischen Grenze gegen das Lausitzer Gebirge vom Erzgebirge Abschied zu 

nehmen, dessen geologische Verháltnisse im I. und II. Theile dieses Buches zu 

schildern versucht worden ist. 



Kurze Zusammenfassung 

der Ergebnisse der geologischen Untersuchungen des čstlichen 

Krzeebirces. 

Nach den ausfůhrlichen Schilderungen, welche die geologischen Verhált- 

nisse des čstlichen Erzgebirges in den vorhergehenden Bláttern erfahren haben, 
důrfte es am Platze sein, zum Schlusse noch einmal kurz zusammenzufassen, was 

© sich aus den weitláufigen Untersuchungen ber den Gebirgsbau desselben ergiebt. 

Das čstliche Erzgebirge zwischen dem Joachimsthaler Grund und dem 

Elbethale besteht im wesentlichen aus krystallinischen Schiefer- 

gesteinen, welche im Westen mit Glimmerschiefer beginnend im Osten mit Gneiss 
endigen. Dies ist jedoch nicht die ganze Reihe, in diese gehort nach einer Seite 

der Phyllit, den wir allerdings ganz am óstlichen Ende isolirt antreffen, und ander- 

seits der Granulit, der wieder nur an der westlichen Grenze des durchwanderten 
Gebietes auftritt. Nur der letztere hat eine nicht unbedeutende Rolle im Aufbau 

des Gebirges.  Wenn wir vom ersteren absehen, ist die Reihenfolge der Schiefer 

von oben nach unten folgende: 

1. Glimmerschiefer. 
Lichter (Muscowit-) Glimmerschiefer. 

Ouarziger Glimmerschiefer, Augenglimmerschiefer. 

Glimmerschiefer, zweiglimmriger Glimmerschiefer. 

(Joachimsthaler Schiefer, Fahlbandschiefer, Skapolithschiefer.) 

Gneissglimmerschiefer, graphitoidische (Schungit fiihrende) (Gneiss- 

glimmerschiefer, Muscowitgneisseinlagen. 

Gneissglimmerschiefer mit zunehmendem Feldspathgehalt (obere schup- 

pigschiefrige Gneisse der sáchs. L.-Geologen) 
Einlagerungen: Zoisitamphibolit, Dolomit, kórniger Kalkstein, Mala- 

kolithschiefer. 
2. Muscowitgneiss. 

Tafelgneiss, normaler Muscowiteneiss, flaseriger und Augenmuscowit- 

gneiss. i | 
Glimmerreicher Muscowitgneiss (Granatglimmerfels). 
Einlagerungen: Magneteisenfihrendes Granat-Actinolithgestein. Ser- 

pentin. 
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3. Glimmerschtefergneiss und dichter (GGnetiss. 
Glimmerschiefergneiss (unterer schuppig schiefriger Gneiss der sáchs. 

Landesgeologen). 

Einlagerungen von Muscowitgneiss, Zoisitamphibolit und Eklogit. 

4. Hauptgne'ss. 

Kórnieflaseriger Hauptgneiss. 

Flasergneisse und Augengneiss. 

Grossflaseriger Gneiss. 

Graniteneiss. 

Einlagerungen von Muscowitgneiss, Amphibolgneiss, kórnigem Kalkstein. 

5. Granultt. 

Granulitgneiss. 

Granulit. 

Am Ende des I Theiles wurde p. 207 eine tabellarische Uibersicht úber 

die im óstlichen Erzgebirge auftretenden krystallinischen Schiefer miteetheilt. Im 

Vergeleiche mit dieser ergiebt sich, dass nur die dort unter 5. und 6. aufgefihrten 

Gesteine der Glimmerschieferformation in unseren 1. noch vorhanden sind, dagegen 

entwickelt sich in der vorstehenden Liste die Reihe der krystallinischen Gesteine 

weiter und bis zum untersten Gliede vollstándic. 
In ihrem Auftreten zeigen sie dasselbe Verhalten zu einander, welches 

die oberen Glieder der krystallinischen Schiefer im Westen sehen liessen. Wáhrend 

die jingeren mehr und mehr zurůckbleiben, schieben sich ostwárts die álteren nach 
und nach vor. Dasselbe ist in sůdwestlicher wie in nordostlicher Richtung der Fall. 

Die Glimmerschieferformation, welche im Keilberggebirge die herrschende 

ist, und den westlichen Theil fast ganz allein ausmacht, drůckt sich ostwárts u. z. 

von Weipert her gegen Sůdosten, von Oberbrand an gegen Nordosten immer mehr 

zusammen, um den darunter liegenden Gneissen Platz zu machen, und streicht 

endlich als ein ganz schmaler Streifen auf der Sůdseite des Reischberggebirges hart 

an dessen angenommener Grenze aus. Im Reischberggebirge und im nordostlichen 

Keilberggebirgce herrschen die oberen Glieder der Gneissformation ganz 
allein. Der Muscowitgneiss ist auf den Štreifen im Spitzbergrůcken, im Kreu- 

ziger und Kremsiger Gebirge sowie im Hassbergrůcken und Neudorfer Berge, dann 

auf die Streifen auf der Sůdseite beschránkt. Alles úbrige bedeckt der Glim mer- 

schiefergneiss, den dann čstlich der dichte Gneiss ablóst. Nordlich von 
Komotau macht dieser nunmehr die Grenze gegen den wieder aus Nordwesten her- 

úber kommenden, den oberen Gneiss gegen Sůden zurůckdrángcenden Hauptgneiss. 

Dieser bleibt nun das herrschende Gestein bis hinab an den Auader. 

In dieser Reihenfolge tritt der Granulit nicht auf, er erscheint im ost- 

lichen Keilbere- und westlichen Reischberecebirge, am Fusse des Gebirges im Eger- 

thale bei Klósterle, von da ab jedoch wendet er sich, dem Laufe der Eger folgend, 

weiter gegen Sůdwesten, und zwischen ihn und die krystallinischen Schiefer des 
Erzgebirges tritt immer máchtiger die Braunkohlenformation, unter deren Gliedern 

der Granulit bald ganz verschwindet. | 
Uibersieht man die Lagerungsverháltnisse, so zeigt sich zunáchst, 

dass sich die Phyllite in ihrer Ausbreitung da, wo sie an der angenommenen 
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— Grenze des ostlichen Erzgebirges den Glimmerschiefer zu úberlagern beginnen, sich 

ganz so wie letzterer verhalten, d. h., dass sie ostwárts sich verschmálernd aus- 
streichen. In Sachsen bilden die Liegendschiefer des Phyllites bis herab zum 
Hauptgneiss um den Ausstrich desselben einen weiten, nach Siůidwesten geoffneten 

Bogen, indem nach dieser Richtung hin der Reihe nach die Glimmerschiefer, Gneiss- 
glimmerschiefer, Muscowitgneiss und Glimmerschiefergneiss einfallen bis an den 

sůdóstlich fortstreichenden Haupteneiss. Das sůdliche Ende dieses Bogens ist noch 

auf bohmischer Seite zwischen dem Wiesen- und Pressnitzthal zu erkennen. Man 

geht also nicht nur von Westen nach Osten, sondern auch von Sůdwesten gegen Nord- 
osten bez. Sůden nach Norden aus dem Phyllit im Hangenden úber die einander 

folgenden Glieder der Reihe im Liegenden bis an den Hauptgneiss. Die Lagerung 

ist allenthalben flach westlich oder nordwestlich geneigt, kleine Kuppeln, Stauchungen 

von lokalem Charakter, Verwerfungen ándern an diesem Gesammteindrucke nichts. 

Ganz anders gestalten sich die Verháltnisse bei ihrem Uibergange auf die 

Sůdseite des Erzgebirges. Im Osten vom Keilberg beginnt eine Antiklinale, 

welche bis an das Komotauer Erzgebirge reicht. Westlich vom Keilberg ist eine 

solche nur am Fusse des Gebirges bemerkbar, dagegen fallen die Glimmerschiefer 

bis an den Kamm wider das Gebirge ein, setzen aber hier an einem Verwurfe ab, 

dessen Verlauf allerdines nicht weit zu verfolgen ist. Vielleicht reicht derselbe, 

wie ein áhnlicher im Reischbergcebirge, immer weiter herab steigend bis an die 

angenommene Grenze beider Gebirgstheile. 
Die Antiklinale zwischen dem Keilberg und Kleinen Purbere ist jedenfalls 

eine der interessantesten Partien des Erzgebirges. Es treten nach und nach, wie 

dieselbe sich gegen Osten verfolgen lásst, die krystallinischen Schiefer vom Glimmer- 

schiefer bis dichten Gneiss in dieselbe ein. Da, wo sie am vollstándigsten erhalten 
ist, an der Grenze des Keilberg- und Reischbergmassives, kommt es zur Bildung 

einer Falte, ja sogar auf eine ganz kurze Strecke zu einer Doppelfalte, wobei die 

álteren Glieder den Sattelkern, die jingeren den Muldenkern bilden. Nach dem 

ostlichen Ausstrich der Glimmerschiefer legt sich Mittel- und Liegendschenkel der 
Falte zusammen. Die Faltung ist da am deutlichsten entwickelt und am besten 

erhalten, wo der Granulit das Widerlager bildet, im Bereich des engen Egerthales 

zwischen Schlackenwerth und Klósterle. Sowie von letzterer Stadt óstlich der Gra- 

nulit anfángt unter die Braunkohlenformation unterzutauchen, wird die Faltung 

durch Verschwinden ihres Liegendflůgels unvollstándiger, und es streicht endlich 

selbst der Mittelschenkel unter dem jůngeren Gebirge zwischen Platz und Malkau 

am Kleinen Purberge aus. Gleichzeitig růckt jene Bruchlinie, welche unter Kupfer- 

berg an der Róhl nahe dem Kamme beginnt, im Bogen weiter und weiter herab, 

und trifft auf der Sůdseite des Kleinen Purberges mit dem Bruche im Braunkohlen- 
sandstein zusammen. Getrennt durch die Braunkohlenmulde, beginnt von hier, erst 

unterirdisch, wie im Štrósaer Růcken, dann durch Bohrungen bei Brůx nachge- 

wiesen, ein zur Šůdseite des Erzgebirges paralleler Zug von krystallinischen Ge- 

steinen, welcher dann oberirdisch durch die Urgebiresschollen im Mittelgebirge mar- 

kirt ist.  Daraus ergiebt sich nun folgendes: Von Klósterle ab ist die Sůd- 

seite des Erzgebirges im Bereiche der von jůngeren Sedimenten 

ausgefůllten grossen Spalte abgesunken, welche den Charakter einer 



254 

Grabenversenkung an sich hat.*“) Je weiter wir nordostwárts gehen, desto entschie- 

dener tritt von Komotau an dieser Bruch und diese Versenkung hervor. Wir werden 
sie spáter weiter verfolgen. 

Zwischen dem Holzbach im Westen und Klósterle im Osten treten im Eger- 

thale Granulit und Granuliteneiss auf. Sie machen da Widerlager der die Anti- 

klinale bildenden Gneisse und Glimmerschiefer. Ihre steil gegen Sůden einfallenden 

Massen zeigen keinerlei Concordanz mit der Lagerung der sich darauf stůtzenden 

Schiefergesteine, und es besteht zwischen beiden keinerlei Zusammenhang. Die Gra- 

nulite auf der Nordseite des Erzgebirges bilden eine hóchst merkwůrdige in sich 

abgeschlossene, gliederreiche Ablagerung,**) davon diesseits nichts zu bemerken ist. 

Der Granulit des Egerthales macht den Eindruck einer aus dem 

Zusammenhang miteinerausgedehnten Ablagerung losgerissenen 

Secholle, und als eine solche betrachte ich ihn auch. Die Scholle ist mit ihrem 

Nordrande, wie man anzunehmen Ursache hat, an einem Verwurfe in die Hóhe 

gedránst, und an diesem Rande, der im Ecerthale blosliegt, haben sich die in der 

Antiklinale úber den Gebirgskamm herabgestiegenen krystallinischen Schiefer ge- 

staucht und in Folge dessen aufgefaltet. Mit dem Widerlager verschwindet auch 

die Faltung des Sůdrandes. 

Das Weichen des Widerlagers beginnt schon nordlich von Klósterle, wo 

die bei Steingrin noch deutliche Antiklinale unter dem Bruchrande náchst dem Ge- 

bireskamme zerstiůickt und zerbrochen ist. Erst ihr ostliches Ende unter Sonnenbere 

ist wieder deutlich und durch einen Šeitenschub an das Gebirge gedránst. Darin 

also, dass der Granulit dem Sůdflůgel des Gebirges als Widerlager dient, und dessen 

Falten trást, liegt die Bedeutung dieser Gesteinsscholle. Der Granulit mit 

dem aufliegenden Gneissgebirge bildet zwischen zwei Graben- 

versenkungen, dem Carlsbad-Falkenauer Becken im Westen und 
dem Komotau-Aussiger im Osten einen Horst, gleich wie der Kul- 

mer Rang mit dem Grůnberge einen solchen zwischen dem er st- 

genannten und dem egerlándischen macht. 

Wenn wir nun weiter ostwárts gehen und den Hauptgneiss aufsuchen, 

so sehen wir diesen als sůdostliche Fortsetzung einer im sáchsischen Erzgebirge 

máchtie entwickelten Ablagerune gegen den Rand des Erzgebirges herantreten. 

Zwischen ihm und dem Nordostfalle des Reischberggebirges macht der dichte Gneiss 

im Assigorunde eine Einfaltung, es zeict sich noch einmal eine áhnliche, 

aber minder scharf hervortretende Faltung wie im Reischbercg- 

gebirge, indem der dichte und der Glimmerschiefergneiss auf der Sůdwest- resp. 

Sůdseite des Bernsteingebirges sich in einen nach oben offenen Fácher aufrichtet, 
wáhrend das genannte Gebirge einen nach unten geóffneten Fácher darstellt. Das 

Streichen dieses Sattels trifft bei Eisenbere den Gebirgsrand, hier finden wir den- 

selben guer durchgebrochen und mit daran aufcerichteten Schollen belegt. Es 

muss also auch die sůdostliche resp. ostliche Fortsetzung dieses 

*) Náheres úber diese gewóhnlich als bohmische Thermalspalte bezeichnete Senkung findet 

man im meinem Buche: Geologische Excursionen im Thermalgebiet des nordwestlichen 
Bohmens 1884 p. 3 ff. 

**) Herm. Credner, geologischer Fůhrer durch das Granulitgebirge Sachsens 1880. 
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Sattels versunken sein. Hier hatten wir das letztemal Gelegenheit von einer 

- Antiklinale sprechen zu kónnen, auf der Sůdseite des nun noch folgenden Gebirgs- 

theiles diesseits und jenseits des Porphyres zeigen sich úberall abgebrochene, regel- 

los gelagerte Schollen; nur wo das Gebirge eine ruhigere Lagerung besitzt, sieht 

man, dass die Schichten nordlich einfallen. Der die Antiklinale des Bernsteinge- 

birges schrág in nordostlicher Richtune durchschneidende Bruch, an welchem der 

Sůdflůgel des Erzgebirges herabgesunken ist, hat demnach in dem Gebirge čstlich 

von Eisenberg den Nordflůgel der Antiklinale als Rand an der Nord- 

seite. In diesem Šinne ist auch, glaube ich, die Ansicht Jokélys aufzufassen, 
welcher sich den Fácher des Bernsteingebirges bis nach Willersdorf bei Niklasberg 
hin ausgedehnt denkt. 

Da die krystallinischen Schiefer der Reihe nach in die Antiklinale am Sůd- 

rande des Gebirges úbergehen, bez. vom Bruche getroffen werden und an diesem 
absinken, so ist es erklárlich, dass die kuppelfórmige Lagerung, welche sie auf 

der Nordseite des Gebirges haben, im bohmischen Gebirge nicht, oder nur an- 

gedeutet, und in kleinen Partien zum Ausdruck kommen kann, zumal auch der 

zu Bóhmen gehórige, meist schmale Štreifen jenseits der Kammlinie nicht ausge- 

dehnt genug ist gróssere solche Kuppeln zu umfassen. Die Lagerungsverháltnisse 

im bohmischen ergánzen nur die der Glimmerschiefer und Gneisse im sáchsischen 

Erzgebirge, wo sie in fast ungestorter ursprůnglicher Gestalt erhalten blieben. Die 
dortigen Verháltnisse sind daher die fůr die Beurtheilnng des 
Baues und der Gliederune des Erzgebirges massgebenden. 

Der im Elbthale auftretende Phyllitstreifen deutet sowohl eine oro- 

graphische als geologische Grenze des Erzgebirges gegen Osten und Nordosten an. 

Als charakteristische Einlagerungen in den krystallinischen Schiefern 

sind Zoisitamphibolit und Eklocit, Granatactinolithgestein, Ortho- 
klasamphibolit, Dolomit und Kalkstein anzufůhren. Die ersteren sind im 

Glimmerschiefer noch spárlich vorhanden, nehmen nach unten an Háufigkeit und 

Umfang zu, gehen aber nicht bis in den Haupteneiss herunter. Sie sind im Reisch- 

bergmassiv am háufigsten. Magneteisensteinfůihrendes Granatactinolithgestein macht 

Einlagerungen im glimmerreichen Muscowitgneiss (Granatelimmerfels) und ist auf 

die Ausdehnung dieses Gesteines beschránkt.  Orthoklasamphibolit begleitet den 

Glimmerschiefergneiss. Dolomit, dolomitischer und schiefriger Kalkstein kommt nur 

im Glimmerschiefer vor. Ein stockfórmiges, an der Peripherie von Contactmineralien 

begleitetes Kalklager tritt im flaserigcen Hauptgneiss bei Kallich auf. 

Ouarzbrockenfelsgánce fehlen im čstlichen Erzgebirge nicht, sie sind 

im westlichen Theile háufiger als im ostlichen, hier úberhaupt ungleichmássig vertheilt, 

und ebenso verschieden in ihrem Streichen. Sie sind als Ausfůllungen von Spalten, die 
durch den Seitenschub oder durch peripherische Brůche entstanden sind, zu betrachten. 

Eruptivgesteine sind sehr mannigfach vorhanden. Unter den álteren ist 

Granit bei Joachimsthal und im Gebiete von Fleyh und im Tellnitzthal vorhanden, 
der Auarzporphyr im Gebirge zwischen Niklasberg und Graupen máchtig ent- 

wickelt. Seine Erstreckung gegen Teplitz bildet abermals einen Horst, welcher das 
Dux-Brůxer Braunkohlenbeckeu vom Teplitz-Aussiger trennt. Ausserdem durch- 

- schwármen Gánge des letzteren das Keilberg- und Reischbergmassiv. Granit- 
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porphyr bildet im Wieselsteingebirge einen máchtigen Gangzug und ausserdem 
im Graupen-Kulmer Gebirge, vereinzelt auch im Bernsteingebirge, Gánge. Diorit 

bildet an der Sůdseite des Bernsteingebirges zwischen Góttersdorf und dem Assig- 
thal einige Gánge. Noch seltener ist der Diabas, der am Blásbere und Reisch- 
bere Gánge macht. 

Von jiingeren Eruptivgesteinen ist der Phonolith in einzelnen Kuppen 
bei Wiesenthal, Schmiedeberg, Wotsch u. s. w. im westlichen Theile des Gebirges 
vertreten, im ostlichen kommt er nur einmal im Schonbacherunde bei Oberleutens- 

dorf vor. Leucitporphyr ist auf den Bohm.-Wiesenthaler Eruptivstock be- 

schránkt. Feldspathbasalt bildet ausser der Decke am Kleinhaner Steinel nur 

noch einige kleine Kuppen am Gebireskamm., Leucitbasalte sind als einzelne 

Kuppen im Reischberggebiete bekannt. Das vorwiegende Auftreten von Nephelin- 

basalten im Erzgebirge hat sich durchwegs bestátiget. Die Vertheilung der jůn- 

geren Eruptivgesteine ist eine solche, dass man die des westlichen Theiles unschwer 

mit denen des Duppauer Gebirges, die des ostlichen Theiles des Erzgebirges mit 
jenen des Mittelgebirges in Beziehung bringen kann. 

Das čstliche Erzgebirge biret die verschiedensten Erzlagerstátten. 

Das Glimmerschiefer- und das obere Gneissgebiet sind reicher ausgestattet als der 

Hauptgneiss. Den ersteren gehóren die Joachimsthaler, Gotteseaber, Weiperter 

(z. Thl.), Pressnitzer (z. Thl.) und Sonnenberger Uran-, bez. Silber-, Wismuth-, 

Kobalt-, Nickelerzgánge an. Im Haupteneiss ist nur Sebastiansberg, Katha- 
rinaberg und Klostergrab mit Niklasbere mit Silber- und Kupfererzgángen 

zu nennen. Zinnerzgánge sind auf den Hauptgneiss von Graupen beschránkt. 

Angeblich kommen Zinnerze auch bei Weipert und Sebastiansberg vor. Die Lager 

von Magneteisen sind an das Granatactinolithgestein gebunden, welches Ein- 

lagerungen im glimmerreichen Muscowitgneiss macht, und auf die Ausdehnung 

dieses Gesteines beschránkt. Rotheisenstein und Manganerze sind wieder 

die Begleiter der Ouarzbrockenfelsgánge, erstere erweisen sich stellenweise als Um- 

wandlungsprodukte des Magneteisenerzes. Unter den verschiedenen Eruptivgesteinen 

ist nur der Porphyr erzfihrend u. z. liegt in diesem der Greisenstock von 
Zinnwald, der meiner Ansicht nach eigentlich dem Erzgebiresgranit angehórt, es 

kommt aber auch Zinnstein auf Klůften desselben in jener Gegend vor. Die Erz- 

lagerstátten sind keineswegs alle bereits erschopft, doch ist an vielen Stellen die 

geringe Ergiebickeit der erbeuteten Erzmittel als Ursache des Verfalles des Berg- 

baues anzunehmen. Diese růhrt jedenfalls von der flachen Lage und geringen 
Máchtigkeit der erzfihrenden Gneisse her. Eine andere Ursache ist in den ungůn- 

stigen Zeitverháltnissen zu suchen, welche keinen Gewinn von der Ausbeutung der 

noch vorhandenen Erze, namentlich der Eisenerze, erwarten lassen. Aus eben 

diesem Grunde wird gegenwártig in Joachimsthal vorwiegend auf Uranpecherz, 

in Zinnwald auf Wolfram gebaut. 

Ausser den krystallinischen Schiefern treten dann noch, wiewohl in sehr 

beschránkter Ausdehnung, andere Ablagerungen im čstlichen Erzgebirge auf. Das 

kleine Steinkohlenbecken von Brandau lásst die Ausdehnung der álteren 

produktiven Steinkohlen des Zwickau-Lugau-Flóhaer Beckens in Sachsen weiter 
nach Sůden bis auf die Hohe des Erzgebirges erkennen. Noch weiter herůber 
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reicht die Spur einer gleich alten Ablagerung, welche sich auf der westlichen Grenze 

des Porphyrgebirges bei Niklasberg erhalten hat. Durch diese wird eine Ver- 

bindung der Sicgillarienzone des mittelbohmischen Steinkohlen- 

beckens mit der sáchsischen wahrscheinlich gemacht. Ihre Grenzen 

wenigstens einander náher gebracht. Nach diesen sind es nurmehr Braunkohlen- 

gebilde, welche sich im Erzgebirge finden. Auf dem Růcken desselben bei Orpus 

Braunkohlensandsteinbloócke, Spuren von Braunkohlen im Auartár der Todtenhaide 

-und sodann unter der Nephelinbasaltdecke des Geierberges bei Lichtenwald eben- 

© falls ein kleines Depot von Braunkohlensandstein. Auch diese Ablagerungen deuten 

-auf eine ehemalige Verbindunc des norddeutschen Oligocins mit 
den Braunkohlenablagerungen Bóhmens úber das Erzgebirge hin. 

Cenomaneundturone Auarzite und Sandsteine sowie Pláner- 

kalk sind zwischen Ossegg und der Elbe auf den Rand der krystallinischen Schiefer 
am Fusse des Erzgebirges hinaufeeschoben. Von Tissa her úberdecken sie auch 

den Růcken desselben. Von Komotau bis Ossegg liegt der Braunkohlensandstein 

unmittelbar auf Gneiss, seine gestorte Lagerung lásst deutlich den Ver- 
lauf eines peripherischen Bruches auf der ganzen Strecke erkennen. 

Dieser ist auch in den Verwerfungen kenntlich, welche die auf den Gebirgsrand 
hinaufgeschobsnen Braunkohlenflótze durchsetzen. 

Unter den Aartárbildungen ist zuerst die einzige bisher im Erzgebirge 

aufgefundene Glacialspur in der Todtenhaide bei Schmiedebere zu erwáhnen. 

Von der betráchtlichen Abrasion, welche in der Auartárzeit das bohmische Erz- 

gebirge erlitt, sind die máchtigen und weithin reichenden Ausbreitungen von Ge- 
schiebeschotter am Fusse des Gebirges Zeuce. Eine natůrliche Folge der 

steilen Bóschung der Sůdseite ist auch die starke Abtragung des Gebirges in noch 

jingerer Zeit, welche durch die betráchtlichen Anháufungen von Gebirgsschotter 

zum Ausdruck gebracht wird. 
Bezůglich der Torfhaiden und Wiesenmoore zeigen sich dieselben 

Verháltnisse wie im westlichen Erzgebirge. Die ersteren sind auf den flachen Růcken 

des Gebirges beschránkt, sie nehmen in dessen Verlaufe gegen Nordosten merklich 
ab, und sind nur auf der Strecke zwischen Bóhm.-Wiesenthal und Katharinaberg 

ihrer oftmals grossen Ausdehnung wegen von Bedeutung. 

Das Erzgebirge hat im Verlaufe der Zeit durch Abrasion eine starke 

Abtragung erfahren, trotzdem ist an seiner Sůdseite die Wirkung eines 

gegen Norden drángenden Seitenschubes deutlich in der máchtigen 

Antiklinale, welche die krystallinischen Schiefer bilden, erhalten. Der Druck des 

Gebirges selbst mag die Ursache von stellenweise sichtbaren lokalen Uiberfaltungen 

sein. Eine natůrliche Folge des Seitenschubes sind horizontale und vertikale Sprůnge, 

welche Brůche und Verwůrfe zur Folge hatten. So entstanden durch erstere die 

peripherischen Brůche lánes des Randes, die horizontalen Verschiebungen der 

Faltentheile durch letztere, zugleich waren diese auch die Grundlagen der meisten 
Ouertháler. Der im Braunkohlensandstein zwischen Komotau und Ossegg sichtbare 

Bruch kennzeichnet einen Zeitabschnitt, in welchem die Senkung der Sůdseite sich 

vollzog, doch nicht, als ob nicht schon vorher etwas derartiges eingetreten wáre. 

Offenbar ist auch heute noch nicht Ruhe und Gleichgewicht im Erzgebirge hergestellt, 

17 
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nachdem dasselbe oftmals — und unter den bohmischen Randgebirgen háufiger als 

alle anderen — in mehr oder wenigen heftigen und ausgedehnten Erderschůtterunsen 

aufzuckt, deren Richtung auf die Faltung des Gebirges vertikal gestellt ist. 

Es ist noch die Frace zu erórtern, ob das Erzgebirge als ein Theil 

der grossen Hercynischen Urgebirgsscholle in den úbrigen Rand- 

cebirgen seine Fortsetzung hat? — Fůr den westlichen Flůgel des Ganzen 

kann wohl kein Zweifel hierůber sein, nachdem im Gegenfligel der Schónbacher 

Mulde, welche die orographische Grenze gegen das Fichtelgebirge macht, die Phyl- 

lite aus dem Erzgebirge in jenes fortsetzen, anderseits durch den Maria-Kulmer 

Růcken der Zusammenhang mit dem Kaiserwaldgebirge hergestellt, und durch 

letzteren der Anschluss an den westlichen Bohmerwald vermittelt wird. Bis hinab auf 

das Gneissstockwerk des letztgenannten Gebirges stimmen auch die Ablagerungen 
beiderseits gut úberein (Tabelle I. Thl. p. 207). — Das můsste nun auch bei den 

Gneissen der Fall sein. Dennoch aber wage ich eine solche Behauptung nicht aus- 
zusprechen. Es ist zwar wahrscheinlich, dass Gůmbels hercynisches Gneissstockwerk 
z. Thl. unseren oberen Gneissen, z. Th. auch dem Hauptgneiss, dessen bojisches 

Gneissstockwerk den unteren Gneissen resp. dem flaserigen Haupteneiss entsprechen 
důrfte. Indessen sind durch die Untersuchungen von Bohmerwaldgestein des Herrn 

Prof. Johannes Lehmann Umstánde aufgedeckt worden, welche darzuthun geeignet 
sind, dass im Bóohmerwalde und noch mehr im bairischen Walde Gesteine unter 

der Gestalt des Gneisses vorkommen, welche vieleher zum Granite zu záhlen sind, 

und welche man nicht schlechthin als ein Aeguivalent eines der archáischen Gneisse 

des Erzegebirges ansehen kann. Diese Erwágung legt mir in dieser Beziehung einige 
Zurůckhaltung auf. | 

Bezůglich des nordostlichen bohmischen Grenzgcebirges jedoch 

halte ich dafůr, dass es jedenfalls ein selbstándicges krystallinisches 

Massiv sei. Es ist erwáhnt worden, dass der Phyllit im Elbethal bei Niederorund 

eine geologische Grenze andeute, nachdem sich derselbe von dem im Norden des 
Erzgebirges auftretenden Zuge dieser Gesteine gegen Sůdsůdosten herůberzieht, und 

sich hiebei auf Granite stůtzt, die ihre weitere Verbreitung nach Nordwesten hin 

haben. Die Fortsetzung der Phyllite wáre im Jeschkenrůcken und Eisenbrod-Tann- 
walder Gebirge zu suchen; diese umrahmen die Sůdwest- und Sůdseite des Iser- 

und Riesengebirges. Die im Liegenden desselben auftretenden Gesteine haben zu dem 

des Erzgebirges keine náhere Verwandtschaft. Die von Jokély als Aeguivalent seines 

rothen Gneisses im Erzgebirge gedeuteten Gesteine an der Sůdwestseite des Iserge- 

birges zwischen dem Granit und Phyllit und ebenso die auf der Sůdseite des Riesen- 

gebirges auftretenden Gneisse kónnen als solche nicht gelten.*) Auch die Gneisse der 

Tafelfichte, im Norden des Granites, haben, wiewohl ich sie fůr archáische halte, 

gegeniber den erzgebiroischen ein fremdartiges Aussehen. Ich schliesse hieraus, 
dass durch den Phyllit wohl die Verbindune gegen das Iser- und Riesengebirge im 

Sůden des Lausitzer Gebirges hergestellt wird, dass aber eben hiedurch zwei in 

ihrem Wesen verschiedene krystallinische Massive gesondert werden. 

*) Laube, Uiber das Auftreten von Protogingesteinen im něrdlichen Bóhmen. Verhandl. k. k. 

geol. Reichsanstalt 1885 p. 343. 



209 

Anders scheint mir dann wieder die Sache zu stehen in Bezug auf die 

krystallinischen Schiefer des Inneren von Bohmen. Wiewohl dieselben 

direkt mit dem Bóhmerwald zusammenhángen, und auf sie dasselbe angewendet 

werden kónnte, was oben von den Bohmerwald-Gneissen gesast wurde, scheinen 

mir doch die Beziehungen der mittelbohmischen zu denen des Erzgebirges inniger 

zu sein und zwischen beiden einheitlichere Verháltnisse in der Lagerung zu, be- 

stehen. Diese Frage náher zu untersuchen und zu lósen ist eine Aufgabe fůr die 
- Zukunft, und wird gewiss in zufriedenstellender Weise von einer anderen Seite ge- 

lost werden. 
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VORWORT 

Mehr als die Hálfte von allen Kerfen, die bei uns in einem Gewásser, 

Sei es ein fliessendes oder ein stehendes, leben, besteht nur aus Larven von ver- 

schiedenen Insekten und doch haben wir kein Buch, in welchem wir eine systema- 

tische Beschreibung derselben finden kónnten. Dies gab mir besonders Anlass, dass 

ich dem Rathe meines geehrten Lehrers, des Herrn Prof. Dr. Anton Frič, der mir 

die wissenschaftlichen Hilísmittel seines Universitáts-Laboratorium zur Verfůgung 

stellte, folgend mich dem Študium der. Insektenmetamorphose widmete. Da die 

Insektenlarven einen sehr grossen Theil der Fauna unserer Teiche und Flůsse 

bilden, sind sie auch in der Fischwirthschaft sehr wichtig, was ebenfalls gewiss ein 

wichtiger Grund ist, dass wir uns die Můhe geben, sie genauer zu untersuchen. 

Vor allem sind es die Larven der Trichopteren, zu deren Studium ich mich 

- entschloss. Ks hat zwar bisher nicht an Versuchen gefehlt, die Trichopterenlarven 

systematisch zu bearbeiten, da aber die Beschreibungen derselben zu zerstreut und 

meistentheils sehr kurz und unzureichend sind, so war ich genothigt die Larven 

selbst zu erzichen, oder ihre Entwickelung in der Natur zu beobachten. Bei allen 

Arten, die hier beschrieben werden, habe ich selbst die Metamorphose verfolgt. 

Seit dem Jahre 1882 habe ich ein betráchtliches Material zusammengebracht 

und wage es jetzt die Beschreibung einer kurzen Reihe von Trichopterenlarven 

 nebst einigen allgemeinen Bemerkungen úber ihre Organisation und Lebensweise der 

Oeffentlichkeit zu iúbergeben. Die Beschreibungen einzelner Arten sind vielleicht 

zu weit, da wir aber bisher nicht unterscheiden kónnen, welche von den uns sich 

darbietenden Merkmalen fůr die Unterscheidung der Species und Genera von 

grósserer Wichtigkeit und welche minder wichtig sein werden, so fůhlte ich mich 

gezwungen moglichst ins Detail zu gehen. 

| Da die grůndliche Bearbeitung der Systematik der Trichopteren vom H. R. 

© Mc. Lachlan Vielen unzugánglich bleiben wird, habe ich derselben die Synonymik . 
entnommen, so dass jedermann die hier beschriebenen Arten auch in den ihm 

| zugánelichen Schriften wird finden kónnen. 

Von der bei dieser Arbeit benůtzten Literatur muss ich als besonders wichtig 

- folgende Schriften zu bezeichnen: 
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Rob. Me. Lachlan: A monographic revision and synopsis of the Trichoptera of the. 

European Fauna. London 1874—1880. | 

De. Geer: Abhandlungen zur Geschichte der Insekten. Aus dem franzósischen ůber- 

setzt und mit Anmerkungen herausgegeben v. J. A. Ep. Goeze. Leipzig 1776. 

F. J. Pictet: „Recherches pour servir A Vhistoire et anatomie des Phryganides. 
Geněve. Paris 1854. 

Pr. A. Kolenati: Genera et Species Trichopterorum. Pars I. Pragae 1848, Pars II. 

Mosguae 1859. 

Fr. Brauer: Neuroptera Austriaca. Wien 1857. | 

Walser: Trichoptera bavarica. (Šeparatabdruck aus dem XVII. Jahresberichte des 

naturhistorischen Vereins in Augsburg.) 

Monographien und Beschreibungen einzelner Arten sind im Texte bei diesen angefůhrt, © 

a 

u doba 2" AAR“ "hjp kk 

Fůr die genaue Bestimmung der vollkommenen Fliege bin ich dem Herr“ 

R. Mc. Lachlan verpflichtet, dem ich hiemit bestens danke. | 

Das něthige Material musste ich meistens selbst sammeln. Dies wurde. 

mir durch die Erforschungsreisen ermoglicht, die ich mit der Unterstůtzung des 

Komité fůr die naturhistorische Landesdurchforschune von Bóhmen unternehmen š 

konnte. Mit der Fauna der Gebires- insbesondere der sogenannten Forellen-Báche, © 

machte ich mich in Schůttenhofen, wohin mich meine Reise in Monate Juni des 

Jahres 1885 fůhrte, bekannt. | 
Durch die Herren Fr. Firbas, Apotheker in Schittenhofen und J. Markuci, 

Leiter der Lachsbrutanstalt, unterstůtzt, durchforschte ich die Báche Kieslinger und- 

Vydra und den durch ihre Vereinigung entstehenden Fluss Otava mit seinen Neben-- 

gewássern. © Eine ahnliche, aber doch schon mehr an die Fauna des Niederlandes 

erinnernde Trichopteren-Fauna, fand ich in der Umgebung von Leitomyschl, wo ich 

jedes Jahr einige Sommermonate verweilte und mich der besonderen Hilfe und 

Aufmerksamkeit des Herrn Prof. Em. Bárta erfreute. Die Teichfauna hatte ich. 

Gelegenheit auf zwei lángeren Reisen, die ich nach Šiidbohmen machte, zu studieren. 

Auf einer derselben im Jahre 1886 besuchte ich die grossen Teiche der Gegend 

von Soběslau bis nach Wittingau. Den Fortschritt meiner Arbeit fórderte besonders - 

der Aufenthalt in Frauenberg, wo mir durch die Gůte des Herrn K. Hónig, Revier- 

Fórsters und Conservator des Museum auf Wohrad, ermóglicht wurde, die Meta- 

morphose der Insekten an Ort und Štelle zu beobachten. Ich erfiůlle hiemit die 

angenehme Pflicht allen genannten Herren offentlich zu danken. 

Leitomyschl, den 30. Mai 1888, 

Franz Klapálek. 



A. Allgemeiner Theil. 

Die Korperform und áussere Organisation der Larve. 

(Fig. 1. und 2.) 

Die Trichopterenweibchen legen ihre Eier entweder auf die ůúber dem 

Wasser hángenden Blátter der am Ufer stehenden Pflanzen, so dass die ausschlůp- 
fenden Larven sogleich in ihr Element gelangen, oder, besonders bei den Leptoce- 

riden, lassen sie ber dem Wasserspiegel in weiten Kreisen fliegend diese in das 
-Wasser fallen. Die Eier sind in gallertige Klumpen oder Schniire von grůner oder 

- gelblich bis braunerůner Farbe zusammenceklebt, die in dem Wasser sehr anschwellen 

und dann den Eierklumpen verschiedener unserer Wassermollusken nicht unáhn- 
lich werden. 

Unter den Larven lassen sich zwei Typen unterscheiden, die zwar der 

ganzen Form nach von einander verschieden sind, deren Hauptmerkmal aber in 

der Weise, wie der Kopf mit dem ersten Thorakalseomente verbunden ist, liegt. 

Bei einer Gruppe námlich, die die Larven von Phryganeiden, Limnophiliden, Seri- 
costomatiden und Leptoceriden umfasst, ist das Hinterhauptsloch schrág und dem- 

gemáss wird auch der Kopf etwas nach unten geneigt getragen in derselben Weise, 

wie wir es bei den Schmetterlingsraupen finden — woher auch die Bezeichnung 
dieser Section als „raupenfórmige“ Larven herrůhrt. Die andere Gruppe trágt 

ihren Kopf gerade nach vorne gerichtet, so dass seine Linesachse die Verlángerung 

der Lángsachse des ganzen Kórpers bildet. In dieser Hinsicht erinnern sie an die 
niedersten Insektenordnungen und deshalb wurden sie nach der Gattung Campodea 

„campodeoid“ genannt. Zu ihnen gehóren die Larven der Hydropsychiden, Rhyaco- 

philiden und Hydroptiliden. 
Am Kórper der Larven von beiden Gruppen lassen sich folgende Theile 

unterscheiden: 1. Der Kopf (caput), 2. die dreigliedrige Brust (Thorax) und 3. der 

neungliedrige Hinterleib (Abdomen). Die Cuticula des Kopfes ist bei allen Trichopteren- 

larven sehr stark chitinisirt, so dass sie eine Schádelkapsel bildet, welche aus vier. 

Stůcken besteht: zwei grossen seitwárts liegenden, die oben auf dem Scheitel und 

Hinterhaupte durch den hinteren Ast der Gabellinie von einander geschieden sind, 

- vorne auf der Stirn aber ihre Begránzung durch die beiden vorderen Aeste der Gabel- 
linie finden. Auf der Kehle, mit Ausnahme der vordersten Gegend, wo sie sich einem 
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kleinen dreieckigen Schildchen anschliessen, stossen sie in einer geraden medianen 

Naht aneinander. Diese Seitenstůcke heissen „Pleurae“, tragen die Augen und 
vorne bieten sie den Ansatzpunkt fůir die Mandibeln. Oben auf dem epicranium 
bildet das Kopíschild, „Clypeus“, an welchen sich die Oberlippe anschliesst, die 

Stirn, und unten auf der Kehle das oben erwáhnte dreieckige Schildchen, dessen 
Gestalt auch in der Systematik der Larven manches gute Merkmal bietet und das 

ich, da ich keine passende Benennung desselben gefunden habe, „Hypostomum“ 

nennen will, bildet die Basis fůr die Unterlippe. Die Form des Schádels variirt 

bei einzelnen Familien ungemein, bei den Sericostomatiden ist sie sehr kurz oval, 
fast kugelfórmig, bei den Phryganeiden und Limnophiliden ist sie mássieg elliptisch, 

bei den Hydroptiliden, Rhyacophiliden und insbesondere bei den kiemenlosen Larven 
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der Hydropsychiden sehr lang elliptisch. Manchmal ist der Schádel von oben und. 
unten zusammengedrůckt und besonders háufig ist die Stirngegend ganz flach 

gedrůckt. Das Hinterhauptsloch (foramen occipitis), welches durch die Pleurae be- 

gránzt wird und sich dem ersten Thorakalsegmente anschliesst, ist bei den cam- 
podeiden Larven mehr kreisfórmig, bei den raupenfórmigen aber sphárisch dreieckig. 

Je mehr geneigt der Kopf getragen wird, desto schárfer wird der untere Winkel 
des Hinterhauptloches. 

Auf den Seitenstůcken befindet sich jederseits ein einfaches Auge, und zwar 
gewóhnlich in dem gueren Diameter des Schádels; bei den Rhyacophiliden sind die 
Augen mehr nach vorne gerůckt, so dass sie nahe hinter die Mandibelbasis zu 

stehen kommen. Die Fůhler fehlen den meisten Larven gánzlich. Nur bei den Lep- 
toceriden habe ich rudimentáre Fůhler gefunden. Sie bestehen aus einem schwachen 

Gliede, das auf dem Ende eine feine Tastborste trást, und stehen dicht hinter der 

Mandibelbasis. 
Die Mundtheile sind wohl entwickelt und gehóren zu den beissenden. Sie 

sind děnen der Raupen sehr áhnlich eingerichtet und bestehen aus einer Oberlippe, 

den Mandibeln, Maxillen und der Unterlippe. Die Oberlippe ist in der Recel guer. 
viereckig, oder guer elliptisch, mit einem buchtig ausgeschnittenen Vorderrande 

und abgerundeten Vorderecken. Sie schliesst sich durch eine manchmal sehr breite 

Gelenkmembran an den Clypeus an und ist auf ihrer Oberfláche mit einem Chitin- 
schildchen bewehrt, welches starke Borsten trágt, deren Anzahl und Gruppierung 

sich in der Systematik der Larven wichtig erweist. Ihre untere, dem Munde zuge- 
kehrte Fláche, welche die Verlángerung der oberen Gaumenfláche des Mundes bildet, 

ist oft mit dichten kleinen Borsten besetzt, die in den Vorderecken lánger werden 

und sogenannte Haarbůrsten bilden. Die Mandibeln sind sehr stark, kurz, in der 

Regel schwarzbraun. Bei den hoheren Familien — (bei den raupenfórmigen Larven) — 
ist ihre Schneide vorne und die Mandibeln werden meisselfórmig; bei den campode- 

oiden Larven ist ihre Schneide schief nach innen und sie sind daher messerfórmig. 

Die Schneide ist fast immer mit starken Záhnen bewehrt. Der Mandibelrůcken 

trágt zwei Fůhlborsten und auf der nach innen gekehrten Kante steht oft eine 

Borstenbůrste. | 

Die Maxillen sind mit der Unterlippe verwachsen und bilden mit ihr ein 
einziges Stůck. Sie bestehen aus einer breiten und starken Basis, die auf ihrem 

Ende nach innen einen kurzen konischen, bis bloss warzenfórmigen, mit dichten 
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rz Borsten besetzten Kiefertheil und nach aussen konische etwas hornfórmig 

gebogene drei- bis. fůnfeliedrige Taster tráet. Das Basalstůck der Unterlippe ist von 
jenem der Maxillen jederseits durch ine Furche gesondert und trágt oben eine 
| bis niedrig konische Warze, welche auf der Spitze mit einer kleinen 
Oeffnung — der Můndung der Spinndrůsen und auf der Seite mit kleinen rudimentáren, 
eingliedrigen Labialtastern versehen ist. Auch die Innenfláche der Unterlippe — 
Eypopharmu ist gewóhnlich mit dichten und kurzen Borsten besetzt. 
E Die augenfálligsten Merkmale einzelner Larven- 

gattungen liefern uns die Brustsegmente. Sie sind di- 
stinkt von einander getrennt und tragen drei Paare von 

Fůssen. Bei den campodeoiden Larven werden sie all- 

máhlich und nur wenig nach hinten dicker; bei einzelnen 
raupenfórmigen Larven sind sie alle fast ganz gleich breit, 

'gewóhnlich (bei den meisten Limnophiliden) werden sie 

nh hinten allmáhlich dicker, so dass Metathorax die 

doppelte Breite des Prothorax erreicht. Auf dem Růcken 
ist wenigstens der Prothorax durch ein festes Chitinschild 
geschůtzt; gewčhnlich aber, wie bei den Limnophiliden 
ist auch der Mesothorax oben hornig. Seltener, wie bei 

vielen Sericostomatiden bleibt der zweite Brustring auf 

dem Růcken bloss halbhornig, das ist mit mehreren klei- 
men Chitinschildchen bedeckt. Die Phryganeiden, Rhy- 
acophiliden, Hydroptiliden und die kiemenlosen Hydro- 

psychiden haben bloss den Prothorax an dem Růcken a 
hornie. Einzelne Gattungen wie Hydropsyche und Enoi- Fig. I. Larve vn Hien 

cyla haben alle drei Segmente mit Hornschildchen ver- — auricoliis Pict. pr. n. prono- 

sehen. Die obige hornige Decke des Pro-, Meso- und — fwm, ".". mesonotum, ž. Hók- 
Metathorax heisst Pro-, Meso- und Metanotum. Wo Meso- Ber om ae 
oder Metanotum weich bleibt, trágt es gewóhnlich doch 

kleine Chitinschildchen, oder es hat wenigstens derbere 

mit Borsten besetzte Stellen. Die Riůckenschildchen der 

Brust sind gewohnlich guer viereckig, haben aber auch 

andere Formen, wodurch sie auch sichere Merkmale bei 

der Bestimmung der Larve bieten. Auf den Seiten der 
Thorakalseomente sind die Seitenstůcke der Brust zu 

finden, von denen die Fůsse unterstůtzt werden. Die 

Bauchfláche der Thorakal-Segmente bleibt weich oder 

schwach chagrinirt und trágt in der Regel keine An- : Ješ 
hánge. Nur bei der Gattune Hydropsyche ist Mesotho- Fig. 2. a Philopotamus 
rax und Metathorax unten mit Kiemenbůscheln versehen. montanus Donov. 

Die Fůsse sind in der Regel stark, fiinfeliedris — 

es besteht námlich der Tarsus bloss aus einem Gliede — und sind mit einer einfachen 
Klaue versehen, welche auf ihrer inneren concaven Kante nahe der Basis einen starken 

"Dorn, den Basaldorn tráet. Das Tibienende ist in der Regel mit zwei endstándigen 
Mornen bewehrt. Die Lánge der Fůsse variirt ungemein; gewóhnlich nimmt sie bei 
-i 1* 
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den raupenfórmigen Larven allmáhlich nach hinten zu; bei einzelnen Limnophiliden= 

gattungen erreichen die Hlinterfůsse die doppelte Lánge der Vorderfůsse. Die 
enormste Lánge haben sie bei den meisten Leptoceriden, wo sie fast dreimal so. 

lang sind wie die Vorderfůsse; dabei sind sie sehr schlank und schwach. Bei den. 
campodeoiden Larven sind die Fůsse stark, kurz und alle fast ganz gleich. Alle. 

Glieder sind mit zahlreichen Borsten, Spitzen und Dornen besetzt. ; 

Auch die Abdominalsegmente sind durch deutliche Stricturen. von einander 

gesondert. Bei den raupenfórmigen Larven ist der Hinterleib cylindrisch, in seiner 

ganzen Lánge gleich breit, oder wie bei den Sericostomatiden nach hinten etwas. 
schwácher. Bei den campodeoiden Larven dagegen — die kiemenlosen Hydropsy- 

chiden ausgenommen — erreicht das 2. und 9. Abdominalsegment die grósste 

Kórperbreite und der Kórper wird dann ziemlich rasch wieder enger. Die Farbe 

des Hinterleibes ist gewohnlich blass róthlich oder gelblich oder wie es besonders 

háuůg bei den kleinen campodeoiden Larven vorkommt, schón gras- oder smaragd- 

grůn.  Auch in der Bildung des ersten Abdominalringes bestehen Unterschiede, 

zwischen den campodeoiden und raupenfórmigen Trichopterenlarven. Bei ersteren 

ist derselbe ganz gleich gebaut wie die folgenden, wáhrend er bei den letzteren in 

der Regel mit drei warzenfórmigen Hóckerm (tori) versehen ist, die nach Belieben 

ein- und ausgestůlpt werden kónnen.  Einer von denselben befindet sich auf dem 

Růcken des Segmentes, und die zwei anderen auf seinen Seiten. Der obere Theil 

der Seitenhócker ist mit feinen Spitzen besetzt. Am stárksten sind die Hócker bei 

den Larven der Familie der Phryganeiden entwickelt, bei manchen anderen sind 
ste gánzlich verkůmmert. Ihr Zweck steht ausser allem Zweifel. Wir finden sie nur 

bei denjenigen Larven, die ihre Geháuse herumschleppen und da liegt der Gedanke 

sehr nahe, dass sie der Larve zum Festhalten des Geháuses dienen.  Aehnlichen 

Zweck hat gewiss auch die sogenannte „Settenltmie“ (linea lateralis), welche sich zu 

„beiden Seiten des Hinterleibes vom 2. bis 5. anfangend bis zum letzten Šegmente 
zieht und mit feinen Hárchen besetzt ist. Diese Seitenlinie finden wir auch nur 

bei den raupenfórmigen Larven, manchmal ist sie aber, besonders bei den kleinen © 

Arten der Leptoceriden und Sericostomatiden gánzlich verkůmmert. 

Die Kiemen, von welchen wir sogleich etwas náheres erórtern werden, aus- 
genommen entbehrten die Hinterleibsringe aller Anhángce, bloss der letzte von ihnen © 

ist mit zwei sogenannten Nachschtebern versehen. Diese sind immer zweigliedrig, 
aber nur bei den campodeoiden Larven mit Ausnahme der Hydroptiliden und 

unter den raupenfórmigen bei den Phryganeiden-Larven deutlich entwickelt. Bei 
allen anderen sind ihre Glieder mit dem letzten Segmente mehr oder weniger ver- 

wachsen, so dass in einigen Fállen bloss die Endhaken frei bleiben. Besonders 

máchtig sind die Nachschieber bei den grósseren Arten der Hydropsychiden und 

Rhyacophiliden entwickelt. Die Endhaken sind gewóhnlich mit einem oder meh- 
reren Růckenhaken versehen. Uiber der Basis der Nachschieber befinden sich kleine 
unterstůtzende Chitinpláttchen, die mit steifen und langen schwarzen Borsten besetzt 

sind. Auch die Mitte des letzten Abdominalringes ist mit einem kleinen beborsteten 
Chitinpláttchen versehen. 

Die schon oben erwihnten Kiemen gehóren zu den Trachealkiemen; sie 

sind immer fadenfórmig, oft aber in Bischel zu einigen verbunden, oder auch 
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- strauchartig verzweigt. Bei den Phryganeiden, Limnophiliden und mehreren Seri- 

L- costomatiden sind immer einige Fůden auf dem Vorder- und Hinterrande der Hinter- 

leibsseomente vom zweiten bis sechsten oder achten und zwar auf jeder Seite des 
- Kórpers in drei parallelen Reihen geordnet, inserirt. Die mittlere Reihe ist immer 

- kůrzer und wird durch die Seitenlinie angedeutet; von den zwei úbrigen Reihen 

befindet sich eine úber und eine unter der Seitenlinie, wobei immer die untere 

- Reihe stárker entwickelt erscheint als die obere. Ausnahmsweise fehlen den Enoi- 

cylalarven, die im Moose weit von dem Wasser in Wáldern leben, die Kiemen 
gánzlich (Siebold). DBei vielen Šericostomatiden sind zwar die Kiemenfáden auch 
in erwáhnten Reihen geordnet, aber je zu 2 bis 4, die bei einander zu stehen 

kommen, mit ihrer Basis verwachsen, so dass sie als 2 bis 4ástige Kiemen er- 

scheinen. Bei den Leptoceridenlarven sind die Kiemenfáden in horizontale, kreis- 

fórmig ausgebreitete und der Larvenhaut dicht anliegende Bůschel vereinigt. Den 

meisten campodeoiden Larven fehlen die Kiemen gánzlich. Bei den Rhyacophiliden 

sind es bloss die grósseren Arten des Genus Rhyacophila, die an der Seite ihrer 

- Hinterleibssegmente, vom ersten angefangen bis zum 7%. oder 8. die Kiemenbůschel 

tragen. Diese Bůschel záhlen sehr viele einzelne Kiemenfáden, sind auch schón 

kreisfórmie ausgebreitet und bilden eine streng an der Seite sich ziehende Reihe, 

welche die Stelle der Seitenlinie bei den raupenfórmigen Larven einnimmt. Unter 

den Hydropsychidenlarven ist es nur die Gattung Hydropsyche, die mit Kiemen 

versehen ist; bei den úbrigen Gattungen, so weit mir bekannt ist, fehlen die Kiemen 

gánzlich. Die Kiemen der Hydropsychelarven sind auf dem Meso- und Metathorax 
und bedecken als schón strauchartig verzweigte Bůschel die ganze Bauchfláche des 

Hinterleibes. Šie sind in vier Reihen geordnet, die zwei dusseren bestehen aus ein- 

fachen Bůscheln, die zwei inneren aus Doppelbůscheln. Die Hydroptilidenlarven 

entbehren ebenfalls gánzlich der áusseren Kiemen. 
Es bleibt mir noch ůúbrig zu bemerken, dass bei den meisten campodeoiden 

Larven, welche kiemenlos sind, die Puppen mit wohl entwickelten Kiemen versehen 

sind. Die physiologische Bedeutung dieser Kiemen, ist dieselbe wie bei allen Tra- 

chealkiemen. Ihre zarten Wánde sollen den Uibergang der sauerstofreichen, in dem 

Wasser enthaltenen Luft in die feinen Tracheenzweige, die in ihnen verbreitet sind, 
ermóglichen. Von den Tracheen wird die Luft dem úbrigen Kórper und allen Or- 

ganen zugefůhrt. Bei den kiemenlosen Larvenformen ist es die feine Cuticula der 

weichen Kórpertheile, welche die Stelle der Kiemenwand vertritt. 

NN S še 

Innere Organe der Larve. 

(Fig. 3.) © 

Von den inneren Organen des vollkommenen Kerfes finden wir schon alle 
in der Larve entwickelt oder wenigstens angelest. Das wichtigste von allen Organ- 

systemen des Larvenkórpers ist ohne Zweifel das Verdauungssystem. Auch in dieser 
Hinsicht zeigen die Trichopterenlarven grosse Uibereinstimmung mit den Schmet- 

terlingsraupen. Ihr Darmkanal ist wie bei den Raupen ganz einfach; er beginnt mit 

dem Munde, der in einen engen mit starken Ringmuskeln versehenen Oesophagus 

fůhrt. Dieser úbergeht in den Kaumagen, den wir jederzeit mit der Nahrung ange- 
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fůllt antreffen kónnen. Seine Wánde sind bloss durch starke ©Ouer- und Lángsmus- © 
keln gebildet, in ihm wird die Nahrung zur Verdauung vorbereitet. Nach hinten úber- © 
ceht er unmerklich in die dritte Abtheilung der Verdauunesrohre, den Chylusmagen. © 
Dieser ist walzenfórmig und nimmt den gróssten Theil des Darmtraktes ein. Seine © 

Wiinde zeichnen sich durch grosse cylindrische Epithelzellen aus, denen eigentlich © 
die Aufgabe obliest, die ernáhrenden Sáfte der Nahrung aufzunehmen, sie zu assi- © 
miliren und dem Blute úberzugeben, dass sie allen Kórpertheilen zugefiůihrt werden 
kónnen. Nach innen bilden diese Zellen eine ziemlich starke poróse Intima, nach © 

Aussen sind sie durch eine Schichte von Ring- und Lángs- © 
k muskeln bedeckt, die aber weit schwácher entwickelt sind © 

als auf allen úbrigen Theilen der Darmróhre. Der náchst- © 

folgende Theil ist der Důnndarm, darum so genannt, dass © 

sein Lumen viel enger ist als des vorangehenden Chylus- © 

magens und des auf ihn folgenden Rectum. Seine Wánde © 
sind auch mit starken Ringmuskeln versehen. Auf jener © 
Stelle, wo der Chylusmagen in den Diůnndarm ůúbergeht, © 
můnden die malpighischen Excretionsdrůsen. Diese sind 

durch deren Zerfall die Harnpartikel aus dem Kórper 

kórper, wo besonders grosse Harnabsonderung stattfindet, 

vielfach verwoben. Die letzte Abtheilung des Verdauungs- 
traktes bildet das Rectum; es ist eine muskelreiche Er- 

weiterung desselben, in welcher die auszuscheidenden 

gesellen sich zum Rectum zwei Paare von Drůseu, die 

aus dem After hervortreten kónnen und die ich als 

analogon der bei den Dipteren bekannten Rectaldrůsen 

betrachte. Sie sind lánglich oval und zeigen mikrosko- 
pisch untersucht eine Zusammensetzung von hellen gross- 

E kórnigen Zellen. Ihr Zweck bleibt aber bisher unbestimmt. 
Fig. 3. Anatomie einer Phry- Zden Aovd EOB hěr h einicel 
ganea-Larve. Oz. Oesophagus, 1 Verdauungssysteme gehóren auch einiger 
Pr. Kaumagen, Ch. Chylusma. Massen die Speicheldrůsen, oder richtiger gesagt — Šeri- 

gen, D. Důnndarm, R. Rectum,  Kterien, das ist die den Seidenstoff liefernden Drůsen. 

S. Speicheldrůse, M. Malpighi- © Es ist ein Paar von rohrenfórmigen Drůsen, die bis die 

sche Drise, N, Nachschieber. | dreifache Lůnge des Larvenkórpers erreichen und in dem 
Hinterleibe mehrmals gewunden sind. Wir kónnen an 

ihnen die eigentliche Drůse und den Ausfůhrungsgane unterscheiden. Die Wánde 
der ersteren bildet ein Epithel aus grossen Zellen, deren Protoplasmainhalt kórnig 
ist, besonders die grossen Nuclei zeigen eine grobkornige Structur. Das innere 
Lumen der Driůse ist mit dem bláulichen Aůssigen Seidenstoffe ausgefůllt, welcher, 
sobald er in Berůhrung mit dem Wasser kommt, záhe wird, was besonders bei der 

s 

aus rothlichbraunen grosskórnigen Drůsenzellen gebildet, © 
0 Org 

entfernt werden. Wie allgemein bekannt ist, besteht die © 
Aufgabe der malpighischen Drůsen darin, die durch den © 

Lebensstoffwechsel abgesonderten Stoffe aus dem Kórper © 
zu entfernen, und deshalb finden wir sie mit dem Fett- © 

Stoffe gesammelt werden. Bei den campodeoiden Larven © 
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- Zergliederune sehr unangenehm wird, da bei der geringsten Verletzung der Drůsen ihr 
Inhalt hervorguillt und alle Organe untereinander verbindet. Der abgesonderte Seiden- 

stoff, wie wir noch spáter erfahren sollen, dient der Larve zum Baue ihrer Geháuse. 

Die Ausfůhrungsgángce beider Drůsen vereinigen sich in dem Kopfe und als einziger 

Gang můnden sie, wie oben schon erwáhnt wurde, auf der mittleren Warze der 

Unterlippe in einer kreisfórmigen Oeffnune nach aussen. Die Winde des Ausfih- 

- rungsganges sind důnn, aus kleinen Epithelzellen gebildet, die nach aussen eine 

- structurlose Cuticula, nach innen aber eine spiralfórmig verdickte Intima ausschei- 

- den, was ihr das Aussehen einer Trachea verleiht. 
| Wie wir oben gesagt haben, werden die ernáhrenden Stoffe, die durch die 

-Zellen des Chylusmagens aufgesaugt wurden, mittelst eines endosmotischen Pro- 

cesses dem Blute úbergeben. Dieses fůllt als eine helle farblose Flůssigkeit, in 

-welcher die ebenfalls farblosen Blutzellen schwimmen, die inneren Ráume des 
Kórpers aus und umspůlt alle Organe, wobei es ihnen die nothige Nahrung bringt. 

Um ihm aber eine bestimmte Stromrichtung zu geben, dazu dient ein Herz, welches 

sich in dem Růckentheile des Larvenkórpers befindet. Bei den lebenden Larven ist 

es leicht, dasselbe zu entdecken und seine Pulsationen zu beobachten. Es bildet 

námlich die helle Binde, die sich auf dem Růcken des Hinterleibes zieht und von 

den álteren Autoren linea media genannt wurde. Es zeigt ganz dieselbe Structur, 

wie sie bei allen Insekten zu finden ist. Der Strom des Blutes wird von hinten 

nach vorne gefůhrt und hier durch eine Arterie bis in den Kopf geleitet, wo er 
zuerst die Gehirnganglien umspůlt und so die Nerventhátigkeit auffrischt; erst dann 

steigt er in den úbrigen Kórper herunter. 

Im engen Zusammenhange mit dem Circulationssysteme steht das Athmungs- 

system. Von den áusseren Kiemen haben wir schon oben gesprochen. Die durch die 

Kiemen oder die feine Kórperoberfláche eingesaugte Luft wird durch die Tracheen 

oder Luftróhren, in alle Kórpertheile geleitet und so allen Organen zugefihrt. Das 

Trachealsystem besteht aus zwei starken Lángsstámmen, die sich an den Šeiten des 
Kórpers der Lánge nach ziehen und nach allen Seiten des Kórpers viele Zweige 

entsenden, die wie ein feines Capillarnetz alle Theile durchweben. In jedem Segmente 
sind auf dem Růcken beide Lánosstámme durch einen Ouerast verbunden. Die Tra- 
cheenwánde bestehen ursprůnslich aus einem Epithel, dessen Zellen aber spáter ihre 

Gránzen verlieren, so dass sie eine feinkórnige Protoplasmaschichte bilden, in 

welcher die ziemlich grossen Nuclei eingebettet liecen und die nach aussen eine 

structurlose Cuticula, nach innen aber eine feste Intima absondern, die scheinbar 

spiralfórmig verdickt ist; die Spirale, welche den Tracheen das ihnen eigenthiůmliche 
Aussehen verleiht, ist námlich nicht regelmássig, sondern sie wird unterbrochen und 

verzweigt sich wieder, Die Aufgabe der Verdickungen der Intima ist, dem Drucke 

- von aussen entgegen zu wirken, und die Tracheen steif zu erhalten. In den feinsten 

Tracheenásten verschwindet die Spirale und die den Sauerstoff enthaltende Luft im 
Inneren derselben kann in eine endosmotische Verbindung mit den Geweben des 

Kórpers treten. | 
In einer engen Relation zu allen bisher genannten Organsystemen steht der 

der Fettkórper — corpus adiposum. Er bedeckt, wenn wir eine Trichopterenlarve 
offnen, alle Kórperwánde in der Form von kleinen schneeweissen Láppchen. Seine 
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Aufgabe ist, die fůr den spáteren Bau neuer Organe in der Zeit der Verpuppung nothigen Štoffe aufzunehmen. Es ist so zu sagen ein Vorrath an Baumaterialien. In den jůngsten Stadien kann man beobachten, dass der Fettkórper nichts anderes 
vorstellt als ein gewoóhnliches Gewebe, dessen Zellen in sich in dem Masse das Fett — aufnehmen, dass sie spáter ihre Form gánzlich verlieren. - | 

Eine ausfůhrliche Beschreibung des Muskelsystemes der Trichopterenlarven zu geben, wůrde die Gránzen dieser Arbeit, in der ich eine vollkommene Anatomie zu geben nicht beabsichtige, úberschreiten und nur wenig ihrem Zwecke dienen. Ich will nur der vier starken lánglichen Muskelstránge erwáhnen, von denen ein 
Paar auf der Bauchseite, das andere auf der Růckenseite sich erstreckt. 

Das Nervensystem ist sehr einfach: es besteht aus zwei Kopfeanglien und 
11 Ganglien des Bauchstranges. Das supraoesophagale Ganglion lásst zwei von ein- 
ander getrennte Hálften, welche die Innervation der einfachen Augen besorcen, 
deutlich unterscheiden. Auch die drei folgenden Brustganglien sind doppelt und 
durch paarige Commissuren mit einander verbunden. Die ůúbrigen Ganglien sind 
kleiner, nur das letzte ist wieder etwas grósser, weil es durch Verschmelzen einiger 
Ganglien entstanden ist. Die Commissuren bleiben immer doppelt. 

Das Genitalsystem ist in dieser Lebensperiode erst in seiner Entwicklung 
begriffen und ziemlich schwer auszufinden. Es gelang mir doch, seine Anlagen als 
zwei lánglich ovale, gelblich weisse im 3. Hinterleibssegmente liegende Kórperchen 
zu entdecken. Dieselben sind gánzlich durch die sie umgebenden Láppchen des 
Fettkórpers verhůllt und laufen Jederseits in ein feines fadenfórmiges Suspensorium 
aus; von diesen verliert sich das vordere in dem Fettkórper, das hintere konnte 
ich doch bis in das letzte Abdominalsegment verfolgen, wo sich dasselbe neben 

„dem After inserirt. 

Die Organisation der Puppe (Nymphe). 
(Fig. 4.) 

In ihrer Gestalt und Korpergliederung ist die Trichopterennymphe dem 
volikommenen Insekte sehr áhnlich. Sie gehórt zu den gemeisselten Puppen, dass 
heisst zu denjenigen, deren Flůgelfutterale, Fihler und Fůsse ganz frei von dem 
Kórper abstehen. Ihre Gestalt ist cylindrisch oder langelliptisch. Auf dem Kórper 
kónnen wir wieder alle drei Haupttheile: den Kopf, die Brust und den Hinterleib 
deutlich unterscheiden, 

Der Kopf hat schon dieselbe Form wie bei der vollkommenen Fliege; er 
ist mehr breit als lang, also guer elliptisch, seltener fast kugelig. An seinen Seiten sind schon die grossen facettirten Augen, deren Cornea zwischen einzelnen Feldchen 
mit kleinen Hárchen besetzt ist, angelegt; auch auf dem Scheitel finden wir schon bei denjenigen Arten, die mit einfachen Augen versehen sind, dieselben angedeutet. Die Fiihler stehen jederseits auf der Stirn vor den Augen. Sie haben schon die- selbe Lánge wie bei der vollkommenen Fliege; gewóhnlich ist sie der Kórperlánge gleich. In der Familie der Leptoceriden erreichen sie jedoch bei den mánnlichen Puppen fast die dreifache Kórperlánge und das Ende ihres Fadens ist um die Anal- anhánge mehrmals umwickelt, Die Fiůhlerglieder zeigen auch schon in dieser Zeit 
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- dieselben Relationen wie bei dem vollkommenen Kérfe. Besonders wichtig ist aber 
-das Grundglied, welches manchmal, wie bei manchen Sericostomatiden sehr ver- 

lángert und verdickt ist. 

Auch die Mundtheile lassen schon den Grundplan derselben Theile bei der 
Fliege erkennen. Gewóhnlich stehen die Mundwerkzeuge auf der vorderen Fláche 

des Kopfes, bei vielen Leptoceriden sind sie aber weit nach oben auf die Stirn 
gerůckt, so dass die Mandibeln ganz gerade nach oben gerichtet sind. Die Ober- 
lippe hat sehr verschiedene Formen: lánglich viereckige, guer viereckice, halbkreis- 
fórmige u. s. w. Ihre obere Fláche trágt steife schwarze Borsten, die bei einzelnen 

„Arten in bestimmte Gruppen geordnet sind. Unter der Oberlippe, von ihr geschůtzt, 

kreuzen sich die zwei hornigen Mandibeln. Sie bilden das eigenthimlichste Organ 

dieser Puppen und verschwinden bei der vollkommenen 

Flie<e bis auf ein kleines Rudiment. Ihre Form ist 

immer von jener der Larvenmandibeln verschieden; in 

der Regel sind sie immer schwácher und dafůr oft viel 
lánger. Auf dem Růcken tragen sie zwei Fiihlborsten und 
ihre Schneide ist meist sehr schón gezáhnt. Die Maxillen 

und Unterlippe sind in eine einzige Scheibe, die unten 

ein rundliches oder elliptisches Láppchen, an den Seiten 

die Maxillar- und Labialtaster trágt, verwachsen. Die 

Kiefertheile der Maxillen sind durch kleine Erhóhungen 

kaum angedeutet. Die Taster sind, was die Gliederzahl 

und Form anbelanst, ganz gleich gebildet, wie wir sie 

bei den entwickelten Fliegen finden. Es sind also bei 

den Gattungen der Gruppe inaeguipalpia (Phryganeidae, 

Limnophilidae und Šericostomatidae) die mánnlichen 
Taster 2—4gliedrig, die weiblichen aber 5gliedrig; bei 

den aeguipalpia (Leptoceridae, Oestropsidae, Hydropsy- 

chidae, Rhyacophilidae und Hydroptilidae) sind die Maxil- 
larpalpi beider Geschlechter bgliedrig. Die Labialtaster 

sind aber durchwees 3gliedrie. Auch finden wir bei den 

Sericostomatiden schon im Puppenstadium jene eigen- osioky 

thůmliche Formverschiedenheit der Taster bei den beiden TABARA ee st 00 PA BIT 
| ares, Pl. Palpi labiales, K Flů- 

Geschlechtern. gelscheiden, Br. Kiemenfáden, 
Auf der Brust ist Prothorax klein, als ein ein- © S.Seitenlinie, W.Vimperkranz. 

facher schmaler Ring entwickelt und von den folgenden 

deutlich abgesondert. Mesothorax und Metathorax sind sehr stark. Die Flůgel- 
scheiden haben bei einzelnen Gattungen verschiedene Lánge und Breite. Ihr Ende 
ist entweder abgerundet oder zugespitzt. Die Fůsse sind ebenfalls frei und auf der 

Bauchseite zusammencelest. Die Schienen tragen schon die Anlagen der Sporne 

und zwar immer in derselben Zahl, wie wir sie bei der Fliege finden; sie sind 

aber immer kůrzer und stárker als bei dieser. Wir nennen sie Endsporne, wenn 

sie an der Spitze, und Mittelsporne, wenn sie in oder nahe der Mitte der Schiene 

sSitzen. Die Vorderschiene hat entweder keinen, einen oder zwei Endsporne, oder 

einen Mittelsporn und zwei Endsporne; Mittel- und Hinterschienen haben wenigstens 

Fig.4. Nymphe vonH. auricollis. 
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zwei Endsporne mit keinem, einem oder zwei Mittelspornen. Die zwei Endsporne. 

sitzen sowie die zwei Mittelsporne immer neben, nie hintereinander. | 

Bei manchen Hydropsychiden sind die Schienen und Tarsi des 2. Fuss- 
paares bei den Weibchen erweitert. Die Vorderschienen und Vordertarsi sind ent- 

weder ganz kahl oder nur spárlich behaart. Die Mittelschienen und Mitteltarsi sind. 
immer stark behaart und so zum Rudern vollkommen geeignet. Die Hinterschienen 

und Hintertarsi sind immer ganz kahl. 

Auf dem Hinterleibe sind besonders wichtig die Kiemen, die Seitenlinie, der 

Haftapparat auf dem Růcken und die Analanhinge. 

Die Kiemen sind immer fadenfórmig, manchmal im Bůschel oder strauch- 

artig verbunden, und, wie schon oben erwáhnt wurde, finden wir sie auch bei 

manchen solchen Gattungen, deren Larven kiemenlos sind. Merkwůrdigerweise fehlen 

sie aber den Rhyacophilenpuppen, deren Larven meistentheils mit wohl entwickelten 
Kiemen versehen sind. Das Schema der Kiemen ist bei der Puppe in der Regel 

dasselbe wie bei den Larven, oft sind aber die einzelnen Kiemenfáden dichter an. 

einander gereiht, so dass es dann schwierig ist zu unterscheiden, zu welcher Reihe 
sie gehóren. 

Die Seitenlinie ist bei den Nymphen stárker entwickelt als bei den 
Larven, fehlt aber den Puppen der campodeoiden Larven ebenfalls. Sie zieht 

sich an den Seiten der letzteren Hinterleibssegmente und bildet auf der unteren 
Fláche des achten Abdominalringes einen in der Mitte durchbrochenen stark be- 

haarten Kranz. 

Um das Verschieben der Puppe in dem Geháuse zu verhindern, ist die 

Růckenfláche des Abdomen mit einem besonderen Haftapparate versehen. Der Hin- 

terrand des 1. Hinterleibsringes trágt in der Mitte zwei mit feinen Spitzen bedeckte 

Warzen, die zusammen manchmal eine sattelfórmige Erhóhung bilden. Das 2. Seg- 
ment ist bis auf sehr seltene Ausnahmen ganz glatt. Vom 3. bis zum 7. oder 

seltener 8. Hinterleibsringe trágt die Růckenseite eines jeden nahe dem Vorder- 

rande ein Paar von Chitinpláttchen, die mit verschiedener Zahl von nach hinten 

gerichteten Haken besetzt sind. Der Hinterrand des 5. Segmentes ist nebstdem 
mit einem Paare von grósseren Chitinpláttchen versehen, die in mehreren Reihen 

geordnete und nach vorne gerichtete Hákchen tragen. 

Von den Analanhángen, wie ich alle Anhánge des Hinterleibendes nennen 

will, die aber verschiedenen Ursprunges und verschiedener Natur sind, sind fůr die 

Systematik der Puppen am wichtiesten zwei in der Regel dornartige Chitinfortsátze, 

die den Nachschiebern der Larve entsprechen und deren Gestalt fůr einzelne Gat- 

tungen sehr charakteristisch ist. Die úbrigen stellen uns die Anlagen der oberen, 

seitlichen und unteren Copulationsanhánge und des Pennis vor. 

Das Geháuse und die Lebensweise der Larve. 

Um ihren weichen Kórper vor ihren zahlreichen Feinden zu schůtzen, bauen 
die meisten Trichopterenlarven eigene Geháuse. Auch in dieser Hinsicht besteht ein 

scharfer Unterschied zwischen den raupenfórmigen und campodeoiden Larven. Die 
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- ersteren haben immer ein Geháuse und zwar ein bewegliches, welches sie úberall mit- 

© schleppen kónnen, dagegen die meisten campodeoiden Larven leben ganz frei in einer 
Schlammschichte auf der unteren Seite von Šteinen oder bauen nur aus lose durch die 
Gespinnstfáden zusammengehaltenen Schlammpartikeln kůrzere oder lángere Ginge, 
in welche sie in der Gefahr Zuflucht nehmen. Eine wichtige Ausnahme von dieser 

Regel bilden die Hydroptiliden. Obwohl sie in allen anderen Merkmalen mit den 
úbrigen campodeoiden Larven iúbereinstimmen, so bauen sie doch, so weit mir be- 

kannt ist; immer bewegliche Geháuse, deren Form aber ganz eigenthůmlich ist. 
Gewóhnlich sind diese grůn, oder graugrůn und einem Reissamen áhnlich, haben 

beide Enden mit Offnungen versehen und da sie vielmals so gross sind als die 
Larve, so kann diese sich immer frei bewegen und bald durch diese, bald durch 

jene Offnung ihren Kopf hervorstrecken. Die Wánde dieses Geháuses sind důnn 

und bestehen aus dem Gespinnste der Sericterien, dem Schlammpartikel beige- 

mischt sind. 

Die raupenfórmigen Trichopterenlarven beniůtzen als Baumaterial fůr ihre 

Geháuse die verschiedensten Stoffe: kleine Steinchen, grobe oder feine Sandkórn- 

chen, Schlamm, verschiedene Vegetabilien, ja sogar auch Konchylien mit lebenden 
Bewohnern und andere kleinere Phryganeengeháuse. Die Form des Geháuses und 

die Wahl der Baustoffe ist fůr die Gattungen so charakteristisch, dass beide Eigen- 

schaften als gute Bestimmungsmerkmale benutzt werden kónnen. Es sind zwar bis 

jetzt sehr wenige Trichopterenlarven so genau bekannt, aber dort, wo der Fall ist, 

kann man bloss nach dem Geháuse auch die Art der Larve bestimmen. Besonders 

bei den mit Mineralstoffen bauenden Larven ist die Form der Geháuse sehr kon- 
stant; bei den mit Vegetabilien bauenden bringt es das Material mit sich, dass hie 

nnd da in dem Ausseren des Geháuses einer und derselben Art verschiedene Ab- 

anderungen vorkommen, aber die Grundform bleibt doch immer dieselbe. Diese 

Regelmássigkeit der Geháuse ist bedinst durch die Bestindigkeit der Art, in welcher 

die einzelnen Partikel des Baumateriales aneinander gefůgt werden. Die Larven der 

Familie Phryganeidae bauen nur aus Vegetabilien; sie beissen die Blattfragmente, 

Fichtennadeln und Rindentheile so ab, dass sie gleiche Lánge haben, und reihen 
sie in einer Spirale aneinander; die Wand des Geháuses ist demnach auch nur 
důnn und das Geháuse cylindrisch. Bei den Limnophiliden finden wir eine grosse 
Verschiedenheit in dem zum Baue benutzten Materiale. Auch Arten einer und der- 

selben Gattung wáhlen nicht immer gleiche Stoffe. Die Geháuse sind gewóhnlich 
cylindrisch, oder konisch und gebogen. Die aus Vegetabilien gebauten Geháuse 

haben einen sehr verschiedenen Styl; die einzelnen Partikel werden entweder der 
Lánge nach gelegt und dann ist das Geháuse gewóčhnlich sehr lang; oder sie werden 

ziemlich unregelmássig guergelegt, wodurch das Geháuse sehr dick, oft eifórmig 
wird. In einigen Fillen werden an den Seiten der inneren aus Sand gebauten Róhre 

lange Pflanzenstůcke angeklebt. Die Sericostomatiden bauen ihre Geháuse in der 

Regel aus Sand und zwar konisch und gebogen. Einige Gattungen befestigen aber 
an den Seiten derselben ein oder zwei kleine Šteinchen, so dass es geflůgelt er- 

Scheint. Die Gattungen Brachycentrus und Lepidostoma bauen gerade nach hinten 
- etwas verschmálerte vierkantice Geháuse und zwar die erstere aus Wasseralgen 

> (Conferva), die letztere aus anderen Pflanzentheilchen vorzugsweise aus den Bláttern 
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des Wassermooses (Fontinalis). Die merkwůrdigsten Geháuse sind ohne Zweifel jene © 

der Gattung Helicopsyche; sie bestehen aus feinen Sandkórnchen und haben die 

Form von Schnecken und sind auch frůher als Schalen von Wassermollusken mehr- 

mals beschrieben worden. Sie gehóren den sůdeuropáischen Lándern, besonders aber 
Amerika und Australien an. Die Geháuse der Leptoceriden sind gewóhnlich gerade, 
konisch und in der Regel aus feinen Sandkórnchen oder Schlammpartikeln gebaut. © 

Ihre Wánde sind oft so důnn, dass sie schwach durchsichtig sind. Úbrigens erlaube © 

ich mir noch auf die schóne Arbeit von Fritz Můller, welcher sehr viele hóchst 

interessante Formen von Trichopterengeháusen aus Sůdamerika beschrieben hat, 
aufmerksam zu machen. 

Die Frage, ob die Larve, wie sie im Wachsthum fortschreitet, auch das 

Geháuse vergróssert oder immer das alte, wenn es schon klein wird, verlásst und ein 

neues baut, muss ich noch unentschieden lassen. Im ersteren Falle wůrde die Larve 

das Geháuse am Kopfende fortwáhrend weiter bauen, am Hinterende immer wieder 
abbeissen, was besonders bei den konischen Geháusen sehr wahrscheinlich erscheint. 

Mit Ausnahme einer einzigen Art (Enoicyla pusilla), welche im feuchten Moose 
an den Wurzeln von Eichen, Buchen, úberhaupt Laubbáumen weit vom Wasser ge- 

funden wird, leben alle Trichopterenlarven im Wasser. Wir finden sie in Seen,- 
Teichen, Flůssen, Báchen, Wassergráben und Auellen, úberhaupt úberall, wo die. 

Bedingungen nur etwas gůnstig sind. In einem und demselben Gewásser leben nur“ 

wenige Arten, aber diese erscheinen, wenn ihre Zeit gekommen ist, in unzáhlbarer 
Menge von Individuen. Ich habe mehrmals Gelegenheit gehabt, die Larven einiger 

Limnophiliden zu beobachten, wie sie wórtlich genommen das Flussbett bedeckten. 
Dieser Fall kann aber nur bei denjenigen Arten vorkommen, die gesellschaftlich 

leben; andere Arten, obzwar sie auch in grosser Anzahl von Individuen vorkommen, 
sind immer doch nur einzeln zu finden. Auch die einzelnen Gewásser zeichnen sich 

durch besondere Arten aus. Ganz andere Arten leben in den Teichen, andere wieder 

in Flůssen, andere in Báchen und andere wieder in den Auellen. Die Fauna des 

Niederlandes und der Ebenen ist streng verschieden von der Gebiresfauna. Úber- 

haupt sehen wir in dieser Insektenordnung, dass die Anpassung an gewisse Lebens- 

bedingungen sehr weit fortgeschritten und demnach die Lebensweise der Larven 

sehr verschieden ist. 

Auch die Frage, ob die Larven herbivor oder carnivor sind, wage ich nicht 

zu entscheiden. Die meisten Schriftsteller, die úber dieselben geschrieben haben, 

olauben, dass sie pflanzenfressend sind. Ich selbst war aber mehrmals Zeuge, wie 

Larven der verschiedensten Gattungen einander oder andere Thiere verspeist haben. 

Die ganze Lebensperiode der Trichopteren nimmt hochstens ein Jahr ein, 

ja bei einigen Arten erscheinen zwei Generationen im Jahre. Die Úberwinterung 

geschieht meistens im Larvenzustande. Nach mehrmaliger Háutung erreichen die 
Larven ihre volle Grósse und bereiten sich zur Verpuppung vor. Die freilebenden 

campodeoiden Larven bauen sich aus kleinen Steinchen und Sandkórnern unbeweg- 

liche Geháuse, die sie an dié untere Seite der Steine oder auf Grasstengel befestigen. 

Diese Puppengeháuse haben in der Regel eine elliptische Form und sind oft dicht 

aneinander gedránet. Die Gattung Tinodes hat auf dem inneren festen Gehiuse eine 
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Schichte von lose zusammenhaltenden Sandkórnchen. Die Larven der Familie Rhy- 

acophilidae spinnen im Innern des Geháuses noch ein stumpf spindelfórmiges Cocon, 

dessen hinteres Ende an die innere Wand des Geháuses befestigt ist. Die Hydro- 
philidenlarven verschliessen beide Offnungen des Geháuses und befestigcen sie dicht 

aneinander gedránegt auf den Šteinen oder Wasserpflanzen nahe der Oberfláche 

des Wassers. 
Die raupenformigen Larven suchen sich erst eine begueme Štelle fůr die 

Befestigung des Geháuses aus. Diese finden sie entweder zwischen den Wurzeln 
der Wasserpflanzen, zwischen dem Gerólle und in dem Schlamme des Bodens, unter 

den Steinen auf den Pflanzenstengeln ete. Da kónnen wir sie entweder einzeln oder 

in ganzen Schaaren und Klumpen dicht gedránet finden. Dann verschliessen sie beide 

Enden des Geháuses oder wo das hintere schon verschlossen ist, nur das vordere 

durch die Siebmembran, eine siebartig gegitterte Membran, oder durch einen Deckel, 

der mit einer runden Offnung, oder mit einer Ouerspalte versehen ist. Manche Arten, 

noch bevor sie ihr Geháuse befestiot haben, schneiden einen grossen Theil desselben 

ab, so dass es dann oft nur halb so lang ist, wie vorher. Die Befestigung ge- 

schieht entweder direkt oder mittels fester seidener Bánde, die am Ende kreis- 

fórmig erweitert sind. 

Die Larve ruht noch einige Zeit in dem verschlossenen Geháuse und erst 

nach einigen Tagen wirft sie die letzte Puppenhaut, die in dem hinteren Ende des 

Geháuses zusammengeballt liegen bleibt, ab. Die anfangs weiche und blassfarbene 

Puppe bekommt eine immer hártere und dunklere Haut, bis sie etwa nach vierzehn 

Tagen unruhig wird, durch eine Offnung, die sie in die Wánde des Gehňuses mittels 

ihrer Mandibeln gemacht, ihrem bisherigen Gefingnisse entschlůpft und durch die 

spielenden Wogen des Wassers zum Tageslicht rudert. Zum Ufer oder úberhaupt 

an eine sichere Stelle angelanot, ruhet sie aus und wartet auf den unvermeidlichen 

letzten Riss ihrer Růckenhaut, um als vollkommenes Insekt ihr kurzes und in der 

Regel verborgenes Dasein zu fristen, 



B. Specieller Theil. 

Enthaltend die detaillirte Beschreibung der Metamorphose von 17 Arten 

bohm. Trichopteren. 

Limnophilus lunatus Curt. 
(Fig. 5.) 

Phryganea rhombica, Germ., Faun. Europ., fasc. 9, tab. 15. nec L. 

Limnophilus lunatus, Curt., Phil. Mag., 1834, 123; Steph., III., 216; Mc. Lach., Tr. Br., 35, Taf. IX., 
Fig. 19., 20.; Rev. a Syn., 61, Taf. VIII. 

Limnophilus apicalis, Curt., I. c. 

Limnophilus nebulosus, Curt., 7. c., Steph., III., 215. 

Phryganea lunaris, Pict., Recherch., 152, Taf. IX., Fig. 3. (1834). 

Limnophilus lunaris, Burm., Handb., 931; Ramb., Névrop., 481. 
Limnoplilus affins, Steph., III., 217; nec Curt. 

Phryganea vitrata (Dalman), Zett., Ins. Lap., 1064 (1840). 
Chaetotaulius vitratus, Kol., G. et Sp., Taf. I., 42. 
Limnophilus vitratus, Brauer, N. A., 51, Fig. 86., 87. 
Limnophilus (Chaetotaulius) vitratus Hag., Ent. Ann., 1859, 75. 

Limnephila flavida, Ramb., Névrop., 476 (1842). 

Die Larve von Pictet., op. cit., Kol., op. cit. Walser, Trichoptera bavarica, S. 32., Mc. Lachl op. cič. 

beschrieben. Hagen Stett. ent. Zeit. 1864, S. 243. 

Die Larve raupenfórmig, cylindrisch 17 mm lang, 3 mm breit. Kopf pro- 

nas i W 

př -z úly | ohe yh oné - 

portionirt, sehr kurz elliptisch, fast kugelig, elánzend gelbbraun; iber die Mitte 

der Stirn zieht sich ein keilfórmiger, dunkelbrauner Štrich, und auf beiden Seiten 
des Scheitels je ein Strich, die hinten sich vereinigen und so einen V-fórmigen 

Fleck bilden. Ahnliche, nur etwas blassere Striche sind auf den Schláfen gezeichnet. 

Nebstdem ist der Kopf mit kléinen dunkelbraunen Půnktchen, insbesondere auf 

dem Hinterhaupte besáet, die auf den Schláfen dicht aneinander und in Lángslinien 

geordnet sind. Auf dem ganzen Kopfe sind spárliche schwarze steife Borsten zer- 
streut. Die Oberlippe guerelliptisch, vorne ausgeschnitten, auf dem ersten Dritttheil 

der oberen Fláche mit schwachen Borsten versehen. Epipharynx schwach beborstet. 
Mandibeln meisselfórmig, stark, schwarzbraun, ihre Schneide mit vier stumpfen 

Záhnen, die Innenkante mit einer Haarbůrste. Der Kiefertheil der Maxillen klein, 

konisch bloss bis zur Mitte des dritten Tastereliedes reichend, auf dem Ende mit 

zahlreichen Tastborsten und Warzen versehen. Die Maxillartaster konisch, vier- 

gliedrig, Der Basaltheil der Maxillen stark beborstet. Hypopharynx besonders auf 
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den Seiten dicht behaart. Labium schwach, konisch, mit sehr kleinen zweiglied- 
„rigen Tastern. 

Die Thorakalsegmente werden stufenweise breiter; Prothorax ist fast nur 

so breit, wie der Kopf, aber Metathorax ist zweimal so breit, wie Prothorax. Pro- 
notum guer guadrangulár, mit abgerundeten Seiten. Die Grundfarbe wie auf dem 
„Kopfe; in der ersten Hálfte ist eine rauchfarbige blassbraune Auerbinde und der 

úibrige Theil trágt zahlreiche braune Punkte, die insbesondere auf der mittleren 

Fig. 5. Limnophilus lunatus Curt. 1.—3. Larve: 1. Labrum “%,. 2. Mandibula */;,. 3. Maxillae und 
Labium *9,. 4.—6. Nymphe: 4. D. Oberlippe. 5. Mandibula *9,. 6. Das Kórperende des G von 

unten ?"/,. 7. D. Geháuse */. 8. D. Siebmembran “/. 

Sutur eine x-fórmige Gruppe bilden und auch in den hinteren Seitenecken dichter 
aneinander gruppirt sind. Mesonotum guerlánolich, viereckig, mit dem Pronotum 

gleichfarbig und ebenfalls unregelmássig braun punktirt; in der Mitte des Vorder- 

randes auf der Mittellinie eine dunklere Stelle; der hintere Rand glánzend schwarz 

gesáumt. Metathorax weich, trágt aber drei Paare schwach chitinisirter Pláttehen, 

die mit schwarzen Borsten besetzt sind. Fůsse gelbbraun, an den Artikulationen 

sind die Chitintheile schwarz gesáumt; Femur und Tibia mit einer bogenfórmigen 

„Reihe von etwas dunkleren Punkten. Klauen einfach, mit einem Basaldorne. Die 

"Tibien mit endstándigen Dornen auf der Innenseite. Die Vorderfůsse am kůrzesten 
und stárksten; alle ihre Glieder auf der Innenseite mit kleinen Spitzen bewehrt, 

Femur und Trochanter ausserdem noch mit lángeren Borsten. Mittel- und Hinter- 

fůsse gleich lang, und zweimal so lang, wie die Vorderfůsse. Auch ihre Glieder 

„mit kleinen Spitzen bewehrt und nahe dem Ende des Trochanter mit einem Busche 

(von grósseren Borsten. Auf allen Fůssen lange schwarze Borsten zerstreut. 
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Erstes Hinterleibssegment mit drei bedeutend grossen Hěckern; auch seine. 

Pauchpartie stark gewólbt. Die ůbrigen Segmente durch deutliche Strikturen von 

einander abgeschieden. Die Seitenlinie deutlich, mit braunen 
Ober Auf © Unter Hýrchen besetzt. Kiemen fadenfórmic, zugespitzt nach bei- 

der Seitenlinie 
= —- | lhegendem Schema geordnet. Die Nachschieber zweigliedrig, 

172 p zNĚ k 
2.8.77. mássie entwickelt. 

IN. Die měinnliche Puppe 145 mm lang 3 mm breit, 2 
3 
2 

A IV- wólbt. Die Fihler reichen bis zum Ende des achten Ség- 
2 
2 
1 

seitwárts  vorne mit Gruppen von fůnf starken schwarzen 
| sá vn. Borsten. Mandideln lang, dreieckie, mit einer breiten Basis 

Á > und schmalen gezáhnten Schneide. Palpi stark und kurz. 
Schema der Kiemen*) : : : K k a ; 

der Larve von Limnophilus. Die Maxillartaster bei S dreigliedrig, ihr erstes Glied am 

lunatus Curt. kůrzesten, das zweite das láneste und das Endelied etwas 
kůrzer. Beim © sind sie fiinfeliedrie. Die Labialtaster um 

die Hálíte kůrzer, dreigliedrig, ihre Glieder kurz, einander beinahe oleich. 

Die Flůgelscheiden bis auf das Ende des vierten Abdominalringes reichend : 

erstes Paar schmal, ihr Apex abgerundet, das zweite Paar weit breiter, stumpf drei- 

eckig. Die Spornzahl 1, 3, 4, Sporne besonders auf den Mittel- und Hinterfůssen 
lang und schlank; bei den reifen Puppen kann man durch die Puppenhaut die 

zahlreichen schwarzen Dorne leicht beobachten. Die Tarsalelieder der Vorder- und 

Hinterfůsse kahl; die der Mittelfůsse stark bewimpert. 

Erstes Abdominalsegment auf dem Hinterrande der Růckenseite mit einer 

warzenfórmigen, mit kleinen Spitzen besetzten Erhohune. Auf dem Vorderrande des 

dritten bis siebenten Segmentes sind je zwei Chitinpláttchen, welche drei nach hinten 
gekehrte schwarzbraune Hákchen tragen; diese sind auf den ersten drei Segmenten 

schwach, nach hinten werden sie aber stárker. Auf dem Hinterrande des fůnften 

Segmentes ein Paar brauner, guerlánelicher Chitinplatten, die zwei Reihen nach 
vorne gekehrter Hákchen tragen. Die Seitenlinie máchtig entwickelt und sehr 

lang, graubraun bewimpert; sie beginnt mit dem sechsten Segmente und bildet auf 

der Bauchseite des achten einen Kranz. Kiemen fadenfórmic, zugespitzt. Zwischen 

dem ersten und zweiten Segmente oberhalb der Seitenlinie zwei Faden und ebenso 

viele unter derselben. Zwischen dem zweiten und dritten sind die Kiemen in ein 

breites lánes der Štrictur gezogenes Biindel von 15 Fáden verbunden:; zwischen 

dem dritten und vierten ist die Theilune in Kiemen iiber und unter der Seitenlinie 

schon schwach angedeutet; das Bůschel záhlt zusammen 13 Kiemenfilamenta. Zwischen 

dem vierten und fůnften ůúber und unter der Seitenlinie je vier, zwischen dem 

fůnften und sechsten iiber der Seitenlinie 2 und unter derselben fiinf; zwischen 

*) Von beiden zwischen je zwei horizontalen Dinien iúbereinander stehenden Ziffern 
bedeutet die obere die Zahl der Kiemenfáden auf dem vorderen, die untere auf dem hinteren Ende 
des Segmentes, dessen Nummer durch die rómische Ziffer an der Seite angegeben ist. Wo die 

Ziffern durch kleine Kreise vertreten sind, bezeichnen sie entweder einzelne Kiemenfáden oder 

ganze Bůschel derselben, was man im Texte findet 

cylindrisch. Kopf transversal, sein Stirnumriss mássig ge- 

v.. mentes; ihre Glieder kurz, allmáhlich schwácher. Ober- 

lippe halbkreisfórmig, auf der Basis mit zwei Paaren und. 
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-dem sechsten und siebenten ber der Seitenlinie zwei, unter ihr drei; zwischen dem 

- siebenten und achten Segmente ůúber der Seitenlinie. ein und unter ihr wieder ein 

© Kiemenfaden. Wie man sich leicht úberzeugen kann, sind die Kiemenbůschel auf 

-den Stricturen durch Verbindung einzelner Kiemenfáden der Larve entstanden. 

Appendices anales einfach, aus zwei gelbbraunen Chitinfortsátzen bestehend, deren 
Enden etwas divergiren und auf der Aussenseite mit einer Reihe kurzer, feiner 

Spitzen versehen sind. Auf der Bauchseite erheben sich bei der mánnlichen Puppe 

-vier Lobi, von denen die zwei inneren die Anlage des Pennis, und die zwei áusseren 
- die Anlage der seitlichen Analanhánge des Imago bezeichnen. 

Das Gehčiuse lang cylindrisch (23 mm Lánge auf 4 mm Breite) gerade, aus 

ungleich grossen Blattstůckeln von Carex und Glyceria gebaut, die in der Regel 
- der Lánsge nach angebracht sind und fest, ohne irgend einen Vorsprung zu bilden, 

aneinander liegen. Das Puppengeháuse ist auf beiden Enden nach aussen durch 

- kleine Pflanzenpartikel, nach innen durch eine grossmaschige gegitterte Membran 

verschlossen und an den Wasserpflanzen befestigt. Die Puppe macht, wenn sie aus- 

schlůpfen will, in die Seitenwánde am Kopfende des Geháuses eine kreisfórmige 

E "Offnung, deren Durchmesser dem des Geháuses fast gleich kommt. 

Ich habe die Larven, Puppen und entwickelte Insekten in den reinen Ge- 
birgsguellen bei Leitomyschel im Juli 1885 gesammelt. 

Halesus auricollis Pict. 

(Fig. 6.) 

- Phryganea auricollis, Pict., Recherch., 141, Taf. VIII., Fig. 1. (1834); cf. Hag., Stett. Zeit., 1859, 
136; Mc. Lach., Tijds. v. Entomol., XVIII., 24 

ž | Halesus auricollis, Meyer Důr, Mith. schw. ent. Gesell., IV., 393. Mc. Lachl. Rev. a. Syn., 157, Taf. XVIL 
—— Halesus nigricornis, Kol., G. et Sp., Tať. I. 70. (partim) nec Pict.; Brauer, N. A., 47, Fig. 45. 

ny 270 bézí 

Halesus Braueri, Kol., Fauna des Altvaters, 36 (1859), Wien. ent. Monatschr., IV. 386 partim, 
Phryganea rubricollis, Pict., Recherch., 135 (1834). 

Die Larve von Pictet (Recherch. 141, Taf VIII, Fio. 1.) beschrieben. 

Die Larve raupenfórmig, cylindrisch (13—15 mm lang, 3—3'3 mm breit), 

- bloss zum Kopfe hin verschmálert, so dass der letztere nur halb so breit ist als 
- Metathorax. Kopf oval, dunkelbraun, chagrinirt und mit spárlichen steifen Borsten 
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besetzt. Mundtheile wenig hervorragend, Oberlippe fast halbkreisfórmig, ihr Vorder- 
rand bogenfórmig ausgeschnitten, und sowohl als Epipharynx mit steifen Borsten 
besetzt. Auf der Oberfláche stehen in einem Bogen sechs steife Borsten. Mandibulae 
sehwarzbraun, stark, dreieckig, mit stumpfer Spitze, mit zwei Fůhlborsten, aber 
ohne besondere Bezahnung. Maxillae kurz, stark; ihre Taster dreigliedrig, konisch, 

- etwas gebogen; der Kiefertheil kurz, etwas ber die Hálfte des zweiten Tastergliedes 
- reichend, dicht beborstet. Die Unterlippe konisch, kurz; ihre Palpi eingliedrig. Hy- 

© popharynx mit vielen Bórstchen besetzt. 

Pronotum und Mesonotum hornig; ihre Chitinplatte guerlánglich viereckig, 

so breit wie der Kopf, dunkelbraun, chagrinirt, und am Vorderrande mit spárlichen, 
- schwarzen, steifen Borsten versehen. Metanotum, vier braune Chitinpláttchen aus- 

2 
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genommen, weich. Fiisse mit den Chitintheilen des Thorax gleichfarbig, stark, ziem- 
lich gleich lang, nur die Vorderfůsse etwas kůrzer. Das Tibienende mit zwei Dornen; 
die Innenseite der Tibien und Tarsi mit kleinen Spitzen und die des Femur und 

Trochanter mit Bórstchen besetzt; nebstdem tragen die Fůsse noch spárliche lange, 

schwarze Borsten. Klauen kurz und stark, mit einem Basaldorne. 

Die Hócker des ersten Abdominalsegmentes niedrig und klein. Die Seiten- 

linie sehr deutlich, mit grauen feinen Hárchen. Kiemen 
Ober Auf Unter fadenfórmie, auf sechs Segmenten wohl entwickelt und nach 
„der Seitenlinie 
UG beiliegendem Schema geordnet. Nachschieber kurz, zwei- 

O o'"5 I. gliedrie mit einer starken Klaue, die mit einem Růcken- 

o" V MLO haken versehen ist. Auf dem Růcken des letzten Seg- 

© © © mentes ist eine halbmondfórmige Chitinplatte, die mit 
O © O ry. — steifen schwarzen Borsten besetzt ist und auch die Nach- 
> E schieber stůtzen sich auf starke Chitinplatten. 
O B Die Puppe cylindrisch (13—14 mm lang, 3 mm breit). 
(O) F n Kopf transversal, Stirn schwach vertieft. Antennen faden- 

O © fórmic, bei reifen Puppen schwarzbraun, bis zum Hinter- 

O vn.  leibsende reichend, ihr Basalelied wenig grósser als die 
—— O folgenden. Mundtheile verháltnissmássie klein, Oberlippe 

k té E ok halbkreisfórmig, vorne zweimal buchtig schwach ausge- 
auricollis Pict. schnitten, auf ihrer Oberfláche stehen jederseits fůnf gr0s- 

sere, senkrechte, schwarze, steife Borsten und vor ihnen 

zwei kleinere Borstehen. Mandibulae kurz, ihre Basis stark, Schneide dreieckie, 

innen gezáhnt; auf dem Růcken stehen zwei Fihlborsten. Palpi maxillares bei S 

dreigliedrig; erstes Glied kurz und stark, das zweite am lánesten. Bei č fůní- 

gliedrig, das zweite Glied ebenfalls am lángsten. Palpi labiales sehr kurz, drel- 

gliedrig. 
Die Flůgelscheiden abgerundet, kurz, bloss etwas úber die Hálfte des vierten 

Abdominalsegmentes reichend. Spornzahl 1 3 3 bei G und ©; Sporne stark, aber 
kurz, besonders der Mittelsporn der Mittelschiene manchmal kaum bemerkbar. 

Vorder- und Hinterfiůisse kahl, Tarsi der Mittelfůsse mit dichten, langen, grauen 

Haaren besetzt und so zum Rudern eingerichtet. 

Der Haftapparat nach dem Geschlechte verschieden. Bei der mánnlichen 
Puppe hat das erste Hinterleibssegment am Hinterrande eine sattelfórmige EÉrhó- 

hung, deren Seitenwarzen mit kleinen Spitzen besetzt sind. Vorderrand des dritten 

bis incl. siebenten Segmentes trágt jederseits ein Chitinpláttchen mit vier starken, 

nach hinten gekehrten Hákchen. Am Hinterrande des fiinften Segmentes findet 

man jederseits eine transversale Chitinplatte, die mit zahlreichen, nach vorne zie- 

lenden, kleinen Hákchen besetzt ist. Bei der weiblichen Puppe ist der ganze Ap- 

parat weit schwácher entwickelt, so dass die Chitinplatten auf dem Vorderrande 

der Segmente bloss zwei Haken tragen, die aber auf dem dritten Segmente fast 

ganz rudimentár bleiben. Die Hákchen auf der Chitinplatte auf dem Hinterrande 

des 5. Segmentes sind ebenfalls minder zahlreich. Die Seitenlinie wohl entwickelt, 

mit dichten, langen, grauen Haaren besetzt, beginnt mit dem sechsten Segmente und 

bildet auf der Bauchseite des achten einen Kranz. Kiemen fadenfórmig nach dem- 
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- selben Schema, wie bei der Larve, entwickelt. Appendices anales sehr einfach, in 
der Form von zwei starken stumpfen chitinisirten Fortsátzen, die je zwei kleinere 

nnd zwei lange, starke, schwarze Borsten tragen. Beim G bildet die Bauchseite des 

achten Segmentes zwei kleinere mittlere Lobi, die das Pennisende bezeichnen und 

jederseits einen grósseren Lobus, die Anlage der unteren Appendices. 

Die Larve iebt in ruhigeren Gebiresbáchen in grosser Zahl. Ihr Geháuse 

wird anfangs aus Pflanzentheilchen mit Sandkornchen gemischt gebaut, je alter aber 

die Larve wird, desto lieber benůtzt sie die Sandkórnchen, bis ihr endlich diese 
ausschliesslich als Baumaterial dienen. Dasselbe ist am Kopfende etwas enger, 

aus feineren Kórnchen gebaut und auf der Růckenseite etwas schirmfórmie verlán- 

gert, so dass es den Kopf der Larve von oben schůtzt und seine Můndung schrág 

Fig. 6. Halesus auricollis Pict. 1.—3. Larve: 1. Labrum *9,. 2. Mandibula *9;,. 3. Maxillae und 
Labium 7*/. 4.—6. Nymphe: 4. D. Oberlippe *9/,. 5. Mandibula *9. 6. Kórperende d. G von 

unten ?%,, 7%. D. Larvengeháuse. 

ist; das Hinterende ist etwas breiter und aus groben Kórnchen gebildet. Bei der 

> Verpuppung heften sich die Larven mit dem vorderen Ende der Geháuse schaaren- 

weise auf die Steine des Bachbodens und bilden so ganze faustgrosse Klumpen. 

Sie wáhlen dazu Stellen, wo das Wasser minder tief und die Strómung schneller 
ist. Beide Enden werden theilweise mit kleinen Steinchen und Sandkornern ge- 

schlossen, unter denen sich eine gegitterte, grossmaschige Membran befindet. 

Ich habe die Larven, Puppen und vollkommene Insekten im September 

1886 in ungeheuerer Menge besonders im Osikerbache bei Leitomyschl gesammelt. 

Seltener zu derselben Zeit in Nedoschin ebenfalls bei Leitomyschl. 
zá 
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Halesus interpunoctatus Zett. 

(Fig. 7.) 

Phryganea interpunctata Zett., Ins. Lap., 1067 (1840). 

Phr. digitata, Pict., Recherch., 138, Taf. VII., Fig. 2., nec Schrk. 

Halesus digitatus, Kol., G. et Sp., Taf. I., 69, vars. G. y.; Brauer, N. A., 47, partim; Hag., Ent. 

Ann., 1859, 95, partim; Meyer-Důr, Mitth. schw. ent. Gesell., IV. 392. 
Limnophilus digitatus, Burm., Handb., 933. 
Halesus radiatus, Mc. Lach., Rev. a. Syn., 148, partim, nec Curt. 
Halesus interpunctatus, Me. Lach., Rev. a. Syn. XXXVIL 

Die Larve raupenfóormig, cylindrisch, 22—25 mm lang, am ersten Abdo- 

minalsegmente 45 mm breit, zum Kopfe hin verschmálert, so dass derselbe nicht 
einmal halb so breit ist, wie der Metathorax. Kopf oval, hellbraun, mit vielen 
dunkelbraunen Punkten, welche besonders auf dem Hinterhaupte regelmássige Reihen 

bilden und auf dem Scheitel in eine moosartig verzweigte Zeichnung zusammen- 
fllessen. Die Mundgegend ist dunkelbraun und um die Augen herum ein enger, 

blasser Saum. Die Mundtheile ragen fast gar nicht hervor. Die Oberlippe relativ 

klein, guerelliptisch, vorne buchtig ausgeschnitten, bloss auf den Seitenwinkeln mit 

Fig. 7. Halesus interpunctatus Zett. 1.—3. Larve: 1. Labrum *,. 2. Mandibula +. 3. Maxillae 

und Labium %9,. 4.—6. Nymphe: 4. Oberlippe *9,. 5. Mandibula *%,. 6. D. Kórperende d. £ von 
unten ?9,. 7. D. Larvengeháuse */,. 8. D. Siebmembran “/,. 
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dichten, kurzen Borsten besetzt. Mandibel schwarzbraun, stark, keilfórmicg, auf der 
Schneide mit drei groben Záhnen versehen. Der Kiefertheil der Maxillen klein, 

warzenfórmic, mit dichten Borsten besetzt. Palpi klein, konisch, dreieliedrig. Labium 

stumpf, konisch, mit zweigliedrigen Tastern, deren zweites Glied im Verháltniss 

zum ersten sehr klein und an seiner Basis von ihm wie von einem ringfórmigen 

Wall umfasst ist. 

Die Thorakalsegmente sehr ungleich breit; Prothorax ist kaum halb so 

breit wie Metathorax, und Mesothorax hat die mittlere Breite zwischen beiden, 

Pronotum guer lánelich, bedeckt den ganzen Růckentheil des Prothorax von einem 

Fusse bis zum anderen; seine Šeiten abgerundet. Seine Grundfarbe wie auf dem 

Kopfe und ebenfalls mit vielen in Linien zusammenfliessenden Punkten, die nach 

vorne blasser werden. Die úbrigen Thorakalseomente háutig, graubraun, aber ihre 
Cuticula sehr ungleich dick, so dass Mesonotum fast hornig erscheint, nach hinten 

aber die Haut weicher wird. Metanotum hat auf jeder Seite drei mit derberer Haut 

und steifen schwarzen Borsten versehene, blasser gefárbte Stellen. Fůisse etwas 

ungleich; Vorderfůsse die kůrzesten und stárksten, die iibrigen allmáhlich lánger 

und schlanker. Ihre Grundfarbe jener des Kopfes gleich, die Articulationen schwarz- 

braun gesáumt. Die Innenseite der Tibie ist auf dem Ende mit einem stumpfen 

Dorne und der Lánge nach mit einer Reihe kurzer Spitzen bewehrt. Auch das 

Femur der Mittel- und Hinterfůsse trágt auf der Innenseite eine Reihe solcher 

Spitzen. Femur und Tibia des ersten Fusspaares ist mit einer bogenfórmigen Reihe 

brauner Punkte geziert; eine áhnliche Reihe ist auch auf dem Femur des zweiten 

Paares; auf demselben Gliede des dritten Paares ist sie 

schon undeutlich und mit dem dunklen Rande desselben Ober | Auf. Unter 
: der Seitenlinie 

verschwimmend. O 
Das erste Hinterleibssegment hat eine derbere skly II 

S Ň : O OM 
braune Haut und drei ganz niedrige Hócker. Die Seiten- O1 o 

linie schwach, beginnt auf dem dritten Segmente und tráct O CL 

nur kurze braune Wimpern. Kiemen gross, fadenfórmig, OM O 1y 
nach beiliegendem Schema geordnet. Die Segmente haben 5 (©) 5 

auf der Bauchseite einen sehr lang guerelliptischen Fleck. x 
; JE FA O © 

Die Nachschieber kurz, aber stark, zweigliedrig, mit einer O O 

starken einen Růckenhaken tragenden Klaue. Diese ist O © 
schwarz, die úbrigen Theile aber, den schwarzen Růcken- O O vr. 
rand des Basalgliedes ausgenommen, sind gelbbraun. Auch (1 dajE Ai  OOVOVNK 

die Haut des letzten Seogmentes ist derber, als die der Schema der Kiemen 
6: | der Larve von Halesus 
brigen. — interpunctatus Zett. 

Die Puppe cylindrisch, stark — 22 mm lang, — 
45 mm breit; diese Ausmasse sind aber sehr variirend. Kopf transversal, elliptisch, 

mit schwach gewólbtem Stirnumrisse. Die Fiihler reichen bis auf das Ende des achten 

Abdominalsegmentes; ihr Basalelied nur weniger stárker und lánger als die ůúbrigen. 
Die Oberlippe halbkreisfórmig, oben auf den Seitenfeldern mit fůnf senkrechten, 

steifen, schwarzen Borsten. Mandibeln braun, stark, in der Seitenansicht dreieckig, 

mit einer starken Basis und einer geraden, spitzigen Schneide, welche sehr fein 

gezáhnt ist; auf dem breiten Růcken sehr nahe der Basis zwei steife schwarze Fůhl= 
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borsten. Palpi maxillares beim G dreigliedrie, beim © fůnfoliedrie, ihr Basalglied 

das kůrzeste und stárkste, die úbrigen ziemlich gleich lang, allmáhlich důnner. Palpi 
labiales dreigliedrig, das Ende des zweiten Gliedes der vorigen erreichend. 

Die Flůgelscheiden sehr kurz; sie reichen nur bis zum Anfange des vierten 

Abdominalringes. Spornzahl 1, 3, 3, Sporne kurz, stark. Die Tarsalglieder mit zahl- 

reichen schwarzen Dornen besetzt. Vorder- und Hinterfůsse ganz kahl, die Mittel- 
fůsse an den Tarsaleliedern stark gewimpert. 

Der Růckentheil des Hinterrandes des ersten Hinterleibssegmentes bildet 

eine sattelfórmige Erhohung, deren beide Seitenwarzen dicht mit kleinen Spitzen 

besetzt sind. Auf dem Anfange des dritten Segmentes befindet sich jederseits ein 

Chitinpláttchen mit drei, auf dem Anfange des vierten mit fůnf (oder auch nur 
vier), des finften mit vier, des sechsten mit drei (oder auch vier), des siebenten 

mit vier starken, braunen, nach hinten gerichteten Hákchen; auf dem Hinterrande 
des fůnften Segmentes ist jederseits eine grosse guerláneliche Chitinplatte, auf welcher 

in vier alternierenden Reihen kleine, zum Kopie hin gekehrte Spitzen stehen. Auch 

das letzte Hinterleibssegment ist mit dichten kleinen Spitzen besetzt. Die Seiten- 

linie sehr stark entwickelt, mit dichten, langen, schwarzbraunen Wimpern; sie be- 

ginnt auf dem sechsten Segmente und bildet auf dem achten einen Kranz. Kiemen 

stark, fadenfórmig, nach demselben Schema wie die der Larve geordnet. Das letzte 
Hinterleibsssegment mit zwei schlanken Chitinfortsátzen, deren Enden nach Aussen 

gebogen und zweimal eingekerbt sind. Bei der mánnlichen Puppe sind in der Mitte 

zwei kleine Lobi — die Anlage des Pennis und jederseits von ihnen ein grósserer 

Lobus, der die Anlagen der seitlichen Appendices bezeichnet. 

Das Geháuse cylindrisch, gebogen, mit einer schrág abgeschnittenen Můn- 

dung, aus verschiedenen unregelmássigen Stůckeln von Holz, Zweigchen und Wurzeln 

gebaut. Es ist auf der concaven Seite 21—24 mm, auf der convexen Růckenseite 

20—31 mm lang und in der Můndung 4—45 mm breit. Das Hinterende ist theil- 

weise durch die úberragenden Pflanzentheilchen, theilweise durch eine mit einigen 

rundlichen Offnungen versehene Membran verschlossen. Vor der Verpuppung be- 

festigt die Larve das Geháuse mit der vorderen Můndung auf die untere Seite der 

Steine, so dass es mit ihrer Oberfláche einen schiefen Winkel bildet, und verschliesst 

es mit kleinen Pflanzentheilchen und weiter nach innen mit einer gegitterten unregel- 

mássie grossmaschigen Membran. 

Die Larve lebt in reinen Gebirgsbáchen, sucht mit Vorliebe ruhigere und 

tiefere Stellen mit einem steinigen Boden auf. 

Ich habe die Larven in dem Osiker Bache bei Leitomyschl am 25. August 
1885 und die Puppen und ausgebildeten Insecten eben dort am 206. September 

1886 gesammelt. 

Drusus trifidus Mc. Lachl. 
(Fig. 8.) 

Halesus (Drusus) trifidus, Mc. Lach., Trans. Ent. Soc. Lond., 1868. Taf. XIV., Fig. 4. 
Drusus trifidus, Meyer-Důr, Mitth. schw. ent. Gesell., IV. 396; Mc. Lach. Rev. a. Syn., 171. Taf. XVIII. 

Die Larve raupenfórmig, cylindrisch (11 mm lang, 2 mm breit), bloss zum 

Kopfe hin verschmálert; Kopf nur */; so breit wie Metathorax. Kopf von oben 
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gesehen fast kreisfórmig, sehr von oben und unten flachgedrůckt, dunkelbraun, 

chagrinirt. Die Mundtheile ziemlich prominent. Oberlippe guer viereckig, mit ab- 
gerundeten Winkeln und dreilappigem Vorderrande. Ihre obere chitinisirte Fláche 

chagrinirt, dunkelbraun; etwas úber dem ersten Dritttheil derselben stehen sieben 

Borsten in einer bogenfórmigen Reihe, náher dem Rande stehen jederseits zwei 
Borsten und ganz am Vorderrande je eine steife kurze Borste. Auf den vorderen 

Winkeln stehen dichte Haarbůrsten. Mandibulae dunkelbraun, kurz, stark, meissel- 

Fig. 8. Drusus trifidus Mc. Lachl. 1.—3. Larve: 1. Labrum *“,. 2. Mandibula */,. 3. Maxilla 
und Labium “*/,. 4—6. Nymphe: 4. D. Oberlippe “"/,. 5. Mandibula *9/,. 6. D. Kórperende d.© *9,. 

7. D. Larvengeháuse ?9,. 

fórmie, mit einer scharfen Schneide, mit zwei Fůhlborsten und einer inneren Bůrste; 

Maxillae stark, ihre Taster viereliedrig, konisch, der Kiefertheil kurz warzenfórmig 

kaum so lang wie die drei ersten Tasterglieder, mit vielen Borsten besetzt. Labium 

abgerundet, konisch mit eingliedrigen kleinen Tastern. Hypopharynx mit dichten 
Bórstchen besetzt. 

Pro- und Mesonotum hornig, Metanotum bloss mit vier behaarten Chitin- 
pláttchen. Pronotum dunkelbraun, hinten schwarz gerandet; seine Šeiten abgerundet. 

Mesonotum guer viereckig, an den Seiten- und Hinterrande schwarz gesáumt; vor- 

derer und mittlerer Theil dunkelbraun, die hinteren Ecken gelbbraun. Das erste 

Fusspaar circa */, so lang wie das zweite und dritte, die unter einander fast gleich 
lang sind. Fůsse gelbbraun, die Basalhálfte ihrer Coxalelieder chagrinirt; die Tibien- 

spitzen mit zwei Dornen; die áussere Seite der Tarsi, Tibien und Femora mit 
kurzen Spitzen, Femur und Trochanter nebstdem auch mit lingeren Borsten besetzt. 

Klauen kurz, stark, mit einem Basaldorne. 
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Erstes Hinterleibssegment mit drei, am Scheitel -mit kleinen Spitzen be- 

setzten Hóckern. Die Seitenlinie deutlich mit grauen Hárchen besetzt, beginnt 

7 W p náč 

am dritten und endet mit dem siebenten Hinterleibssec- © 

ad ea m. | mente. Kiemen fadenfórmic, nach beiliegendem Schema 
© O geordnet. Nachschieber kurz stark, zweigliedrig, durch eine 

O O0 II. Chitinplatte unterstůtzt, mit einer Klaue, die einen Růcken- 

O8 BO haken trágt. Die Růckenseite des letzten Segmentes mit 

©) O © einer halbmondfórmicen beborsteten Chitinplatte bewehrt. 
Oj O ry Ich habe bloss weibliche Puppen vor der Hand, 
: O = deren Beschreibung ich hier geben kann. Šie sind cylin- 

O O V drisch, ziemlich schlank (11 mm Lánge, 2 mm Breite). Kopf 
O RE transversal, Stirn etwas vertieft.  Antennen fadenfórmig, 

© © © bei reifen Puppen schwarz, bis zum Ende des siebenten 
O jr © Abdominalsegmentes reichend; ihr erstes Glied nur wenig 

stárker und lánger als die iibrigen. Ueber der Basis der 

Pee ono ke Oberlippe erhebt sich ein breiter Wall. Die Oberlippe 
trifidus Mc. Lachl. und Mandibulae ziemlich klein. Erstere guer viereckig, 

ihr Vorderrand etwas winklig gebogen und die Oberseito 

tráct zehn Borsten, von denen sechs etwas úber dem ersten Dritttheil in einem 

Bogen, die úbrigen vier zwischen ihnen und dem Vorderrande stehen.  Mandibulae 

mit einer starken Basis und kurzer dreieckiger innen genzáhnter Schneide und zwei 

feinen Fůhlborsten. Beide verwachsenen Maxillenpaare sehr verlángert. Palpi maxil- 

lares fůnfeliedrig, Palpi labiales dreigliedrig sehr kurz. 

Die Fligelscheiden abgerundet, auffallend kurz, bloss bis zum Anfange des 

dritten Abdominalsegmentes reichend. Bei den reifen Puppen ist Meso- und Meta- 

notum schwarz, bloss auf dem Mesonotum findet man in der ersten Hálíte zwei 

blassgelbe Punkte, in der hinteren einen elliptischen Fleck und die Štrictur zwischen 

Meso- und Metanotum bildet eine blassgelbe Auerbinde. Spornzahl: 1, 9, 3; Sporne 

schlank, lang und spitzig; nur der Mittelsporn des zweiten Fusspaares klein. Tarsi 

des zweiten Fusspaares lang gewimpert; die des ersten und dritten kahl. 

Der Haftapparat ziemlich schwach entwickelt. Auf 

Ober | Auf | Unter der Mitte des Hinterrandes auf der Růckenseite des ersten 
der Seitenlinie ; 3 : : za FEE : : 

———————— ———— | Hinterleibsseomentes sind zwei guerlángliche mit kleinen 
% ta UŘ Hákchen besetzte Warzen. Am Vorderrande des dritten 

SEO 6 OD bis finften Segmentes auf jeder Seite zwei, auf dem des 

Be O © 7 sechsten und siebenten je drei Hákchen. Am Hinterrande 
O© O 1y. | des fiinften Segmentes jederseits eine kleine Chitinplatte 
O o mit sechs bis acht kleinen Spitzen, die nach vorne gekehrt 
5 zh sind. Die Seitenlinie beginnt am dritten Abdominalseg- 

O O = mente und bildet am achten einen unvollkommenen Kranz; 

©, © "© sie ist mit braunen Hárchen besetzt. Kiemen fadenfórmig 

O Or. nach dem beiliegenden Schema, welches mit dem der 
O Larvenkiemen fast úbereinstimmt, geordnet.  Appendices 

A ooo varan anales als zwei lange stábchenartige Chitinfortsátze, welche 
trifidus Mc. Lachl. náher der Basis eine, am Ende zwei steife Borsten tragen, 

o M 
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(entwickelt. Ihr Ende in kleine Borstchen wie zerzupft. — Geháuse konisch, etwas 
gebogen, aus gróberen Sandkórnchen gebaut. Seine Oberfáche uneben und rauh. 

Die Puppengeháuse vorne und hinten mit Sandkórnchen geschlossen werden auf 
den Stengeln und zwischen den Wurzeln der Wasserpflanzen befestiot. 

Die Larven, Puppen und Imagines in klaren Auellen, deren Wasser niemals 

im Winter einfriert, in Nedoschin bei Leitomyschl am 26. Juni 1886 gesammelt. 

Sericostoma personatum Spence. 
- (Fig. 9.) | 

- Phryganea personata (Spence), Kirby a. Spence, Intr. Ent., III, ed. I., 489 (1826). 
Prosopoma Spencii (Steph.), Kirby a. Spence, op. cit., ed. V., III. 488 (1830). 

Sericostoma Spencii, Steph., Ill., 184, Taf. XXXIII., Fig. 2. Hag., Ent. Ann., 1859, 100; Mc. Lachl., 

Tr. Br., 77. Taf. IV., Fig. 10., XI., Fig. 19.3 Meyer-Důr, Mitth. schw. ent. Gesell., IV. 400. 
Phryganea chrysocephala, Zett., Iter, Lapp., 108 (1832), Ins. Lapp. 1070, cf. Wallengr., Ófv., 1870, 149, 

Sericostoma Latreilliů (Haliday), Curt., Phil. Mag., 1834, 214. 

Šericostoma collare, Pict., Recherch., 176. Taf. XIV., Fig. 1. nec Schrk.; Burm., Handb., 928; 

Ramb., Névrop., 496; Brauer, N. A., 43, Fig. 35. Hag, Stett. Zeit., 1859, 147. ; 
Prosopoma collaris, Kol., G. et Sp., Taf. I. 90. 
Potomaria assimilis und hyalina, Steph. Ill., 183 (1836). 

Sericostoma personatum, Mc. Lachl. Rev. a. Syn., 226, Taf. XXV. 

Var. ©, Sericostoma multiguttatum, Pict., Recherch., 178, Taf. XIV., Fig. 2. (1834); Ramb., Névrop. 
496; Hag, Stett. Zeit., 1859, 147; Meyer-Důr, Mitth. schw. ent. Gesell., IV., 400. 

Prosoponia multiguttata, Kol., G. et Sp., Taf. I., 90. 
Potomaria amalis, Steph., III., 183, Taf. XXXIV., Fig. 5. nec F, 

Die Larve von Pictet als Sericostoma collare, Recherch., 176, Taf. XIV., Fig. 1, und S. multi- 
guttatum, Recherch., 178, Taf. XIV., Fig. 2. beschrieben. 

Die Larve raupenfórmig, nach hinten allmáhlich verschmálert, so dass sie am 
Metathorax am stárksten ist, 12 mm lang und auf dem Metathorax 25 mm breit. 

Kopf proportionirt, fast im rechten Winkel nach unten geneigt: von oben gesehen 

breit oval, bedeutend flach. Seine Grundfarbe ist kastanienbraun, wird aber nach 

unten blasser, so dass der Kopf unten hinter der Unterlippe weissgelb ist; auch die 

Augen befinden sich auf blassen, stumpf dreiwinkligen Makeln. Auf dem Scheitel 

sind zahlreiche, in einem Kreise geordnete blassere Punkte, die die důnneren Stellen 

„der Cuticula bezeichnen. Aehnliche Punkte sind auf den Schláfen dicht angeháuft. 

Die Augen sind schwarz. Mundtheile nur mássig hervorragend. Oberlippe fast zwei- 

mal so breit wie lang, an den Seiten abgerundet, mit einem seicht ausgebuchteten 
Vorderrande. Auf der Oberseite sitzen drei Paare starker Borsten und der Vorder- 

„rand ist mit drei Paaren starker sichelformig gebogener Borsten bewaffnet, auf den 

Seitenwinkeln stehen ziemlich kurze und dichte Bůrsten. Mandibeln dreikantig mit 

einer vorderen schiefen Schneide, die mit drei spitzigen Záhnen besetzt ist. Maxillen 

schlank; der Kiefertheil schmal, auf der Innenseite mit einer Reihe von mannig- 
faltig modificirten Fiihlborsten versehen, von denen einige borstenfórmig, stark, 

spitzig, andere aber zweigliedrig, mit einem stumpfen Basaltheile und einem knopf- 
artig endenden oder cilienartigen Endgliede; andere wieder aus einer důnnen Basis 
lanzettartig erweitert, an den Seiten beborstet sind; noch andere endlich auf dem 
breiteren Ende dreizackig oder wenigstens gezáhnt sind. Palpi sind konisch, gebogen, 
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den Kiefertheil úberragend, viergliedrig. Labium breit stumpf kegelfórmie auf der 
Spitze mit einem grossen Ausmiindungsporus der Speicheldrůsen und an den Seiten 

mit eingliedrigen Tastern. Šein Šeitenrand tráet eine Reihe von starken gebogenen 

Borsten. Epi- und Hypopharynx mit dichten gefiederten Bórstchen besetzt. 

Die Thorakalsegmente allmáhlich breiter. Nur Pronotum hornig, guer láng- 

lich; seine Vorderecken in scharfe, dreieckige Špitzen vorgezogen, die Hinterecken 

abgerundet. Die Grundfarbe wie auf dem Kopfe und zwar vorn etwas dunkler als 

hinten, wo dunklere Punkte zerstreut sind. Die vordere Hálfte ist mit dichten, 
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Fig. 9. Sericostoma personatum Spence. 1.—3. Larve: 1. Labrum *%9,. 2. Mandibula *9,. 3. Ma- 
xilla et Labium “*/,. 4.—7. Nymphe: 4. D. Oberlippe “*/,. 5. Mandibula *“/,. 6. Kopf v. d. Seite *9,. 

7. D. Kórperende G v. d. Seite +9.. 8. D. Geháuse ,. 9. Deckel “/,. 

schwarzen Borsten besetzt. Meso- und Metanotum weich mit zahlreichen schwarzen 
Borsten, die auf dem Mesothorax vorne eine breitere Auerbinde und hinten eine 

dichte Reihe bilden. Fůsse ungleich lang (fast im Verháltniss 4:6:9); das erste 

Paar ist das kůrzeste, aber auch das stárkste, besonders Femur ist sehr erweitert. 

Das zweite und dritte Paar ist weit schlanker. Ihre Farbe ist gelbbraun. Alle Paare 
sind mit dichten, schwarzen Borsten besetzt; auf der Innenseite des Femur und 

Trochanter sind zahlreiche, gefiederte, starke, krumme Borsten, auf dem Tarsus und 

Tibia spárliche, kurze Spitzen; auf denen des ersten Paares auf der Aussenseite je 

ein starker, stumpfer Dorn. Die Klauen mit einem Basaldorne. 
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Die Abdominalsegmente durch deutliche Stricturen von einander geschieden, 
das letzte lánger als das vorletzte. Nach Pictet ist der Hinterleib so wie auch Meso- 

"und Metathorax citrongelb:; ich habe nur Alcoholexemplare vor mir, auf welchen die 

Farbe verblasst ist“ Die Seitenlinie ganz schwach, ohne alle Borsten, nur auf dem 

chten Segmente ist sie durch eine Reihe kleiner Spitzen angedeutet. Kiemen faden- 

rmig, nur auf der vorderen Seite der Segmente und zwar auf dem ersten nur ein 
Faden, auf dem zweiten und dritten zwei, auf dem vierten und fůnften wieder nur 

ein; unter der Seitenlinie des ersten bis incl. 8. Segmentes immer zwei mit der 

is verwachsene Fáden. Nachschieber sehr kurz, zweigliedrig, aber beide Glieder 

sind nur schwach chitinisirt und mit dem letzten Kórpersegmente so verwachsen, 

dass sie nur durch die Chitinpláttchen angedeutet sind. Die Klaue stark aus drei 

auf einander serial gestellten Hákchen. Ueber den Nachschiebern steht eine Reihe 
starker, schwarzer Borsten. 

Die Puppe cylindrisch, ziemlich stark, 11 mm lang, 25 mm breit. Kopf 

 transversal. Fůhler fadenfórmig, ebenso lang wie der Kórper; ihr Basalglied nur 

* unbedeutend stárker und = als die úbrigen. Die Mundtheile bedeutend hoch 
auf die Stirn gestellt. Ueber der Oberlippe zwei stumpfe konische Auswůchse. Die 

- Oberlippe sehr klein mit einer starken, breiten Basis mit bogenfórmigem, seitlich in 
„zwei kleine Buchten ausgeschnittenem vorderen Umrisse. Mandibulae sehr gross, aus 
einer breiten Basis in die Spitze verschmálert, etwas hakenfórmig gebogen, auf 

-der Schneide unregelmássig dornig bezahnt. Die Maxillarpalpi des G sehr breit, 
- aussen Convex, innen concav, auf beide Seiten divergirend, so dass sie beiderseits 

das Gesicht bedecken. Sie sind dreigledrig, aber beide ersten Glieder undeutlich. 

- Beim © die Palpi fůnfeliedrig und normal. Labialpalpi stark, dreigliedrig, die Glieder 
"fast gleich lang, aber das zweite viel breiter als die úbrigen. 

Flůgelscheiden lang, bis auf das Ende des siebenten Abdominalsegmentes 
ecichend, abgerundet. Die Spornzahl 2 2 4, Sporne stark, die Paare gleich. Erstes 
-und drittes Fusspaar kahl, zweites auf den Tarsalgliedern stark bewimpert. 

: -Der Haftapparat: auf dem Vorderrande des dritten bis incl. siebenten Seg- 
„mentes ist ein Paar schmaler Chitinpláttchen, die je zwei braune, grosse, spitzige, 

-nach hinten gekehrte Hákchen tragen; auf dem Hinterrande des fůnften Segmentes 

"sind zwei viereckige Chitinpláttchen, die wieder zwei, aber nach vorne gerichtete 

scharfe braune Hákchen tragen. Die Seitenlinie ist mit dichten, braunen Haaren 

besetzt; sie beginnt auf dem Ende des fiinften Segmentes und zieht sich nach hinten, 

o sie auf dem achten Segmente auf der Bauchseite einen Kranz bildet. Kiemen 

fadenfórmig, auf der Strictur zwischen dem ersten und zweiten Segmente stehen sie 
in einer aus sechs Fáden bestehenden Auerreihe; zwischem dem 2 und 3, in einer 

us zwolf Fáden bestehenden Ouerreihe; zwischen dem dritten und vierten stehen 

ber der Seitenlinie zwei Fiden, unter derselben vier; zwischen dem vierten und fiinften 

ber der Seitenlinie zwei, unter derselben drei; zwischen dem fiinften und sechsten 

ur unter der Seitenlinie drei; zwischen dem sechsten und siebenten, dem siebenten 

und achten unter der Seitenlinie je nur zwei Fáden. Appendices anales bestehen 

aus zwei stumpfen Chitinfortsátzen, welche auf der Spitze des letzten Segmentes 

nach hinten ragen und mit zahlreichen Borsten besetzt sind; ausserdem sind bei 



28 

der mánnlichen Puppe durch stumpfe Lobi die. Anlagen der Seitenanhánge und des 

Penis bezeichnet. 

Das Geháuse ist konisch, hornfórmig gebogen, aus feinen Sandkórnchen 
gebaut, auf der Oberfláche glatt, auf beiden Enden offen. Sobald sich die Larve 

zur Verpuppung vorbereitet, befestiot sie das Geháuse auf die Wasserpflanzen und 

Steine und verschliesst die vordere und hintere Oeffnune mit einem sehr schónen, 

membranosen Deckel, welcher in der Mitte mit einer engen Spalte versehen ist. 
Die Larven, Puppen und vollkommenen Insecten in dem Gebirgsbache 

Otawa, auf einer seichten Stelle mit rasch strómendem Wasser, am 12. Juni 1885 

bei Schůttenhofen gesammelt. 

Silo nigricornis Pict. 
(Fig. 10.) 

Trichostoma migricorne, Pict., Recherch., 175, Taf. XIII., Fig. 11. (1834); cf Mc. Lach., Tijds. 
v. Entomol., XVIII, 26; 

Trichostoma picicorne, Ramb., Névrop., 4913 nec Pict. 

Aspathertum picicorne, Kol., G. et Sp., Taf I.. 97 (partim); Brauer, N. A., 43. 
Silo picicornis, Hag., Stett. Zeit., 1859, 146. 
Gočra dalmatina, Kol., G. et Sp., Taf. I., 99. 

Silo, Nro. 8., 9., 10. und 11., Hag., Stett. Zeit., 1859, 146 (Nro. 11.: S%0 obťtusus, Hag., Verh. 
Gesell., Wien, 1864, 884; Brauer, Festschr. Gesell. Wien, 1876, 273). 

Silo fumipennis, Me. Lachl., Tr. Br., 83. Taf. XII., Fig. 3., 4. (1865). Brauer, Festschr., 7. c. 
Silo nigricornis, Mc. Lachl., Rev. a. Syn., 249, Taf. XXVII. 

Die Larve von Pictet op. ciť. und Kolenati op. cit, beschrieben. 

Die Larve raupenfórmig, 625 mm lang, 1:5 mm breit, stark, nach hinten 

etwas verschmálert, so dass sie auf dem Metathorax am breitesten ist. Kopf von 

oben gesehen lánglich eifórmicg, schwarzbraun, nur um die Augen blasser, chagrinirt. 

Die Mundtheile bedeutend hervorragend.  Oberlippe viereckig, etwas breiter als 

lang, auch vorne etwas breiter als hinten, die Vorderecken abgerundet und der 

Vorderrand ausgeschnitten. Sie ist nicht ganz mit Chitin gedeckt, sondern dieser 

isv nur auf den hinteren Theil beschránkt und chagrinirt. Auf der Oberfláche jeder- 

seits eine Gruppe von vier kurzen Bórstchen und die Šeitenecken mit feinen 

Bůrsten. Mandibeln schwarzbraun, keilfórmig, kurz, sehr stark und breit; ihre 

Schneide zweimal ausgeschnitten, sehr scharf; der Růcken dagegen nimmt sehr 
rasch an der Dicke zu. Erstes Maxillenpaar trást einen kurzen, zweigliedrigen 

Taster, dessen letztes halbkugeliges Glied mit zahlreichen Hóckern besetzt ist. Unter 

dem Palpus zieht sich ein stark beborsteter Wall. Der Kiefertheil ganz verkůmmert, 
nur durch eine breite, stark behaarte Erhebung des Maxillarkórpers angedeutet. 

Labium kugelfoórmig, jederseits mit einem konischen, kurzen, dreieliedrigen Palpus. 

Von den Thorakalsegmenten ist das erste durch einen Schild gedeckt; dieser 
ist guer elliptisch, aber seine vordere Seite ist so ausgeschnitten, dass er auf den 

Seiten dreieckige, breite und lange Spitzen bildet, zwischen welche die Larve den 
Kopf zurůckziehen kann. Mesothorax ist mit zwei Paaren Chitinplatten versehen, 

welche nur kleine, schmale, weiche Streifen zwischen einander lassen. Die chitini- 

sirten Stůtzplatten der Fiisse sind in stumpfe, nach vorne gerichtete, dreikantigé 

„o + 
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Fortsátze ausgezogen. Metanotum trást drei Paare Chitinpláttchen, welche schon 

© grosse, unbedeckte Zwischenráume lassen, und von welchen das mittlere Paar, dem 

„mittleren Paare der Chitinplatten des Mesothorax und die zwei seitlichen Platten 
-je einem seitlichen Schildchen des Mesothorax entsprechen. Alle diese Theile 
sind von gleicher Farbe wie der Kopf und ebenfalls chaegrinirt. Fůsse stark, ihr 

-erstes Paar nur wenig kůrzer als die úbrigen. Auf der Innenseite des Tibienendes 

Fig. 10. Silo nigricornis Pict. 1.—5. Larve: 1. Larve *9,. 2. Labrum *9,. 3. Mandibula +9,. 
- 4. Maxilla et Labium. 5. D. Thoracalsegmente von oben *%,. 6.—8. Nymphe: 6. D. Oberlippe *,. 

7. Mandibula +9. 8. D. Kórperende des G von unten *9,. 9. D. Larvengeháuse. 10. Sein Durch- 

schnitt schemat, */,„ 11. D. hintere Deckel. 

-stehen zwei starke, stumpfe Dornen. Die Grundfarbe jener des Kopfes gleich, nur | 
die Řánder der Chitinplatten schwarz. Die weichen Štellen des Prothorax mit 
kleinen, aber dichten schwarzen fast sechseckigen Punkten chagrinirt. Auch die 

Cuticula des ersten Abdominalsegmentes so chagrinirt, aber die Punkte kleiner. 
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Die Abdominalsegmente durch deutliche Štricturen von einander geschieden, © 

ziemlich eleich, nur das siebente, achte und neunte werden rasch kleiner. Die 

Seitenlinie, welche mit sehr feinen kurzen grauen Wimpern 
E 5 +- m | VR akrů o besetzt ist, zieht sich von dem Ende des dritten, bis auf 

= ——— | das Ende des sechsten Abdominalsegmentes. Kiemen faden- 

2 | o IE © fórmie, zu kleineren Bůndeln, welche durch eine gemein- 

P P n. Same Basis sich inserieren, zu zwei bis vier verbunden. © 
m T š Die Zahl der Fáden auf dem Vorderrande der Segmente © 

4 4. TV: variirt bei verschiedenen Exemplaren. Uebrigens die Kie- 

a“ 2 v. men nach beiliegendem Schema geordnet. Das erste Abdo- 

E minalsegment trágt drei stumpfe, konische Hócker, von 

4 4 -© welchen der des Růckens der erósste ist, und auf der 

Schema der Kiemen Bauchseite einige dicht hintereinander guer gestellte Bor- © 

der pal nigri- — stenreihen. Nachschieber sehr klein zweigliedrig, mit einer 
einfachen Klaue. 

Die Puppe 8—9 mm lang, 2 mm oder um weniges breiter Antennae reichen © 
bei der mánnlichen Puppe bis auf das Ende des Kórpers und ihre Spitzen sind © 

auf den Růcken umgeschlagen; bei der weiblichen Puppe bis zum letzten Hinter- 
leibsseomente. Ihr erstes Glied wenig stárker als die folgenden und mit dem Kopfe 

oleich lang. Die Oberlippe viereckig, fast ebenso lang wie breit und auf den Vorder- 

ecken mit je einer Gruppe von vier und auf dem Vorderrande náher der Mitte mit 
S 

einem Paare starker schwarzbrauner Borsten besetzt. Mandibulae verháltnissmássig © 
klein, rothbraun, dreieckie, spitzig, auf der Schneide fein gezáhnt. Palpi gerade © 
nach hintén gestreckt; Maxillartaster der mánnlichen Puppe dreigliedrie, stark, 

kůrzer als die Labialtaster; bei der weiblichen fůnfeliedrig, 1'/„mal so lang als die 

Labialtaster. Letztere dreigliedrig, ihr letztes Glied am schwáchsten und eben so 

lang wie die beiden vorhergehenden zusammen. 

Die Fliůgelscheiden schmal, zugespitzt, bis auf das Ende des sechsten Abdo- 
minalringes reichend. Die Spornzahl 2, 4, 4, Sporne stumpf, kurz, die Paare fast © 

oleich. Die Tarsalglieder der Vorderfůsse tragen nur spárliche lange Borsten; die 

der Mittelfůsse sind dicht bewimpert und jene der Hinterfiisse ganz kahl. Auf dem 
Ob kap ato Ende des Vorderschenkels steht auf der den Spornen ent- 

der Seitenline © gegengesetzten Seite ein stumpfer, konischer Zahn. 

á 186 Auf dem Hinterrande des ersten Abdominalsegmen- 

tes ist ein Paar stumpfer Hócker, die mit dichten, kamm- 

artig geordneten Spitzen besetzt sind. Auf dem Vorder- 

8. IV.. rande des dritten bis fiinften Segmentes ist ein Paar 

(777g Chitinpláttchen mit drei, des sechsten und siebenten mit 

PB 

JPO 

3 
ČS je zwei nach hinten gerichteten Hákchen. Auf dem Hinter- 

A VI. © rande des fiinften Segmentes ein Paar grósserer, guer ellip- 

PRE NOSKT M 72 DK tischer Pláttchen, mit zahlreichen nach vorne gerichteten 

ž šh Spitzen. Die Seitenlinie beginnt auf dem vierten Abdo- © 
Schema der Kiemen minalringe und trágt lange, braune Wimpern. Die Kiemen 
der Nymphe von Sil JRK i fřorlooenté bi 2 wohl entwickelt, fadenfórmig, nach beiliegendem Schema 

JM 
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(geordnet. Das letzte Abdominalsegment bei beiden Geschlechtern stumpf konisch 
und trágt zwei lange schwache, am Ende hakig gebogene Chitinfortsátze. Bei der 

"mánnlichen Puppe kónnen wir auf der Bauchseite desselben schwache Lobi bemerken, 

-die die Anlagen der Appendices anales bezeichnen. 

Das Geháuse beweglich, 8 mm lang, seine vordere Offnune kreisfórmig mit 

15 mm, die hintere mit 1 mm Durehmesser. Das eigentliche Róohrchen konisch, 

schwach gekrůmmt. Auf seine beide Seiten sind gróssere Steinchen befestigt, und 

zwar jederseits zwei, wogegen das Hauptróhrchen aus feineren Sandkórnchen gebaut 

ist. Das Hinterende durch einen membranósen, soliden, braunen, glinzenden Deckel, 

in dessen Mitte sich eine kleine kreisfórmige, etwas erhohte Offnung befindet, ver- 

schlossen. Vor der Verpuppung verschliesst die Larve die Vorderoffnune durch 

ein orósseres Steinchen, dessen innere Fláche sie mit einem dichten Gewebe bedeckt. 

Die Puppengeháuse finden wir auf der unteren Seité der Šteine schaarenweise, 
manchmal auch auf einander mit dem vorderen und hinteren Ende angeheftet. 

Die Larven leben in raschfliessenden Gebiresbáchen und Guellen. Die 

Larven, Puppen und vollkommene Insecten in der St. Antons Guelle und im Nedo- 

schiner-Bache bei Leitomyschl in Menge am 2. August 1885 gesammelt. 

Lasiocephala basalis Kol. 

(Fig. 11.) 

Sericostoma hirtum, Pict., Recherch., 179, aber nicht die dazu gehórige Abbildung 3. auf der XIV. 

Taf. nec Curt. 

Gočra hirta, Burm., Handb., 249. 
 Gočra basalis, Kol., G. et Sp., Taf. I. 98. (1848). 

Mormonia basalis, Hag., Stett. Zeit., 1859, 150; Mc. Lachl., Ent. Ann., 1863, 133, Tr. Br., 88 

Taf. I, Fio. 4., Taf. V., Fig. 4. cf. XII., Fig. 8.; Ed. Pict., Névrop. d Éspagne, 94, Tať. XII. 
Fig. 1.—7. 

Lasiocephala basalis, Meyer-Důr, Mitth. schw. ent. Gesell., IV., 404; Mc. Lach. Rev. a. Syn., 277, 

Taf. XXX. 
Lasiocephala taurus, Costa, Mem. Ac. Napoli., II. 223 (1857), Faun. Ree. Nap., Frigan., 2, Taí. XIII., 

Fig. 6., 7.3 ef. Mc. Lachl., Stett. Zeit., 1866, 361. 

Die Larve von A. Meyer (Stett. Zeit., 1867, p. 168), beschrieben. Die Beschreibung der Larve b 

von Šericostoma hirtum Pictet (Recherch.) passt nicht auf unsere Larve. 

| Die Larve raupenfórmig, cylindrisch, nur am Kopfe und letzten Segmente 

enger, schlank 71 mm lang, und nicht ganze 2 mm breit. Kopf proportionirt, von 

oben gesehen fast kreisfórmig, seine obere Fláche fast ganz eben. Die Grundfarbe 
ist rothbraun, die Suturen und die zahlreichen, insbesondere auf dem Scheitel und 

den Schláfen in Reihen geordneten Punkte gelbbraun. In den Winkeln ber der 
Basis der Oberlippe ein schwarzer, dreieckiger Fleck. Augen gross, schwarz. Die 

ganze Cuticula chagrinirt. Die Mundtheile wenig hervorragend. Oberlippe breiter 

als lang, an der Basis etwas schmáler als vorne, die Vorderecken abgerundet, der 

Vorderrand schwach ausgeschnitten. Auf der Oberfláche im ersten Viertheil stehen 
in einer Reihe drei Paare steifer Borsten; die Seitenwinkel mit einer Bůrste, deren 

Haare nach aussen linger werden, versehen. Mandibeln stark, schwarzbraun, meissel- 
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fórmig; die Schneide zeigt drei stumpfe Záhne, und die Innenkante tráet ein 
Borstenbůschel. Die Maxillen sehr verkimmert, der Kiefertheil erhebt sich als eine 
niedrige, breit konische, stumpfe Warze, die sechs stumpfe Dornen trást. Die Taster 

kurz, konisch, viergliedrig, ihre Glieder breiter als lang. In dem Winkel zwischen — 

dem Taster und dem Kiefertheile steht ein Haarbůschel. Labium sehr breit, stumpť 

konisch, mit eingliedrigen Tastern. Hypopharynx ist sehr stark entwickelt, dicht mit 
Borsten besetzt und úberragt etwas die Unterlippe. 
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Fig. II. Lasiocephala basalis Kol. 1.—3. Larve: 1. Labrum "5/. 2. Mandibula *5/. 3. Maxillae 
et Labium "*/,„ 4—7. Nymphe: 4. D. Oberlippe *9,. 5. Mandibula %9,. 6. D. Kopf d. F von 
vorne %9,. 7. D. Kórperende des G von unten **/,. 8. D. Larvengeháuse wenig vergróssert. 

9. D. Puppengeháuse '/,. 10. Siebmembran. 

Die Thorakalsegmente nehmen sehr wenig an der Breite zu. Pronotum 
chagrinirt, guerlánelich, mit abgerundeten Hinterecken und geradem Vorder- und 
Hinterrande. Die Farbe diesselbe wie auf dem Kopfe ohne jede Zeichnuns. Der 

Vorderrand mit einer Reihe langer schwarzer Borsten besetzt; auch in der halben 

: 
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| Lánge des Prothorax zieht sich jederseits eine Ouerreihe úhnlicher Borsten, die in 

- der Mitte zwischen der Sutur und dem Seitenrande beginnt und zu diesem verláuft. 

A Mesonotum aus zwei deutlich von einander abgesonderten viereckigen Platten, deren 

- vorderer Rand scharf abgegránzt, die seitlichen und insbesondere der hintere un- 
© merklich in die úbrige Haut úberoehen. Die Farbe und Chagrinirune wie auf dem 
- Pronotum. Der Vorder- und, Hinterrand mit Borstenreihen besetzt. Metanotum 
- háutig; es trágt nur wenige schwarze Borsten, die zu einigen in Gruppen geháuft 

sind, um deren Basis die Cuticula hárter ist. Die Fiisse gelbbraun. Die Vorderfůsse 

- sehr kurz und stark, besonders ihr Femur sehr erweitert. Coxa mit braunen Spitzen 
- besetzt, die auf der Innenseite in steife dornartige Borsten úbergehen; auch an 
ihrem Ende steht ein Porstenbůschel. Femur und Trochanter sind auf der Innenseite 

mit schůppchenartigen Dornkámmen und einigen starken stumpfen Dornen und spár- 

-lichen gefransten krummen Borsten versehen. Tibia tráct, nebst zahlreichen kleinen 

Spitzen einen starken Dorn. Die Klaue mit einer kleinen Basalspitze. Mittel- und Hin- 
- terfiisse schlank, zweimal so lang wie die Vorderfůsse. Coxa mit zahlreichen kleinen 

| Spitzen und auf der Innenseite mit einer Gruppe schwarzer Borsten versehen. 
Femur trást auf der Innenseite kammartige Dorne. Femur, Tibia und Tarsus mit 

zahlreichen kleinen Spitzen und am Ende mit einem stumpfen Dorne bewehrt. 

Auf dem ersten Abdominalsegmente nur die seitlichen Hócker deutlich; sie 

-sind stumpf niedrie und auf ihrem Scheitel mit zahlreichen Borsten besetzt. Der 
- Růcken ist nur nnbedeutend gewólbt. Die Seitenlinie fehlt 

- geordnet. Die Nachschieber zweigliedrie, kurz; úber ihnen 

Ober Auf Unter 
der Seitenlinie 

gánzlich; Kiemen fadenfórmig, nach beiliegendem Schema 

-stehen je drei lange schwarze Borsten. O © SB 

Die Puppe cylindrisch, 7 mm lang, 2 mm breit. Kopf O OE 
© transversal, bedeutend breit und kurz, sein Stirnumriss — - O E= 

schwach gleichmássie gewólbt. Die Fiihler uncefáhr um ein é A IV. 

- Drittel lánger als der Kórper; ihr Basalglied bei der mánn- © © nea a 

lichen Puppe sehr lang (fast zweimal so lang wie der Kopf) ©) Ok FSk 
und breit, wird aber gegen das Ende rasch schwácher und : k: VI. 
trágt einen důnnen Fůhlerfaden. Bei reiferen Puppen kann 

man in der Seitenansicht auf dem ersten Gliede unter der Schema der Kiemen 
der Larve von Lasiocephala 

- Puppenhůlle an den Seiten desselben lange schwarze Borsten basalis Kol. 

und im ersten Drittel eine Reihe kurzer, starker stábchen- 

artiger schwarzer Schiippchen erkennen. Der úbrige Fůhlerfaden besteht aus deut- 

lichen Ringen, auf denen unter der Cuticula zahlreiche Hárchen sichtbar werden. 

Bei der weiblichen Puppe ist das Basalelied etwas lánger und důnner. Die Ober- 

-lippe ist klein, halbkreisfórmig, mit einem im stumpfen sphaerischen Winkel ge- 

- brochenen Vorderrande, seine obere Fláche trágt sechs Paare kurzer schwarzer 

- Borsten. Auch die Mandibeln sind klein, mit einer breiten Basis und einer lánglich 

dreieckigen spitzigen, innen hóchst fein gezáhnten Schneide. Palpi maxillares bei 

4 der mánnlichen Puppe stark, nur zweigliedrie; das erste Glied ist lang etwas ge- © 

- krůmmt, stark, das zweite dagegen sehr klein, stumpf konisch. Bei der weiblichen 

Puppe sind sie fůnfeliedrie, das Basalelied ist kurz, das dritte und fůnfte ist lánger 

als das zweite und vierte. Palpi labiales dreigliedrig, bei der mánnlichen Puppe 

P Saců 
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ebenso lang wie die Maxillares, stark, gegen das Ende hin allmáhlich schwácher, © 

mit fast gleich langen letzten zwei Gliedern. 

Die Flůgelscheiden mássie zugespitzt, bis zu dem Haarkranze des achten 

Abdominalringes reichend. Das lánelich sechseckige Mesonotum zeigt unter der Pup- 
penhůlle an den Schultern nahe der Basis der Fligel ein Paar grosser Fadenbůschel, 

welche ein den Kiemen áhnliches Aussehen haben, und ohne Zweifel Anlagen der 

Haarbůschel sind. Die Spornzahl 2 4 4; die Sporne der Vorderfůsse eher kůrzer 

und stárker, der Mittel- und Hinterfůsse lánger und schlanker; ihre Paare oleich. 

Vorder- und Hinterfůsse ganz kahl, die Mittelfůsse haben die Tibie und Tarsus 

etwas erweitert und mit dichten langen Wimpern besetzt. 

Die Abdominalsegmente unter einander sehr deutlich abgeschnůrt. Die 

Růckenffáche des ersten Ringes trapezoid; die hinteren Seitenecken laufen in kleine 

Láppchen aus, die sich aus einer engen Basis rasch erweitern und dann wieder 

verschmálern, auf der Oberfáche chitinisirt und mit zahlreichen feinen Spitzen 

besetzt sind. Auf dem Anfange der Růckenfláche des dritten bis siebenten Seg- 

mentes ist je ein Paar schwach chitinisirter Pláttchen, die drei scharfe nach hinten 

sekehrte Hákchen tragen. Auf dem hintersten Ende des fůnften Segmentes sind 

zwei guer elliptische Pláttchen, welche mit sechs bis acht dem Kopfe zugekehrter 

und in zwei Reihen gestellter Hákchen versehen sind. Die Seitenlinie sehr fein, fast 

undeutlich; obwohl ihre Hárchen bei náherer Untersuchune schon auf dem vierten 

und finften Hinterleibsringe verfolet werden kónnen, ist sie doch erst auf dem sie- 

benten und besonders achten Segmente, wo sie einen unvollkommenen Kranz bildet, 

deutlich. Ihre Wimpern sind lang, sehr fein, grau. Kiemen fadenfórmig, sehr lang 

nach demselben Schema wie bei der Larve geordnet. Appendices anales bestehen 

bei der mánnlichen Puppe aus zwei oberen Lappen, welche flach, stumpf dreieckig 
und an den Rándern gekerbt und mit zahlreichen langen, blassbraunen Borsten 

besetzt sind; auf dem Ende sind ausserdem noch weit lingere und stárkere schwarze 

Borsten. Unter ihnen sind die unteren konischen, nach innen etwas gekrimmten 

Lappen; zwischen ihnen ragt die zweilappige Anlage des Pennis heraus. Bei der 
weiblichen Puppe sind nur die oberen Lappen vorhanden. 

Das Larven-Geháuse 7 mm lang, 2 mm Durchmesser in der vorderen 

Oeffnung, konisch gebogen, in dem hinteren Theile ziemlich rasch verschmálert aus 

Sandkórnchen gebaut; seine Oberfláche ist rauh. Das Puppengeháuse ist 10—12 mm 

lang, auf dem Vorderende 2:25 mm breit, konisch, schwach gebogen. Die vordere 

Oefinung ist durch ein kleines Steinchen, die hintere durch eine feste mit feinen 
Poren versehene Membran verschlossen. Diese Geháuse sind auf dem Hinterende 

durch ein kleines gestieltes Pláttchen an Steine, Wasserpflanzen ja auch auf einander 

angeheftet; in letzterem Falle bilden sie oft grosse Haufen, in welchen die Lángs- 

achsen der einzelnen Geháuse der Richtune der Štrómung parallel sind. 

lch habe die Larven, Puppen und reife Insekten im Otavaflusse bei Schůt- 

tenhofen am 12. Juni 1885 gesammelt. 
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Odontocerum albicorne Scop. 
(Fig. 12.) : 

Phryganea albicornis, Scop., Ent. Carnm., 265 (1763), Vill., Linn. ent., III. 36; Oliv., Encyc. Méth., 555- 
Mystacides albicornis, Pict., Recherch., 162, Taf. XII., Fig. 1. cf, Hag., Stett. Zeit., 1859, 142, Mc. 

| Lachl., Tijdschr. v. Entom., XVIII. 32. 
Odontocerus albicornis, Steph., Ill., 192. Taf. XXXIV., Fig. 1.; Brauer N. A., 42; Has., Ent. Ann., 

1860, 67; Me. Lachl., Tr. Br.. 98, Taf. VI., Fig. 1.; Mayer-Důr, Mitth. schw. ent. Gesell,, 

IV., 407. 
> Molanna albicornis, Kol. G. et Sp., II. Th. 244, Taf. IV., Fig. 47. 

| Odontocerum griseum, Leach., Ed. Encyc., IX, 136 (1815); Samouelle, Compend., 257.; 

| Odontocerus maculipennis, Curt., Phil. Mag., 1834, 214; Steph., III., 193. 
Mystacides cylindriča, Pict., Recherch., 164, Taf. XII., Fig. 2. (1834), cf. Hag., l. c., Mc. Lach,, Z. 0; 
Molanna cylindrica, Burm., Handb., 922. 

| Crenogenes incomtus, Imhoff und Labram, Ins. Schweiz, II. (1838). 

Odontocerum albicorne, Me. Lachl., Rev. a. Syn., 292. Taf. XXXII. 

Die Larve von Pictet op. ciť. Meyer-Důr, Z. «« und Mc. Lachl. o. c. beschrieben. 

Die Larve raupenfórmig am Thorax am breitesten, nach hintén etwas ver- 

schmálert, Kopf lánglich elliptisch, ziemlich gross. Der Grundfarbe nach ist er gelb, 

aber auf dem Scheitel ist eine xfórmige Makel und hinter ihr zwei auf dem Hin- 
terhaupte konvergirende braune Striche und auf der unteren Seite des Kopfes 

jederseits ein Fleck. Die Oberlippe lánger'als breit, vorne herzfórmig ausgeschnitten 

(Fig. 12. Odontocerum albicorne Scop. 1.—3. Larve: 1. Labrum *9,. 2. Mandibula +. 3. Maxillae 
et Labium *9,. 4.—6. Nymphe: 4. D. Oberlippe *9/,. 5. Mandibula *,. 6. D. Kórperende des 

| © von d. Seite +9. 7. D. Larvengeháuse. 

"und abgerundet mit drei Paaren kleiner Borsten und auf den Seitenrándern spárlich 

| bewimpert. Mandibeln stark, keilfórmig, in der Seitenansicht dreieckig auf der 
„Bchneide mit einigen unregelmássigcen Záhnen. Die Maxillen tragen konische vier- 

(gliedrige Taster; der Kiefertheil kůrzer als die Taster, konisch auf der Spitze mit 

„ Wárzchen und auf der Innenseite mit drei Dornen und zahlreichen Borsten ver- 

sehen. Die konische Unterlippe tráct kurze zweicliedrige Taster. Hypopharynx mit 

' s 
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zahlreichen Widerhákchen und auf den hinteren Partien mit kammartigen Schůpp-- 
chen besetzt. „8 

Die Thorakalsegmente allmáhlich breiter, aber ihre hornigen Růckenplatten 

alle fast eleich breit.: Pronotum viereckie, vorne breiter, seine Seitenecken in. 

scharfe Spitzen verlángert; der Hinterrand abgerundet. Die Grundfarbe gelb mit 
einigen blassbraunen Flecken. Mesonotum gelb, blassbraun gefleckt, auf den Seiten 

unmerklich in die úbrige Haut des Segmentes úbergsehend; sein Vorder- und Hin- 

terrand bogenfórmie. Metanotum ist nur theilweise hornie; es besteht aus vier 
Chitinpláttchen: zwei mittleren, von denen das vordere viereckig, mehrmals breiter- 

als lang; das hintere sehr schmal ist und aus zwei seitlichen. Fůsse allmáhlich. 

etwas lánger, gelb nur die Chitinbestandtheile der Coxalelieder schwarz gesáumt. 

Klauen sehr schlank und lang. Das Tibienende trágt auf der Innenseite zwei starke 

Dornen. Femur mit einer Reihe langer Borsten. 

Erstes Abdominalsegment mit drei kleinen stumpfen Hóckern. Die Stric- 

turen zwischen den Šegmenten seicht. Die Seitenlinie sehr schwach entwickelt, mit 

weisserauen Hárchen besetzt. Kiemen fadenfórmie in Bůschel die im Kreise ausee- 

breitet dem Kórper anliegen, verbunden. Auf dem ersten Hinterleibsringe ist ein 

Bůschel unter der Seitenlinie, auf dem zweiten und dritten je ein Bůschel úber, 

an und unter der Seitenlinie; auf dem vierten bis achten je eins ber und unter“ 

der Seitenlinie. Diese Bůschel inserieren sich am vorderen Theile der Segmente und 

jene an der Seitenlinie sind weit kleiner als die úbrigen, Nachschieber stark, gelb, © 

zweigliedrig mit einer starken Klaue. 

Die Puppe cylindrisch, 16 mm lang, 5 mm breit. Kopf transversal, sein 

Stirnumriss rinnenartig vertieft. Antennen lang, um ein Drittel die Kórperlánce | 

úbertreffend und ihre Enden um das letzte Abdominalsegment umwickelt; ihr erstes © 

Glied stark, etwas linger als die halbe Lánge des Kopfes, die úbrigen Glieder | 

schwácher. Die Oberlippe mit einer breiten Basis, die durch eine Einkerbung von © 

dem úbrigen abgerundet viereckigen Theile abgesondert ist. Auf der Basis stehen 

drei Paare, vorne zwei Paare schwacher schwarzer Borsten. Mandibeln rothbraun, 

klein, aber in eine lange feine am Ende hakenfórmic gekrimmte Spitze ausgezogen, 

die zweimal so lang ist wie die eigentliche Mandibula. Die Maxillartaster stark, im © 

Bogen nach hinten gekehrt; ihre zwei ersten Glieder kurz und stark, die úbrigen © 

drei nehmen an der Lánge zu, an der Stárke ab. Labialtaster dreigliedrig, von © 

oleicher Linge wie die drei ersten Glieder der vorigen. 

Bei den reifen Puppen zeichnet sich das braune Mesonotum durch drei © 

blasse Makeln aus, von welchen zwei vorne auf den Schultern, und čine hinten auf- 

dem Schildchen střech befinden. Die Flůgelscheiden zugespitzt, bis auf das Ende des © 

sechsten Abdominalringes reichend. Spornzahl 244. Das Paar an den Vorderfssen © 
oleich, aber kůrzer als jene der úbrigen Fůsse. Die Paare der Mittel- und Hinterfiisse | 

uneleich. Die Tibien- und Tarsalelieder der Fůsse tragen auf der Aussenseite einen | 

dreieckigen stumpfen Hócker. Tarsus der Vorderfiisse nur schwach, der Mittelfůsse © 
stark gewimpert, und der Hinterfisse ganz kahl. 

Auf dem dritten bis siebenten Segmente ist vorne jederseits eine rothbraune 
Chitinplatte, die einen stumpfen, platten, nach hinten gekehrten Haken trágt; hinten 
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auf dem fůnften Segmente ein Paar Chitinpláttchen, jedes auf den Hinterecken mit 
-einem dem Kopfe zugekehrten Hákchen. Kiemen der Puppe sind wie bei der Larve 

© fadenfórmie in Bůschel verbunden, deren auf dem vorderen Theile des zweiten bis 

siebenten Segmentes je zwei sitzen, und zwar eins úber und eins unter der Seiten- 

linie. Die Seitenlinie sehr kurz, sie becinnt auf dem Ende des sechsten Sec- 

mentes und fast ohne einen Kranz .zu bilden, endet sie auf dem achten. Das 

- letzte Segment ist stumpf konisch und trágt zwei diinne, am Ende hakenfórmig ge- 
krůmmte, und mit feinen Spitzen besetzte Chitinfortsátze. 

Das. Geháuse konisch, gebogen, aus feinen Sandkornchen gebaut, seine 

Oberfláche ist glatt, und das Hinterende durch eine schwarzbraune Membran ge- 

schlossen. Vor der Verpuppune befestigt die Larve das Geháuse mit dem hinteren 

Ende auf die Steine, und verschliesst die vordere Oeffnune durch ein flaches 

Steinchen. 

Die Larven, Puppen und vollkommene Insekten habe ich in dem Desinka- 

Bache bei Leitomyschl am 25. August 1885 gesammelt. Uebrigens habe ich die 

Larven, Puppen und Insekten einzeln zerstreut auch in den úbrigen Gebiresbáchen 

derselben Gegend gefunden. 

Leptocerus senilis Burm. 
(Fig. 13.) 

Mystacides semilis, Burm., Handb., 920 (1838). 

Mystacides ochraceus, Kol,, G. et Sp., Taf. II., 250. (Taf. III., Fig. 27?), partim, nec Curt. 

Leptocerus anmulicornis, Hag., Ent. Ann., 1860, 70, nec Steph. 

Leptocerus fulvus, Mc. Lach., Tr. B., 108, Taf. XIL, Fig. 12., nec Ramb.; Wallengr., Ófv., 1870, 164. 

Leptocerus senilis, Me. Lach., Rev. a. Syn., 299, Taf. XXXII. 

Die Larve raupenfórmig, im Verháltniss zu den úbrigen Leptoceriden- 

Larven ziemlich stark, cylindrisch, 10 mm lang, 25 mm breit. Kopf verháltniss- 

mássig klein, lánglich oval, blassgelbbraun, ohne jede Zeichnung. Die Mundtheile 

bedeutend hervorragend. Die Oberlippe guer elliptisch, ihr Vorderrand ausgeschnitten 

- und die Seiten tragen je ein Paar kurzer schwacher Bórstchen. Epipharynx jederseits 

mit einem Bůrstchen kurzer, dichter Hárchen bewehrt, die aber den Rand nicht 

- úberragen. Mandibeln schwarzbraun sehr stark, mit einem starken Riicken; die 
schiefe Schneide ist mit drei stumpfen Záhnen versehen. Der Kiefertheil der Ma- 

> xillen ist nur kurz und schmal, bloss bis zum Ende des zweiten Tastereliedes rei- 

chend, und auf seiner inneren Šeite mit drei, augenscheinlich dem Tastsinne die- 
nenden fingerartigen Auswůchsen. Das Basalglied trást auf der Oberseite eine Reihe 

- steifer Bórstchen, und auf der Unterseite nebst eleicher Borstenréiné noch drei 
starke, stumpfe Chitindornen. Die Maxillartaster sind konisch, gekrimmt, dreiglie- 

© drig. — Labium halbkugelig, seitlich mit Haarbůrstchen versehen, und vorne mit. 

einer ziemlich grossen Můndung der Sericterien. Labialpalpi zweigliedrig, das End- 

- glied sehr klein. 

Die Thorakalsegmente werden rasch nach hinten breiter, so dass Meta- 
- thorax fast zweimal so breit ist als Prothorax. Nur das Pronotum chitinisirt, guer 
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lánelich, schmal, blassgelbbraun, mit einem glánzend schwarzen Vorderrande. Meso-. 

notum auf einer durch zwei gebrochene schwarze Chitinstreifen begránzten Stelle 
mit einer etwas derberen Cuticula bedeckt. Metanotum ganz háutig. Fůsse gelb- 
braun sehr uneleich lang. Vorderfůsse am kůrzesten und stárksten; Coxa, Femur 

nnd Tibia sehr erweitert. Die Glieder auf der Innenseite mit kurzen Spitzen und 

Femur ausserdem mit krummen, steifen, gefiederten Borsten besetzt. Die Mittelfůsse 

fast zweimal so lang, weit schlanker, auf der Innenseite der Glieder mit kleinen 
Spitzen bewehrt. Die Hinterfůsse fast 2"/, so lang als die Vorderfůsse. Alle drei 

Paare mit spárlichen langen, schwarzen Wimpern versehen. Erstes Abdominalsegment 

trágt drei niedrige stumpfe Hócker. Die Abdominalringe durch schwache Stricturen 

gesondert. Die Seitenlinie ganz undeutlich. Kiemen fadenfórmig kurz, zu fácherartie 

ausgebreiteten Bůscheln verbunden, welche, je mehr sie nach hinten stehen, desto 
kleiner und schwácher werden; sie sind in zwei Reihen geordnet, von denen die 

obere schon auf dem ersten Segmente neben dem Růckenhocker beginnt und mit 

Fig. 13. Leptocerus senilis Burm. 1.—3. Larve: 1. Labrum “*/,. 2. Mandibula vom Růcken -und 
von d. Seite "*/,. 3. Maxilla et Labium "75/,. 4.—6. Nymphe: 4. D. Oberlippe **/,. 5. Mandibula 

75/. 6. D. Kórperende d. © von d. Seite *9/,. 7. D. Puppengeháuse schw. vergr. 

einem Bůschel auf dem Vordertheile des achten endet. Auf jedem Segmente steht 
ein Bischel vorne und ein hinten. Aehnlich ist auch die Bauchreihe zusammen- 

cestellt, die auf dem zweiten Segmente etwas unter dem Seitenhócker becinnt, und 
deren Bůschel auf dem 3., 4. und 5. Segmente am kleinsten sind und nach hinten 
grósser werden. Nachschieber nur als kleine auf den Seiten des letzten Hinterleibs- 

segmentes gestellite Hákchen entwickelt. | 
Die Puppe cylindrisch, nach hinten etwas verschmálert, 14 mm lang, 3 mm 

breit. Kopf sehr kurz, transversal, sein Stirnumriss fast gerade, nur schwach gewólbt. 

S 
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- gleich lang wie die úbrigen und kůrzer als der Kopf; ihr Ende einigemal um die 
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Antennen sehr lang, 1'/„mal lánger als der Kórper; ihr Basalelied stárker aber 

Analanhánge umwickelt. Die Oberlippe verháltnissmássie klein, fast vollkommen 

halbkreisfóormic, gewoólbt, mit vier Paaren schwacher Bórstchen versehen. Die zier- 

lichen rothbraunen Mandibeln sind dreieckie, etwas sichelartig gekrůmmt, auf der 
— Schneide scharf gezáhnt; ihre Basis stárker. Die Maxillartaster sehr lang, aber ver- 
© háltnissmássig schwach, gerade nach hinten gestreckt. Ihre ersten zwei Glieder 

kůrzer als die folgenden, aber am stárksten, bloss durch eine undeutliche Strictur 

von einander geschieden; die Lánge und Stárke der drei úbrigen nimmt allmáhlich 

ab. Labialtaster sehr klein, kaum bis zu dem zweiten Drittel des zweiten Gliedes 

der Maxillartaster reichend, sehr schwach. 

Die Flůgelscheiden zugespitzt, bis auf den Anfang des sechsten Hinter- 

- leibsringes reichend. Die Fiůsse sehr ungleich lang, die Vorderfůsse fast nur halb 

so lang wie die Hinterfůsse. Spornzahl 2 2 2. Sporne der Vorderfůsse sehr klein; 

jene der úbrigen Fůsse bedeutend lánger, aber ungleich. Auf dem vorderen Theile 

der Růckenseite des dritten bis incl. siebenten Hinterleibssegmentes befindet sich 

ein Paar Chitinpláttchen, die drei starke nach hinten gekehrte Hákchen tragen; 

auf dem hinteren Theile des finften Segmentes ausserdem noch ein Paar grósserer 

guer elliptischer mit einer Reihe von stárkeren und hinten schwácheren nach vorne 

gekehrten Hákchen besetzter Platten. Die Seitenlinie gar nicht entwickelt, nur durch 

die seitliche Reihe der Kiemenbůschel angedeutet. Kiemen fadenfórmig zu fácher- 

artig ausgebreiteten, dem Kórper dicht anliegenden Bůscheln verbunden. Lángs der 

Seitenlinie auf dem Ende des 2. bis vierten Segmentes je zwei, des fiinften und 

sechsten nur ein Bůschel. Unter der Šeitenlinie hinten auf dem zweiten Segmente 

ein Bůschel, auf dem dritten bis siebenten immer ein vorne, ein hinten. Ueber 

der Seitenlinie auf dem zweiten bis siebenten Segmente zwei bis drei vorne, und 

ein bis zwei hinten und auf dem Vorderrande des achten Šegmentes ein sehr kleines 

Bůschel. Appendices anales als zwei lange, schwache auf dem Ende hakig gebo- 

gene Chitinfortsátze entwickelt. Auf der Růckenfláche des letzten Šegmentes befinden 
sich zwei kleine Láppchen, die drei starke schwarze Borsten tragen. 

Das Geháuse seiner Hauptmasse nach aus dem Sekrete der Serikterien, iů 

den oft feine Schlammpartikel eingewoben sind, verfertigt; es ist konisch, etwas 
gekrimmt, beim Leben der Larve schón grůn. Vor der Verpuppung verschliesst 

die Larve sein vorderes Ende mit einem stumpfen, niedrig konischen Deckel, 

- welcher auf seinem Scheitel eine kleine Oeffnung hat. Das Hinterende ist ebenfalls 

- bis auf ein schmales kurzes Róhrchen geschlossen. Die Puppengeháuse findet man 

- háufig auf der unteren Fláche der Steine einzeln durch zwei Tellerchen, von denen 
das vordere braun und gross, das hintere ganz klein ist, befestigt. Die Larven leben 

in der Náhe der Ufer, besonders aber auf den Dámmen der Teiche. 

Ich habe die Larven, Puppen und vollkommene Insekten im Teiche „Ko-. 

 šíř“ bei Leitomyschl am 20. August 1885 gesammelt. 
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Leptocerus aterrimus Šteph. 

' (Fig. 14.) 

De Geer, Mém., II, 562—567, Taf. XV., Wig. 5.—7., ©, — Phryganea nigra fasciata, Retz., Nomencl,, 
53, partim. : 

Leptocerus aterrimus, Steph., Ill., 200 (1836); Mc. Lach., Ent. Ann., 1862, 32, Tr. Br., 107, Taf. 

XII., Fig. 18., 19. Rev. a. Syn., 302, Taf. XXXIIL; Wallengr., Ófv., 1870, 164; Meyer-Důr, 
Mitth. schw. Gesell., IV. 409. 

Leptocerus ater, Steph., op. cit., 196; nec Pict. 

Leptocerus caliginosus, Steph., op. cit., 201. 
Leptocerus miger, Steph., op. cit., 196 partim, nec Pict. 

Mystacides miger, Kol., G. et Sp., II. Th., 257, Taf. III., Fio. 31. 

Var.: — Phryganea tineoides, Scop., Ent. Carn., 267 (1763)? 

Mystacides tineoides, Brauer, N. A., 41. 

Leptocerus perfuscus, Steph., III., 196; Hag., Ent. Ann., 1860, 71. 

Einige Notizen úber die frůheren Studien findet man in Mc. Lachl., Eur. Tr, 303. 

Die Larve raupenfórmig, ziemlich schlank cylindrisch, nach hinten allmáhlich 

etwas verschmálert, 11 mm lang, 2 mm breit. Kopf lánglich eifóormig, so wie alle 

Chitintheile blassgelb mit vielen dunkelbraunen Flecken; diese fliessen auf den 

Stirnsuturen zusammen und bilden zwei U-fórmie verbundene Linien, zwischen 

denen sich vier kreuzweise gestellte Makeln befinden.  Nebstdem ist eine gróssere 

Gruppe von Punkten auf den Schláfen und unten auf der Kehle. Fůhler sehr 

rudimentár aus einem schwachen schlanken Gliede, das auf der Spitze eine feine 

Borste trást. Die Mundtheile gross und bedeutend hervorragend.  Oberlippe guer 

elliptisch mit gekerbtem jederseits mit zwei gebogenen stumpfen starken Borsten 

versehenem Vorderrande, in dessen Mitte ein kreisrunder Punkt sich befindet. Oben 

in dem ersten Drittel stehen jederseits drei schwache Borsten. Mandibeln stark 

meisselfórmig, auf der Schneide neben der starken Spitze jederseits mit einem 

stumpfen Zahne. Maxillen sehr spárlich beborstet; ihr Kiefertheil schwach bis 
zum Anfange des dritten Tastereliedes reichend, nur mit einigen kleinen Fiůihlborsten 

und stumpfen Dornen versehen. Der Basaltheil trágt auf der inneren Seite nebst 

drei stumpfen, geraden Dornen mehrere steife Borsten. Die Taster konisch drei- 

oliedrig, das erste Gliel mit dem Kiefertheile theilweise verwachsen. Labium 

stumpf kegelfórmie mit schwachen eingliedrigcen Tastern. 

Pro- und Mesonotum hornig; ersteres sehr breit, guer elliptisch mit einem 

schwachen stumpf winkligen Ausschnitte des Vorder- und Hinterrandes. Mesonotum 

breit gueroval, sehr undeutlich begránzt, nur die hintere Contour ist durch zwei 

schwarze starke Ecken gekenntzeichnet. Die Grundfarbe ist blassgelb und wenige 

braune Punkte bilden wieder einige Gruppen. 
Fůsse gelb, sehr uneleich, erstes Paar sehr stark mit breiten und kurzen 

Gliedern. Die folgenden Paare weit grósser (im Verháltnisse 6:11:15) und schlanker. 

Alle mit langen feinen Haaren dicht besetzt, ausser welchen sich noch auf der. 

inneren Seite des Femur und Trochanter kleine Dornen befinden. Die Klauen sehr 

schlank mit einem Basaldorne. 
Das erste Hinterleibsseoment mit drei kleinen stumpfen Hóckern. Die 

Seitenlinie fehlt gůnzlich. Kiemen fadenfórmie, bůschelweise vereinigt, nur auf dem 

ersten und zweiten Hinterleibssegmente entwickelt, und zwar auf dem ersten auf 
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- der Růcken- sowohl als Bauch-Seite jederseits ein Bůschel und auf dem zweiten 

auf der Růckenseite jederseits zwei, auf der Bauchseite ein Bůschel. Die Růcken- 

seite des letzten Segmentes in der Mitte mit einer dreilappigen Platte versehen, 

hinter welcher acht starke Borsten je zu zwei aneinander genáhert stehen. Nach- 

schieber eingliedrig, aber durch eine starke Chitinplatte unterstůtzt; ihre Klaue 

„mit einem kleinen Růckenhaken. 

Die Puppe schlank 1—9 mm lang, 1:5—1'75 mm breit, cylindrisch. Kopf 

guer elliptisch, Stirn etwas vertieft. Antennen sehr lang, anderthalb- bis fast zweimal 

so lang als der Kórper; ihr Basalglied stárker; ihr Ende ist um die Analanhánge 
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Fig. 14. Leptocerus aterrimus Steph. 1.—3. Larve: 1. Labrum 15/,. 2. Mandibula “*,. 3. Maxilla 
et Labium "*/,. 4.—6. Nymphe: 4. D. Oberlippe "*/,„ 5. Mandibula '5/,„ 6. D. Kórperende des 

4 © 294. 7. D. Larvengeháuse schw. vergr. 8. D. Puppengeháuse '/. 

elnigemal umwickelt. Oberlippe verháltnissmássie sehr klein, dreieckig, vorne abge- 
rundet mit zahlreichen Borsten besetzt. Mandibeln vorne etwas sichelfórmig gebocen, 

von der Mitte der Schneide bis zur Spitze sehr fein gezáhnt. Palpi maxillares sehr 

lang und schlank, ihr erstes Glied am kirzesten, das zweite und dritte einander 

gleich und am lánesten, drittes und viertes wieder oleich, aber kůrzer als die vor-. 

hergehenden. Palpi labiales sehr kurz, reichen kaum bis zum Ende des zweiten 
Gliedes der Maxillarpalpen ; ihre Glieder unter einander gleich. 

Die Flůgelscheiden schmal, zugespitzt reichen bis in die Mitte des sechsten 

Abdominalseomentes.  Spornzahl 2, 2, 2; die Paare ungleich. Erstes und drittes 
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Fusspaar kahl, die Tarsalglieder des zweiten sehr stark behaart. Der Hinterrand 

des ersten Abdominalsegmentes trágt jederseits einen warzenfórmigen chitinisirten 

mit feinen Hákchen besetzten Vorsprune. Am Vordertheile des dritten bis incl. 

sechsten Segmentes eine kleine Chitinplatte mit zwei schwachen nach hinten ge- 

richteten Hákchen, auf dem Hintertheile des fiinften Segmentes zwei guer láneliche 
Platten, ganz oben, nebeneinander, die sechs, bis sieben schwache nach vorne ge- 

richtete Hákchen tragen. Kiemenfáden sehr fein in Bůscheln, und zwar jederseits 
in drei Reihen: oberhalb der Seitenlinie auf dem zweiten Segmente ein Bůschel 

vorne, ein hinten, auf dem dritten nur ein Bůschel vorne; in gleicher Weise sind 

die Bůschel unterhalb der Seitenlinie geordnet; an der Seitenlinie tritt noch ein 

Bůschel hinten auf dem dritten Segmente dazu. Die SŠeitenlinie mit hóchst feinen 

Hárchen besetzt, die auf dem Hinterrande des achten Segmentes einen Kranz bilden. 
Das letzte Segment trágt auf dem Růcken jederseits ein kleines Wárzchen, das 

mit fiůnf steifen, schwarzen Borsten versehen ist. Appendices anales sehr stark, 

stábchenformie, auf der Innenseite mit zwei starken Záhnen und drei Dornen, auf 

der Růckenseite mit einer starken schwarzen Borste bewehrt. 
Das Geháuse der Larve konisch, gebogen, aus feinen Sandkórnchen gebaut. 

Wenn sich die Larve zur Verpuppung vorbereitet, so schneidet sie das hintere 

schmale Ende ab und schliesst beide Enden theilweise mit Sandkórnchen, zum Theil 

mit einem Membrandeckel, der in der Mitte mit einer kleinen kreisrunden Offnung 

versehen ist. Wir finden die Puppengeháuse auf Pflanzenstángeln und Dlattstielen 

der Wasserpflanzen manchmal schaarenweise angeheftet. 
Die Larven, Puppen und vollkommene Insekten in einem dem Neuteiche 

bei Soběslau Wasser zufihrenden Graben am 15. Juli 1886 gesammelt. 

Mystacides longicornis L. 
(Fig. 15.) 

L., F. S., ed. I. 225, 746; De Geer, Mém., II, 568 G — Phr. nigra fasciata, Retz., Nomendl., 56, 

partim (1783). 
Phryganea longicornis, Iu., 9. N., ed. X, 549 (1759), ed. XII, 910; F, 8., ed. II, 380, cf. Wallengr., 

Ófv., 1870, 150; Gmel., S. N., 2634; Will., Linn. ent., III. 33. 
Mystacides longicornis, Burm., Haudb., 918. Mc. Lachl., Rev. a. Syn. 316. Taf. XXXIV. 
Phryganea 4-fasciata, F., Syst. Ent., 308 (1775); Vill., Linn. ent., III. 40; Schrk., Fauna Boica, II. 

Taf. IL., 184; Latr., H. N., XXIII, 91? Zett., Ins. Lapp., 1072. 
Leptocerus guádrifasciatus, Steph., III., 200. 
Mystacides guadrifasciata, Ramb., Névrop., 511; Brauer, N. A., 41; Hag., Ent. Ann., 1860, 75; 

Mc. Lachl., Tr. Br., 116, Taf. XIII., Fig. 1., 2.; A. Meyer, Stett. Zeit., 1867, 159, Larve. 

Sctodes guadrifasciata, Kol., G. et Sp., II. Th. 265. Taf. III., Fig. 32. 

Phryganea sabella, Schrk., Faun. Boica. II. 181 (1802). 

Die Larve von A. Mayer, op. cit., beschrieben. 

Die Larve raupenfórmig, cylindrisch, sehr schlank, 11 mm lang, 1'5 mm breit. 
Kopf proportionirt, lánglich oval. Die Grundfarbe ist blass schwefelgelb mit zahl- 

reichen schwarzbraunen Zeichnungen. In der Mitte des Scheitels ist eine H-fórmige 
Makel, vor ihr bei der Basis der Oberlippe sind vier kleine Punkte, und hinter 
ihr auf dem Hinterhaupte sind zwei starke Striche gezogen; auf der hinteren Partie 

der Schláfen sind zwei gróssere und drei kleinere Punkte. Auf der unteren Fláche 
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des Kopfes unter der Unterlippe ist eine gróssere mittlere Makel und zu jeder 

Seite derselben sieben Punkte. Alle diese Zeichnungen zeichnen sich durch scharfe 

Umrisse aus. Der Kopf trágt kleine Fiihler, welche gerade hinter der Mandibel- 

basis eingelenkt sind; sie sind eingliedrie und tragen an der Spitze eine Tastborste. 

Oberlippe breiter als lang, vorne tief ausgeschnitten, mit abgerundeten Vorder- 

ecken, nach hinten etwas verschmálert. Epipharynx nur mit einer Reihe kurzer 

Bórstchen versehen, welche sich lánes der Seitenránder ziehen; der Vorderrand 

tráct zwei Paare starker, sichelfórmie gekrůmmter Borsten und die Oberfláche drei 

Fig. I5. Mystacides longicornis L. 1.—3. Larve: 1. Labrum “*/,. 2. Mandibula mit dem Fihler 
75/,. 3, Maxilla et Labium **/,. 4.—7. Nymphe: 4. D. Kopf von vorne *,. 5. D. Oberlippe "5/,. 

6. Mandibula **/,. 7. D. Kórperende +%;,. 8. D. Larvengeháuse %,. 

Paare kurzer, schwacher, schwarzer Borsten. Mandibeln kurz schwarzbraun, stark, 
keilfórmig, auf der schiefen Schneide mit drei Záhnen versehen. Der Kiefertheil 

der Maxillen konisch auf dem Ende und der Innenseite mit einem stumpfen kurzen 

- Chitindorne, neben welchem eine feine Cilie auf einer kleinen Warze steht und mit 
zwei starken gekrůmmten Borsten versehen. Der Dasaltheil trágt auf der Innen- 

-seite eine Reihe steifer Borsten und drei stumpfe Chitindorne. Palpi dreigliedrig, 

konisch. Labium breit keselfórmig, seine Taster eingliedrig und an der Spitze mit 

einer Fůhlborste versehen. 
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Von den Thorakalsegmenten bloss Pronotum und Mesonotum hornig. Pro- 

notum hat áhnliche Form wie die Oberlippe, es ist hinten ausgeschnitten, gegen 
den Kopf zu schmáler und hat die hinteren Ecken abgerundet. Die Grundfarbe 

wie auf dem Kopfe blass schwefelgelb mit einer x-fórmigen Makel, die durch Zu- 

sammenfliessen von mehreren Flecken entstanden ist. Mesonotum viereckig, dessen 

beide Hinterecken abgerundet. Die Makeln mit undeutlichen Umrissen, fliessen 

meistens zusammen, aber ihre Anordnung im Grunde jener des Pronotum áhnlich. 

Fůsse sehr ungleich. Die Vorderfiůisse am kůrzesten und stárksten, mit sehr erwei- 

terten Gliedern. Die Innenseite der Coxa, Femur, Tibia und Tarsus mit kleinen 

Spitzen, die zu einigen in kleine Kámmchen verbunden sind, besetzt. Die Mittel- 

fůsse fast zweimal so lang und weit schlanker; ihr Femur auf der Innenseite mit 

kleinen Spitzen, Femur und Trochanter mit steifen, gekrůmmten, gefiederten Borsten 

versehen. Die Hinterfůsse sehr schlank, etwas mehr als dreimal so lang als die 

Vorderfůsse; Femur, Tibia und Tarsus mit starken Dornen und alle Glieder mit 

langen steifen schwarzen Haaren besetzt. 

Die Stricturen zwischen den Abdominalseementen sind nur schwach. Der 

Hócker auf dem Růcken des ersten Segmentes konisch zugespitzt, ziemlich klein; 
die Seitenhócker gering mit einer schwarzen Chitinleiste und zahlreichen kleinen 

Spitzen versehen. Kiemen fadenfórmig, in zwei Reihen geordnet: úber der Seiten- 

linie auf dem zweiten Segmente ein Faden vorne, ein hinten, auf dem dritten bis 

sechsten je 6in vorne; unter der Seitenlinie auf dem zweiten bis fiůnften ein Faden 

vorne, ein hinten, auf dem sechsten und siebenten vorne ein Kiemenfaden. Die 

Seitenlinie sehr undeutlich, bloss auf dem achten Begmente durch eine Reihe kleiner 

Spitzen angedeutet. Das letzte Hinterleibssegment auf dem Riůicken mit einem braunen 

Chitinpláttchen. Die Nachschieber sehr klein mit einer starken Klaue, die zwei Růk- 
kenhaken trágt. Die Perianaltheile mit zahlreichen dichten feinen Spitzen besetzt. 

Die Puppe 10 mm lang, 1:5 mm breit, schlank, cylindrisch. Der Kopf trágt 

sehr lange fadenfórmige Fůhler, die bei der mánnlichen Puppe zweimal so lang wie 

der Kórper, bei der weiblichen etwas kůrzer sind; ihr Ende einigemal um die 

Analanhánge umwickelt. Das erste Glied viel lánger und stárker, als die úbrigen. 

Ein ganz eigenthůmliches Aussehen gibt dem Kopfe die Stellune der Mundtheile; 

sle sind weit hinauf verschoben, so dass sle sich nicht mehr auf seiner Unterseite, 

sondern auf der vorderen Seite befinden. Die Oberlippe sehr klein, abgerundet, 

auf dem Vorderrande einigemal schwach ausgeschnitten und auf den vorspringenden 

Winkeln dieser Ausschnitte mit drei Paaren stěifer kurzer Borsten versehen. Auf 

der Oberfláche steht ein Paar langer steifer Borsten in der Mitte nahe dem Vorder- 

rande, jederseits von ihm eine kleine und in dem zweiten Dritttheil bei den Seiten- 

rándern je eine lange Borste. Mandibeln ziemlich stark rothbraun, mit einer starken 

Basis, die in die schmálere zugespitzte fein gezáhnte Schneide úbergeht. Die Maxillar- 

taster sehr lang, gerade nach hinten gestreckt, finfeliedrie; die zwei Basalglieder 

stark cylindrisch, gleich lang, das dritte eben so lang wie die vorigen zusammen, 

viertes und fiinftes allmáhlich kůrzer und schwácher. Die Labialtaster dreigliedrig, 

sehr schwach und klein, kaum etwas úber das zweite Glied der vorigen reichend. 

Die Flůgelscheiden sehr schmal, zugespitzt bis in die Hálfte des sechsten © 
Abdominalsegmentes reichend. Fiisse sehr ungleich; die vorderen am kůrzesten, 

ČP. iy B O S 
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l die hinteren dreimal so lang. Die Spornzahl O 2 2, Sporne kurz. Die Tarsalelieder 
© der Vorderfisse schwach, der Mittelfůsse stark bewimpert, der Hinterfisse ganz kahl. 

Auf dem Abdomen sind die Seitenpartien vom Růcken und Bauche durch 

© Láneslinien gesondert, die vorne auf den Šegmenten in dreistrahlige, schwarzbraune 

© Chitinleisten úbergehen. Auf dem Hinterrande des ersten Segmentes sind zwei 

- halbkreisfórmige Erhebungen, die mit kleinen Spitzen dicht besetzt sind. Auf dem 

© Růcken des dritten bis sechsten Hinterleibsringes vorne ein Paar Chitinpláttchen, 

- die in der Recel drei starke nach hinten gekehrte Haken 

© tragen; auf dem fiinften zwei gróssere, dicht neben einander — Ober © Auf. Unter 

- schmálert, 13 mm lang, in der vorderen Offnung mit 1:5 mm 

- liegende Platten, auf welchen in zwei Reihen nach vorne 
der Seitenlinie 

| gerichtete Spitzen stehen. Die Seitenlinie sehr schwach, o + 
auch der, Wimperkranz auf dem achten Šegmente ist nur © OL 
wenig entwickelt. Kiemen fadenfórmig nach beiliegendem O 5 

Schema geordnet. Das letzte Segment trást auf dem O IV. 

Růcken ein Paar kleiner, flacher Wárzchen, die mit Borsten. © © o 

besetzt sind. Die Analanhánce stark, lang, in der Mitte am ©, 

stárksten, auf dem letzten Drittheil innen ausgeschnitten, O E E 

am Ende hakenfórmie nach innen gebogen, auf der Innen-- © 5 OE: 

seite der zweiten Hálfte bewimpert. ZE RL NÉ . 

Das Geháuse konisch, gerade, im ersten Dritttheil Schema deř Kiemen 
E Á : » var.. der Nymphe von Mystacides am breitesten, nach vorne schwach, nach hinten mehr ver fongleaiu i E; 

Durchmesser. Es ist aus feinen Schlammpartikeln gebaut; an den Šeiten werden oft 

Holzpartikel, lange důnne Zweice, Pflanzenstángel befestigt. Vor der Verpuppune heftet 

die Larve das Geháuse auf jedem Ende durch ein lóffelartig erweitertes Gespinnst- 
- bándchen an die Unterseite der Steine und verschliesst es ziemlich weit nach innen 

a s kk hl dá 

von den Enden durch zwei in der Mitte mit einer runden Offnung versehene Deckel. 
Ich habe die Larven, Puppen und vollkommene Insekten im Teiche Košíř 

bei Leitomyschl am 20. August und in den Teichen der Wittingauer und Soběslauer 

Gegend im Jahre 1886 gesammelt. 

Triaenodes bicolor Curt. 
(Fig. 16.) 

Réaumur, Mém., III. 177. Taf. XIV., Fig. 6., 8.—10. 

Leptocerus bicolor, Curt., Phil. Mag., 1834, 214. 
Triaenodes bicolor, Mc. Lachl., Tr. B., 111. Taf. VI., Fig. 4., XII., Fig. 25., 26.; Rev. a Syn., 320. 

Taf. XXXVI. 
Leptocerus rufogriseus, Steph., III., 201 (1836). 
Phryganea ochrata, (Dalm.), Zett., Ins. Lapp., 1072 (1840); cf. Wallengr., Ófv., 1870, 150. 

Mystacides ferruginea, Ramb., Neo. 512 (1842); cf. Mc. Lachl., Ann. Soc. 2. Belg. XVI. 152. 
Setodes fusca, Brauer, N. A., 74., (1857); cf. Brauer, Festschr. Gesell., Wien, 1876, 279. 

Mystacides rufus, Kol., G. et Sp., Taf. II. 262. (Taf. IV., Fig. 38.?), partim (1858). 

Leptocerus tineoides, Hag., Ent. Ann., 1860, 72, nec Scop. 

Triaenodes tineoides, Meyer-Důr, Mitth. schw. ent. Gesell., IV. 410. 
Die Larve und das Geháuse schon von Réaumur, Mém., III. 177. Taf. XIV., Fig. 8.—10. beschrieben. 

Die Larve raupenfórmieg, cylindrisch, sehr schlank, gestreckt 13 mm lang 

und 1:6 mm breit. Die Grósse variirt úbrigens sehr stark bei den Exemplaren von. 
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verschiedenen Localitáten. Kopf proportionirt, lánglich eifórmig, blassgelb, mit vielen 

braunen Punkten und Makeln tingirt, die oben auf den Suturen der Štirn einen 

V-fórmigen Fleck bilden, zwischen dessen Schenkeln noch zwei minder deutliche 

Striche gezogen sind; auf der Schláfengegend sind die braunen Punkte zu einer 

orósseren Gruppe angeháuíft. Fihler sind deutlich, zweigliedrig, das erste Glied 

kurz kegelfórmig, stark, das zweite lang schwach, etwas gekrimmt, am Ende ein 

kleines Borstchen tragend. Mundtheile ziemlich wenig prominent. Die Oberlippe 

guer lánelich, ihre beiden vorderen Ecken abgerundet und die vordere Seite buchtig 

ausgeschnitten; auf ihrer Oberfláche stehen jederseits zwei schwache Borsten und 

dergleichen mehrere in jeder Ecke auf der unteren Fláche. Mandibeln sehr stark, 

Ph Áa 
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Fig. 16. Triaenodes bicolor Curt. 1.—4. Larve: 1. Labrum ““/,. 2. Mandibula *“/,. 3. Maxilla 
und Labium **/,. 4. Fůhler "5/,„ 5.—8. Nymphe: 5. D. Oberlippe “*/,. 6. Mandibula “*/;. 7. D. Kopf 
v. d. Seite 2%,. 8. D. Kórperende **/,„ 9. D. Larvengeháuse '/,. 10. D. Puppengeháuse. 11. Ver- 

grósserte Partie d. Geháuses “/,. 

meisselformig, vorne mit fůnf starken Záhnen versehen. Die Maxillen sehr spárlich 

beborstet, ihre Taster konisch dreigliedrig, der Kiefertheil ebenfalls konisch, bis 
zum Ende des zweiten Tastergliedes reichend, mit wenigen stumpfen Dornen be- 

wehrt. Der Basaltheil der Maxillen trágt auf der inneren Fláche drei starke stumpfe 

Dorne und daneben spárliche steife Borsten. Labium halbkugelig mit zweigliedrigen 

kleinen Tastern. 

Die Thorakalseomente gleich breit. Pro- und Mesonotum hornig, gelb oder 
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bráunlich gelb, braun geflekt. Pronotum guervierwinklig, seine vordere und hintere 
-Seite schwach in einem stumpfen Winkel ausgeschnitten. Mesonotum trapezoidisch. 

Fůsse gelb, sehr ungleich; ihre Lángen stehen zu einander im Verháltniss wie 

2:3:6. Erstes Paar ziemlich stark mit einer starken Klaue ohne Basalborste. 
Alle drei Paare, insbesondere aber das Dritte mit langen Haaren, die das Schwimmen 
der Larve unterstůtzen, besetzt.  Trochanter und Femur des ersten und zweiten 

- Fusspaares auf der inneren Seite mit kurzen Dornen besetzt. Die Klauen des zweiten 

und dritten Paares schlank, gross, mit einer schwachen Basalborste. 

Das erste Hinterleibssegment mit drei stumpfen 

Hóckern. Die Seitenlinie fehlt gánzlich. Kiemen faden- Ober Auf | Unter 

- fórmieg nach beiliecendem Schema geordnet. Das letzte © Je Peitenline | 

Abdominalsegment auf dem Růcken mit einer breit herz- On O np 
fórmigen Chitinplatte, hinter welcher sechs schwarze steife —— — 
Borsten stehen. Nachschieber kurz, ganz seitwárts stehend ; Ó II. 
erstes Glied stark fleischie, zweites schwach und kurz, RMOBKOP O 

chitinisiert endet mit einer verháltnissmássic kleinen Klaue. 
Die Grósse der Puppe ebenfalls sehr variabel, O v. 

zwischen 8—11 mm Lánge und 15—2 mm Breite. Kórper | — 
- cylindrisch, sehr schlank. Kopf guerelliptisch. Antennen Schema der Kiemen 

iy 

k á ě ohe der Larve von Triaenodes 
noch um die Hálíte lánger als der Kórper mit ihrem Ende bicolor Curt. 

um die Appendices anales gewunden; ihre Glieder lang 
und schmal. Die Mundtheile oben auf der Stirn inserirt und die Oberlippe mit 
den Mandibeln gerade nach oben gerichtet. Labrum halbkreisfórmig, vorne in einen 
trianguláren, beiderseits ausgerundeten Vorsprung verlángert, oben kahl, unten mit 

einigen schwachen seitlichen und mit einer stárkeren mittleren Borste versehen. 
Die Mandibeln rothbraun, sehr eigenthůmlich gebildet, mit einer starken Basis und 

einer kniefórmig gebrochenen scharfen Spitze; in der Mitte der Schneide ist ein 

stark gezáhnter Vorsprung. Die Maxillartaster bei beiden Geschlechtern gleich, lang, 

fůnfeliedrig; erstes und zweites Glied oleich, das dritte 

viel lánger, das vierte und fůnfte wieder oleich, oder das Ober © Auf | Unter 
> fůnfte um weniges lánger. Die Labialtaster dreigliedrig. der PEMEHNE 

Flůgelscheiden zugespitzt, bis zum Anfange des E Om 

sechsten Hinterleibssegomentes reichend. Spornzahl 122; 5-0 O 

- Sporne kurz und stark, die Paare sehr ungleich, der innere O vzrs 
Sporn ist weit kůrzer als der ussere. Das erste Fusspaar. © ©© O O 1y 
schwach an dem Tarsus behaart, das zweite stark und 
lang bewimpert, das dritte ganz kahl. | O Ov 

Der Haftapparat auf dem Růcken des Hinterleibes ©) © 
- sehr schwach entwickelt. Vorne auf dem dritten bis incl. M) 

- sechsten Segmente ist jederseits eine schwache lánglich O On 
elliptische Chitinplatte, mit drei schwachen, nach hinten 

gerichteten Hákchen; auf dem hinteren Rande des fiinften O Ov. 
Segmentes daneben noch jederseits eine schmale guere, © —— 

- etwas gebogene Chitinplatte mit einer Reihe nach VOMe ©, aj ko A 
gerichteter kleiner Hákchen. Kiemen stark entwickelt, bicolor Curt. 
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fadenfórmig, nach beiliegendem Schema geordnet. Die Seitenlinie áusserst schwach 

entwickelt; bloss auf dem achten Segmente ist der Kranz durch spárliche Hárchen. 

etwas angedeutet. Apendices anales sind als zwei lange, starke, chitinisierte Fortsátze 

ausgebildet, die mit schwachen Borsten besetzt und am Ende etwas auf der inneren 
Seite ausgeschnitten und fein zugespitzt sind. Die Růckenseite des letzten Segmentes 
trágt zwei kleine mit Borsten besetzte Wárzchen. 

Das Geháuse ist ein sehr langes, gerades Rohrchen (seine Lánge ist viel. 

orósser als jene der Larve), das sich allmáhlich verschmálert und aus schón spiral- 
fórmig gelegten Pflanzenstůcken, besonders abgebissenen Stůcken der Blátter harter 

Gráser und Riederáser geformt ist. Sobald sich aber die Larve zum Verpuppen 

vorbereitet, beisst sie einen grossen Theil desselben am vorderen und hinteren Ende. 
ab, so dass es um mehr als die Hálfte kůrzer ist und verschliesst beide Offnungen 

durch eine braune Membran aus purer Gespinnstmasse, die in der Mitte mit einer 

kleinen runden Offnung versehen ist. Die Puppengeháuse finden wir sehr háufie 

auf den Stengeln, Bláttern, ja auch im Innern der Blattscheiden der Wasserpflanzen © 

einzeln befestigt. 

Die Larve lebt in stehenden Gewássern, in Teichen, wie auch in Pfihlen, 

insbesondere in solchen, die mit Wasserpflanzen, an denen sich die Larven ernáhren,. 

bewachsen sind.  Wahrscheinlich úberall in Bóhmen háufig. Ich habe sie in allen. 

Teichen und grósseren Pfiihlen um Soběslau, Wesseli, Lomnitz und Wittingau im 

Juli 1886 gesammelt. Besonders grosse Exemplare, deren Geháuse fast durchsichtig 

waren, habe ich aus dem Teiche Kokořínek bei Lomnitz bekommen. Auch im Osiker 

und Tiefen Teiche bei Leitomyschl háufig. 

P——— 

Hydropsyche angustipennis Curt. ; 
(Fig. 17.) 

Plilopotamus angustipennis, Curt., Phil. Mag., 1834, 213. 

Hydropsyche angustipenmis, id., Brit. Ent., Taf. DCI.; Steph., Ill., 173.?; Mc. Lachl., Tr. Br., 128, 

Rev. a. Syn., 362, Taf. XXXIX. 
Hydropsyche nebulosa, Pict., Recherch., 206, Taf. XIX., Fig. 4. (1834). 

Hydropsyche tincta, id. 1. c., Fig. 5. 

Hydropsyche fulvipes, Steph., op. cit. 174, nec Curt.; Hag., Ent. Ann., 1861, 15. 
Hydropsyche aspersa, Ramb., Névrop., 506 (1842). 

Hydropsyche pellucidula, Kol., G. et Sp., II. Th., 231, nec Curt. 

Hydropsyche Walseriana, (Kol.), Walser, Tr. Bavar., 46 (1864). 

Die Larve campodeoid, 17 mm lang, 3 mm breit. Der Kórper gegen den 

Kopf zu und nach hinten verschmálert, so dass ungefáhr das dritte oder vierte 

Abdominalsegment das breiteste ist. Kopf verháltnissmássie klein, von oben gesehen 

eiformig, von oben und unten zusammengedrůckt; die Grundfarbe ist gelbbraun, 

aber úber dem Scheitel zieht sich eine breite braune GAuerbinde, welche auf der 

Stirn einen x-fórmigen Vorsprung hat; auch unten hinter dem Kinne ist jederseits 
eine grosse braune eifórmige Makel. Die Mundtheile nicht so viel prominent, wie 

wir es gewóhnlich bei den dieser Gruppe gehórigen Larven finden. Die Oberlippe 
ist guer elliptisch, ungefáhr zweimal so breit wie lang, unten und an den Seiten 

mit dichten Borsten besetzt, welche eine grosse dreieckige Bůrste bilden. Mandibeln 
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stark, in der Seitenansicht dreieckig, schwarzbraun, auf der Schneide mit vier 

kleineren engeren und unter ihnen mit einem breiteren stumpfen Zahne versehen. 

Auf der Innenseite steht ein Borstenbůschel. Der breite Růcken ist auch mit zer- 

streuten Borstchen besetzt. Der Kiefertheil der Maxillen ist sehr reducirt, er reicht 

als ein konischer Hócker bis zum Ende des zweiten Tastereliedes und trágt viele 

kurze, steife Borsten und auf der Innenseite der ganzen Lánse nach eine Bůrste 
langer, steifer Borsten. Die Taster dreigliedrig, konisch; auch der Hypopharynx 

trást auf jeder Seite eine Haarbůrste. Labium stumpf konisch; es trágt vorne die 

rudimentáren Taster, die als kleine Wárzchen entwickelt sind; der Scheitel ist mit 

kurzen, gefransten Borsten besetzt. 

Die Thorakalsegmente alle mit hornigen, graubraunen Schildchen bedeckt. 

Pronotum viereckig, mit schwarzen Seitenrándern und schwarzbewimpertem Vorder- 

rande. Das ebenfalls viereckige Mesonotum hat die Hinterecken abgerundet und 
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Fig. I7. Hydropsyche angustipennis Curt. 1.—3. Larve: 1. Labrum *9,. 2. Mandibula +9, 
8. Maxilla et Labium. 4.—6. Nymphe: 4. D. Oberlippe “%/,. 5. Mandibula *%;. 6. D. Kórperende 

d* von unten *“/. 

den dreizackigen Ausschnitt des Hinterrandes durch schwarze Linien wie bei H. 

saxonica Mc. Lach. bezeichnet. Metanotum viereckig mit abgerundeten Hinterecken 

und schwarzen Seitenrándern. Auf jeder Seite. ziehen sich schief zwei parallele 
Linien, die sich hinten vereinigen. Fůsse kurz stark, alle drei Paare fast gleich 

lang. Die Grundfarbe gelbbraun. Die vorderen Ránder der Femora und Coxalglieder 

schwarz gesáumt. Die Coxalelieder sind auf der Aussenseite mit kurzen kamm- 
fórmigen Dornen besetzt. Die Vorderfisse haben nur einfache Klauen. Femur, 

Tibia und Tarsus sind auf der Innenseite mit einer Reihe von kurzen, steifen Dornen 

bewehrt; ebenfalls auf der Innenseite ist auch Coxa und Femur mit kurzen, steifen, 

schwarzen Borsten bedeckt. Trochanter trágt auf der Innenseite lange gelbbraune 

Borsten, Tibia und Tarsus zahlreiche Dorne. Die Klauen der Mittel- und Hinter- 

4 
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fůsse mit einem Pasaldorne. Trochanter, Femur, Tibia und Tarsus haben auf der 

Innenseite zahlreiche steife Dorne, welche je náher sie der inneren Kante stehen 
desto lánger sind; Coxa trágt auf der Innenseite steife, schwarze Borsten und Femur. 
in zwei Reihen kurze dicke, auf beiden Seiten federartig getheilte Dorne. 

Die Haut der Bauchringe ist mit kleinen, schwarzen Hárchen bedeckt. Die. 

Stricturen tief und deutlich. Die Seitenlinie fehlt; an der Stelle derselben ist auf i 
dem Ende des dritten und siebenten Segmentes je ein kurzes, konisches, spitziges, 

zartes Anhángsel, des vlerten bis sechsten, je zwei solche, die knapp ae, cinanderil 

liegen. Die Kiemen wie bei Hydropsyche saxonica Mc. Lach. Bei den Exemplaren ll 

die ich untersuchte, unď die in Alcohol konservirt waren, waren die Appendices 

anales eingezogen. Die Nachschieber stark, zweigliedrie ; ihr erstes Glied gelb, hornig, 

mit schwarzen Borsten besetzt, trágt am Ende einen Busch langer, schwarzer Borsten; 

das zweite Glied kurz, nach unten gekehrt, nur theilweise chitinisirt, trágt eine 

starke, einfache, gelbbraune Klaue. 

Die Puppe stark, stumpf spindelfórmig, 10:5 mm lang, 3 mm breit; die. 

mánnlichen Puppen sind etwas kleiner. Kopf kurz, transversal, sein Stirnumriss ge- 

wólbt mit dichten schwarzen Borsten besetzt. Die Fůhler gleich lang wie der Kopf, 

allmáhlich důnner, fadenfórmig mit kurzen Gliedern. Die Oberlippe dreilappic (etwas 

kůrzer als bei H. saxonica), auf den Láppchen mit dichten, schwarzen Borsten besetzt. 

Die Mandibeln sind lang, schmal, mit einer breiteren Basis, etwas kniefórmig ge- 

brochen, mit einer scharfen Spitze und mehreren scharfen Záhnen; die rechte Kiefer 
hat drei ziemlich gleiche Záhne; bei der linken Kiefer ist zwischen dem zweiten 

und dritten noch ein kleines dreieckiges Záhnchen. Die Maxillar-Taster fůnfeliedrig, 

schlank im Bogen nach hintén gekehrt, ihr letztes Glied ist am důnnsten und fast 

ebenso lang wie die vier vorhereehenden zusammen. Die dreigliedrigen Labialtaster 

sind kurz, etwas úber ein Drittel der vorigen lang, gerade nach hinten zielend: 

ihr letztes Glied ist am schmálsten und ebenso lange wie die beiden vorhergehen- 

den zusammen. 

Die Flůgelscheiden des ersten Paares lánger als die des zweiten; diese rei- 

chen zum Ende des vierten, jene des fůnften Segmentes. Ihr Apex abgerundet. Die 
Spornzahl 2 4 4, Sporne stark, die Paare auf den Mittel- und Hinterfůssen be- 

deutend ungleich. Erstes und drittes Fusspaar kahl, zweites, dessen Tibia und 

Tarsus erweitert und compress ist, auf der Innenseite der Tarsalelieder mit dichten 

langen Borsten besetzt. 
Die Abdominalsegmente mit deutlichen Stricturen, ihre Haut mit dichten, 

schwarzen, kleinen Hárchen besetzt; die Růckenseite der mittleren Segmente trágt 

lange Borsten. Auf der vorderen Seite des Růckens des dritten bis achten Segmentes 

sind je zwei chitinisirte Stellen, die nach hinten gekehrte Hákchen, deren Zahl 
und Grósse nach den Segmenten variirt, tragen. Auf dem dritten sind sieben solche 

Hákchen, auf dem vierten drei sehr kleine, stumpfe Hákchen, die bloss als kleine 

Chitinwárzchen entwickelt sind; auf dem fůnften vier scharfe, von welchen die 
dusseren weit grósser sind als die inneren; auf dem sechsten sind fůnf ziemlich 
oleiche Hákchen, auf dem siebenten wieder fiinf, von welchen entweder die áusseren 
stark sich entwickeln und die drei inneren klein bleiben, oder es bleibt nur der 
mittlere klein und je zwei seitlichen zu einem grósseren zweispitzigen sich vereinigen. 
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Auf dem achten finden wir endlich entweder drei kleine, oder zwei grosse gerade Hák- 

chen. Diese Variationen kónnen auf einem und demselben Individuum vorkommen. 

Nebstdem ist das Hinterende des dritten und vierten Segmentes je mit einem Paare 

schmaler, sehr stark guerlánglicher Chitinplatten versehen, die auf dem dritten zwei 

Reihen, auf dem vierten nur eine Reihe kleiner, dem Kopfe zugekehrter Spitzen 

"tragen. Die Seitenlinie fehlt; ihre Stelle ist durch zarte, dreieckige, zugespitzte, 

kiemenartige Anhánge bezeichnet; und zwar finden wir auf dem Ende des dritten 

und siebenten Seomentes je ein kleines, auf dem vierten zwei, auf dem fůnften drei 

solche knapp hintereinander stehende, mit ihrer Basis sich deckende Anhánesel, 
von denen die vordersten die kůrzesten, die hintersten die lángsten sind. Kiemen 

bůschelfórmig; sie bedecken die ganze Bauchseite des zweiten bis siebenten See- 

mentes, auf deren jedem ein Paar doppelter Bůschel steht. Appendices anales haben 

die Form von zwei starken etwas chitinisirten Fortsátzen, die in der Mitte enger 

werden, zum Ende hin wieder dreieckig sich erweitern. Auf ihren Aussenseiten 

tragen sie eine Reihe steifer, starker, schwarzer Borsten, und auch die inneren Ecken 

ihres Endes und ihre Basis sind mit einer Borstengruppe versehen. Auch die seit- 

Jichen Partien des letzten Segmentes sind mit zahlreichen schwarzen Borsten besetzt. 

Die Lebensweise der Larve wie bei H. saxonica Mc. Lach. 

Ich habe die Larven, Puppen und vollkommene Insekten in dem aus dem 

Teiche „Košíř“ bei Leitomyschl entspringenden Báchlein am 1. August 1885 gesammelt. 

Hydropsyche saxonica Mc. Lach. 

(Fig. 18.) 

Hydropsyche fulvipes, Mc. Lach., Rev. a Syn., 360. Taf. XXXVIII., Fig. 1.—4. partim nec Curt. 

H. saxomca, Mc. Lachl., Rev. a Syn. I. Ad. Sup. 43. 

Die Larve campodeoid, 18 mm lang, im zweiten Dritttheil des Kórpers 3 mm 

breit, so wie gegen den Kopf zu, als auch nach hinten verschmálert. Kopf ver- 

háltnissmássie klein, oval, von oben und unten zusammengedrůckt, einen blassen 

Punkt, auf welchem die Augen liegen, ausgenommen, braun. Die Mundtheile sind 

nicht so sehr prominent wie bei. anderen Larven dieser Familie. Die Oberlippe 

guerelliptisch, ungefáhr zweimal so breit wie lang, an den Seiten mit Haarbůrsten; 

© Mandibeln schwarzbraun, stark, in der Seitenansicht dreieckig, auf der Schneide 

mit mehreren stumpfen Záhnen. Der Kiefertheil der Maxillen konisch mit Bórstehen 

und kleinen Dornen dicht besetzt; die Maxillartaster dreigliedrig, konisch. Labium 

f stumpf kegelfórmie, auf dem Scheitel dicht mit kleinen Borstehen besetzt. Die 

: 

Taster rudimentár, als zwei kleine Wárzchen entwickelt. 

Alle Thorakalseomente mit braunen, hornigen Schildchen bedeckt, welche 

mit dichten, dem Kopfe zugekehrten Hárchen und Spitzen besetzt sind. Pronotum 
guer viereckig; seine Seitenránder schwarz. Bei mehreren von den untersuchten 

© Exemplaren fand ich auf dem Hinterrande drei erhóhte, glánzend schwarze Makeln 

V 
ji 

kakaa 

und zwar eine oben in der Mitte und je eine in den Seitenecken. Mesonotum eben- 
© falls abgerundet viereckie; sein Hinterrand dreizackig ausgeschnitten, was durch 

eine schwarze Linie, deren Stárke sehr variirt, bezeichnet ist; wenn diese Zeichnung 
4* 
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schwach ist, so findet man auf dem mittleren vorspringenden Winkel einen schwarzen. 

Fleck. Metanotum braun, mit schwarzen Seitenrándern und hinten mit einer kleinen 

schwarzen Makel. Fůsse kurz, stark, insbesondere das erste Paar, welches nur eine. 

einfache Klaue hat, wáhrend die Klauen der úbrigen mit einem kleinen Basaldorne 

versehen sind. Die Fiůsse sind gelbbraun, stark behaart. | 
Die Haut der Abdominalsegmente ist grau und mit kleinen Hárchen und 

kleinen, schwarzen, hornigen Punkten besetzt. Die Seitenlinie fehlt gánzlich. Die 

ei I8. Hydropsyche saxonica Mc. Lachl. 1.—6. Larve: 1. Labrum *9,. 2. Mandibula +9.. | 

„ Maxilla et Labium *“,. 4. 1. Fusspaar ?%/,. 5. Kiemen *,. 6. Nachschieber ?/,. 7.—9. Nymm 
7. D. Oberlippe */,. 8. Mandibula *9,. 9. D. Kórperende d. G von unten *9,. 

A 
3 

bůschelfórmigen Kiemen bedecken die ganze Bauchfláche des Kórpers. Mesothorax. 
und das siebente Hinterleibssegment tragen zwei Bůschel, Metathorax und das erste 
bis sechste Abdominalsegment je vier Bůschel. Die áusseren Bůschel sind gróssen 
und doppelt, die der inneren Reihen kleiner und einfach. Jedes Bůschel hat eine 

stárkere Axe, auf welcher die feineren Kiemenfáden stehen. Appendices anales drei, 

stumpf konisch. Nachschieber lang, zweigliedrig; ihr Basalelied ist lang, gelbbraun 

"0 R ča dáš úd 
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hornig, mit schwarzen Borsten besetzt und trágt auf seinem oberen Ende ein grosses 

Bůschel von steifen, langen, schwarzen Borsten. Das zweite Glied sehr kurz, nach 

unten gekehrt; es trágt auf seinem Ende eine einfache, aber grosse und starke Klaue. 

Die Puppe breit spindelfórmig, 12—14 mm lang, 3—4 mm breit; die weib- 

lichen Puppen sind in der Regel grósser, robuster als die mánnlichen. Kopf trans- 

versal, mit stark gewólbtem Stirnumrisse, auf der Štirn und dem Scheitel stark 
behaart. Die Fihler bei den mánnlichen Puppen bloss um ein Viertel lánger als 

der Kórper, bei den weiblichen mit dem Kórper gleich lang. Die Oberlippe klein, 
halbkreisfórmig, an den Šeiten der Basis mit kleinen, rundlichen Lappen, stark be- 

haart, die Borsten aber besonders vorne an den Seiten und auf den basalen Lappen 

angeháuít. Mandibeln sehr lang, verháltnissmássie schwach, mit einer breiteren Basis, 

ungefáhr in der Mitte etwas kniefórmig gebogen und unter der Spitze mit drei 

orossen, oder zwei grossen und zwei kleinen Záhnen versehen. Die Maxillartaster 
lang, fůnfeliedrig, ihr letztes Glied ebenso lang wie alle vorhergehenden zusammen. 

Auch die Labialtaster haben das dritte Glied gleich lang, wie die ersten zwei 

zusammen. 

Die Flůgelscheiden reichen bis an das Ende des vierten Abdominalsegmentes; 
ihr Ende abgerundet. Die Spornzahl 2 4 4; Sporne stark und lang, aber die 

Paare ungleich. Erstes und drittes Fusspaar ganz kahl, die Tarsalelieder des zweiten 

stark und lang bewimpert. Bei reiferen Puppen ist Mesothorax braun, und sein 

kreisfórmiges Schildchen blasser. 

Die mittlere Partie des Růckens ist bei reiferen Puppen braun und an den 
Seiten durch Chitinleisten begránzt; die ůúbrige Fláche der Segmente ist blasser. 

Alle Šegmente haben die Haut mit kleinen, schwarzen Hárchen besetzt, aber das 
vierte bis fůnfte Segment trágt nahe dem Hinterrande einen ganzen Kranz von 

langen Borsten. Der Haftapparat gut entwickelt; auf dem dritten und vierten 

Segmente finden wir vorne ein Paar, und hinten ein Paar von Chitinplatten, von 

denen die vorderen kammartig gestellte, nach hinten gerichtete Spitzen, die hinteren 

auf dem dritten eine Reihe, auf dem vierten zwei Reihen feinerer, dem Kopfe zu- 

- gekehrter Spitzen tragen. Auf dem fůnften bis achten Segmente ist nur vorne ein 

Paar Chitinplatten, welche nach hinten immer schmáler und lánger werden. Auf 

-der unteren Seite trágt das Abdomen die Kiemen, und zwar das zweite bis achte 

Segment jederseits ein doppeltes Bůschel. Anstatt der fehlenden Seitenlinie finden 

-wir an der Seite der Segmente dreieckige, sehr zarte Anhánge, und zwar an den 

- Enden des dritten je einen, an den Enden des vierten, fůinften und sechsten Šeg- 
- mentes je drei Anhánge, die hinter einander stehen und sich theilweise decken. 

- Aus den Nachschiebern der Larve entwickeln sich lange Chitinfortsátze, die auf 

den abgestutzten Enden mit zwei Záhnen bewaffnet, in der Mitte důnner und etwas 

nach oben kniefórmig gebogen sind; an den Seiten sind sie mit zahlreichen Borsten 
| besetzt. Diese Fortsátze finden wir sowohl bei den mánnlichen, als auch bei den 
© weiblichen Puppen; die ersteren haben nebstdem auf der unteren Seite ein Paar 

© Anhánge, námlich die Anlage der unteren Appendices anales des Imago; sie sind 

© stark, etwas sábelformig gekrůmmt. Zwischen ihnen erhebt sich das zweilappige 

© Ende des Pennis. 
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Die Larven leben frei auf der unteren Fláche von Steinen in rasch 3 | 

den, reinen Báchen; sie bauen sich kein festes Geháuse, sondern nur kurze Róhrchen © 

aus lose durch die Gespinnstmasse zusammengehaltenen Steinchen. Erst wenn sie 

sich zur Verpuppung anschicken, bauen sie aus Steinchen sehr feste, lánglich ellip- 

tische, auf der Unterseite der Steine unbeweglich angeheftete Geháuse, deren Inneres . 

sie mit den Gespinnstfáden auskleiden. Die Larven kennen auch sehr rasch růck- © 

lines kriechen. 

Ich habe die Larven, Puppen und vollkommene Insekten in dem Bache 

bei Cibulka, nahe Prag, am 6. Mai 1885 gesammelt. | 

Polycentropus flavomaculatus Pict. 
(Fig. 19.) ; 

Phryganea umbrosa, L., F. S. ed. II. 381. (1761), S. N., ed. XII, 910; Zett., Ins. Lap., 1069, partém. © 

Phryganea atomaria, Schrk., Faun. Boic., II, Taf. II. 184? nec F. i : 

Plectrocnemia atomavia, Kol., G. et Sp., Taf. II., 212 partém, Taf. I., Fig. 11. ; 

Hydropsyche vitrea, Pict., Recherch., 212, Taf. XIX., Fig. 10. (1834)? 
Hydropsyche flavomaculata, id., op. cit., 220, Taf. XIX., Fig. 2. ef. Mc. Lach., Tijdschr. v. Entomol., 

AWM 
Polycentropus flavomaculatus, Mc. Lachl., Tr. Br., 145; Rev. a. Syn., 898; Ent. Month. Mag., I. 27; 

? | 
A. Meyer, Stett. Zeit. 1867, 157 Larve; Meyer-Důr, Mitth. schw. ent. Gesell. IV., 418. 

Hydropsyche brevicollis, Pict., op. cit. 221, Taf. XX., Fig. 6. | 

; 

4 

Polycentropus irroratus, Curt., Brit. Ent., Taf. DXLIV. (1835); Steph., III., 178 partim; Hag., Ent. © 

Ann., 1861, 3; Burm. Handb., 914. 

Polycentropus subpunctatus, Steph., op. cit. 176 (1836), partim. 
Polycentropus pyrrhoceras und fulginosus, id., op. cit., 177. 

Polycentropus concinnus und trimaculatus (nec Curt.), id., op. cit., 178. 

Die Larve von A. Meyer in Stett. Ent. Zeit. 1867, 157; Pictet, Recherch. 220. Taf. XIX., Fig. 2. 

beschrieben. 

Die Larve campodeoid, sehr schlank (12 mm Lánge, 2 mm Breite), gleich- © 

mássig breit, bloss gegen den Kopf zu etwas verschmálert. Kopf gross elliptisch © 

oben und unten sehr flach. Die Grundfarbe blassgelb, oben und an den Schláfen 

mit zahlreichen braunen Punkten, die einen blassen, fast weissen, halbmondfórmigen © 

Fleck umgeben. Mundtheile sehr stark prominent. Labrum guer elliptisch, sein- 

Vorderrand seicht buchtig ausgeschnitten und mit dichten, feinen, kurzen Hárchen 

besetzt; seine obere Fliche, vier kleine, feine Borstchen, die nahe dem Vorderrande © 

stehen, ausgenommen, kahl. Mandibulae stark rothbraun, meisselfórmig mit einer 

ziemlich stumpfen Spitze und auf der einen Seite mit einem, auf der anderen mit drei 

stumpfen, starken Záhnen. Die Innenseite ist mit einer Haarbůrste, der Růcken mit 

zwei feinen Tastborsten versehen. Maxillen schwach; die Taster lang konisch, etwas 

nach innen gebogen; ihr erstes und zweites Glied kal und breit, drittes lang undll 
schwach und viertes halb so lang als das dritte. Labium bildet einen langen, schief 

nach unten und vorne gerichteten Konus, an dessen Spitze jederseits ein rudimen- 

tirer, eingliedriger Taster steht. Pronotum hornig, guer viereckig, vorne etwas. 

breiter als hinten, blasseelb, besonders in der hinteren Hálfte unregelmássig braun- 

punktirt; die Anordnung der Punkte wiederholt sich aber konstant bei allen Spe-. 

i z abuěč dal 
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"cimen der Larve. Meso- und Metathorax, sowie die úbrigen Kórpersegmente háutig 

blass feischfarbig. Fůsse kurz, stark, alle drei Paare fast gleich lang, blassgelb, 
mit schwarzen Haaren besetzt. Das Tibienende trágt zwei lange und einen kurzen, 
sehwarzen Dorn. Die Klauen schwach, lang, wenig gekrůmmt, mit einem schwachen, 

fast borstenfórmigen Basaldorne. 

Fig. 9. Polycentropus flavomaculatus Pict. 1.—4. Larve: 1. Larve “,. 2. Labrum *%,. 3. Man- 
- dibula *%,. 4. Maxillae und Labium *%,. 5.—8. Nymphe: 5. D. Oberlippe “*/,. 6. Mandibula **/,. 

7. D. Kórperende d. © von unten *%,. 8. D. Kórperende d. g' von unten ?9,. 

Die Stricturen der Hinterleibssegmente sehr deutlich. Kiemen und Šeiten- 
-linie fehlt. Die Nachschieber wohl entwickelt, lang, zweigliedrig, walzenfórmig mit 

-einer starken Klaue. 

Die Puppe ist sehr robust, fast lánglichoval und variirt sehr viel in ihrer 
Grósse (7—5'5 mm Lángé und 3—2 mm Breite); die weiblichen Puppen sind 

- grósser, als die mánnlichen. Kopf guerelliptisch, sein vorderer Umriss mássig gewólbt, 

pvp ke) 

Antennen dick, schnurfoórmig, reichen bei dem Mánnchen bis zum Abdominalende, 



56 

bei dem Weibchen auf das sechste Hinterleibssegment; ihre Glieder kurz, deutlich 
abgesetzt. Labium halbkreisfórmig, náchst der Basis einmal tief eingekerbt, trágt 

vier Paare langer und vier kurzer schwarzer Borsten und neben jedem der hinteren 

zwei Paare langer Borsten noch ein kleines Borstchen. Mandibulae sehr lang, bis 
auf die Augen reichend, schmal, stark sensenartig gebogen, mit einer stumpfen 

Spitze. Palpi maxillares fůnfeliedrig, erstes und zweites Glied einander gleich, 

drittes und viertes lánger, auch einander gleich, das fůnfte schlank, so lang, wie 

alle vorigen zusammen. 

Flůgelscheiden breit, ziemlich abgerundet, reichen bis auf das Ende des 

fůnften Hinterleibsegmentes. Spornzahl 3 4 4, Sporne stark und lang, die Paare 

auf den Mittel- und Hinterfůssen ungleich. Tarsalelieder der Mittelfůsse stark be- 

wimpert, die der úbrigen kahl. 

Der Haftapparat ist bei der weiblichen Puppe stárker entwickelt (seine 

Kámme haben mehrere Záhne), úbrigéns aber eleich wie bei der mánnlichen. Auf 
dem Vordertheile des dritten, vierten, fůnften, siebenten und achten Segmentes ist 

jederseits ein Kamm mit 5—0 geraden, schráe nach aufwárts und hinten gerichteten 

Záhnen; auf der Štrictur zwischen dem fůnften und sechsten Segmente finden wir 

auf jeder Seite nach aussen eine halbkreisfórmige Chitinplatte, deren hinterer Rand 

mit gebogenen, nach vorne gerichteten Haken besetzt ist; diese gehóren eigentlich 
dem Hinterrande des fůnften Segmentes an. Nach innen aber finden wir einen 

Kamm mit eilf nach oben und hinten gerichteten kleinen Záhnen, der dem Vorder- 
rande des sechsten Segmentes angehórt. Die Seitenlinie fehlt gánzlich und ist nar. 

durch die Insertionsstelle der Branchialfilamente angedeutet. Diese sind stark,- 

fadenfórmig und stehen zu zwei, das eine nach dem Růcken, das andere nach. 

dem Bauche gekehrt, am Anfange des zweiten bis incl. siebenten Hinterleibsseg- 

mentes. Appendices anales der mánnlichen Puppe bestehen aus zwei unteren abge- 

rundeten Loben, auf welchen die Anlage des Pennis ruht, und aus zwei langen, 

seitlichen, stumpfen Auswůchsen, die mit steifen, schwarzen Borsten besetzt sind. 

Der obere Rand des neunten Šegmentes ist wellenfórmig ausgeschnitten. Bei der 

weiblichen Puppe finden wir die dem neunten Šegmente angehórigen oberen mittleren 

Appendices wieder, aber anstatt der unteren und Pennis bildet hier das achte 

Segment einen breitbasigen Konus, dessen ŠSpitze abgestumpft und in der Mitte 

schwach gespalten ist. 

Die Larven leben frei in klaren, kiihlen, rascher fliessenden Báchen auf 

der Unterseite der Steine und weben Schlamm- und Sandpartikel lose zu Gángen 
zusammen, in welche sie sich in Noth flůchten. Vor der Verpuppung bauen sie aus 

groben Sandkórnern lángliche, an der Unterseite der Steine unbeweglich ange- 

heftete feste Geháuse. 

Ich habe die Larven, Puppen und [macines am 15. Juli 1886 im Černovský- 

Bache bei Soběslau gesammelt. 
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Rhyacophila nubila Zett. 
(Fig. 20.) 

R zganea nubila, Zett., Ins. obi; .„ 1068 (1840). 
E ona paupera, Hon: Stett. Zeit., 1859, 153; Mc. Lach., Tr. Ent. Soc. Lond., 1868, 304. 

Rhyacophila nubila, Mc. Lachl., Rev. a Syn., 411, „Taf XLVI. 
ad 

Die Larve campodeid, circa 22 mm lang, nach vorne und hinten ver- 
schmělert, in der Mitte des Kórpers am 2. Hinterleibssegmente am breitesten (circa 

4 mm), Kopf sehr lang eifórmig, verháltnissmássig klein, von oben und unten etwas 
zusammengedrůckt. Die Grundfarbe ist blassgelb; úber den Scheitel zieht sich eine 

braune, bogenformice Ouerbinde, in die auf welcher Stirnplatte sechs, in einen nach 

„vorne offenen Halbkreis gestellte blassere, scharf contourirte Punkte, auf jeder 

Jj 

"2 

Fig. 20. Rhyacophila nubila Zett. 1.—4. Larve: 1. Labrum ?9,. 2. Mandibula *9,. Maxilla und 
Labium. 4. Nachschieber **/,. 5.—9. Nymphe: 5. D. Oberlippe **/,. 6. Mandibula n 7. D. Kórper- 
ende d. £ von oben. 8. Dasselbe von unten. 9. Dasselbe von der Seite ?%,. 10. D. Puppenge- 

háuse *,. 11. D. Kokon ",. 

Sehliťenplatte nebst einer grósseren blassen Makel, auf der eine schwarze Borste 

steht, noch sechs solche Punkte sich bemerkbar machen. Von der Auerbinde láuft 

k jeder Seite der mittleren Sutur des Hinterhauptes eine Reihe von kleinen, bráun- 
lichen Punkten, die bei den jiingeren Larven minder deutlich sind als bei den 
álteren. Die Augen stehen ganz vorne, seitlich auf der Kopfkapsel, gerade hinter 

der Mandibelbasis. Die Mundtheile sehr prominent. Oberlippe guer elliptisch, mit 
einer grossen Gelenkmembran; auf ihrer oberen Fláche stehen jederseits zwei 

lingere und vier kůrzere Borstchen und der Vorderrand ist ebenfalls mit zahl- 



D8 

reichen Borstchen besetzt, die aber keine dichte Bůrste bilden. Mandibulae schwarz- 

braun, kurz, messerfórmig, mit zwei Fiihlborsten am Růcken und mit einem stumpfen 
Zahne auf der Schneide, Maxillartaster viergliedrig, konisch, gebogen. Der Kiefertheil 
der Maxillen stábchenfórmig mit spárlichen Borstchen und einigen stumpfen Dornen. 
Labium sehr klein kegelfórmig, mit kleinen Tastern, deren erstes Glied breiter als 

lane, zweites aber lánger als breit ist. 

Pronotum hornig, viereckig, vorne etwas breiter als hinten, so wie der 

Kopf, blassgelb, in der hinteren Hálfte mit einer braunen, ausgebuchteten Auerbinde, 
die auf jeder Seite zwei blassere Punkte hat und von welcher sich auf jeder Hálfte 
nach der vorderen EÉcke eine bogenfórmige Reihe von kleinen Punkten zieht. Alle 

úbrigen Kórpersegmente háutig. Fůsse stark, kurz, bloss auf den Gelenken sind 

die Chitintheile schwarz gesáumt, ohne alle Spitzen, nur mit nicht zu sehr zahl- 

reichen steifen schwarzen Borsten besetzt. Die Klauen stark, kurz, mit einem DBasal- 

dorne. Die Seitenlinie fehlt gánzlich. Die Hinterleibssegmente durch tiefe Stricturen 

von einander geschieden, sowie die háutigen Thorakalsegmente grůnlich. An der 

Seite eines jeden ein grosses Kiemenbůschel; ein solches ebenfalls auf dem Meso- 

und Metathorax ůúber der Basis der Coxalelieder. Das letzte Hinterleibssegment 

trást am Růcken eine guer láneliche Chitinplatte. Die Nachschieber sehr kompli- 

cirt, stark, zweigliedrig, mit einer grossen starken Klaue, die auf ihrer inneren Seite 

drei stumpfe Dornen trágt. Neben dieser Klaue auf der áusseren Seite des zweiten 

Gliedes der Nachschieber erhebt sich eine schwáchere, lange Klaue und auch 
das Ende desselben Gliedes trágt auf der Růckenkante einen stumpfen Dorn. 

Die Basis des ersten Gliedes verlángert sich in einen stumpfen nach vorne ge- 

kehrten Haken. 
Die Puppe breit spindelfórmig (14 mm lang, 3 mm breit). Kopf guer- 

elliptisch, Stirn mássig gewólbt. Antennae fadenfórmig kurz, kaum bis an das Ende 

des sechsten Abdominalsegmentes reichend; ihr Basalglied wenig von den úbrigen 
verschieden. Oberlippe halbkreisfórmicg, ihr Vorderrand in einem stumpfen sphae- 
rischen Winkel gebrochen. Ihre Oberfláche trágt jederseits náher der Basis drei, 

náher dem Vorderrande vier schwache, kurze Borsten. Mandibeln sehr stark, sensen- 

fórmig, mit einer scharfen Spitze, gezáhnten Schneide, die zwei gróssere Záhne 

tráct, und mit zwei schwachen Fihlborsten auf dem Růcken. Palpi maxillares fůní- 

oliedrig, das dritte und fůnfte Glied am lánesten, das letzte wieder nach vorne 

zurůckgebogen. Palpi labiales dreigliedrig, erstes und zweites Glied gleich lang, 

stark und kurz, letztes schwácher, aber ebenso lane wie die beiden vorigén 

zusammen. 
Flůgelscheiden abgerundet, sehr kurz, kaum das Ende des vierten Abdo- 

minalsecmentes erreichend. Spornzahl 3 4 4, Sporne schlank und lang, spitzig, die 

Paare schwach ungleich. Erstes und drittes Fusspaar ganz kahl, die Tarsalglieder 

des zweiten dicht und lang bewimpert und so zum Rudern befáhigt. 

Der Haftapparat ziemlich schwach entwickelt: am Vorderende des dritten 

bis incl. siebenten Segmentes jederseits eine kleine Chitinplatte, die mit nach hinten 
gerichteten Hákchen; welche je náher sie dem hinteren Rande derselben stehen, 
desto linger sind, im ganzen aber doch kurz bleiben, besetzt ist. Am hinteren 

Rande des vierten nnd fiinften Segmentes eine kleine Chitinplatte mit oleichmássig 
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langen, kleinen, nach vorne gekehrten Hákchen. Die Seitenlinie und Kiemen fehlen 

oánzlich. Das Hinterleibsende der weiblichen Puppe láuft allmáhlich stumpf konisch 

zu, ohne besondere Appendices zu tragen. Bei der mánnlichen finden wir zuerst 

eine růckenstándige, tief sattelfórmig ausgeschnittene Anlagé der oberen Appendices 

anales, dann zu jeder Seite eine flache, schrág abgeschnittene der mittleren, und 

endlich auf der Bauchseite 'und zwischen den seitlichen Fortsátzen eine schráe 

] konische Anlage des Pennis und der unteren Appendices anales. Die junge Nymphe 

ist orůnlich. 
k Die Larven leben in mássigen Gebiresbáchen mit steinigem Grunde und 
seichtem, klarem Wasser; sie kriechen frei auf den Šteinen, besonders deren unteren 

Seite herum, nur zeitweilig in lose zusammengeklebten Háufchen von kleinen Stein- 

chen sich verbergend. Zur Verpuppung bauen sie sich aus kleinen Steinchen unbe- 

"weoliche, feste Geháuse elliptischen Umrisses, die oft in grossen Gruppen auf der 
unteren Fláche der Steine gefunden werden. Im Inneren des Geháuses ruht ein 

"stumpf spindelfórmiger brauner, schwach durchsichtiger Cocon, der mit seinem hin- 

teren Ende an die innere Wand des Geháuses befestigt ist. 

| Ich habe die Larven, Puppen und vollkommene Fliegen am 11. September 

im Nedoschiner Bache' bei Leitomyschel in Ostbohmen gesammelt. 

Agapetus comatus Pict. 

; (Fig. 21.) 

"Rhyacophila comata, Pict., Recherch., 194, Taf. XVI., Fig. 17. (1834). 
> Agapetus comatus, Hag., Stett. Zeit., 1859. 161; Mc. Lachl., Tr. Br., 164, Taf. XIV., Fig. 14., 15.; 

| Rev. a. Syn., 479. Taf. L.; src Důr, Mitth. schw. ně Gesell., IV. 422. 
> Agapetus laniger, Steph., III., 156 nec Pict. 

> Agapetus ciliatus, Hag., Ent. Ann.. 1860, 81, nec Pict. 

| Die Larve campodeoid, in der Mitte des Kórpers (am dritten Abdominal- 

4 Segmente) am breitesten (1 mm), nach vorne und hinten verschmálert (5 mm lang). 

Kopf lánelich eifórmig, olánzend gelbbraun, ohne jede andere Zeichnune. Die hornige 

- Kopfkapsel ist hinten oben und an den Seiten dreieckig ausgeschnitten. Die Augen 

E lein auf einer blasseren Erhohune hinter der Mandibelbasis sitzend. Die Mund- 

[ theile stark prominent; die Oberlippe abgerundet viereckig, vorne schwach ausge- 
sSchnitten, fast zweimal so breit wie lang. Mandibeln stark, kurz, vorne auf einer 

| E *orbns mit einem Bůschel zugespitzter Stábchen und auf der Innenseite mit 

(finf cefransten Borsten versehen. Der Kiefertheil der Maxillen sehr niedrig, warzen- 

fórmig, mit zahlreichen Borsten besetzt. Die Maxillartaster sehr undeutlich geringelt 

an der Spitze mit kleinen Wárzchen besetzt; der Basaltheil auf der Aussenseite 

mit einem Bůschel steifer, gefranster Borsten versehen. Labium sehr klein, halb- 

: kugelig, mit zwei verkůmmerten Tastern. 
P Pronotum bedeckt den ganzen Růckentheil des ersten Thorakalringes von 

ler Basis des einen Fusses bis zum anderen vollkommen; von oben gesehen erscheint 
als ein symmetrisches Sechseck, dessen vordere und hintere Seite die láneste ist. 

ist mit dem Kopfe gleichfarbie, ebenfalls ohne jede andere Zeichnung, auf dem 

orderen und hinteren Rande mit zwei Reihen von steifen schwarzen, Borsten besetzt. 

: 
£ | 

| 
| 
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Die úbrigen Thorakalsegmente háutig. Fůsse haben diesselbe Farbe wie der Kopf,- 
nur die Ránder der Chitintheile schwarz. Die Fiůsse sind einander ziemlich oleich. 
Klauen kurz, stark mit einem Basaldorne. Auf dem Tibienende ist ein spornartiger 
Dorn, zu dessen jeder Seite auf einem kurzen Štiele ein kleines, bewimpertes © 
Chitinpláttchen sitzt. E: 

Die Abdominalringe durch tiefe Štricturen von einander geschieden. Die. 

Seitenlinie und Kiemen fehlen cánzlich. Auf dem ganzen Kórper schwarze, feine 

káaěkh o VL A 

Fig. 21. Agapetus comatus Pict. 1.—6. Larve: 1. Larve *%,. 2. Labrum "$,. 3. Mandibula *%,. 
4. Maxilae et Labium. 5. D. Tibienende **"/,. 6. Nachschieber "*/,. 7.—10. Nymphe: 7. D. Kopf 

v. vorne. 8. D. Oberlippe **/;„ 9. Mandibula *“/,„. 10. D. Kórperende d. F von d. Seite *9;: 

Haare zerstreut. Das letzte Segment auf dem Růcken mit einem Chitinpláttchen. 

Nachschieber zweioliedrig, im Verháltniss zu den úbrigen Larven dieser Gruppe kurz. 

Ihr Basalolied auf der Aussenseite theilweise chitinisirt und mit feinen Spitzen. 

besetzt; auf der Riůickenseite mit vier schwarzen, steifen Borsten versehen. Die Klaue 
hat einen Růckenhaken. 

k 
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Die Puppe eher lánelich eifórmig als cylindrisch, 3:5 mm lang, 1 mm breit. 

Kopf breit, transversal elliptisch, sein Stirnumriss gerade, nicht gewólbt. Antennae 

verháltnismássie stark, fadenfórmig, bis an das Kórperende reichend. Oberlippe 

halbkreisfórmig, auf der oberen Fláche nahe der Basis mit drei Paaren, vorne in den 

Ecken jederseits mit fiinf starken, gelbbraunen Borsten. Mandibeln gross, sichel- 

fórmie gebogen, auf der Schneide, die mit einer scharfen Spitze endet, mit zwei 

noch einmal fein geságten grossen Záhnen versehen. Die Maxillartaster fiinfeliedric, 

unter den Kopf seitwárts zusammengelest. Die ersten zwei Glieder kurz, einander 

gleich, drittes und finftes lang und das vierte kurz. Die Labialtaster dreisliedrig. 
Die Fligelscheiden zugespitzt, bis auf das Ende des fůnften Hinterleibsseomentes 

reichend. Die Spornzahl 2 4 4, die Sporne stark und gross. Die Tibien und Tarsi 

sehr erweitert, mit dichten langen Wimpern besetzt und so zu Rudern umgestaltet. 

Die úbrigen Paare normal und kahl. 

| Der Haftapparat sehr schwach entwickelt; auf dem Vorderrande des vierten, 

fůnften, sechsten und siebenten Seomentes je ein Paar kleiner Chitinpláttchen, die 

mit kleinen Spitzen besetzt sind, und auf dem Hinterrande des vierten Segmentes 

zwei gróssere Pláttchen, deren Spitzen nach vorne gekehrt sind. Die Seitenlinie 
und Kiemen fehlen gánzlich. Die Segmente mit zerstreuten, langen Borsten besetzt, 

Bei den mánnlichen Puppen tragen die Bauchseiten des sechsten und siebenten 
Ringes je einen stumpfen Fortsatz, von denen der erstere die Anlage des Processus 

und der zweite eines Haarbůschels bei dem vollkommenen Kerfe bildet. Die Appen- 

dices anales bestehen bei der G Puppe aus fůnf Stůcken; die zwei unteren sind 
breit, am Ende schief abgeschnitten und bezeichnen uns die Anlage der unteren 

Copulationsanhánge; die zwei oberen sind schmal, etwas nach aussen gebogen und 
bilden die Anlage der oberen Appendices; und das mittlere, dessen Ende abge- 

rundet ist, ist die Anlage des Pennis. Das Hinterleibsende der weiblichen Puppe 
zugespitzt, das cylindrische letzte Segment trágt auf dem Riůcken am Ende zwei 
Paare kurzer, starker, schwarzer Borsten, die nach unten gekrimmt sind, und endet 

-in zwei schief nach unten gekehrte breite Kegel. 
k3 Die Larven leben frei auf der unteren Seite der Steine in kiihlen und reinen, 

rasch fliessenden Gebiresbáchen. Vor der Verpuppung spinnen sie ein helles, gelb- 
braunes, feines, durchsichtiges Cocon, dessen Hinterende an das Geháuse befestigt 
ist. Diese sind aus gróberen Sandkórnern gebaut, lánelich eifórmig, ungefáhr 5 mm 

lang und 2 mm breit, wir finden sie gewóhnlich schaarenweise auf der unteren Seite 

-der Steine angeheftet. 
3 Ich habe die Larven, Puppen und vollkommene Insekten Anfangs Juni 1885 
im Flusse Otava bei Schůttenhofen und Hirschenstein auf verschiedenen Stellen 

| gesammelt. 



Schlussbemerkungcen. 

Durch die hier beschriebenen Arten sind die wichtigsten Familien der 

Trichopteren vertreten.  Dieselben werden systematisch in zwei gróssere Gruppen 

getheilt: 1. Inaegu'palpia, mit uneleicher Zahl der Glieder der Maxillartaster der 

beiden Geschlechter und 2. Aeguřpalpia mit gleicher Gliederzahl. Die Larven bei der 

1. Gruppe sind raupenfórmie und bauen bewegliche Geháuse; jene der 2. Gruppe, die 

Leptoceriden ausgenommen sind campodeoid. Von der 1. Familie: Phryganeidae sind 

mir zwar die einzelnen Entwicklungsstadien verschiedener Arten bekannt, es gelang 

mir aber noch nicht bei einer und derselben Art die ganze Metamorphose zu ver- 

folgen. Die Larven dieser Familie bauen ihre Geháuse nur aus*Vecetabilien und zwar 

legen sie die einzelnen eleichlangen Partikel der Lánge nach schón spiralfórmig 

aneinander. Von der 2. Familie Limnophlidae sind hier Limnophilus lunatus Curt., 
Halesus interpunctatus Zett., Halesus auricollis Pict. und Drusus trifidus Mc. Lachl. © 

beschrieben worden, und aus der letzten Familie der 1. Gruppe, Sericostomatidae: 

Sericostoma personatum Spence, Silo nigricornis Pict., und Lasiocephala basalis : 

Kolti. In die Gruppe der Aeguipalpia egehóren die Familien: 1. Leptoceridae 

(Odontocerum albicorne Scop., Leptocerus senilis Burm., Leptocerus aterrimus 
Steph., Mystacides longicornis L., und Triaenodes bicolor Curt.), 2. Hydropsychidae 

(IHydropsyche angustipenniis Curt., Hydropsyche saxonica Mc. Lachl., und Polycen- 

tropus flavomaculatus Pict.), 3. Rhyacophilidae (Rhyacophila nubila Zett. und Aga- 
petus comatus Pict.) 4. Hydroptilidae. Aus dieser letzten Familie habe ich auch 
nur einzelne Štadien gesammelt. Die hieher gehorenden Arten haben campodeoide 

Larven mit eigenthimlichen Geháusen, deren Form im allgemeinen Theile einge- 

hender beschrieben worden ist. 

Schliesslich erlaube ich mir noch etwas úber die Wichtigkeit der Tricho- 

pterenlarven in der Oekonomie der Natur zu bemerken. Wie ich schon in der 

Vorrede erwáhnt habe, bilden die Insektenlarven den gróssten Theil der in unseren 

Gewássern lebenden Thierwelt, ja in den Gebirgsbáchen finden wir fast nur Insek- 
tenlarven. Es ist also ganz natůrlich, dass besonders sie den fleischfressenden 

Fischen als Nahrune dienen. Offnet man die Verdauunesróhre einer Forelle oder 
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-eines jungen Lachses, so findet man in ihr ganz gewiss Úberreste der unverdauten 
Chitintheile. Von den Insektenlarven erscheinen aber die Trichopterenlarven in der 

gróssten Individuenzahl und, wie ich bei der Untersuchung des Inhaltes der Gedárme 
einer grossen Zahl Forellen und junger Lachse Gelegenheit hatte zu beobachten, 

bilden sie nebst einigen Ephemeriden und Perliden den gróssten Theil der Nahrung 
dieser Fische. Durch die grůndliche Arbeit des H. J. Šusta: „O výživě kapra“ ist 
von dem Karpfen eben falls bewiesen worden, dass auch er einen grossen Theil 
seiner Nahrung aus der Thierwelt nimmt. 

Es ist gewiss sehr wichtig, wenn man einen Fluss oder einen Teich mit 

(Fischen besetzen will, im voraus zu wissen, ob sie dort die nothige Nahrung finden 

„werden. Die specielle Kenntniss dieser Larven bietet uns aber noch einen anderen 
wichtigen Vortheil. Da wir gefunden haben, dass gewisse Arten derselben nur in gewis- 

sen fysikalischen Verháltnissen leben und nur dort erscheinen, wo dieselben oder we- 
nigstens sehr áhnliche Lebensbedinguncen sich darbieten, so kónnen wir auch aus 

dem Vorkommen gewisser Arten auch auf das Vorhandensein gewisser Verháltnisse 

urtheilen. Kennen wir also zum Beispiel jene Arten, welche in den sogenannten 

Forellenbáchen leben, so kónnen wir auch mit Gewissheit bestimmen, ob dieses 

"oder jenes Gewásser fiir das Besetzen mit diesem Fische geeignet ist oder nicht. 

E- zu haben und hoffe durch die Fortsetzung derselben noch mehr zu leisten. 

Zu diesem Zwecke hauptsáchlich glaube ich durch diese kleine Arbeit bei- 



kbd: k 

Vorwort... 

2 Palleseroneiňer "IB.eil. 

Die Kórperform und áussere Organisation der Larve ... .... «.. 

Innere Organe dér:-Lare' nic z ace 00 andi sna ack lé ara k Ester krk doay odkak dll Pat Ses 

Die Organisation der Puppe (Nymphe). ..... Ser. a alov ae SOM VANE * 12630 kope 

Das Geháuse und die Lebensweise der Larve —-.. .. . + + +4 + ++ 

B. Specieller T'heil. | s 

Enthaltend die detaillirte Beschreibung der Metamorphose von 17 Arten bóhm. Trichopteren. 

Limnophilus lunatůs; Curt. 

Halesus auricollis Piet% 42. < UE de euko zbed dve, sa. 788 e Ks ana ole 

Halesus interpunctatus Zett. 5174" AN RE MER RD 5 r ao oo o, VŠ o bí 

Drusus trifidus. Mc. Uaohl: 333540 Ro Von P V „% 

Sericostoma personatum Spence. . . . < « « « « +.. RN POP a A „ad 

Silo nigricornis:Plot. 04847. 075553000 (0 dec 020 Us 200 . 28 
Lasiocephala bagalis Kol.. 4% E 

Odontocerum albicorne Scop- -47 5... A o MIR kde SEA 90 Y 010 ena O ; 

Leptocerus senilis Burm.. ja o es aa Jasta s 330 o „8 

Leptocerus atérrimus Stephane E vad Z oa nla n o NNN 3. 

Mystacides. longicornis E59: 48400 009 S P koro “ 

Eriáenodes -bicolor:Gurt: 5 ee P P o A o 

Hydropsýche aúgustipeňnis.Gurt 4524940050050 Cd Ú 

Hydropsyche. saxonica: Mc. Lach: 42 ds  oE 8 kra 0 E NE R 

Polycentropus flavomaculatus Pict.. . E r aa pon da 2 

Rhyacoplila nůbila Zett;“ +525" 35 70 da 00 U Ě 

Agapetuůs comaátus Pict; 32606 C = 

Bchlussbemerkůnňgen: 4.5340 ne W ae 



b) Zweite Serie gemessener Hóohenpunkte in Boóhmen (Sect.-Blatt III.) von Prof. 
Dr. Kořistka. 84 Seiten Text. 

c) Hohenschichtenkarte, Section III., von Prof. Dr. Kořistka. (Diese Karte 
enthált die in dem vorstehenden Text angegebene Situation im Massstabe von 1 : 200.000) 

d) Hohenschichten des Riesengebirges von Prof. Dr. Kořistka im Maasstabe 
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II. Die Arbeiten der geologischen Abtheilung. I. Theil enthált: 

a) Prof. Dr. Ant. Frič: Fauna der Steinkohlenformation Bohmens mit 4 Tafeln. 
-© 3) Karl Feistmantel: Die Steinkohlenbecken bei Klein-Přílep, Lísek, Stílec, 

Holoubkow, Mireschau und Letkow mit 9 Holzschnitten. 
| c) Jos. Vála und R. Helmhacker: Das Eisensteinvorkommen in der Gegend 
| von Prag und Beraun mit 6 Tafeln, 9 Holzschnitten und 1 Karte. 

d) R. Helmhacker: Geognostische Beschreibung eines Theiles der Gegend 
| zwischen Beneschau und der Sázava, mit 1 Tafel und 1 Karte. 

Dieser Theil enthált 448 Seiten Text, 11 Tafeln, 18 Holzschnitte und 2 geol. pů 
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II. Theil enthált: 
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“ 288 Seiten Text und 1 Tafel. Preis... ... -++ ++ «+ + ++ +++... fl. 2:60 
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IV. Zoologische Abtheilung. Dieselbe enthált: 

a) Prof. Dr. Ant. Frič: Die Wirbelthiere Bohmens. 
1) VO ů i ň Die Flussfischerei in Bohmen. 
ej -2 5 jí L Die Krustenthiere Bohmens. 

Mit 1 Tafel, 100 Holzschnitten, 272 Seiten Text. Preis .... .. «..«.« «. i. 3— 

V. Chemische Abtheilung. 

Prof. Dr. Em. Bořický: Úber die Verbreitung des Kali und der Phosphorsáure 
in den Gesteinen Bohmens. 58 Seiten Text. Preis. .« .... «..«.. 60 kr. 

DERIUTUTEE BAND. 

L Topographische Abtheilung. 

Verzeichniss der in den J. 1877—1879 vom k. k. mil,-geogr. Institut trigonometrisch 
bestimmten Hóhen von Bohmen herausgegeben von Prof Dr. Karl Kořistka und 

- Major R. Daublebsky von Sterneck mit 1 Karte.............«.. i. 180 

II. Geologische Abtheilung: 

© L Heít. Petrographische Studien an den Phonolithgcesteinen Bohmens von 
"M Prof. Dr. Em. Bořický mit 2 chromolith. Tafeln, 96 Seiten Text. Preis. . A. 1— 

. Heft. Petrographische Studien an den Melaphyrgesteinen Bóhmens von 
BE © Prof. Dr. Em. Bořický mit 2 chromolith. Tafeln. 88 Seiten Text. Preis fil. 1b— 
IM. Heft. Die Geologie des bohmischen Erzgebirges (I. Theil) von Prof Dr. 

s ustav Laube mit mehreren Holzschnitten und einer Profiltafel. 216 Seiten Text 
FEN  15. 0 Ost sak VANA MCS aa shle 09 vaky ko Srojinee Ja ae a ldlt 00 em 0) elle a nl a l. 2— 

III. Botanische Abtheilung: 

M rodromus der Flora von Bohmen von Prof. Dr. Ladislav Čelakovský. (II. Theil. 
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DAS ARC: 
fůr die 

naturwissenschaftliche Landesdurchforschune von Bóhmen 
unter Redaktion von 

Prof. Dr. K. Kořistka und Prof. J. Krejčí 

senthált folgende Arbeiten : 

E RSTEER BAND. 

I Die Arbeiten der topographischen Abtheilung (Terrain und Hohenverháltnisse). 
Dieselbe enthált: 

a) Das Terrain und die Hohenverháltnisse des Mittelgebirges und des 
Sandsteingebirges im něordlichen Bohmen von Prof. Dr. Karl Kořistka. 
139 Seiten Text, 2 chromolith. Ansichten, 1 Profiltafel und 11 Holzschnitte. 

b) Erste Serie gemessener Hohenpunkte in Bóhmen (Sect.-Blatt II.) von Prof. 
Dr. Kořistka. 128 Seiten Text. 

c) Hóhenschichtenkarte, Section II., von Prof. Dr. Kořistka. Diese Karte enthált. 
die in dem Text a) beschriebene Situation. Sie ist 58 Centimeter lang, 41 Centimeter hoch, 
im Massstabe von 1 :200.000 gezeichnet, und es sind die allsemeinen Hohenverháltnisse 
durch Schichtenlinien von 25 zu 25 Meter und durch verschiedene Farben ausgedrůckt. 
Preis l. 4-—' Preis der Karte app. 3 20 26 „A V60 

Il. Die Arbeiten der geologischen Abtheilung. Dieselbe enthált: 

a) Vorbemerkungen oder allgemeine geolocgische Verháltnisse des nord- 
lichen Boóhmen von Prof. Johann Krejčí. 37 Seiten Text, 7 Holzschnitte. 

b) Studien im Gebiete der bohm. Kreideformation von Prof. J.Krejčí.. 
142 Seiten Text, 1 chromolith. Ansicht, 39 Holzschnitte. 

c) Paláontologische Untersuchungen der einzelnen Schichten der bohm. 
Kreideformation sowie einiger Fundorte in anderen Formationen von 
Dr. Anton Frič. 103 Seiten Text, 4 chromolith. Tafeln, 9 Holzschnitte. 

d) DieSteinkohlenbecken von Radnic, vom Hůttenmeister Karl Feistmantel. 
120 Seiten Text, 40 Holzschnitte, 2 Karten der Steinkohlenbecken von Radnic : T 
Preis 31,4 sr Boa ae ona 060 jd bdky n dě Ma Std kay VIA o M „45 

III. Die Arbeiten der botanischen Abtheilung. Dieselbe enthált: 

Prodromus der Flora von Bohmen von Dr. Ladislav Čelakovský. (L. Theil.) 
104 Seiten Text. -Břeis Aa a sn O RŽ E 0 8, ejíhě 6 UT SO ů. 1— 

IV. Zoologische Abtheilung. Dieselbe enthált: 

a) Verzeichniss der Káfer Bohmens vom Conservator Em. Lokaj. 78 Seiten Text 
b) Monographie der Land- und Sůsswassermollusken Bohmens vom Assi- 

stenten Alfred Slavík. 54 Seiten Text und 5 chromolith. Tafeln. 
c) Verzeichniss der Spinnen des něordlichen Bohmen vom Real-Lehrer 
Emauuel:Barta- 10"Seiten Text.. Preise" as by E A als 1. 2— 

V. Chemische Abtheilung. Dieselbe enthált: 

Analytische Untersuchungen von Prof. Dr. Hoffmann. 16 8. Text. Preis 25 kr 
Preis des ganzen I. Bandes (Abth. L big W) (geb. -20 i. 9— 

ZW EI E E BAND. 

Erster Theil. . 

I. Die Arbeiten der topographischen Abtheilung (Terrain- und Hóhenverbáltnisse) 
Dieselbe enthált: 

: 
a) Das Terrain und die Hohenverháltnisse des Iser- und des Riesen-. 

gebirges und seiner sůdlichen und čstlichen Vorlagen von Prof. Dr. Karl 
Kořistka. 128 Seiten Text, 2 chromolith. Ansicht., 1 Profiltafel und 10 Holzschnitte. 
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Im vorliegenden ersten Theile des Prodromus der Algenflora von Bóohmen 

sind die Hauptergebnisse der bisherigen algologischen Durchforschung Bohmens ent- 

balten, welche sich auf die in diesem Theile beschriebenen Rhodo-, Phaeo- und 

Chlorophyceen beziehen.“) 
Ausser den in der Einleitung zu diesem Werke (1885) angefůhrten Gegenden 

„und Localitáten Bohmens, deren Algenflora vom Verfasser in der ersten Hálfte dieses 

Decenniums mehr oder weniger eingehend untersucht wurde, hat der Verfasser im 

Laufe der letzten zwei Jahre (1880—1887) noch an nachverzeichneten, in verschie- 

denen Theilen Bóhmens liegenden Localitáten Algen gesammelt. In der náheren 

und weiteren Prager Umgebung, deren Algenflora vom Verfasser bisher am besten 

systematisch durchsucht wurde, sind viele seltene Algenarten namentlich an zahl- 

reichen, frůher algologisch fast gánzlich unerforscht gebliebenen Standorten des silu- 

rischen Felsengebietes gefunden worden. Der Verfasser hat insbesondere die vom 

Wasser berieselten Felsenabhángse, feuchte Felsenklůfte, klare Bergbáche, Guellen 

und Felsenbrunnen, Sůmpfe ete. im Moldau- und Beraunthale, sowie in den in diese 

einmindenden Nebenthálern von Prag stromaufwárts bis nach Dawle, Libřic, Wo- 

lešek, Hradištko und Stěchowic an der Moldau und von da ůber Třepsín und 

Žampach an der Sazawa weiter bis nach Eule, von Prag stromabwárts bis nach 

Libšic und Chwatěrub gegenůber Kralup an der Moldau, im Beraunthale von Ra- 

„dotin bis nach Beraun meist wiederholt und zwar zu verschiedenen Jahreszeiten 

besucht, um ihre Algenflora náher zu studiren.?) 
| Nebstdem hat der Verfasser auch an vielen, schon frůher von ihm und 
"anderen Botanikern theilweise algologisch durchforschten Localitáten der náheren 

„und weiteren Prager Umgebung sowie an einigen frůher von ihm noch nicht be- 

| suchten Standorten dieser Umgebung, zumal bei Modřan, an den Kalksteinfelsen bei 

| 1) Der zweite, die blaugrůnen Algen (Cyanophyceae, Phycochromaceae) man onelě Theil 
| Mienc: Werkes wird, als eine mit dem Opiz'schen botanischen Preise gekrónte Concurrenzarbeit 
demnáchst  drnckh werden. 

„ >) Mehr úber die Algenvegetation ete. des silurischen Felsengebietes, vorz. úber die 
Hůgel und Bergalgenflora der beiden gróssten und verháltnissmássie wármsten Flussniederungen 

E ist in des Verfassers. „DeýBě zur Kenntniss der Reeolesnlok Bohmens“ 
„machzulesen. 
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St. Prokop, Sliwenec, Lochkow, im Radotiner-Thale, bei Kosoř, Karlstein, Srbsko 

und Beraun, in den Simpfen am Dablicer-Berce, an der Bahn bei Auřinowes und 

bei Březi náchst Říčan, in Teichen, Sůmpfen, ete. bei Satalka und Jesenic náchst 

Kunratic, bei Hostiwic, dann am Wege von Herrndorf an der Burgruine Okoř vorbei 

nach Kameik und Podmoran an der Moldau, bei Božkow und Menčic náchst Stránčic, 

in Wáldern, Teichen ete. bei Teptin und Kamenic náchst Eule, Hodow náchst Ouwal 

ete. viele interessante, von diesen Localitáten nicht bekannte Algenarten gesammelt.") 

In dem an das wármere silurische Hiůgelgebiet angrenzenden Brdygebirge 

hat der Verfasser insbesondere das waldige Terrain bei Řewnic, Mnišek, Dobříš 

und Bradkowic, dann die Umgebung von Pičín, Přibram, Březnic, Paseka, Čenkau 

und Jinec in Bezug auf die Algen schon theilweise erforscht. Auch am Wege von 

Půrelitz nach Rakonitz und von dieser Stadt weiter ber Kolleschowitz und Wo- 

ratschen nach Jechnitz und Petersburg bei Tschentschitz, ferner auch bei Třtic und 

Rynholec náchst Neu-Straschitz, dann an der Praeg-Duxer Bahn entlang in der Um- 

gebung von Swolenowes, Osseg, Klostergrab und von Niclasbere weiter bis an die 

sáchsische Grenze bei Moldau im Erzgebirge, sind vom Verfasser einzelne Stellen 
oder ganze Landstrecken bereits algologisch durchsucht worden. 

Im nordwestlichen und westlichen Theile Bohmens hat der Verfasser weiter 

noch bei Plass, Holoubkau, Křimic und Bolewec náchst Pilsen, bei Podersam, Kaaden 

und Falkenau Algen gesammelt; im sůdwestlichen und siidlichen Theile Bohmens 
hat er dann namentlich in der Umgebung von Neuern, Bistritz, dann bei Hammern, 

Deffernik, Neu-Hurkenthal, am Lackasee, Fallbaum und in der Umgebung von 

Eisenstein, weiter noch bei Blowic, Nepomuk, Wolšan, Strakonic, Putim náchst Pisek, 

$ 

Čimelic, Wodnian, Wolyn, Winterbere, Prachatitz, Wallern, Kuschwarda an der“ 

bohmisch-baierischen Grenze, ferner bei Neu-Distritz an der nieder-osterreichischen 

Grenze, in der Umgebung von Chlumec und bei Magdalena náchst Wittingau, in 
Sůmpfen an der k. k. Franz-Joseph's Bahn zwischen Lomnic und Veselí, bei Mažic 
und Bukowsko, Schewetin und Forbes náchst Budweis, dann am Wege von Soběslau 

nach Kardaš-Řečic und bei Neuhaus, bei Plana, Čekanic, Měšic und Nachod náchst 

Tabor, bei Sudoměřic, Heřmaničky, Beztahow, Martinic und Janowic náchst Wotic, 

Konopišt náchst Beneschau mehr oder weniger reiches algologische Material gesammelt. 

Im čstlichen und nordostlichen Boóhmen sind vom Verfasser in den letzten 
zwei Jahren in phycologischer Hinsicht vorzůglich die algenreichen Elbetimpel bei 

Čelakowic, Kostomlat, Nimburg, Kowanic, Poděbrad, Gross-Wossek, dann einige 

Teiche, Báche, Sůmpfe etc. bei Bóhm.-Brod, Peček, Cerhenic und Roth-Peček, 

náchst Kolin, die Umgebung von Chotzen und Opočno, dann an der bóhm. Nord- 
bahn entlang die Sůmpfe zwischen Všetat, Liblic, Bišic und Kojowic die Umgebung 

von Vrutic, Můnchengrátz, Sichrov náchst Turnau, ferner einzelne Localitáten in 

der Umgebung von Neu-Bydžow, Starkenbach und Rochlitz durchforscht worden. 

Im Riesengebirge sammelte der Verfasser Algen namentlich bei Marschendorf, Dun- 
kelthal, Gross-Aupa und am Wege von Petzer nach Grůnbach und weiter nach den 

Renner- und Keilbauden, im Záharunde, bei der Wiesenbaude, im Riesengrunde, 

') Die Belege fůr die in diesem Werke angefůhrten Algenarten sind in den auf p. 14 
dieses Werkes genannten Algensammlungen, zu welchen noch die von Dr. F. Hauck und P. Richter 

in Leipzig herausgegebene „Phycotheca universalis“ (Fase. III. und folgende) hinzutritt, vorzufinden. © 
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Olafserunde, ferner auch in der Umgebung von Harrachsdorf, Seifenbach, Neuwelt 

und Wurzelsdorf. 
Von den dem Verfasser zugekommenen Algenproben enthielten blos die von 

H. Prof. Dr. L. Píč aus der Umgebung von Můnchenerátz, des H. Ph. C. F. Petr 
„und Studnička jun. aus der Umgegend von Deutschbrod und Neuhaus einige be- 

merkenswerthe Algenarten. 

Aus dieser und der in der Einleituno zu diesem Werke gegebenen Úbersicht 

der wichtigsten, im speciellen Theile dieses Prodromus angefůihrten Algen-Fundorte 

ist wohl zu ersehen, dass die phycologische Durchforschung Bohmens zur Zeit noch 

"recht lůckenhaft ist, da noch viele Gegenden Bohmens und fast der ganze sůdost- 

liche Theil dieses Landes von den Algologen nicht oder nur fůchtig durchgeforscht 
wurden. Die lůckenhaftere Erforschung der in diesem Werke zum erstenmale mo- 

nographisch bearbeiteten Algenflora Boóhmens im Vereleich mit derjenigen der 

Phanerogamen- und Pteridophyten-Flora von Bóhmen ist nun hauptsáchlich als eine 

Folge der bisherigen einseitigen botanischen Landesdurchforschung Bohmens anzu- 

sehen. Die Erforschung der letzteren Flora ist bekanntlich im Laufe mehrerer 

Decennien von vielen eifrigen und ausgezeichneten Botanikern durchgefihrt worden, 

von welchen einige seitens des Commités fůr die naturwissenschaftliche Landes- 

durchforschung Bóohmens auch reichlich unterstůtzt wurden, die derzeitige Durch- 

forschung der Algenflora von Bohmen, welche seit Corda brach gelegen, ist jedoch 

wie aus dem Nachfolgenden ersichtlich wird, ein Werk eines einzigen Algologen, 

welcher in vieler Beziehung auf sich allein angewiesen war. 

Obleich also die vorliegende, etwa zur Hálfte vollendete Arbeit nicht aus- 

reicht, von dem thatsáchlichen Reichthum Bóhmens an Algen einen vollen Begriff 

zu liefern, so ist sie doch, was der Verfasser blos nebenbei bemerkt, im Vergeleich 

mit anderen 4hnlichen, bisher publicirten Algenfloren schon so weit vorgeschritten, dass 

sie zur Zeit, nach der bisher in Europa durch vereinigtes Studium vieler růhmlichst 
| bekannten Algologen am besten erforschten Algenflora der skandinavischen Halb- 

(insel, als die erste verháltnissmássig am Seed pa durchforschte Algenflora in 

"ropa zu betrachten ist, 

In der beiliegenden vergeleichenden Tabelle hat der Verfasser, um den re- 
lativen Reichthum Bohmens an Algen wenigstens einigermassen zu kennzeichnen, 
die Zahl der in diesem ersten Theile beschriebenen Rhodo-, Phaeo- und Chloro- 

phyceen sowie der von ihm bisher fůr Bohmen sichergestellten Cyanophyceen-Arten, 

. welche im zweiten Theile dieses Werkes beschrieben werden, angefiihrt und die 
: Algenflora von Bóhmen mit der derzeit am besten erforschten und monographisch 

M orbeiteten Algenflora Deutschlands, námlich der von Schlesien in Bezug auf die 

| Artenzahl verglichen. 

| 
| 

Vergleichende Tabelle 

i der in Rabenhorst's „Flora europ. algarum“ beschriebenen Algenarten (excl. Diato- 

| maceae), mit Zurechnung aller in Bóhmen entdeckten, in dem soeben genannten 

| Werke noch fehlenden Species. ") 

JE 1) Ausser den 32 Algenarten, welche Kirchner (Algenflora, p. 11 £) zu den in Raben- 
| horst's „Flora europ. algarum“ angefůhrten zugezáhlt hat, sind in dieser Tabelle blos diejenigen 



Aus den in der nachstehenden Tabelle angefůhrten Zahlen geht wohl klar 

hervor, dass die Algenflora Bohmens schon jetzt um eine nicht geringe Anzahl von 

Cyano- | alle zu- 
phyceen | sammen | 

Rhodo- | Phaeo- 
phyceen | phyceen Algenarten Chlorophyceen 

Bohmens (Verť.'s Pro-) 19 6!) | 603 414 10297) 
dromus) =] 

m 
= .S 

kt: E E | —————— 

Schlesiens (Kirchner'si % 11 0 505 183 699 
Algenflora) 25 

se | 
oje E = = 

Deutschlands, Cislai-| 3 s 
thaniens u. der Schweiz| £ = 17 1 770 525 1313) 
(Rabenhorsťs Floral = 
europ. algarum) J = 

Schlesiens nach  Kirchner's 403 [233 Conju- 
Artenbegrenzune und Clas- 10 0 gaten,| 161 o14 
sification 170 úbrige| 

a : 4 o 80 © 507 [244 Conjuc. Ž 
Bóhmens | É 5 11 5 263 úbrige) 290 813 *) 

5 5 k E 
m © G 

ES 
ke 886 [232 Conjug. : 

Schlesiens E i 10 2 154, úbrige] 138*)| 536 ! 

| | 
Algenarten reicher ist, als die von Schlesien (nach Kirchner's Bearbeitung). Dass 
die Algenflora von Bóhmen in der Gruppe der Conjugaten die schlesische Flora bisher 

nur um einige wenige Arten úbertrifft, obschon die Wasser-, Boden- etc. Verhált- 

nisse Bohmens zur Ansiedelung von Algen auch aus dieser Gruppe im Ganzen ver- 

berůcksichtigt worden, welche der Verf. in Bohmen entdeckte und die in dem oben citirten Ra- 

benhorst'schen Werke noch fehlen. 
1) Bekanntlich hat Rabenhorst und Kirchner Hydrurus u. á. Phaeophyceen irrthůmlich 

mit den Chlorophyceen vereinist. 
?) In dem letzten gedruckten Verzeichnisse der in Bohmen verbreiteten Algenarten záhlt 

Opiz (Seznam 1852) blos 87 Algenarten auf (verol. p. 7 in diesem Werke). 
9) Zu dieser Zahl (nach Kirchner l. c. p. 12 citirt) sind weder die in diesem Prodromus 

beschriebenen neuen Algenarten noch auch zahlreiche andere, seit den letzten 20 Jahren in Deutsch- 

land, Cislaithanien und in der Schweiz entdeckte Algenspecies zugezáhlt worden. 

%) und *) siehe Seite 7! 
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Ž háltnissmássig gůnstiger und manniefaltiger sind, als die von Schlesien, glaubt der 
- Verf. dadurch am besten zu erkláren, dass er frůher der Algenflora der Torfsimpfe 
ns weniger Aufmerksamkeit gewidmet hat, als derjenigen anderer Formationen, 

pon welchen vom Verf. in seinem Werke „Physiologische und algologische Studien“, 

Prag, 1887, die Formation der halophilen Algen, die Hůgel- und Bo toriéní 

und die Formation der thermalen und thermophilen Algen eingehend beschrieben 

wurde. *) 
Neben den drei soeben aufcezáhlten Algenformationen treten in Bóhmen 

-nach des Verfassers Beobachtungen noch folgende drei auf: 1. die Formation der 

in torfigen Gewássern, Torfmooren und torfhaltigen Ortlichkeiten verbreiteten spha- 

gnophilen Algenarten, 2. die Formation der in fliessenden oder stehenden weichen 
Gewássern, vorz. die in den algenreichen Elbe-, Adler- und Moldautůmpeln, dann 

-die in reinen Teichen, langsam fliessenden Flůssen und Báchen etc. vorkommenden 

Algenspecies, von welchen aber einige noch in der vorher genannten Formation 

(und umgekehrt), jedoch nur sporadisch auftreten, und endlich 3. die Formation der 

-in harten Wássern, GOuellen, kleinen Bergbáchen, insbesondere mit kalkhaltigen 

Wasser, offenen Felsenbrunnen etc. verbreiteten Algenformen. 

Zum Schlusse erlaubt sich der Verf. hier noch zu bemerken, dass er die 

in diesem Prodromus, beschriebenen, in der vorstehenden Tabelle aufgezáhlten zahl- 

reichen Algenarten alle, mit Ausnahme von etwa 40 Arten selbst in Bóhmen und 
zwar meist an mehreren Štandorten gesammelt hat, resp. dass er sie fůr Boóhmen 

als neu konstantirte. *) 

Von den vom Verf. als neu aufgestellten Gattungen, Arten und Varietáten 

„der Siůsswasseralgen hat derselbe bisher 138 in Bóohmen entdeckt. Von diesen neuen 
vom Verf in diesem Werke beschriebenen Algenformen gehóren folgende zwei zu 

den Rhodophyceen: Chantransia chalybea var. thermalis und var. fuscoviolacea; zu 

den Chlorophyceen gehóren folgende 68: Coleochaete divergens var. minor, 2. C. 

soluta var. minor, 3. Herpostěiron polychaete, 4. Oedogonium undulatum var. in- 

Cisum, 5. Oe. tenuissimum und Oe. crispulum var. minutum, 6. Oe. rufescens var. 

saxatile, 7. Oe. grande var. maius, 8. Cylindrocapsa geminella var. minor, 9. Pra- 

siola crispa var. sudetica, 10. Ulothrix subtilis var. macromeres, 11. var. Crassior, 

12. U rivularis var. mirabilis, 13. U. faccida v. minor, 14. Štigeoclonium variabile 

„Yar. minus, 15. S. falelandicum var. longearticulatum, 16. S. tenue var. epiphyticum, 

(17. var. lyngbyaecolum, 18. S. longipilus var. minus, 19. S. pygmaeum, 20. Con- 

1) Neue Beitráge zur Kenntniss der thermophilen, halophilen und der Bergalgenflora von 
* Bohmen wird der Verf. demnáchst veroffentlichen; in diesen wird er auch die Artenzahl der Berg- 
| algenfiora mit der Zahl aller vor ihm fůr Bohmen sichergestellten Algenspecies vergleichen. 

2) Eine gróssere Anzahl von diesen Algenarten war frůher nicht nur aus Bohmen, sondern 

(aus Mitteleuropa úberhaupt noch nicht bekannt. 
| s) Zu den zweifelhaften, hier nicht in Anrechnung gebrachten Algenarten, gehóren neben 

- den im Texte hie und da in Anmerkungen aufgezáhlten auch noch folgende, von Corda aus Bohmen 

| angefůhrte Organismen: Sphaerodesmus bicolor Corda, S. spirillum und S. depressus Corda (Alm. 

d Carlsb. 1835, p. 211, T. 6), Shpaerastrum obtusatum Corda (1. c. 1840, p. 216, T. 5), Leptomitus 

| incompositus Ag. und Ě niveus Ag. aus Carlsbad (1. c. 1834, p. 54 u. £.), Gloionema vermicularis 

| Ag. (I. c. 1834, p. 54), dann einige Oscillarien-Arten Corda's im Alm. d. Carlsb. 1836. 
š) Die von Kirchner und von Rabenhorst zu den Cyanophyceen gezáhlten Spaltpilze 

| (Begeiatoa etc.) sind in der oben pok a Zahl selbstverstándlich nicht mitinbegriffen. 
ji 

| 

js 
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ferva floccosa var. maior, 21. C. salina var. subconstricta, 22. Cladophora fracta var. 

incrustata, 23. Trentepohlia Willeana, 24. Microthamnion Kůtzingianum var. subcla- 

vatum, 25. Vaucheria geminata var. rivularis, 20. Gonium sociale var. maius, 20 

Cylindromonas fontinalis, 28. Pediastrum Boryanum var. integriforme, 29. Coelastrum 
Nácelii var. salinarum, 30. Scenedesmus bijugatus var. minor, 31. S. denticulatus 

var. linearis, 32. Polyedrium trigonum var. inerme, 33. Characium Nágelii var. maius, 

34. Kentrosphaera Faceiolae var. irregularis, 35. Pleurococcus crenulatus, 36. P. mi- 

niatus var. roseolus, 37. P. angulosus var. irregularis, 38. Gloeocystis rupestris var. 

subaurantiaca, 39. Stichococeus baccilaris var. maximus, 40. Inoderma maius, 41. 

Protococcus viridis var. insignis, 42. P. variabilis, 43. P. Wimmeri var. maior, 44. 

P. botryoides var. nidulans, 45. Dactylococeus caudatus var. minor, 46. D. rhaphi- 
dioides, 47. Acanthococcus minor, 48. A. aciculifer var. pulcher, 49. A. palustris, 

50. Hormospora mutabilis var. minor, 51. H. irregularis var. palmodictyonea, 52. 

H. grandis, 55. Mougeotia corniculata, 54. Zygnema stellinum var. rhynchonema, 

55. Spirogyra rivularis var. minor, 56. Hyalotheca dubia var. subconstricta, 57. 

Dysphinctium anceps var. pusillum, 58. D. globosum var. minus, 59. D. notabile 
var. pseudospeciosum, 60. Ď. tumens var. minus, 61. Cosmaridium De Baryi var. 
minus, 62. Cosmarium holmienee var. minus, 69. Ú. salinum, 64. C. botrytis var. 

emarginatum, 65. C. cyclicum var. subtruncatum, 66. C. circulare var. minus, 67. 

C. biretum var. minus, 68. Euastrum binale var. granulatum. 

Zu den vom Verf. bisher in Bohmen entdeckten neuen Cyanophyceen-Algen- 

formen, von welchen die meěisten, theils in verschiedenen botanischen Zeitschriften, 

theils in des Verfassers algologischen Werken bereits publicirt wurden oder in der 

náchsten Zeit noch veróffentlicht werden, gehóren folgende 68: 1. Nostocopsis lo- 

batus var. stagnalis, 2. Hapalosiphon pumilus var. fischeroides, 3. Tolypothrix di- 

storta var. symplocoides, 4. Plectonema mirabile var. cincinnatum, 5. P. phormidi- 

oides, 6. Dichothrix Baueriana var. minor, 7. Leptochaete nidulans, 8. L. stagnalis, 

9. L. rivularis, 10. Microchaete tenera var. minor, 11. Nostoc muscorum var. saxa- 

tile, 12. N. halophilum, 19. N. rupestre var. linguaeforme, 14. Cylindrospermum 

macrospermum var. pellucidum, 15. Inactis tornata var. muralis, 16. Lyngbya (Hy- 

pheothrix) gloeophila var. subcyanea, 17. L. halophila, 18. L halophila var. fusco- 

lutea, 19. L. Regeliana var. calotrichoides, 20. L. nigrovaginata, 21. L. calcicola 

var. gloeophila und 22. var. violacea, 23. L. laterita var. subaeruginea, 2. L. inun- 

data a) genuina var. symplociformis und 25. b) fuviatilis, nebst deren 206. var. 

symplociformis, 27. L. (Oscillaria) tenerrima var. nigricans, 28. L. leptotrichoides, 

29. L. terebriformis var. fallax et 30. var. phormidioides, 31. L. tenuis var. unci- 

nata und 32. var. rivularis, 39. L. antliaria var. symplociformis, 94. L. anguina var. 

torfacea, 35. L. Schróteri var. rupestris, 36. L. Frólichii a) genuina var. thermo- 

phila, 37. b) dubia var. fuscescens und 38. var. phormidioides, 39. L. sancta b) 

caldariorum var. phormidioides, 40. L. princeps var. tenuior, 41. L. (Phormidium) 
Kůtzingiana var. symplociformis, 42. Spirulina Jenneri var. tenuior, 43. Chamae- 

sipson Rostafinskii var. minor, 44. Allogonium (Chroodactylon) Wolleanum a) ge- 
nuinum und 45. b) simplex, 46. A. halophilum und dessen 47. var. stagnale, 48. A. 
smaragdinum var. palustre, 49. Chroothece Richteriana und deren 50. var. aguatica, 

O1. Ch. rupestris, 52. Xenococcus Kerneri, 53. Gomphosphaeria cordiformis var. oli- 

vacea, 54. Glaucocystis nostochinearum var. minor, 55. Polycystis marginata var. 
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minor, 56. P. fuscolutea, 57. Gloeocapsa salina, 58. Aphanocapsa sordida var. ru- 

fescens, 59. A. salinarum, 60. Chroococeus (Rhodococcus) caldariorum, 61. Ch. 

fuscoater var. fuscoviolaceus, 62. Ch. macrococcus var. aguaticus, 63. Ch. turgidus, 

var. subnudus, 64. Ch. montanus, 65. Ch. helveticus var. aureofuscus und 66. var. 

- aurantiofuscus, 67. Ch. minutus var. salinus, 68. Chroomonas Nordstedtii. 

Wenn nun, wie aus dem Vorstehenden sich ereibt, die Algenflora von 

- Bohmen, obschon zur Zeit noch nicht hinreichend durchforscht, sich doch durch 

ihren Reichthum an seltenen Algenformen sowie durch ihre Mannigfaltigkeit und 

besondere Gliederung von anderen auszeichnet, so ist vielleicht zu erwarten, dass 
ihr kůnftighin seitens der einheimischen Botaniker verháltnissmássig mehr Aufmerk- 
"samkeit gewidmet wird, als bisher. 

Móge also die vorliegende Bearbeitung der Algenfiora Bohmens, in welcher 

der Verf. die Hauptergebnisse seiner mehr als siebenjáhrigen, fast ununterbrochenen, 

algologischen Untersuchungen niederlegte, einen neuen Impuls zur weiteren Er- 

forschung der in vieler Beziehung hoch interessanten niedrigsten Thallophyten 
Bóhmens geben. 

PRAG, im Dezember 1887. 

Dr. Anton Hansgirg. 
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enthált einen protoplasmatischen, odihohyukaltázeů Wandbeleg, im Úbrigen wird sie von 
Zellsaft erfůllt, welcher auch die farblosen unterirdischen Verzweigungen ausfůllt; diese 
etzteren sind Succesive důnner und unregelmássig dichotomisch verzweigt, mit sehr feinen 
Endverzweigungen. 

; Fortpflanzung durch Bildung von Macro- und Microzoogonidien und durch ve- 
getat. Zelltheilung. Die ungeschlechtlichen Macrozoogonidien besitzen blos eine, die zu 
zwei oder zu mehreren copulirenden Microzoogonidien zwei Cilien. Die ersteren entstehen 
in grósseren, lichtgrůnen Pflánzchen, welche von Wasser benetzt werden, und deren ge- 
sammter protoplasmatische Inhalt in lánglich eifórmige, mit 2 bis 4 Chlorophyllkornern 
ersehene, am farblosen, kaum zugespitzten Ende eine lange Úilie tragende Zoogonidien 

zerfállt. Einmal dusgeschýrmt, bewegen sich die Macrozoogonidien nur kurze Zeit, kommen 
bald zu Ruhe, verlieren ihre Cilie, umgeben sich mit einer Membran, nehmen Kucelcestalt 
an, vergróssern sich und keimen a feuchter Erde, indem sie sich zuerst zu der frůher 

als Protococcus botryoides Ktz. (Tab. Phycol. I. T, 2.) beschriebenen Algenform entwickeln ; 
„wenn die Macrozoogonidien ins Wasser gelangen, so werden sie zu Ruhezellen, indem sie 
zsich mit doppelter Membran umseben. Bei andauernder Trockenheit wandert der gesammte 
grůne Inhalt der oberirdischen grůnen Blasen in die unterirdischen Verzweigungen des 
Rhizoids ein und zerfállt daselbst in eine Anzahl mit besonderen Membranen umgebener, 
meist in perlschnurartigen Reihen hinter einander liegender, sog. Wurzelzellen. Diese Wurzel- 

zellen kónnen sich entweder zu unterirdischen Gonidangien oder direct zu vegetativen 
„Pflanzen oder auch zu bewurzelten Dauersporangien (Hypnosporangien) entwickeln. 

Diese letzteren Sporangien sind kugelig, mit wenig verzweigtem Rhizoide und mit 
einer fast zur Verschliessung des Lumens gehenden Verdickung der Membran des unverzweigten 
Wurzelabschnittes (des Halstheiles des Rhizóides); die secundáren Verzweigungen des Rhi- 
zoides sind spárlich und zartwandig. Die dicke Membran der Hypnosporangien guillt im 

„Wasser stark auf, unter auffallender Schichtenbildung; nachdem die ussere Umhůllung 

"zersprungen ist, tritt der Inhalt dieser Sporangien heraus in Form von zahlreichen, mit 
einer Cilie versehenen Zoogonidien, welche bei ihrer Keimung sich gleich denjenigen ver- 
"halten, die von gewóhnlichen Gonidangien [den gewóhn. Botrydium-Pflánzchen] oder von 
-den Wurzelzellen abstammen. 

JA Ferner vermehren sich die vesgetativen Pflánzchen auch durch Zelltheilung, indem 
„sich am oberirdischen Theile eine Ausstůlpung bildet, welche bis zur Grósse der Mutter- 
zelle heranwáchst, an ihrem unteren Ende ein Rhizoid treibt und sich durch eine Scheide- 
rand abgliedert. "Wenn die veget. Plánzchen des Botrydium allzugrosser Trockenheit 
(ausgesetzt sind, So schrumpft ihre Membran ein und ihr protoplasmatischer chloro- 
B taltigor Inhalt zerfállt in eine Anzahl von Zellen, sog. Sporen, deren homogener Inhalt 
antangs grůn, spáter ins Rothe oder Orangerothe úbereeht und welche im Algensysteme 
als Protococeus palustris Ktz. ex p. Tab. Phycol. I. T. 4. und P. coccoma Ktz. Tab. 
bycol. I. T. 2. bekannt geworden sind. Diese Sporen, sowohl die grůnen wie auch die 

r othen, verwandeln sich im Wasser in Gonidangien, d. h. aus ihrem protoplasmatischen 

Inhalt entstehen die geschlechtlichen, spindelfórmigen, mit 2 Cilien versehenen Microzo0g0- 
nidien. Diese Schwármer copuliren mit einander zu zweien, bisweilen auch zu mehreren ; 
gleich nach der Verschmelzung haben sie herzfórmige Form, spáter runden sie sich zu 
einer Zygote [Isospore] ab. Nicht copulirende Microzoogonidien gehen zu Grunde, ohne 
keimfáhige Producte zu liefern. Die kugeligen Zygoten sind sogleich keimfáhig oder sie 
Werden unter eigenthůmlicher Formveránderung zu Dauerzellen. 

Diese letzteren sind tafelfórmig abgeplattet und PSR mit derber Membran 

135. B. granulatum (L.) Rostaf. et Wor. (B. argillaceum Wallr., Hydrogastrum 
Sranulatum Desv., incl. B. Wallrothii Ktz., B. pyriforme Ktz.) vergl. Rostafinski und Wo- 
ronin „Uber Botrydium granulatum“ 1877. Tab. 1—5. incl. Gongrosira clavata Ktz. Tab. 

:. 
ď 



9 8 Botrydium. 

— 

phycol. IV., T. 99 nach Wille „Om Gongrosira“ 1883, p. 13. Tab. phycol. VI. T. 54. 
Der oberirdische chlorophyllhaltige Theil des Thallus ist kugelig, aufgeblasen, 1 bis 2 mm 
dick, selten verzweigt, stielfórmig, in das langgezogene, stark verzweigte, in den Boden ein- 
dringende, farblose Rhizoid verdůnnt. Durch Volumenzunahme des in die Luft ragenden 
Theiles verwandelt sich dieser zu einem gewóhnlichen Zoosporangium, aus dessen Inhalt 
unter Wasser asexuelle, einwimperige, 5 bis 8 w dicke, bis 20 u lance Schwármzellen 

(Macrozoogonidien) entstehen. Bewurzelte Hypnosporangien (B. Wallrothii Ktz.*) kaum 
0:5 mm dick, dunkelgrůn bis schwarzolivengrůn gefárbt, mit sehr verdickter Zellwand und 
spárlich verzweigtem Rhizoide. 

Auf feuchtem Lehmboden, Schlamm, insbesondere an Flussufern, Teich- und Wasser- 
orábenrándern, am Grunde aufgelassener, fast ausgetrockneter Teiche etc. in der Ebene 
an allen grósseren Flůssen Bóhmens und in deren unterem Flussgebiete ziemlich verbreitet, 
meist herdenweise oder massenhaft auftretend, in hóheren Lagen (in Gebirgsgegenden) selten 
oder gánzlich fehlend (5—10). 

In der Umgebung von Prag háufig, so in den Schanzgráben 
hinter dem gew. Kornthor, auf schlammigem Boden am Ufer 
der Moldau z. B. auf den Moldauinseln (insbesondere auf der sog. 
Hetzinsel); bei Hrdlořez, Strašnic, Krč, Kunratic, bei Slichow, 
Kuchelbad, St. Prokop, Radotín, am Ufer der Beraun im 
J. 1883 in Milliarden; bei Weleslawín und Břewnov [Opiz]*); 
am Ufer der Moldau bei Wran, Troja, Podhoř, Podbaba, 
Selc, Roztok, Brnky, Zalov, Podmoraň, Lettek, Libšic, Kralup; 
bei Zasmuk! Časlau [Opiz Běh. Phaner. u. Krypt. p. 1835); 
am Ufer der Elbe bei Melník, Hořín, daselbst auch in feuchten 
Gráben und an nassen Gartenrainen; bei Raudnitz, Lobositz, 
Leitmeritz, insbesondere am Ufer der Schůtzinsel massenhaft ; 
bei Sulowic, Libochowic; bei Herrnskretschen ! im Reichen- 
berger Gebiete (Menzel als Vaucheria granulata „Beitráge“ |; 
bei Saaz, Laun, Schlan, Rakonitz, Půrglitz (spárlich 1884); 
bei Bilin am Ufer der Biela, bei Dux, Brůx, Franzensbad, 
Carlsbad, am Ufer der Eger und am Ufer der Tepl [auch 
mit Hypnosporangien|, bei Osseg und Klostererab; bei Ko- 
stelec a. E., Neratowic mehrfach, Lysa, Sadska, Kolín, Par- 
dubic, Chlumec an der Cidlina, Koóniggrátz, Smiřic, Hořic; 
bei Vrutic, Jungbunzlau, Bakov, Můnchengrátz, Semil, Turnau, 

| | Eisenbrod an der Iser; bei Arnau und noch bei Hohenelbe 

Fig. 46. Botrydium granulatum © am Ufer der Elbe; bei Parschnitz am Ufer der Aupa, bei 
(L.) Rostať. et Wor. Ein Z00-  Wostroměř, Jičín, Dymokur; bei Řičan, Březí, Mukařov 
sporangium mit seinem Rhi- k oě : : ' : 
zoide auspráparirt und mit | Otránčic, Sázawa, Beneschau, insbesondere am Bache Sla- 

einer starken Loupe betrachtet. — dovka reichlich, bei Bystřic, Tabor, Písek, Lomnic, Wit- 
tingau, Wodnian, am Ufer der Moldau noch bei Budweis, 
Rosenberg und Krummau; bei Pilsen auch an einem nassen 

Graben in der Schwefelgasse 1883! bei Sobieslau, Veselí, Příbram, Bradkowic, Pičín, 
Březnic, Dobříš, Hořowic, Mníšek, Kónicgshoťf, Beraun, Budňan náchst Karlstein!*) 

i !) Úber das Verháltniss dieser B.-Form zu Vaucheria sessilis siehe mehr in Schaar- 
schmidt's „Zur Reduction des Thallus ete. bei Vaucheria“, 1882 [Ungarisch]. 

?) Botrydium? (Hydrogastrum) rupestre Opiz [Seznam, 1852, p. 172] vom Žižkaberge 
bei Prag habe ich nicht gesehen. 

S) Protococcus Coccoma Ktz. (Chlorococcum Coccoma Rbh.) fand ich in grósserer Menge 
bei Radotín, Troja, Roztok, Lettek, Libšic, Stránčic; bei Budňan náchst Karlstein, Beraun, Ho- 
řowic; bei Příbram am Grunde eines abgelassen Teiches; bei Neratowic, Raudnitz, Rovné, Leit- 
meritz, Lobositz, Sulowitz, Libochowitz; bei Můnchengrátz, Dachow náchst Hořic, Smiřic; bei 
ct mě am Rande eines halb angetrockneten Teiches reichlich, ebenso bei Lomnic, náchst 

Ittingau. | 
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VI. Ordnung. Protococcoideae (Coccophyceae Rbh.). 

4 Die Protococcoideen sind einzellige chlorophyllgrůne Algen von mikroskopischen 
- Dimensionen, ohne Spitzenwachsthum und Astbildung, welche entweder frei und vereinzelt 
- leben oder aus kleineren, seltener auch aus grósseren lockeren oder festeren, bestimmt 

- geformten Zellvereinigungen [Familien, Colonien]| bestehen, in welchen die einzelnen Zellen 
„mehr oder minder eng, mitunter bis parenchymatisch, nie aber zu echten Fáden, mit 
einander verbunden sind. In jeder einzelnen Zelle, die bei allen vegetativen Generationen 
gleich entwickelt sind, kónnen alle vegetativen und reproductiven Vorgánge stattfinden. 

: Ungeschlechtliche Vermehrung 1. durch vegetative Zweitheilung der Zellen, 2. durch 
neutrale Zoogonidien. Geschlechtliche Fortpflanzung 1. durch Zygoten, welche nach er- 
folgter Copulation zweier Isogameten sich entwickeln, 2. durch Eibefruchtung und Bildung 
von Oosporen. 

Durch ihren chlorophyllgrůnen, seltener rothgelben, mennig-, orange- bis braun- 
| rothen, niemals aber blau- oder spangrůnen Zellinhalt unterscheiden sich die Protococ- 
coideen leicht von den morphologisch áhnlichen einzelligen blaugrůnen Algenformen (Chroo- 
coccaceen); durch Bildung von Zoogonidien von allen einzeligen Conjugaten. 

Úbersicht der Familien der Protococcoideen. 

XVIII. Familie. Volvocaceae. 
Vegetative Zellen einzeln oder zu Familien vereinigt, mit Cilien versehen, im Wasser 

freischwimmend. Ungeschlechtliche Vermehrung theils durch fortschreitende Zweitheilung der Zellen 
wáhrend des freischwimmenden Zustandes oder ruhend nach Verlust der Geisseln, theils durch 

nicht copulirende Macro- und Microzoogonidien. Geschlechtliche Vermehrung isogam oder oogam. 
Die Copulationsproducte (Zygoten) werden meist zu Dauerzellen. 

XIX. Familie. Palmellaceae (incl. Protococcaceae). 
Vegetative Zellen einzeln oder zu Familien vereinigt, cilienlos, unbeweglich. Ungeschlecht- 

liche Vermehrung durch succedane Zweitheilung der vegetativen Zellen und durch neutrale Macro- 
und Microzoogonidien. Geschlechtliche Fortpfianzung durch Copulationsproducte (Zygoten) der 
Microzoogonidien, welche auch zu Dauerzellen werden. 

XVIIL Familie. Volvocaceae. ') 

Der Thallus dieser Algen ist einzellig oder er besteht aus mehreren bis vielen, 
gleich gebauten Zellen, die zu bestimmt geformten Familien (Kolonien) vereinigt sind. 

Die vegetativen Zellen der Volvocaceen tragen wáhrend ihres ganzen Lebens, mit 
"Ausnahme der Encystirungsperiode [der Danerzustándej zwei Cilien [selten blos eine 
| (Cylindromonas)], deren Schwingungen diese Algen in bestándiger Rotation um ihre Lános- 
axe erhalten und ihre Vorwártsbewegungen bedingen. Im Zellinhalte ist stets ein an- 
 sehnliches, wie es scheint einheitliches Chromatophor, 1 bis 2 contractile Vacuolen an 
-der Geisselbasis und gewóhnlich auch ein rother Pigmentfleck eingeschlossen. Zellen meist 
-mit zarter, dem Kórper dicht aufliesender Membran, seltener mit einer vom Kórper ab- 
| stehenden, mantelartigen Umhůllung. : 

Vermehrune 1. ungeschlechtlich, durch succedane Zweitheilung der einzelnen vegeta- 
(áven Zellen innerhalb ihrer Hůlle, wáhrend des freischwimmenden Zustandes oder ruhend, 
-nach Verlust der Cilien. Aus jeder fortpflanzungsfáhigen Zelle entstehen durch Theilung 
| des Inhaltes entweder isolirt lebende einzellige Individuen oder neue Familien, welche, 
[wenn die Mutterfamilie zu Grunde geht, frei werden; 2. geschlechtlich, isogam oder oogam, 
* durch Zygoten, aus welchen sich eine oder mehrere neue Kolonien entwickeln. Bei einigen 

= 

i r) Die in dieser Familie K otenistaji chlorophyllgrůnen Algenformen werden von den 
Moon zu den Geisselinfusorien gezáhlt; vergl. z. B. Stein's „Infusorien“ III. Abthl., Bůtschli's 
E sophora“ in Bronn's „Klassen und Ordnunsen des Thierreiches“ „ Protozoa u. á. "Werke. 

1 
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Volvocaceen tritt zeitweilie Copulation der Individuen bestimmter geschlechtlicher Kolonien 
auf, ohne oder mit Differenzirung der Kolonien und Gameten in mánnliche und weibliche. 

Nachdem die ungeschlechtliche Vermehrung durch eine kůrzere oder lángere Reihe 
von Generationen hindurch sich wiederholt hat, treten meist beim Beginn des Herbstes 
geschlechtliche, mit Oogonien und Antheridien versehene Individuen auf, welche úberwin- 
ternde Zygoten bilden. Doch werden sowohl bei den oogamen wie auch bei den isogamen 
Volvocaceen unter Umstánden auch in anderen Jahreszeiten Zygoten gebildet. 

1. Unterfamilie. Volvoceae. Der Thallus ist mehrzellie. Zellen mit 2 Cilien ver- 
sehen. Fortpflanzung 1. durch fortgesetzte Zweitheilung sámmtlicher oder nur gewisser 
Zellen der Familien, ohne oder mit Differenzirung dieser und der Gameten in mánnliche 
und weibliche; 2. durch Bildung von Macro- und Microgonidien. Das Resultat der Copu- 
lation ist eine ruhende Zygote, aus welcher sich meist nur eine, seltener mehrere neue 
Kolonien entwickeln. 

1. Gruppe. Oogameae. Geschlechtliche Familien mit Oogonien und Antheridien. 
Fortpflanzung zeitweise durch Oosporen. 

31. Gattuno. Volvox Ehrb. 

Familien kugelig meist 01 bis 0*7 mm im Durchmesser, aus sehr vielen (bis 
12.000) Zellen bestehend, im Innern hohl. Die fast kugeligen oder linsenfórmigen Zellen 
sind in einer einzigen Schicht nur an der Peripherie der im Innern Wasser enthaltenden 
Hohlkugel in einer gemeinsamen, mássig dicken, gallertigen, farblosen Membran in gleichen. 
Abstánden eingebettet und liegen jede in einer besonderen, weit abstehenden Hůllmembran, 
welche durch gegenseitigen Druck zu hexagonalen Umrissen comprimirt wird und mit den 
Hůllmembranen der benachbarten Zellen verwáchst. Alle Zellen der Familie enthalten je. 
ein Chlorophor, ein Amylonkern, zeitweise zwei contractile Vacuolen und einen rothen 
Pigmentfleck; sie stehen durch plasmatische Verbindungsfáden in directem Zusammenhange 
und tragen an ihrer Spitze zwei lange, aus der gemeinsamen Gallerthůlle herausragende 
Cilien, durch deren Thátigkeit die ganze Kugel in einer fortwáhrenden rollenden, leb- 
haften Bewegung erhalten wird. 

Unceschlechtliche Vermehrung durch fortgesetzte Zweitheilung einer gewissen 
Anzahl (in der Regel 8) grósserer vegetativen Zellen, sog. Parthenogonidien, aus welchen 
neue Familien (Tochterkolonien) gebildet werden, welche nachdem die einzelnen Zellen der- 
selben ihre Geisseln entwickelt haben, schliesslich aus der Mutterkugel hervorbrechen. 
Kurz vor dem Austritt junger Familien, welche in der Centralhóhle der Mutterkugel 
liegen, nimmt diese eine schwach birnfórmige Gestalt an und offnet sich langsam an ihrer 
Spitze. Die Offnung hat einen geringeren Durchmesser als die jungen Familien und wird 
bei dem Austreten derselben jedesmal ausgedehnt, um sich dann wieder zu contrahiren. 
Die heraussetriebenen Tochterfamilien rotiren nicht sogleich beim Austreten, erst nach 
einigen Secunden beginnen sie langsam sich zu bewegen. ) 

Geschlechtliche Fortpflanzung erfolst durch besondere, zu gewissen Zeiten auf- 
tretende Geschlechtsfamilien, welche moněcisch und zwar oft protogynisch sind. In den 
zuerst weiblichen und den hermaphroditischen Familien wird eine gróssere Anzahl 
Oospháren in den Oogonien erzeugt, welche den Parthenogonidien homolog sind; in den 
spáter mánnlichen und den hermaphroditischen Familien entwickeln sich in Antheridien 
zahlreiche Spermatozoiden. Die Oogonien sind grosse mit ihrer Gallerthůlle in das Innere 
der Hohlkugel hineinragende, fast kugelige Zellen, welche mit einem flaschenartigen Fort- 
satz an der Oberfláche der Kugel befestigt sind und dichtes dunkelgrůnes Protoplasma 
enthalten, Die Antheridien sind ebenfalls grosse kugelige Zellen, deren Plasma sich durch 
succedane Zweitheilung zu einem Bůndel cylindrischer, spindelformiger oder lang gezogen 
birnfórmiger Spermatozoiden umbildet. Letztere sind nackt, hell oder gelblicherůn gefárbt, 

") Mehr úber die Bewegungen junger Volvoxfamilien siehe in Wills „On the structure 
and life history of Volvox globator“ 11882. 
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-mit einem dickeren unteren und einem důnnen, farblosen, lang ausgezogenen beweglichen 
- vorderen Ende versehen und mit zwei Geisseln ausgerůstet; in ihrem grůnen Inhalte be- 
finden sich 2 ungleich grosse Vacuolen, fast in der Mitte (wo das hyaline Schnábelchen 

an den grůn gefárbten Theil grenzt) sitzt ein rother, erhabener Pigmentfleck. 
Nach erfolster Befruchtung der Oospháren durch die Spermatozoiden, welche sich 

- mit ihrem hyalinen Schnabel an die Oberfláche des Oogoniums festsetzen und das hintere 
Ende schnell im Kreise herumfůhren, bis sie die Gallerthůlle des Oogoniums durchbohren 
und mit der Oospháre verschmelzen, wird um die Oospháre eine Membran ausgeschieden, 
welche sich in zwei Háute (Endospor und Epispor) spaltet, von denen die letztere farblos 
und věllig glatt, die erstere gelblich, ziemlich dick, sehr guellungsfáhig und an der inneren 
Schicht mit einigen linsenfórmigen Wárzchen versehen ist. Der Inhalt der Oosporen fárbt 
sich noch innerhalb der rotirenden Familien roth oder braunroth; er ist fast undurch- 

-sichtig und enthált zahlreiche kleine Stárkekórner. Schon Mitte Februar keimen die úber- 
winterten Zygoten, ihr Inhalt schwillt an und tritt, nachdem das nicht guellbare Epispor 
zerrissen worden ist, in Kugelform aus dem Risse hervor, unter schnellem Aufguellen des 
Endospors, welches als weite farblose Blase den protoplasmatischen Inhalt umhůllt. Bald 
darauf beginnt die Theilung des Zygoteninhaltes in 2, 4 bis 8 Tochterzellen, welche sich 
noch wiederholt so theilen, dass die Theilungsebenen zu einander und zur Aussenfláche 

- des ganzen Complexes senkrecht stehen. Nach etwa neun Serien von Theilungen hůrt ge- 
- wóhnlich weitere Theilung auf und die jungen Familie, die dann etwa 512 Zellen ent- 
halten, sind zum Schwármen reif. 

136. V. globator (L.) Ehrb. [V. monoicus Cohn] Stein Infus. III. T. 18., Brit. 
| fresh. alg. T. 24. Monůcisch. Erwachsene Zellfamilien 680 bis 800 u im Durchm., aus 
- vielen (3000 bis 12000) Zellen bestehend. Veget. Zellen 2 bis 3 u dick. Parthenogonidien 
-und junge Tochterfamilien zu 8 in der Mutterkugel. Oogonien 20 bis 40 in einer Familie 
etwa 50 u dick, Oosporen mit rothem Inhalt, Epispor mit kegelfórmigen Hůckern stern- 

- fórmig besetzt (V. stellatus Ehrb.), Endospor dick, gallertig. 
© Antheridien kugelig, 35 bis 40 u dick, in derselben Familie 
-wie die Oogonien, zahlreiche, etwa 5 bis 6 wu lange Sper- 
 matozoiden bildend. 

In stehenden Gewássern, Wassergráben, Bassins u. 
4 meist unter Lemna trisulca, Hydrocharis etc. zerstreut, 
zeitweise massenhaft auftretend (8538). In den Schanzgr áben 

-von Prag, insbesondere hinter dem gew. Kornthor frnher 
: eichlich, jetzt fast verschwunden; ebenso in Gráben an der 

Bahn bei Kóniggrátz von mir noch 1880 beobachtet! 

ý 137. V. aureus Ehrb. ) M dioicus Cohn, V. minor 
4 Stein] Kirchner „Úber Volvox minor“ Tab. 6., Stein Infus. 
„JL T. 17. Brit. fresh. alg. T. 25. Wittr. "M Nordst. Alg. 

Bxs. No 154 et 731! Protogynisch.“) Zellfamilien etwa 200 | Fig. 47. Volvox minor Stein. 

© bis 460 u im Durchm. (junge noch kleiner) aus einer ge- Junge, kleine Familie noch 
| E hgeren (600—900) Anzah von Zellen bestehend, als bei o Boporsjé des aufgeguollenen 

v 2 pors; etwa 380 vergr. 
der vor. Art. Erst nach der Befruchtung der Oospháren ent- (nach Kirchner). ; 

-stehen in den Familien Antheridien, deren Spermatozoiden 
spáter die Oogonien anderer, etwas jůngerer Familien be- 

E: ichten. Veget. Zellen in jungen Familien 4 bis 6', u dick, Parthenogonidien (ofters 
© mur 3) 10 bis 12 u dick; Oogonien 6 bis 10 in einer Familie, 50 bis 60 u im Durchm. 
jj beim Eintritt der Geschlechtsreife nicht mit einem nach aussen gerichteten, hals- 

1 fórmigen Fortsatze versehen, Oosporen braunroth 48 bis 63 w (mit Epispor) im Durchm. 
O m" und Epispor an der Oberfláche glatt, blos an der inneren Seite des Endospors 

1) Vergl. Drude „Ueber Bau u. Entwickelung der Kugelalge Volvox“, 1882. 
2) Dass diese V. -Art nicht diócisch ist, wie noch Kirchner in seiner „Alcenflora v. Schle- 

“ 1878, p. 87 angibt, hat Kirchner spáter, in seiner Abhandlung „Ueber "Volvox minor“ 1879 
3 n E onicsen. 

p 
" 
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sind einige 1 bis 5 linsenfórmige Wárzchen, das letztere nimmt einen gelblichen Farbenton 
an, es ist ziemlich dick und sehr guellungsfáhig. Antheridien 15 bis 17'5 u im Durchm., 
mit etwa 16 bůndelfórmig an einander gedrángten, 3'3 u dicken, 10 bis 13 u langen Sper- 
matozoiden, deren hyalines Schnábelchen kůrzer ist als bei V. globator. 

In Teichen, Bassins, Tůmpeln u. á. wie vor (3—8). So frůher in den Tůmpeln 
auf der Kaiserwiese am Smichow nicht selten ! 

32. Gattung. Eudorina Ehrb. 

Familien kugelig oder von eifórmiger Form, meist aus 32 oder 16 bis 64 Zellen 
bestehend, welche in regelmássigen, gleichen Abstánden von einander auf der inneren 
Fláche der mássig dicken, gemeinsamen, hyalinen Gallerthůlle angeordnet sind und nicht 
bis in das Centrum der Kolonie reichen. Veget. Zellen kugelig oder fast kugelig, mit enger 

Membran, am vorderen farblosen Ende mit zwei Cilien, 
welche aus der gemeinsamen Gallerthůlle hervorragen, mit 
zwei pulsirenden Vacuolen, einem rothen Pigmentfleck; in 
ihrem protoplasmatischen Inhalt ist je ein Chlorophor mit 
einem Amylonkern und einem Zellkern enthalten. 

Ungeschlechtliche Vermehrung durch succedane Zwei- 
theilung der vegetativen Zellen; die Tochterzellen bilden an- 
fangs flache, Gonium-artige Familien *), welche sich spáter 
zu einer der Mutterkugel áhnlichen Kugel zusammenbiegen. 
Geschlechtliche Vermehrung der Oogonien und Antheridien 
tragenden Familien durch nach erfolgter Copulation der Sper- 
matozoiden mit den Oospháren gebildete Oosporen. 

Die Antheridien entstehen zu 4 aus den 4 vorderen 
ea, So pz Zellen der Familien, deren úbrige Zellen sámmtlich zu Oogo- 
A Famili a Kan nien sich ausbilden. [Nach Goroshankin ist Eudorina didcisch ; 

250fach veror. die weiblichen Familien sind den ungeschlechtlichen gleich 
gebaut, in den mánnlichen werden durch succesive Theilung 
der als Antheridien fungirenden Zellen meist 64 Spermato- 

zoiden erzeusgt, welche die ovoiden Gameten befruchten.]| © Spermatozoiden spindel- oder 
birnfórmig, von hellerůner Farbe, mit farblosem Schnábelchen, einem rothen Pigmentfleck 
und zwei an ihrer Spitze inserirten Geisseln. Befruchtung wie bei Volvox (nach Goros- 
hankin gelangen die Spermatozoiden von aussen her bis an die Cilien tragende Stelle der © 
Mizelle und dringen hier in diese ein). Nach der Befruchtung der Oospháren entstehen 
aus diesen reife Oosporen mit rothem Inhalt und glattem oder etwas sternfórmigem Epispor, 
aus welchen bei der Keimung je eine neue Familie hervorgeht. 

138. E. elegans Ehrb. Stein Infus. III. T. 16., Brit. fresh. alg. T. 26. Wittr. 
et Nordst. Alg. exs. No. 155! Familien kugelig oder eifórmig, 46 bis 150 u dick. Veget. 
Zellen meist 32, an jedem Ende 4, in der Mitte drei parallele Kreise von je 8 Zellen, 
18 bis 24 u dick. 

In Teichen, Tůmpeln, Wassergráben wie vor (6—8). In der Umgebung von Prag 
(Stein), in den Teichen bei Bystřic náchst Beneschau, bei Střezmiř náchst Stupčic, ebenso 
bei Hohenfurth! bei Pilsen [Hora „Flora von Pilsen“, p. 12.]. 

2. Gruppe. Isogameae. Familien weder Oogonien noch Antheridien bildend. Fort- 
píanzung durch Isosporen. 

* 

„| Aehnliche Gonium-artige tafelfórmice Zellfamilien werden auch bei der ungeschlecht- 
lichen Vermehrung der Volvox-Arten hervorgebracht. 
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33. Gattung. Pandorina Bory. 

Familien kugelig oder elliptisch, meist aus 16 oder 32 dicht an einander um 
ein Centrum gedrángten sich berůhrenden, durch gegenseitigen Druck etwas eckigen Zellen 
bestehend. Veget. Zellen von einer důnnen Membran umgeben, mit je zwei Geisseln, welche 
aus der dicken, oft geschichteten, gemeinsamen Gallerthůlle hervorragen, je einem Chlorophor 
und Pyrenoide, einem rothen Pigmentfleck und einem Zellkerne. 

Ungeschlechtiiche Vermehrung durch Bildung neuer Familien aus den vegetativen 
Zellen in Folge succedaner Zweitheilung wie bei Eudorina. Geschlechtliche Fortpflanzung 
durch Copulation von gleich gestalteten Schwármzellen verschiedener Abstammunsg. Die 
geschlechtlichen Kolonien unterscheiden sich von den ungeschlechtlichen nur wenig, noch 
weniger ist eine geschlechtliche Differenz der Gameten angedeutet. 

Diese letzteren entstehen, indem sich alle Zellen einer Familie in 2 bis 8 Tochter- 
-zellen theilen, welche nach Auflósung der Familie frei werden (ausschwármen). Nachdem 
diese kugeligen Schwármzellen zur Ruhe gekommen sind, copuliren je zwei in verschie- 
denen Familien entstandene Gameten, indem sie zuerst mit ihren 
farblosen Enden mit einander verschmelzen und bringen schliesslich 
ziemlich grosse, mit rothem Inhalte versehene Zygoten hervor; 
aus diesen entstehen nach einer Ruheperiode 1 bis 3 zweigeisse- 
lige Macrozoogonidien, von denen jede zur Ruhe gelanst und sich 

vegetativ weiter theilend eine neue Familie erzeugen kann. 

| 139. P. morum Bory. Stein Infus. III. T. 16 u. 17, 
Brit. fresh. alg. T. 27. Familien kugelig oder lánglich-elliptisch, 
60 bis 220 u breit, meist aus 16 seltener 32, sich dicht berůh- 
renden, 95 bis 15 wu dicken Zellen bestehend. Zygoten mit 
glattem Epispor. 

In Teichen, Tůmpeln, Wassergráben u. á. ziemlich ver- (540, Pandofina 
breitet (5—9). In der Umgebung von Prag mehrfach, so z. B. rum Bory. Eine aus 16 
in den Tůmpeln an der Moldau, im sog. Libuša-Bade náchst | Zellen bestehende Fa- 
Pankrac; in den Elbetůmpeln bei Neratowitz, Raudnitz, Lobositz; © milie; 325mal vergr. 
bei Laun in den Tůmpeln an der Eger; bei Dux, Brůx, Saidschitz, 
Franzensbad; bei Hirschberg, Pardubic, Kčniggrátz, Žizelic an der Cidlina, Dymokur; 
in den Teichen bei Buda náchst Mukařow, Březnic náchst Příbram ; bei Střezmiř náchst 
Slupčic, Heřmaničky, Tabor, Lomnic, Wittingau, Frauenberg, Protivín, Krummau! bei 

Pilsen [Hora „Flora von Pilsen“ p- 12.]. 

34. Gattung. Stephanosphaera Cohn. 

Familien kugelig, meist aus 4 bis 8 Zellen bestehend.  Veget. Zellen zu einem 
(genau im Aeguator der Kugel liegenden Kranz angeordnet, fast spindel- oder walzenfórmig, 
Loft mit zahlreichen Haftfáden versehen, mit denen sie sich an die gemeinsame sehr wenig 
'elastische Hůllmembran anheften, jede mit je 2 an ihrer Spitze befindlichen Cilien ver- 
| sehen, welche aus der Familienhůlle weit hervorragen. Ausserdem fůhrt jede Zelle je ein 
"Chlorophor, mit 2, seltener mehr Pyrenoiden, einen rothen, wenig auffallenden Pigment- 
(Hleck und einen Zellkern. 
. Ungeschlechtliche Vermehrung durch Macrozoogonidien und durch succedane Zwei- 
(theilung der veget. Zellen in je 8 Tochterzellen, aus welchen neue Familien entstehen 
onen. Nicht selten entstehen aus einzelnen sich nicht theilenden Zellen, welche beim 
Zerreisen der Haupthůllmembran aus dem Familienverbande frei werden, Haematococeus- 

lartige Individuen.“)  Geschlechtliche Fortpflanzung durch Zygoten, welche nach erfoleter 
"Copulation von Microzoogonidien entstehen. Gewóhnlich bilden sich alle Zellen einer ve- 

| Setativen Familie zu gleicher Zeit und gleichmássig in Microgonidien um ; aus je einer 

= 

l 1) Vergl. Hieronymus „Ueber Stephanosphaera pluvialis Cohn“, p. 59 u. f. 
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Primordialzelle werden 4 bis 32 spindelfórmice Microgonidien gebildet. An der vorderen 
hyalinen Spitze dieser Gonidien sind 2 Cilien inserirt, die fast so lang als der Kórper 
sind. Die copulirenden Paare runden sich zu Zygoten ab, scheiden eine Membran aus und. 
ihr ursprůnelich hellgrůn gefárbter Inhalt wird spáter olivengrůn bis olivenbraun, zuletzt 
roth und grosskórnig. Die nicht copulirten Microgonidien sterben ab, nachdem sie nach 
4 bis 5 Stunden des Schwármens zur Ruhe gekommen sind. Nach lángerer Ruheperiode 
entwickeln sich aus den keimenden Zygoten wieder gewóhnliche S.-Familien. *) Ausserdem 
gehen nach Stein die veget. Zellen der Stephanosphaera, wie bei anderen Volvocaceen zu ge- 

wissen Zeiten in einen ruhenden Zustand úber. Die 8 Pri- 
mordialzellen einer normalen Familie ziehen sich in ihre 
Mantelhůlle gánzlich zurůck und schwimmen im Innern 
derselben frei umher.  Nachdem sie durch Zerreisen der 
Mantelhůlle frei geworden sind, schwármen sie eine Zeit 
lang im Wasser umher und gehen spáter in einen ruhen- 
den Zustand úber, indem sie sich in derselben Weise wie 
Sphaerella [Chlamydococcus] mit einer derbháutigen Hůlle © 
umseben.?)  Wenn diese Ruhezellen einer vollstándigen 
Austrocknung ausgesetzt waren und dann wieder unter 
Wasser gesetzt werden, so kommen nach kurzer Zeit wieder 
bewegliche Stephanosphaeren hervor. 

Fig. 50. Stephanosphaera pluvi- 140. 8. pluvialis Cohn. Zeitsch. £. wissen. Zoolog. 

: Pon AS mí Fa- 1852. Tab. 6. Hieronymus „Úber Stephanosphaera“, Tab. 
PO HE l Nd, 3, 4. Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 732!  Familien 

reichen Haftfáden versehen. Verer.  Kugelig 30 bis 60 u im Durchm. Veget. Zellen kugelig, 
etwa 600fach. (Nach Hieronymus.)  eifórmig bis langgestreckt spindelfórmig, 7 bis 125 u 

im Durch. Microgonidien 3:5 bis 4'5 u dick, 9 bis 12 u 
lang, in der Mitte mehr oder weniger intensiv grůn gefárbt. Zygoten nach der Copulation 
5 bis 75 u dick, vollkommen reiť 22 bis 28 u im Durchm., mit rothem, člartig glán- 
zendem Inhalte. 

In Felsenvertiefungen und ausgehohlten Steinen, in Regenwasserpfůtzen blos in hó- 
herem Gebirge, meist mit Sphaerella [Haematocoecus] pluvialis und Philodina roseola Ehrb. © 
(6—8). So auf der Heuscheuer von Cohn [Krch. Algen v. Schles. p. 91.| entdeckt, da- © 
selbst auch von Hieronymus in der Náhe des Gasthauses (I. c. p. 52) gesammelt. 

Im bůhm. Erzgebirse am Schneeberg und Bernstein [Rbh. Kryptfi. p. 148). 

35. Gattung. Gonium Můller. 

Familien aus 4 bis 16 Zellen zusammengesetzt, die einschichtig in einer gemein- 
samen Gallerthůlle zu einem viereckigen, an den Ecken abgerundeten Táfelchen angeordnet © 
sind. Veget. Zellen kugelig oder durch gegenseitigen Druck etwas polygoónal, mit zarter 
Membran, einem Chlorophore, fast centralstándigem, ziemlich grossem Pyrenoide, zwei. 
contractilen Vacuolen, 2 langen Geisseln und gewóhnlich mit einem rothen Pigmentfleck. 

Ungeschlechtliche Vermehrung durch Zerfall der Familien in einzelne Individuen, 
aus welchen durch wiederholte Zweitheilune jeder vegetativen Zelle, junge meist nur vier- 
zellige Tochterkolonien gebildet werden; selten entstehen diese auch aus Dauerzellen. Ge- 
schlechtliche Fortpflanzune unbekannt, wahrscheinlich auf Copulation von Isogameten 
beruhend. 

1) Diese Zygoten sind wahrscheinlich identisch mit den von Cohn und Wichura beobach- 
ae DO tak aus welchen durch Uebergiessen mit Wasser wieder bewegliche Stephanosphaeren 
-hervorgehen. 

2) Wie die einzelligen Schwármer der Stephanosphaera von den gewóhnlichen umhůllten © 
Schwármzellen der Sphaerella [Chlamydococcus] pluvialis nicht zu unterscheiden sind, ebenso sind 
auch die ruhenden Zellen beider einigen Protococeus-Zellen sehr áhnlich [siehe Coln und Wi- 
chura in den Verhand. d. k. Leop.-Carol. Acad. d. Naturforsch. 857, p. 28, 29.]. 
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| 141. G. pectorale Můll. Stein Infus. III. T. 16. Brit. fresh. ale. T. 27. Fami- 
| lien flach, aus 16 Zellen bestehend, 23 bis 90 w breit. Veget. Zellen in der Familie 4 in 
der Mitte, 3 an jeder Seite, 5'5 bis 15 u dick. 

In Teichen, Gráben, Tůmpeln, Aguarien u. á. zerstreut 
(6—). So bei Prag in den Tůmpeln bei Hlubočep, und Troja 
an der Moldau! 

142. G. sociale (Duj.) Warm.) (G. tetras A. Br.) 
Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 50! Familien 4zellig, 20 bis 

48 u breit. Veget. Zellen eifórmig, oft mit zwei Ausbuchtungen 
-am vorderen Ende, kreuzfórmig um einen centralen vierseitigen 
E olularraum © geordnet, 5 bis 14 u dick, 9 bis 20 u lang; | Fig. 51. Gonium pectorale 
„var. b) majus nob. Veget. Zellen vor der Theilung meist 15 | Můll. Eine aus 16 Zellen 
| A 18 u, seltener bis 21 u dick, fast kugelrund oder eifórmig, | bestehende Familie von der 
-am vorderen hyalinen Ende kine zugespitzt und mit 2 Cilien * ODseite. Vergr. 825řach. 
f „versehen, Pyrenoide 4 bis 6 u gross (sonst wie die typische 
Form.) — In Teichen, Tůmpeln, Wassergráben u. á. wie vor. zerstreut (5—11). In der Um- 
„sebung von Prag mit der vor. in den Tůmpeln an der Moldau mehrfach! var. B) bisher 
“ blos in den Schanzgráben hinter dem gew. Kornthor 1885 im November massenhaft, das 
(Wasser schmutzig grůn fárbend! 

2. Unterfamilie. Chlamydomonadeae. Der Thallus ist einzellig, die Zellen mit 
2 Cilien versehen. Chromatophoren einfach, bandfórmig oder mantelartig. 
P Vermehrung 1. durch fortgesetzte Zweitheilung der Zellen innerhalb der zarten, 
j enganliegenden oder vom Kórper weit abstehenden Hůllmembran; 2. durch Bildung von 
Macro- und Microgonidien, von welchen die letzteren nicht selten copuliren und nach 
erfoleter Copulation zu Zygoten (Dauerzellen) werden. 

836. Gattung. Sphaerella Sommerf. (Haematococcus Ag., Chlamydococcus A. Br.) 

+ Vegetative Zellen fast kugelig, nicht zu Familien verbunden, sondern stets nach 

(erfolgter Theilun$ beim Ausschwármen sich in einzelne Zellen auflósend. Macrozoogonidien 
sind von einer von dem Plasmakůrper mantelartig abstehenden Cellulosemembran umgeben 
kund enthalten je ein Chlorophor, in welchem ein bis mehrere Pyrenoide eingeschlossen 
'sind; durch Auftreten von Haematochrom wird der Inhalt čfters im Centrum roth gefárbt. 
Der Plasmakórper ist am vorderen, farblosen Ende zugespitzt und dort mit 2 Cilien versehen, 

'am unteren Ende hánst er meist durch gallertige Fortsátze mit der Membran zusammen. 
U Ungeschlechtliche Vermehrung 1. im ruhenden Zustande durch succesive Zwei- 
|'theilung ; 2. durch Macrozoogonidien, welche zu 2 bis 8 aus einer Mutterzelle gebildet 
(werden und von welchen jede eine neue Cellulosehaut ausscheidet, 2 Geisseln entwickelt 
| und einzeln ausschwármt; zur Ruhe gekommen, wachsen diese Zellen weiter und bilden, 
fmachdem sie eine Zeit lang eingetrocknet waren und nachher wieder ins Wasser gelangen 
"2 bis 8 zweigeisselige Soho tunel: 3. durch Microzoogonidien, welche durch fortge- 
fsetzte Theilungen in grósserer Anzahl aus einer Mutterzelle entstehen, mit 2 Úilien ver- 
(sehen und róthlich oder schmutzig grůn gefárbt sind. Diese Microzoogonidien gehen, 
Wmachdem sie eine Zeit lang umhergeschwármt, ohne eine mantelartige Cellulosehaut aus- 

zuscheiden, in Ruhezustand ber, ob sie vorher mit einander copuliren, ist nicht bekannt. 
: 143. 8. lacustris (Girod.) Wittr.“) [Haematococeus lacustris (Girod.) Rostaf., incl. 
(Haematococeus pluvialis Fw., Chlamydococeus pluvialis (Fw.) A. Br., Sphaerella pluvialis 

1) Vergl. Warming „Ein vierzelliges Gonium“ 1876. 
/ 2) Sphaerella nivalis (Bauer) Sommerf. [Haematococeus nivalis Ag., Chlamydococeus ni- 
fwalis (Bauer) A. Br.], welche auf dem Schnee in Hochgebirgen vorkommt, wird von Corda in Sturm's 

eutsch. Flora III., 25 unter dem Namen Protococcus nivalis Ag. [aus Běhmen?] angefůhrt. Nach 
Rostafinski (Sur PHaematococeus lacustris ete. 1875 p. 139) und nach Rabenhorst „Flora europ. 

falg.“ [IT., p. 94, soll diese Sphaerella-Art von der oben beschriebenen speciell nicht verschieden 
| sein. Dacesen jedoch Cohn [Uber Haematococeus pluvialis, 1881], welcher auch die Identitát des 
„Haematococcus lacustris Girod. und des H. pluvialis Fw. bezweifelt; auch Wittrock [Om sněns 
Ř isens Flora, 1883] hált S. nivalis fůr eine besondere Art. Noch 'glaube ich hier erwáhnen zu 



106 Cnlamydomonas. 

(Flot.) Wittr., Haematococcus Cordae Menegh., Protococeus monospermus Corda, P. plu- 
vialis Ktz., Volvox ulva L.]*) Stein Infus. III., T. 15, Tab. phycol. I., T. 1. Wittr. et 

Nordst. Alg. exs. No. 156! et No. 733 (Sphaerella pluvialis). Schwár- 
mende Macrozoogonidien, welche zu 2, 4 bis 8 aus einer kugeligen 
Mutterzelle gebildet werden, sind roth, grůn oder zweifarbig, 8 bis 
30 w im Durchm.; ruhende veget. Zellen (Dauerzellen) sind roth,. 
25 bis 80 u dick, eingetrocknet bilden sie nicht selten rothe Uber- 
zůge und Krusten; die Schwármzellen fárben das Regenwasser roth 
oder grůn; var. B) salina (Dun.) nob. [Protococeus et Haematococeus 
salinus Dunal,?) Protococeus marinus Ktz. Chlamydomonas Dunalii 
Cohn == Monas Dunalii Joly, Protococcus salinus Dunal in Geleznow 

Fig. 52. Sphaerella „Úber die Ursache der Fárbung des Salzwassers“ ete.*] Zoogonidien 
lacustris (Girod.) 6 bis 8 u dick, 12 bis 14 u lang, eifórmig bis lánglich eifórmig, 

Wittr. Eine vegeta- | selten elliptisch und 18 u dick, grůn. Dauerzellen kugelig, 18 bis 
tive Zelle mit Welt 15 y dick, rosen- bis fast blutroth oder orangegelblich. 
abstehender Hůll- ž ; k : 
membran. Vergr. In ausgehohlten Steinen an Felsen, meist in hóheren Gebirgs- 

480fach. regionen oft in Gesellschaft von Stephanosphaera pluvialis, ziemlich 
selten (6—9). Von Corda an feuchten Schieferfelsen in der grossen 

Kluft „das Thor“ im Sárkathale entdeckt (Sturm. Deutsch. Flora II. Abth. 25 H.). In 
den Siebengrůnden im Riesengebirge spárlich! unter der Schneekoppe (Hieronymus „Uber 
Stephanosphaera“ p. 52), daselbst in Granithohlungen (auch Kirchner Algen v. Schlesien 
p. 93). Im Erzgebirge an der Ostseite des Schneebersges (Rbh. Alg. exs. No. 71! Kryptfl. 
p. 148); var. B) In den Salzwassersůmpfen bei Oužitz náchst Kralup unter anderen Algen 
nicht selten (3—8)! 

37. Gattung Chlamydomonas Ehrb. 

Vegetative Zellen kugelrund oder eifórmig, wie bei der vor. Gattung stets ein- 
zeln, nach erfolgter Theilung sich von einander trennend. Macrozoogonidien mit einer dem 

Plasmakórper dicht aufliegender, nicht mantelartig von 
ihm abstehenden Membran, einem ansehnlichen chlorophyll- 
grůnem Chromatophore, welches meist den gróssten Theil des 
Kůrpers einnimmt und nur vorn eine Aushohlung besitzt, 
in welcher sich die Hauptmasse des ungefárbten Kórper- 
plasmas befindet. Chlorophoren mit einem bis mehreren = 
kugeligen, seltener elliptisch gestreckten Pyrenoiden. Am Fig.54. Chlam. 

Fig. 58. Chlamy- Vorderende der Macrozoogonidien sind zwei Cilien, dicht pulvisculus 
domonas pulvis- hinter ihre Basis zwei contractile Vacuolen, in der vorderen A pi NÍ 
culus (Můll.) — Kórperhálfte ein rother Pigmentfleck. mit einfachůl 

Ehrb. Eine vege- Ungeschlechtliche Vermehrung durch Theilung der © Yiertheilung; 
Ano PK veget. Zellen in 2 bis 8 Macrozoogonidien, welche mit vergr. 520fach. 

st 2 oder 4 Cilien versehen sind und zeitweise in einen 
Ruhezustand úbergehen. Geschlechtliche Fortpflanzung durch Zygoten, welche nach erfolgter 
Copulation von Microzoogonidien entstehen. Die Microzoogonidien, welche in verschiedener 
Zahl aus einer Mutterzelle gebildet werden, sind eifórmig, von blasser oder gelblichgrůner 
Farbe, mit einem Pigmentfleck. und 2 Geisseln versehen. Nach der Copulation der als 

sollen, dass ich unter den als Protococcus monas von Welwitsch am St. Bernhardsfelsen in 
Carlsbad gesammelten Thermalalgen (Chroococeus membraninus etc.) auch einzelne, den ruhenden 
Zellen einer Sphaerella gleichende, meist 12 bis 15 u [selten bis 20 w| dicke, kugelige, selten 
chlorophyllorůne, mennig- bis bráunlichrothe Zellen, mit důnner farbloser Membran vorgefunden 
habe, von denen ich, da ich ihre Entwickelung ete. nicht beobachtet habe, nichts mehr sagen kann, 
als dass es einzellige chlorophyllgrůne Thermal-Algen waren, die so viel ich weiss blos Welwitsch 
an den warmen Auellen in Carlsbad beobachtet und gesammelt hat. 

r) Vergl. Cohn „Uber blutrothe Algen u. Pilze“, 1882. 
2) Mehr úber diese Haematococcus-Form siehe in Dunal's, Turpin's, Joly's, Cohn's und 

Geleznow's diesbezůglichen Abhandlungen. 
S) Bull. de 'Acad. imper. d. sc. d. St. Pétersbourg, 1871, p. 557, Tab. XVII 
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I weibliche Gameten fungirenden Microgonidien, welche zu 2 his 4 aus einer Mutterzelle 
| entstehen, mit den měánnlichen Microgonidien, die zu 8 aus ihrer Mutterzelle entstehen, 
|- wáchst die dadurch entstandene Zygote heran und geht durch wiederholte Theilungen, ohne 

ass die Tochterzellen beweglich werden, in einen Pleurococeus-artigen Ruhezustand ůúber. 
| 144. Ch. pulviscus (Můll.) Ehrb. Stein Infus. III., T. 14, 15, Cohn Nova Acta 
X „ T. 18. Macrogonidien kugelig oder eifórmig, 6 bis 10 u dick, 12 bis 20 u lang, 

rm, mit einem rothen Pigmentfleck und nicht vorgezogenem vorderen Ende. Micro- 
| gonidien von derselben Gestalt, die mánnlichen 10 u, die weiblichen 20 bis 21 w lang. 
h In stehenden Gewássern, Teichen, Tůmpeln, Wassergráben, Bassins nicht selten 
und stellenweise massenhaft eine hellgrůne Wasserblůthe bildend, so meist im Frůhjahre 

( (8—8). In der Umgebung von Prag mehrfach, so z. B. in einem Bassin des k. k. botan. 

artens am Smichow, ebenso am Belvedere, in den Schanzgráben von Prag; auch bei 
onigerátz; bei Wotic, Planá, Wlttingau in Sůdbohmen, bei Moldau im Erzgebirge. zů. 

j 3. Unterfamilie Cylindromonadeae. Der Thallus ist einzellig, die Zellen sind ein- 
| geisselig. Chromatophoren stumpf sternfórmig gelappt, in der Mitte der Zellen oder bipolar. 
"Vermehrung durch succedane Zweitheilung der vegetativen Zellen innerhalb ihrer zarten Mem- 
hh ran. Dauerzellen unbekannt. 
— 

38. Gattung. Cylindromonas Hansg. 

V Vegetative Zellen stets einzeln, lánglich cylindrisch an beiden Enden abgerundet, 
won einer důnnen, enganliegenden, farblosen Membran umgeben, an einem Ende mit einer 
langen flagellenartigen Cilie versehen. Chlorophylltráger stumpf stern- 
fórmig gelappt, meist zwei in jeder Zelle, die Zellhálften fast ausfůllend, 
„jeder mit einem deutlichem kugeligen Pyrenoide. Zellkern gross kugel- 
| fórmig, in der Mitte der Zelle liegend. An der Basis der Cilie, welche 
-aus einer seichten Vertiefung der Zellhaut am hyalinen Vorderende ent- 
"springt, liegt eine contractile Vacuole. Pigmentfleck nicht vorhanden. 

; Vermehrung im Ruhezustande, nach Verlust der Cilie, durch 
F wiederholte Zweitheilung des gesammten Zellinhaltes innerhalb einer 
haut- oder schleimartigen Hůlle in 2 bis 4 Tochterzellen. Die Vor- 

|| wártsbewegung der schwármenden Zellen ist mit einer Rotation der ganzen 
: | Zelle um ihre Lángsachse verbunden. 

ji 145. C. fontinalis Hansg.*) Schwármende Zellen lánglich cylin- 
| an beiden Enden abgerundet, 6 bis 15 u dick, 15 bis 32 u 

g, meist nur am oberen Ende, welches eine ebenso wie die ganze 
Zelle lange oder noch etwas lángere Cilie trást, an der Insertionstelle 
| hyalin. Chlorophoren mit je einem, etwa 4 u dicken Pyrenoide. Zell- 
kern centralstándig, so gross wie die Pyrenoide oder noch etwas grósser. Fig. 55. Cylindro- 
+ Zellhaut důnn, hyalin, nicht contractil. monas fontinalis 
: pl In Auellen, Wiesenbrunnen u. á. in Gebirgsgegenden, selten nob. Eine veget. 
( 8). So bei Johannisbad in einem kleinen Wiesenbrunnen in grosser Fran V risd 

lenge das Wasser grůn fárbend, mit Stigeoclonium tenue, Coke va " 
DE ombycina, verschie- denen Diatomen Č 15) 

| M ») Gloeococcus mucosus A. Br., welchen Stein auch bei Bóhm. Zwickau beobachtet hat, ist 
ron Ch. pulvisculus wenig oder gar nicht verschieden (vergl. Stein's Infus. III. 1, p. 46). In dem soeben 

ileitirten Werke hat Stein neben der oben beschriebenen Ch.-Art noch einige andere Ch.-Arten abgebildet, 
ohne Diagnose u. ohne Angabe ihres Fundortes in Bohmen. Ausser den oben angefůhrten Volvocaceen- 

16: . und Arten werden von den Botanikern noch einige andere zu dieser Gruppe der Chlorophyceen 
ge záhlt, von welchen Stein die meisten mit seinen Chlamydomonaden und Hydromorinen vereinigt 
Hee (viele von diesen sind von Stein auch in Bohmen entdeckt worden). 
fl 2) In der Gestalt, inneren Structur, in der Form, Stellung und Farbe der Chromatophoren 
ist diese Alge einem, mit einer langen Cilie versehenen, frei herumschwármenden Mesotaenium Nás. 
wi Palmogloea Ktz.) nicht unáhnlich. Eine gewisse Ahnlichkeit in ihrer áusseren Gestalt hat sie auch 

; Chlamydomonas obtusa A. Br. (Ch. grandis Stein Infus. III. 1. T. 15), die sich aber von ihr 
h zwei Cilien, ein rothes linearisches Stigma (Pigmentfleck) und ihre mantelartige Umhůllung 

| wesentlich unterscheidet. 
Né 3) Ist von diesem Standorte in Wittrock's u. Nordstedt's Alg. exs. N. 750 mitgetheilt worden. 
V 
JM 
' 
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XIX. Familie. Palmellaceae (incl. Protococcaceae. ") 

Thallus einzellig oder mehrzellig; im letzteren Falle sind die Zellen zu beson- 
deren Coenobien (Zellfamilien) vereinigt. Im Zellinhalte der veget. Zellen finden sic 
verschiedenartig ausgeformte Chromatophoren, welche ofters durch Haematochrom ver 
deckt werden. 

Ungeschlechtliche Vermehrung durch neutrale Zoogonidien und durch vegetativ 
Zweitheilung der Zellen; indem die Tochterzellen gleich nach ihrem Entstehen sich wieder 

theilen, ohne dass sie sich vorher volstándig entwickeln wůrden, werden sie nach jeder 
neuen Theilung kleiner. Nach der Theilung trennen sich die Tochterzellen von einande 

-oder sie bleiben unter einander durch ihre dfters sehr dicken, gallertigen Membranen 
zu grósseren oder kleineren Familien vereinigt, und nehmen an Grósse stetig zu, bis sie 

endlich der Mutterzelle an (Grósse, Gestalt etc. wieder gleich werden.  Geschlechtliche 
Fortpflanzung durch Zygoten, welche nach erfolgter Copulation von sexuellen Schwárm- 
zellen gebildet werden. 

1. Unterfamilie. CČoenobtae (Hydrodictyaceae Falkenberg). 

Vegetative Zellen sind zu mehrzelligen Zellkorpern (Coenobien) von bestimmter 
Gestalt verbunden, welche durch Aneinanderlegung und Verwachsung der ursprůnglich von 
einander getrennten Tochterzellen einer und derselben Mutterzelle entstanden sind. Coeno- 

bien frei im Wasser schwimmend. 

Vermehrung durch vegetative Theilung einzelner Zellen des Coenobiums, durch 
Macro- und Microzoogonidien. Macrozoogonidien ungeschlechtlich, Microzoogonidien ofters 
mit einander copulirend. Das Product der Copulation wird zum Dauerzustande. 

1. Gruppe. Hydrodictyeae Rbh. non Klebs. Zoogonidien entstehen durch simul- 
tane Vieltheilung des Zellinhaltes. Zellen vielkernig *) 

39. Gattung. Hydrodictyon Roth. 

Coenobien aus vielen anfangs. kleinen, spáter bis "/„—1 cm langen, cylindrischen 
Zellen bestehend, welche an ihren Enden meist zu 3, seltener zu 4 oder 2 sternfórmig, 

zu einem vielmaschigen, ůúberall geschlossenen, freischwimmenden Netz verwachsen sind. 
Fortpflanzung 1. durch ungeschlechtliche Macrozoogonidien, von birnfórmiger Gestalt, mit 
je 2 Cilien versehen, die in sehr grosser Anzahl innerhalb einer Mutterzelle simultan 
entstehen, in dieser eine Zeit lang umherschwármen und zur Ruhe gekommen zu einem 
neuen netzartigen Coenobium verwachsen, welches nach Auflósung der Mutterzellmembran 
frei wird und ohne weitere Theilungen der Zellen heranwáchst; 2. durch geschlechtliche 
Microzoogonidien, welche mit je 4 Cilien versehen sind, durch Theilung des gesammten 

Plasmas einer Coenobium-Zelle in 30.000 bis 100.000 Schwármer entstehen, durch ein 
Loch in der Wand der Mutterzelle ausschlůpfen, einige Zeit lang umherschwármen und 
zu 2, 3 oder mehreren mit einander copuliren. Sie bilden zur Ruhe gekommen (měist 
nach erfolster Copulation) kugelige, Protococeus-artige Zellen (Zygoten), deren Inhalt 
nach lángerer Ruheperiode und vorhergegangener Austrocknung zu 2 bis 5 grossen, zwei- 
geisseligen Zoogonidien zerfállt, welche nach einiger Zeit des Umherschwármens zur Ruhe 
kommen und zu grossen, vieleckigen, unregelmássie gestalteten, an den Ecken oft in 
kurze Hórnchen auslaufenden Zellen, sog. Polyedern heranwachsen. Aus dem Inhalt 
dieser polyedrischen Zellen entsteht durch simultane Theilung in áhnlicher Weise, wie bei 
der Vermehrung durch Macrozoogonidien eine Anzahl von Schwármzellen, welche nach 

') Vergl. Borzi „Studi algologici“, I., p. 97., Klebs „Úber die Organisation einiger Flagel- 
laten“, 1883, p. 342. 

?) Vergl. Schmitz's „Uber die Zellkerne der Thallophyten“, 1880 und „Die Chromato- 
phoren der Algen“ 1882, p. 46, in Anmerk. 
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Abwerfung der dicken usseren Polyedermembran von der inneren Membranschicht 
jmgeben, zu cinem neuen noch sehr rudimentáren Hydrodictyon-Netz verbunden, ins 
řreie gelangen. 

146. H. reticulatum (L.) Lagerh. 
(H. utriculatum Roth.) Tab. phycol. V. 
T. 35., Brit. fresh. alg. T. 14. Wittr. 
et Nordst. Alg. exs. No. 523, 716, 717! 

Der netzartige Thallus bisweilen 
bis 6 und mehr dm lang, mit winzig 
kleinen bis 1 em im Durchm. grossen 
Maschen. Zellen an jungen Exemplaren 
1 bis 2, an entwickelten Exemplaren 4 

bis 10 mm lang, 0'1 bis 0:2 mm dick. Fig. 56. Hydrodictyon reticulatum 
Macrozoogonidien 8 u dick, 10 ulang, (L.) Lagrh. Theil eines jungen Zell- 
Microzoogon. 3 bis 6 u dick, 5 bis netzes, etwa 300fach vergr. 
8 u lang. 

In stehenden und langsam fliessenden Gewássern, in Teichen, Wasser, 
oráben und stagnirenden Gewássern, meist in grosser Menge auftretend,“) 
in Bóhmen blos in der Ebene verbreitet (5—9). In der Umgebung von 
Prag mehrfach, so in den Tůmpeln an der Moldau náchst Troja 1884 in 

ehr grosser Menge (im J. 1885 verschwunden), im Můhl-Teiche bei Kunratic 1883 im 
hjahr mit Sirogonium sticticum reichlich (1884—86 Hydrodictyon spárlich, Sirogo- 

ium verschwunden! im Šarkathale (Opiz Mus!), bei Časlau (Opiz Boh. phaner. u. krypt. 
. 134); in Wassergráben an der Elbe bei Kolín, in den Teichen bei Chlumec an der 
l C dlina, in den Sůmpfen bei Březhrad, in einem Wassereraben bei Malšowic náchst Kónig- 
(erátz! in Teichen bei Pičín náchst Přibram, ebenso bei Strakonic 1886; in Tůmpeln 

bei Veselí und bei Frauenberg náchst Budweis 1884 reichlich; in Nordběhmen (bei Fugau? 
Ka Carl Mus!). 

2. Gruppe. Pediastreae Nág. Zoogonidien entstehen durch succedane Zweitheilung. 

Zellen einkernic. 

Pflanze, in 
W elcher die 

40. Gattung. Pediastrum Meyen. 

Coenobien scheiben- oder sternfórmieg, einschichtie (selten stellenweise zwei- 
ischichtig), aus 4 bis 64 bestimmt gestalteten, parenchymatisch verbundenen Zellen gebildet. 
| Vermehrung durch Macro- und Microzoogonidien, von welchen die ersteren, durch 
vue edane Zweitheilung des Zellinhaltes einer Zelle des Coenobiums entstehen, in einer 
(Um hůllungsblase aus dieser hervortreten und nachdem sie zur Ruhe golořiměu sind, zu 
vě "ine m neuen Coenobium in dieser sich verbinden, welches beim weiteren Wachsthum die 
Jmhůllungsblase sprenst. Die Microzoogonidien, welche in derselben Weise, aber in 

r sTósserer Anzahl als die Macrozoogonidien entstehen, schlůpfen aus der Mutterzelle aus 
| schwármen im Wasser umher, um wahrscheinlich auf hnliche Weise, wie die von 

ydrodictyon zu copuliren. (Zygoten noch unbekannt.) 

| 1. Sect. Anomopedium Nág. (Coenobien einschichtig oder stellenweise zwei- 
chichtig, von unregelmássicer (Gestalt. Zellen lůckenlos parenchymatisch verbunden. 
K dzellen rundlich, ganzrandig, ungetheilt, mit je zwei kurzen stachelfórmigen, aufge- 
p zten Spitzen versehen. 

h 
l * ") Nach meinen bisherigen Beobachtungen tritt diese Alge blos in weichem, ziemlich 
bin nem und klarem Wasser in einzelnen nicht allzu trockenen Jahren massenhaft auf, um in den- 
elben Gewássern, wenn sie zu sehr sumpfig, chemisch etc. verunreinigt geworden, wieder plótzlich 
E dfters auf lángere Zeit zu verschwinden. Ob das plotzliche Erscheinen und Verschwinden 
3 Alge blos von physikalischen und chemischen Umstánden bedingt ist, oder ob dabei auch 
l eine gewisse Periodicitát herrscht, kónnte erst durch langjáhrige Beobachtungen dieser Alge 

"den Orten, wo sie ofters auftritt, festeestellt werden. 
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147. P. integrum Nág. Einz. Alg. T. 5. Coenobien 4- bis 64-zellig, vóllig ent- 
wickelt etwa 125 gu lang, 100 u breit. Zellen unregelmássig, selten concentrisch ange- 
ordnet; nicht selten bilden in den 16-zelligen Coenobien 3, in den 32-zelligen 6 Zellen 
eine zweite Schicht. Alle Zellen sind ganzrandig, die der Mitte und des Randes ziemlich 
oleichgestaltet, rundlich oder etwas eckig, 20 bis 28 u dick. Randzellen stumpfeckig 
oder abgerundet, mit je 2 aufgesetzten, kurzen, hyalinen Stacheln, von denen einer, sel- 
tener beide warzenfórmig werden oder ganz verschwinden; var. 8) Braunanum (Grun.) 
Nordst. Coenobien 8-zellig (2 — 6), Randzellen 12 u dick. 

In Wassergráben, Sůmpfen, auf nássen Felsen hie und da verbreitet (7—3). | 
So bei Lomnitz náchst Wittingau spárlich!- ! 

2. Sect. Monactintum (Corda) A. Br. [Monactinus Corda]. Coenobien einschichtie. 
Zellen concentrisch angeordnet, nicht getheilt, lůckenlos mit einander verbunden oder in 
der Mitte mit Lůcken zwischen einander. Randzellen eifórmie oder lanzettlich. 

148. P. simplex Meyen (Monactinus simplex Corda Alm. d. Carlsb. 1839 T. 4. 
Reinsch. Algenfl. T. 7. Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 524!) Coenobien 8- bis 16-, selten 
5- bis 32-zellig 5, 6, 1-7, 8, 5-11, 1—-5—-10, 6 bis 76 u im Durchm. Rand- 
zellen ungetheilt, schmal eifórmig oder eiformig-lanzettlich, Ofters mit einer stachelfórmigen 
Spitze versehen, blos an der Basis mit einander verwachsen, in einem Kreise strahlig 
angeordnet. Zellen in der Mitte, wenn solche entwickelt sind, anders gestaltet. Coenobien 
mit einer grossen kreisrunden oder elliptischen Mittelóffnune versehen oder lůckenlos 
aneinandergefůst, einzelne Zellen der Scheibe lůckenlos oder durch kleine Offnungen von 
einander getrennt (forma clathrata Schrot.“) Mittelzelle polyedrisch, Randzellen drei- 
eckig mit etwas convexer Seite; var. B) Sturmii (Reinsch.) Wolle Desmids T. 53 (P. 
Sturmii Reinsch Algenfl. T. 7). Coenobien 3- bis 16-zellig (3, 4, 1—- 6, 5—- 11), 38 bis 
76 u im Durchm. Randzellen mit einem breit eifórmigen, beinahe kreisrunden oberen 
Ende, welches mit einem derben Štachel von der Lánge der Zelle bewehrt ist; var. 
v) duodenarčum (Bailey) Rbh. [Monactinus duodenarius Bailey, Wolle Desmids T. 58). 
Coenobien 16-zellig (4 12), Zellen in der Mitte der Schcibe kreuzfórmig angeordnet. 
Coenobien mit einer Mittelofnung und 4 Lůcken unter den Randzellen; var. d) Cordanum 
nob.?) (Monactinus simplex Corda Alm. d. Carlsb. 1839 T. 4 f. 23) Coenobien 47-zellig 
(4+ 11—- 32). Unter den strahlig angeordneten, lanzettlichen Randzellen sind 11 Lůcken, 
in der Mitte des Coenobíums 4; var. e) echinulatum Wittr. W. et Nordst. Alg. exs. 
No. 235! Coenobien lůckenlos oder fast lůckenlos, die Zellmembran stachelig-rauh. 

In stehenden Gewássern, Teichen, Sůmpfen, Tůmpeln zerstreut (5—9). So bei 
Reichenbere und Carlsbad [Corda Alm. d. Carlsb. 1839 p. 239]. 

3. Sect. Dřaetintum A. Br. Coenobien einschichtig. Zellen concentrisch ange- 
ordnet. Randzellen (zuweilen auch die inneren) zweilappig oder zweitheilig, jeder der 
beiden Lappen nicht weiter getheilt; «) Zellen in der Mitte des Coenobiums lůckenlos 
unter einander verbunden, Randzellen seitlich, ziemlich weit mit einander verwachsen. 

149. P. forcipatum (Corda) A. Br. [Euastrum forcipatum Corda Alm. d. Carlsb. 
1839 T. 2 incl. E. heptagonum et E. impressum Corda 1. c. 1839 T. 3, 1839 T. 2 
Wolle Desmids T. 53]. Coenobien 7- bis 16-, seltener mehrzellig (1-6, 1-7, 1-F5 
— 10). Randzellen etwa 24 u dick, tief eingeschnitten, zweilappig. Lappen lanzettlich- 
zugespitzt, oft convergirend, an der Oberfláche granulirt; var. B) sexangulare (Corda) 
nob. (Euastrum sexangulare Corda Alm. d. Carlsb. 1835 T. 3 f. 30, 18, 39, T. 2 £ 12). 
Zellen der im Umrisse fast kreisrunden Scheibe um eine 6eckige Mittelzelle so gruppirt, 
dass 6 in einem Kreise, 14 an der Peripherie strahlie angeordnet sind.  Randzellen mit 
einem bis in die Mitte dek Zellen oder noch tiefer reichenden Einschnitte, deren Lappen 

zugespitzt convergirend, ofters úber einander kreuzfórmig liegend. 

») Vergl. Jahres-Bericht der schles. Ges. f. vat. Cultur, 1883 p. 182. 
2) Steht dem P. simplex Meyen var. d. in Wolle's "„Desmids“ p. 153. T. 53 £ 19 

am náchsten. 
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ji In Sůmpfen, Teichen wie vor. zerstreut (5—9). So in den Teichen bei Lomnitz 
„náchst Wittingau! bei Reichenberg und Carlsbad (Corda I. c. 1839 p. 238), var. B bei 
Prag und Carlsbad (Corda 1. c. p. 238). 

ha 150. P. Boryanum (Turp.) Menegh. Einz. Alg.T. 5. Wolle Desmids T. 53, incl. 
| Euastrum pentangulare Corda Alm. d. Carlsb. 1839 T. 3, 1835 T. 3. Wittr. et Kordst 
| Alg. exs. No. 52! Coenobien kreisrund oder elliptisch, nicht durchbrochen, 8- bis 128zellig. 
Zellen in der Mitte vieleckig, am vorderen Rande nicht selten leicht ausgerandet, lůckenlos 

[mit einander verwachsen. Randzellen tief ausgerandet oder kurz zweilappis. Die Láppchen 
| zugespitzt oder in einen kópfchenartigen Fortsatz auslaufend. 

Variirt sehr in der Anordnung der Zellen, Lánge der Láppchen an den Rand- 
zellen, der mehr oder minder grossen Glátte der Membran ete.; var. «) genuvnum Krch. 
(Coenobien 16zellig (2 4-6 +- 8). Randzellen zweilappig, 21 u dick, Láppchen in horn- 

Wfórmige Fortsátze auslaufend. Zellmembran punktirt; var. B) brevicor me A. Br. Alg. unic. 
(T. 2. Coenobien S8zellig (1 —- 7), Randzellen ausgerandet, 12 u dick, in kurze Hórnchen 
lauslaufend. Zellhaut schwach punktirt; var. y) longicorne Reinsch. Algenfi. E40 10 
Coenobien 16- oder 64zellig (1--5—-10 oder 2—8—- 14 —-18-+ 22).  Randzellen 
12 u dick; var. d) granulatum (Ktz.) A. Br. (P. granulatum Ktz.) Wittr. et Nordst. 
|Alg. exs. No. 52! Coenobien 16zellig (1 45 +10), Randzellen 12 u dick. Membran 
und Hórnchen mit zahlreichen Wirzchen besetzt. 

In stehenden Gewássern, Tůmpeln, Teichen, Sůmpfen wie vor. ziemlich verbreitet 
(£9). In der Umgebung von Prag nicht selten, schon von Corda (Alm. d. Carlsb. 1839 
Ip. 238) beobachtet ; so in den Moldautůmpeln an der Kaiserwiese, bei Hlubočep, Hodkowička 
"und Troja, auch in dén Teichen bei Kunratic, Hloubětín, Běchowic, Břve náchst Hostivic ; bei 
Dobříš, Přibram, Bradkowic und Pičín; in den Elbetůmpeln bei Kostelec a. E., Neratowic 
(mehrfach Raudnitz, Lobositz, Kolín; in den Teichen bei Dymokur, Žiželic náchst Chlumec 
(lan der Cidlina, bei Kčniegrátz mehrfach; in den Teichen bei Hirschberg, Habstein, Weis- 
Lwasser, bei Okloek náchst Turnau; bei June-Bunzlau, Bakow ; in den Teichen ho Osseg, 
„Brůx, Dux, bei Sauerbrunn náchst il Franzensbad auch B, Carlsbad! (auch Corda Alm. 
Id. Carls. 1839 p. 238), bei Mies; Frauenberg, Budweis, Veselí, Sobieslau, Wodnian, 
(Protivín, Lomnic, Wittingau, Tabor, Heřmaničky, Sudoměřic, Podolí bei Wotic; Bystřic 
náchst Beneschau:; in den Moldautimpeln bei Ebenau náchst a l Fischhofer 

6) Zellen in der Mitte mit oinandeř verwachsen. 

151. P. duplex Meyen (P. pertusum Ktz.). (Coenobien meist 8- bis 32zellig. 

rausgerandet und dadurch mehr oder weniger grosse Lůcken 
imter einander bildend. Randzellen tief zweilappig, nur an 

(der Basis mit einander verwachsen, die Lappen in mehr 
oder weniger lange, gerade oder gekrůmmte, spitze oder 
stumpfe, aber nicht kodpfchenfórmice Fortsátze verlángert; 
War. «) genučnum A. Br. in Lagerheim's „Pediastréer“ p. 55, 
aci. P. guadrangulum Corda Alm. d. Carlsb. 1835 T. 8, 
1839 T. 3. Coenobien 8- oder 16zellig (2--6,1+5— 10), 
mit mittelgrossen Lůcken in der Mitte. Baden 6 bis 
l8 u dick, mit stumpflichen, geraden oder leicht gekrůmmten, 

'slatten Fortsátzen; var. B) mmeroporum A. Br. (incl. P. 
icutum Corda Alm. d. Carlsb. 1839 T. 3). Coenobien 16- M: PAS bo opak a duplex 
der 32zellig (1-5 4-10, 1-6- 10-15). Randzellen 7 sek re 
2 bis 15 w dick, Zellen in der Mitte kaum ausgerandet, 
wenige und kleine Lůcken unter einander lassend; var. y) clathratum A. Br. (incl. P. 
(liodon Corda Alm. d. Carlsb. 1839 T. 3). (Coenobien 8- oder 16zellig (2 + 6, 1-+-5 
+ 10). Randzellen 10 bis 24 u dick, Zellen der Mitte tief ausgerandet, grosse Lůcken 
| mter einander lassend; var. 0) recurvatum A. Br. (incl. P. irregulare Corda A. d. C. 
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1835 T. 3, 1839 T. 3). Coenobien 8- oder 16zellig (2 + 6, 1--5—-10). Randzellen 
ofters nur 12 w dick, mit zurůckgekrůmmten (divergirenden) Fortsátzen, Lůcken in der 
Mitte mittelgross; var. e) asperum A. Br. Lappen der Randzellen lánger und dicker, in 
kurze abgestutzte, gezáhnt-rauhe Fortsátze auslaufend, Lůcken in der Mitte mittelgross, © 
Guerdurchm. der Zellen 22 bis 28 gu; var. 6) reticulatum Lagerh. „Pediastréer“ T. 2. 
Coenobien 8- oder 16zellig (2-—- 6, 1—-5+—-10), Randzellen 12 bis 18 w dick, alle 
Zellen tief ausgerandet, fast H-fórmig, Lůcken in der Mitte sehr gross, rundlich ; var. 7) 
brachylobum A. Br. Alg. unic. T. 6 (incl. Micrasterias Boryana Ehrb. T. 11 £. 5). 
Coenobien 16zellig, Randzellen etwa 18 u dick, ausgerandet oder dreieckig-ausgeschnitten, 
kurz zweilappig, mit sehr kurzen, fast fehlenden Fortsátzen. 

In stehenden Gewássern wie vor. ziemlich háufig verbreitet (4—9). In der Um- 
gebung von Prag mehrfach, so im Teiche des gráfl. Kinsky'schen Gartens, in einem Tůmpel © 
auf der Kaiserwiese, bei Hlubočep auch G, im Teich bei Hloubětín, junge Exemplare auch © 
im Můhlteiche bei Kunratic! in den Teichen bei Dymokur auch 6, bei Kóniggrátz, in den 
Teichen bei Hirschberg auch 3, Weiswasser! bei Reichenberg auch var. y und © (Corda 
l. c. p. 239); bei Osseg, Saaz, Brůx auch var. e, Franzensbad, Carlsbad, Falkenau! 
(auch Corda als P. guadrangulum «), d), B) 1. c. p. 239); bei Dobříš, Podolí und Olbra- 
mowic náchst Wotic, Tabor, Písek, bei Lomnic náchst Wittingau! bei Pilsen [Hora Flora 
v. Pilsen p. 12]; bei Ebenau náchst Krummau, in den Teichen bei Hohenfurth, im Arber= © 
See im Bóohmerwalde! 

4. Sect. Tetractinium A. Br. Coenobien einschichtig, Randzellen zweilappig, jeder 
Lappen ausgerandet, zweizáhnig oder eingeschnitten. 

152. P. tetras (Ehrb.) Ralfs [P. Ehrenbergii (Corda) A. Br., Euastrum Ehren- 
bergii et E. heptagonum Corda Alm. d. Carls. 1839 T. 2]. Coenobien 4- bis 16zellig 
(4, 3+5, 153-7, 53-11, 45-12). Randzellen 8 bis 27 w dick, seitlich ganz mit 
einander verwachsen, durch einen schmalen, bis zur Mitte reichenden Einschnitt in zwei 
Lappen getheilt, jeder Lappen abgestutzt, ausgerandet oder eingeschnitten-zweispitzig. Zellen 
in der Mitte des Coenobiums lůckenlos zusammenfliessend, jede mit einem engen Einschnitt. 

Variirt sehr in der Anordnung der Zellen, Tiefe der Einschnitte der Lappen, 
die am Rande glatt oder gezáhnt sind etc.; var. B) tetraodon (Corda) Rbh. [Euastrum 
tetraodon Corda Alm. d. Carlsb. 1839 T. 2]. Coenobien 7zellig (1 3-6), Lappen der- 
vierspitzigen, mit einem sehr tiefen Einschnitte versehenen Randzellen spitz auslaufend, die 
inneren fast 2mal so lang als die šusseren; var. vy) excisum Rbh. Lappen mehr oder 

weniger tief ausgerandet. 

In sumpfigen Teichen, Tůmpeln, Torfgewássern, Moorgráben stellenweise ver- 
breitet, meist vereinzelt unter anderen Algen (4—9). In der Umgebung von Prag mehr- 
fach [schon von Corda var. B Alm. T. Carlsb. 1839 p. 238] beobachtet ; in einem Tůmpel 
auf der Kaiserwiese, bei Hlubočep, im Můhlteiche bei Kunratic, in den Elbetůmpeln bei 
Kostelec a. E., in den Teichen bei Dymokur, Hirschberg, Weiswasser; bei Franzensbad 
auch var. y! bei Carlsbad und Reichenberg auch B [Corda Alm. d. Carlsb. 1839 p. 238]; 
bei Votic, Střezmiř, náchst Stupčic, Sobieslau! bei Pilsen [Hora Flora v. Pilsen p. 12), 
bei Lomnice, Wittingau, Budweis, Ebenau náchst Krummau, im Fischhofer Teiche bei 
Hohenfurth! 

153. P. biradiatum Meyen Alm. d. Carlsb. 1839 T. 4 [P. rotula (Ehrb.) A. 
Br., Micrasterias rotula Ehrb.]. Coenobien aus 8 bis 32 Zellen bestehend (1-—7, 1-+8, 
B 11, 43-1117, Randzellen 9 bis 21 u dick, nur an der Basis mit einander 
verwachsen, durch einen breiten, bis zur Mitte oder noch tiefer reichenden Einschnitt in 
zwei schmálere Lappen gespalten. Lappen durch einen mehr oder weniger seichten Ein- 
schnitt in zwei záhnchenformige stumpfliche oder. geschárfte Lůppchen getheilt. Zellen 
in der Mitte des Coenobiums tief eingeschnitten, ziemlich grosse Lůcken unter ein- 
ander lassend, 

Ist in Bezug auf Anordnung, Dicke etc. der Zellen sehr veránderlich ; var. 6) 
emarginatum A. Br. Alg. unie. T. 6.  Coenobien 16- oder 32zellig (5 + 11, 5+ 11 
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In Teichen, Wassergráben, Tůmpeln wie vor., doch seltener verbreitet (4—9). Bei 
ag in den Tůmpeln an der Moldau náchst Troja; bei Hirschberg, Weiswasser; bei Brůx 
ch 8, Franzensbad! bei Carlsbad [Corda Alm. d. Carlsb. 1839 p. 239), bei Reichen- 

-berg [Siegmund Rbh. Kryptfi. p. 144], Schluckenau (Karl Rbh. I. c. p. 144), Pilsen [Hora 
/ Flora v. Pilsen p. 12].") 

= 

41. Gattung. Coelastrum Nác. 

ň Coenobien hohlkugelig oder netzfórmig durchbrochen, aus einer grósseren Anzahl 
i yieleckiger oder fast kugeliger, parenchymatisch vereinigter Zellen bestehend. Zoogonidien 

1 schwármen aus den Mutterzellen aus oder sie bilden schon 
i innerhalb dieser ein Tochtercoenobium, welches durch Zerreissen 
P der Mutterzellen frei wird. 
M. 154. C. Nágelii Rbh. Coenobien kugelig oder wůrfel- 
b fórmig aús 8 bis 50 Zellen gebildet, welche durch gegenseitige 
“ Berůhrung vieleckig geworden sind und ziemlich grosse Lůcken 
| zwischen einander lassen. 

a) sphaericum (Nág.) Rbh. [C. sphaericum Nág. Einz. 
i | Alg. T. 5, Brit. fresh. alg. T. 19] Wittr. et Nordst. Alg. exs. Fig. 59. Coelastrum sphae- 
|; | No. 53! Coenobien kugelig oder eikugelig, bis 90 u im Durch- © ricum Nág. Ein Coenobium 
messer aus 20 bis 40 Zellen bestehend. Zellen im Grundrisse etwa 300mal vergr. 

| sechseckig, nach aussen konisch vorgezogen, meěist 15 wu dick, 
I die leeren Zwischenráume zwischen den einzelnen Zellen sind regelmássig 5- oder 6eckig:; 
var. B) robustum (Hantzsch) Reinsch? Algenfl. p. 88 (C. robustum Hantzsch) unterscheidet 
| sich von der typischen Form hauptsáchlich durch dickere Zellmembran, erwachsene Familien 
U S sind meist 80 u im Durchm. 
M- b) cubicum (Náe.) Rbh. [C. cubicum Nág, Einz. Alg. T. 5]. Coenobien rundlich 
* oder wůrfelfórmig aus 8 bis 50 Zellen gebildet, 20 bis 62 u im Durchm. Zellen meist 
f 18 u dick, im Grundrisse sechseckig, an ihrer áusseren freien Fláche in 3 kurze, abge- 
stutzte, meist farblose Fortsátze oder Lappen vorgezogen; die drei schmalen, mit Zellen 

M -homdenen Seiten kónnen als kurze, innere Fortsátze der Zelle betrachtet werden, durch 
[ welche die einzelnen Zellen mit einander verbunden sind; die leeren Zaohen ne zwi- 

sehen den einzelnen Zellen sind regelmássig, drei, vier oder fůnfseitig; var. B) saltnarum 
r mob. *) Coenobien wůrfelfórmie oder fast kugelrund, 98 bis 45 u im Durchm., mit einer 
k mittleren viereckigen, 6 bis 12 u weiten Offnung versehen. Zellen sechseckig, 4 bis 15 u 
| dick, am Scheitel leicht ausgerandet, mit chlorophyllgrůnem, spáter nicht selten bráun- 
(liehem Inhalte, an den Ecken nicht in farblose Fortsátze vorgezogen. 
ES In Teichen, stagnirenden (Gewássern, Torfsůmpfen und Moorgráben, meist ver- 
| enzelt unter verschiedenen Desmidiaceen, ziemlich selten (7—10). In den Sůmpfen bei 
Franzensbad, im grossen Teiche bei Hirschberg! bei Kónigswalde und Teplitz [Karl Rbh. 

h I EryptÁ. p. 146], var. B in den Salzwassersůmpfen bei Oužic náchst Kralup im J. 1886 
(ni cht selten! 

L r) Andere, von Meyen, Ehrenbere, A. Braun, Ralfs, Hassal, Wartmann, Grunow, Reinsch, 
(X ordstedt, Lagerheim u. A. beschriebenen P.-Formen, "werden wahrscheinlich in Bóhmen noch ent- 
| deckt werden. Die von Corda in Alm. d. Carlsb. 1839 p. 238 T. 1 angefůhrten Stauridium- und 
jf Letrasoma-Arten [S. bicuspidatum von Carlsbad, S. crux melitensis von Carlsbad und Prag, T. 
by PX Johanitum von Reichenberg], welche vom spáteren Algologen nicht berůcksichtigt wurden, 
st sind vielleicht blos gewisse Entwickelungs-Formen der hóher angefůhrten Pediastrum-Arten [man 
. z die Corda'schen Abbild. mit áhnlichen Abbild. Braun's in Alo. unic. T. 5, Nágeli's Einz. 

. T. 6, in Ralfs Annal. et Mag. Vol. 14 T. 12 u. a.. 
"2 Steht der von Bennett in Jour. of. Microsc. soc. London, 1887, Tab. 4, Fig. 14, ab- 

deten Form von Coelastrum cubicum Nás., deren Zellen jedoch meist 225 u im Durchmesser 

8 
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155. C. microporum Nág. Coenobien kugelig, 40 bis 55 u im Durchm., aus 8 
bis 32 kugelrunden, 6 bis 16 wu dicken Zellen bestehend, zwischen welchen kleine Inter- 
cellularráume sich befinden. 

In stehenden Gewássern, Teichen, Tůmpeln, Wassergráben ziemlich verbreitet, 
meist mit anderen Pediastreen, Rhaphidium u. a. Algen (4-——10). Bei Prag in einem 
Tůmpel auf der Kaiserwiese, ebenso bei der Kaisermůhle náchst Baumgarten, in den 
Tůmpeln an der Moldau bei Troja, Roztok, im Můhlteiche bei Kunratic; in den Teichen 
bei Dymokur, in den Sůmpfen an der Bahn bei Ziželic náchst Chlumec, Neu-Bydžow bei 
Kónicgrátz, Weiswasser, in den Teichen bei Hirschberg ; bei Brůx, Dux; bei Budweis, 
Frauenbere, Schewetin, Lomnic, Wittingau, im grossen Arber-See, bei Veselí, Planá, Tabor, 
in den Teichen bei Heřmaničky, Střezmiř náchst Stupčic, bei Podolí náchst Votic! 

42. Gattung. Sorastrum Ktz. 

Coenobien kugelieg oder fast kugelrund, solid aus strahlig um €in Centrum an- 
geordneten, herz- bis keilfórmigen, nach aussen buchtig ausgerandeten oder fast geraden zwei- 

spitzigen, mit dem schmalen Ende im Centrum verwachsenen Zellen 
gebildet. Fortpflanzung noch unbekannt. 

156. 8. spinulosum Nág. Einz. Alg. T. 5. Coenobien kugelig, 23 bis 
60 u im Durchm., aus 8 bis 32, am Grunde keilfórmigen, im Kugel- 
centrum zusammenhángenden, am oberen Ende fast herzfórmicen Zellen, 
mit abgerundeten usseren Ecken, an welchen sie mit je 2 kleinen, 

Fix.60.Sorastrum — Zarten hyalinen Stacheln besetzt sind. Zellen etwa 15 u lang, fast ebenso 
spinulosum Nás. © breit, halb so dick, dreieckig. 
Ein Coenobium 
etwa 200m. vergr. In Teichen, Sůmpfen, Wassergráben, "Torfmooren měist unter 

anderen Algen vereinzelt oder stellenweise auch in grósserer Menge, 
(7—9). Bisher blos im grossen Teiche bei Hirschberg, in den Sůmpfen an der Bahn bei 
Žiželic náchst Chlumec! im grossen Teiche bei Pilsen [Hora Flora v. Pilsen p. 12].)) 

43. Gattung. Scenedesmus Meyen. 

Coenobien aus ei- oder spindelfórmigen, lánslichen, zu 2 bis 16 seitlich reihen- 
fórmie mit einander verwachsenen Zellen gebildet. Vermehrung durch succedane Theilung 

des Inhaltes einer Mutterzelle in Gonidien, welche ohne auszuschwárme 
schon innerhalb der Mutterzelle zu einem neuen Coenobium sich ordnen. 

1. Sect. Obtusí Lagerh. Zellen an beiden Enden stumpf abge- 
rundet, ganzrandig oder gezáhnt. 

157. 8. bijugatus (Turp.) Ktz. [Achnanthes bijuga Turp. S. ob 
Ph 07 tusus Meyen, S. ellipticus et S. pyrus Corda Alm. d. Carlsb. 1835 T. 4, 
(Turp.) Ktz. (8. S- notatus Corda 1. c. 1838 p. 196 T. 2, Einz. Alg. T. 5. Wittr. et 
obtusus Meyen). — Nordst. Alg. exs. No. 453, et 718! Coenobien 4- oder 8zellig, Zelle 
Eine vierzellige © lánglich-elliptisch oder eifórmie, an beiden Enden stumpf abgerundet, 
Familie mit3sich | <t3chellos, 4 bis 7, seltener bis 10 u dick, 7 bis 18 u lang, in ein- 
theilenden Zellen : ; Á i : : 

S facher oder doppelter geraden Reihe, seltener in dieser ein wenig ver- (600fach vergr.). ; : 
schoben, mit einander ihrer ganzen Lánge nach verwachsen;. var. D) 

alternans (Reinsch) nob. (S. alternans Reinsch Algenfl, T. 6). Coenobien meist Szellig, 
Zellen breit- oder fast eifórmig-elliptisch, gleichartig, alternirend in zwei Reihen angeordnet, 
mit einander blos mit einem schmalen Streifen verwachsen, etwa 10 bis 13 u dick, 13 bi 

») Die zu der Gattung Sphaerastrum Meyen gezáhlten Algenformen, von welchen mac! 
Corda [Alm. d. Carlsb. 1840 p. 216, T. 4, 5]. S. pictum Meyen bei Prag und Carlsbad, S. guadri 
Jugum Ehrb. mit dem vor. selten, S. obtusatum Corda bei Carlsbad vorkommen, sind nach Raben- 
horst Flora europ. alg. III. p.55 blos gewisse Entwickelungszustánde anderer Algen. Sphaerastrum 
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| var. 0) radiatus (Reinsch) nob. [S. radiatus Reinsch Algenfl. T, 6]. Coenobien 4zellig, 
k fters strahlig neben einander gruppirt, Zellen lánglich-elliptisch alternirend in zwei 
L Reihen, 4 bis 7 u dick, fast 2mal so lang, mit ziemlich dicker, nicht selten róthlich 
: ie Zellhaut. © 
| In stehenden Gewássern, Teichen, Sůmpfen, Wassergráben, Tůmpeln, moorigen 

iesengráben etc. meist unter anderen Algen zerstreut (4—10). In der Umgebung von 
| Prag z. B. in den Tůmpeln an der Moldau bei Hlubočep, Troja, Roztok, bei Ounětic, in 
-den Teichen bei Hloubětín, Wolšan, Kunratic, Břve bei Hostiwic, Řičan, bei Stěchowic 

| an der Moldau; in den Elbetůmpeln bei Kostelec a. E., Brandeis a. E., Neratowic, Hořín 
| náchst Melnik, Randnitz, Leitmeritz, Lobositz bei Kolín; in den Teichen bei Dymokur, 
| Chlomek nůchst Turnau, Hirschberg, Habstein, Weiswasser; bei Dux, Brůx, Osseg, Niclas- 
-berg! Carlsbad [Corda Alm. d. Carlsb. 1840 p. 210] in den Tůimpeln an der Eger bei 
| Lawn, bei Jechnitz náchst Rakonitz, Dobříš, Bradkovic, Pičín und Březnic náchst Přibram ! 
| in den Teichen bei Bystřic, Planá, Tabor, Podolí auch var. B und Olbramowic náchst 
„ Wotic, Heřmaničky, Sudoměřic bei Sobieslau, Lomnic, Wittingau, Budweis, Frauenberg, 
-Wodnian, Strakonic, Schewetin, Veselí, bei Písek! Pilsen (Hora Flora v. Pilsen p. 12) 

|| im grossen Arber-See, in den Teichen bei Hohenfurth, in Moldautůmpeln bei Ebenau 
“ náchst Krummau, bei Kaplitz, Winterberg und Kuschwarda! var. y in den Salzwasser- 
ji sůmpfen bei Oužic náchst Kralup! 

i 158. S. denticulatus Lagrh. Pediastréer Tab. II.*) Coenobien vierzellie, etwa 15 
bis 20 u im Durchm. Zellen meist kreuzfórmig oder alternirend angeordnet, eifórmig 
oder lánglich eifórmig, an beiden Enden abgerundet und mit einem oder zwei kurzen 

I Záhnchen an jedem Pole versehen, mit ziemlich dicker Membran und chlorophyllgrůnem 
W Inhalte, in diesem je ein centralstándiges Pyrenoid. Veget. Zellen 5 bis 11 u dick, 7 bis 
4 15 u lang; var. B) zigzag Lagrh. Pediastréer Tab. II. Zellen lánglich eifórmig, an jedem 
I Pole mit zwei Záhnchen versehen, alternirend (fast in einer Reihe) angeordnet, 4 bis 6 u 

| dick, 6 bis 15 u lano. 
In stagnirenden Gewássern (6—10). So in den Salzwassersůmpfen bei Oužic 

(šek Kralup unter anderen Algen bisher blos in der typischen Form! 
159. 8. guadricauda (Turp.) Bréb. [Achnanthes guadri- 

cauda Turp., Arthrodesmus guadricaudatus Ehrb., S. caudatus 
|) Corda Alm. d. Garlsb. 1835 T. 4, Einz. Alg. T. 5] Wittr. et 
|! Nordst. Alg. exs. No. 451, 452, 625 et 719! Cocnobien aus 
12 bis 8 E eticno vzlzen0 miren an beiden Enden abgerundeten 
|| Zellen bestehend, diese 3 bis 15 w dick, 8 bis 38 u lang, in 
einer einfachen oder doppelten Reihe verbundeň ; 3 die beiden 
Randzellen, zuweilen auch die inneren Zellen an beiden Enden 

l mit einem zarten gekrůmmten, seltener fast geraden Stachel 
|. bewehrt. 

| 

p < Variirt sehr in der Zahl, Grósse und Bewaffnung ein- R 6 
| vš Zellen. Var. «) genuinus Krch. Zellen 3 bis 12 u dick, Fi (Turp.) Bréb. (S. 
9 bis 33 u lang, blos die Randzellen mit je einem Štachel; © caudatus Čorda). Eine vier- 
13 B) setosus Krch. Zellen 3 bis 8 u dick, 8 bis 21 u lang, zellige Familie, deren Zellen 
ausser den Randzellen sind auch einzelne Mittelzellen besta- B nr erzeugten 
et; var. y) horridus Krch. Zellen 5 bis 6 u dick, 15 bis S00 ener) 
18 u lang, alle Zellen an beiden Enden mit je einem Stachel versehen; var. 0) abundans 
%rch. Zellen 4 bis 7 u dick, 8 bis 18 u lang, die Randzellen tragen ausser den End- 

Vsto cheln auch in der Mitte der dusseren Seite noch einen solchen. 

A Corda von Carlsbad 1. c. p. 216 T. 4, dessen 4zellige Familien sich rollend fortbewegen, 
se rt jedenfalls zu den Volvocineen. In neuerer Zeit, hat so viel mir bekannt, blos P. Reinsch 
1 seinen Contrib. ad algol. et fungol. T. 13 f. 8 sub nom. Polyedrium sp. eine neue Sphaerastrum- 

| (S. verrucosum Reinsch 1. c. p. 79) aufgestellt. 
v) Ist nach Lagerheim vielleicht nur eine Varietát von 8. aculeolatus Reinsch. 

8* 
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In stagnirenden Gewássern, Teichen, Tůmpeln, Gráben wie vor. ziemlich ver- 
breitet (4—10). In der Umgebung von Prag mehrfach, so an Holzbalken auf der Smi- 

chower Schwimmschule, ebenso an der Sofieninsel, in den Tůmpeln an der Moldau auf — 
der Kaiserwiese, bei Hlubočep auch B, Hodkowička, Branik, Troja, bei der Kaisermůhle 
auch O, bei Roztok, Kralup, im Můhlteiche bei Kunratic, bei Wolšan, Břve náchst 
Hostiwic, bei Swolenowes; in den Tůmpeln an der Elbe bei Raudnitz, Leitmeritz, Lobositz, 
Hořín náchst Melnik, Kostelec a. E., Lysa, Neratowic, bei Kolín, auch an der Můndung 
des Kanals unter der Dampfságe an von warmen Dámpfen stets befeuchteter Erde mit 
Cosmarium Meneghinii Bréb., Cerhenic, Pardubic, Kóniggrátz; bei Rosic, Chlumec an der 
Cidlina, Žiželic, Žehuň ; in den Teichen bei Dymokur, bei Jung-Bunzlau, Bakov, Turnau, 
Eisenbrod, Arnau; in allen Teichen bei Hirschberg, bei Weiswasser; in Tůmpeln an der 
Eger bei Laun, Saaz, Bilín, Dux, Brůx auch 6 und y, Franzensbad, Teplitz, Carlsbad! 
[auch Corda Alm. d. Carlsb. 1835, p. 208], bei Jechnitz náchst Rakonitz, bei Pilsen! 
[auch Hora Flora v. Pilsen p. 12]; bei Dobříš, Bradkowic, Pičín, Březnic náchst Přibram, 
Mies, Frauenberg, Budweis, Schewetin, Veselí, Wodnian, Strakonic, Protiwín, Písek, Klattau, 
im grossen Arber-See, in den Teichen bei Lomnic, Wittingau, in den Tůmpeln an der 
Moldau bei Ebenau náchst Krummau, bei Hohenfurth, Winterberg, Kuschwarda; bei So- 
bieslau, Wotic (in den Teichen bei Podolí und Olbramowic), bei Planá, Tabor, in den © 
Teichen bei Střezmiř náchst Stupčic auch B, Heřmaničky, Sudoměřic, bei Bystřic, Beneschau, 
Strančic, Buda náchst Řičan und im Teiche bei dieser Stadt! 

2. Sect. Aeut? Lagerh. Zellen an beiden Enden mehr oder weniger zugespitzt. 

160. S. obliguus (Turp.) Ktz. [Achnanthes obligua Turp., S. acutus Meyen, 
Arthrodesmus acutus Ehrb., S. apiculatus Corda Alm. d. Carlsb. 1838, T. 2, Einz. Alg. 
T. 5] Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 236, 351! Coenobien 4- bis 8zellig, Zellen spindel- 
fórmis, an beiden Enden scharf zugespitzt, meist in einfacher Reihe, 3 bis 9 u dick, 
5 bis 27 u lang; var. B) děmorphus (Turp.) Rbh. (Achnanthes dimorpha Turp., Arthro- © 
desmus pectinatus Ehrb. Ann. a. Mag. Vol. 15 T. 12). Zellen in einer Reihe dicht ver- 
bunden, die in der Mitte der Coenobien gerade, spindelfórmig, an beiden Enden zugespitzt, 
8 u dick, bis 35 u lang, Randzellen mit stark nach aussen gekrůmmten Enden. 

In stehenden Gewássern, Teichen, Sůmpfen ete. wie vor. meist zerstreut unter 
anderen Algen (4—10). Bei Prag in den Tůmpeln an der Moldau bei Troja auch B,- 
Kaisermůhle, Hlubočep, Hodkowička B, im Teiche bei Wolšan auch B, Kunratic; in den 
Elbetůmpeln bei Kostelec a. E., Kolín, Lobkowic, Neratowic, Raudnitz, Lobositz; in den 
Teichen bei Dymokur, Weiswasser, Hirschberg; bei Laun, Saaz, Dux, Niclasberg im Erz- 
gebirge, Franzensbad auch B! bei Carlsbad! [Corda unter Oscillarien und anderen Algen 
Alm. d. Čarlsb. 1840 p. 210 auch B p. 209]; bei Mies, Jechnitz, náchst Rakonitz; in 
Sůdbohmen bei Písek, Lomnic, Wittingau, Veselí, Sobieslau, Strakonic, Wodnian, Protiwín, 
bei Hohenfurth auch B, Ebenau náchst Krummau, im grossen Arber-See, bei Winterberg 
und Kuschwarda auch B; bei Březnic náchst Přibram; bei Podolí auch P, Olbramowic 
náchst Wotic, Planá, Tábor, Sudoměřic, Heřmaničky, Bystřic, Říčan! ») 

2. Unterfamilie. Pseudocoenobiae (Sciadieae). 

Einzelne Zellen sind zu einer Coenobien-áhnlichen Familie verbunden, welche 
sich von echten Coenobien dadurch unterscheidet, dass ihre Zellen nicht sámmtlich einer 
und derselben Generation angehoren. Vermehrung durch Zoogonidien, welche durch simul- 
tane Vieltheilung des Zellinhaltes entstehen. 

!) Scenedesmus luna Corda von Carlsbad [Alm. d. Carlsb. 1838 T. 2 p. 195], Arthro- 
desmus convergens Ehrb. von Carlsbad [I. c. 1840 p. 209] sind wahrscheinlich nur Formen der 
hoher beschriebenen S.-Arten.  Arthrodesmus guadrangularis Corda von Carlsbad steht dem 8. 
denticulatus Lagerh., Arthrodesmus serratus Corda von Prag und Carlsbad dem S. hystrix Lagerh. 
am náchsten, Ar. asper Corda von Reichenberg und A. (Scenedesmus) senilis Corda von Carlsbad 
(Alm. d. Carlsb. 1839 T. 6 p. 244) sind zweifelhafte Scenedesmus-Arten. 
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44. Gattung. Sciadium A. Br. 

Familien aus cylindrischen, geraden oder leicht gekrůmmten, an der Basis = 
einem Stielchen versehenen Zellen bestehend, welche auf einander aufgewachsen sind und 

"6 zwar so, dass auf der Spitze der ltesten Zellen die Tochterzellen guirl- oder fácherfórmig 
| Moceordnet sind. Vermehrung durch zweiwimperige, lánglich-eifórmige Zoogonidien, welche 
F durch simultane Theilung des Zellinhaltes meist in 6 Partien entstehen, am oberen Ende 

der Mutterzelle, deren Gipfel deckelfórmig abspringt, ausschlůpfen zd meist gleich am 
! - Scheitel dieser Zelle in der Offnung sich festsetzen, um bei ihrem weiteren Wachsthum 
« eine vielzellige, fácherfórmig gestaltete, aus mehreren Zellgenerationen zusammengesetzte 
j Familie zu bilden. 

: 161. S. arbuscula A. Br. Ale. unic. T. 4. Familien aus einer oder mehreren, 
| oder wiederholt guirlfórmig úber einander (etagefórmig) angeordneten Zellgenera- 

- tionen bestehend. Zellen cylindrisch, gerade oder leicht 
4 sekrůmnt, 3 bis 5 u dick, 30 bis 45 u lang, am 
W Gipfel stumpf, an der Bea mit einem 2 bis 3'3 u 
| | Vš hyalinen Stielchen versehen. 

“ In stehenden Gewássern, Teichen, Sůmpfen, 
VM © Wassergráben zerstreut, an Fadenalgen, A oui ilneem 
| (auch an Schwanzánhangseln von  Phryganidenlarven 
M u. á. Wasserthierchen festsitzend (7—9). So bei Prag 
7 in den Sůmpfen náchst Vysočan, in den Teichen bei 
© Dux und Brůx, bei Písek! 
zh 

n 162. 8. gracilipes A. Br. Zellen einfach guirl- 
i fórmig angeordnet, 5 bis 7 u dick, gerade, leicht 
M oder S-fórmig gekrůmmt, am Scheitel abgerundet. 
U Stielchen důnn, etwa 2mal so lang als die Breite der 
| Zellen, farblos oder braun gefárbt. 

E In stehenden Gewássern, Tůmpeln u. á. wie 
l wor. (7—11). So in Sůmpfen an der Bahn bei Cer- 
« henic náchst Kolín a. E.! Fig. 63. Sciadium arbuscula A. Br. 
| Ů 

E: : Eine fácherfórmig zusammengesetzte 
(O - 3. * . iP Unterfamilie. Hremobiae. Familie, sehr stark vergr. 

16 Einzellige Algen, deren Thallus aus einzelnen 
| von einander getrennten Zellen besteht, welche Ofters 
| neben einander liegend, kleinere oder gróssere Familien von unregelmássiger  Gestalt 
V „bilden. Zellen ohne dicke, zusammenfliessende Hůllmembranen, epiphytisch, endophytisch 
V (oder frei im Wasser Jebend. Bei einigen endophytisch lebenden Formen (Endosphaeraceae) 
© sind die Thalluszellen nicht selten schlauchfórmig verlingert.  Vermehrung durch Zo0go- 
| ( nidien oder durch vegetative Theilung der Zellen. 

1. Gruppe. Rhaphidieae. Frei im Wasser schwimmende (weder epi- noch endo- 
phytische) einzellige Algen. 

45. Gattung. Ophiocytium Nás. 

j 
U 
$ Zellen cylindrisch oder manniefach S- bis fast Ofórmig gekrůmmt, an beiden Enden 

Řtumpř abgerundet, an einem mit einer aufgesetzten Stachelspitze (diese čfters mit einem 
l k ugeligen Kópfchen endigend), einzeln im Wasser frei flottirend oder unter anderen Algen 

» liezend. Chromatophoren wandstándig.  Zellinhalt dfters mit einigen zerstreuten braun- 
grůnen, rothen oder rothgelben Flecken, člartig schleimig. © Zellhaut důnn. Vermehrung 

| durch Zoogonidien, welche aus dem Zellinhalte der Mutterzelle durch wiederholte Theilung 
l | ie bei Sciadium entstehen und nachdem sie frei geworden, weder auf der Spitze der 
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Mutterzelle noch auch auf anderen Gecenstánden sich anheften, sondern zerstreut im 
Wasser frei leben.) 

163. 0. majus Nág. Einz. Alg. T. 4. Zellen fast gerade oder 
mannigfach, oft S-fórmig gekrůmmt, 8 bis 13'5 u dick, meist 3 bis 6mal 
so lang, an oberem Ende mit einem důnnen, oft etwas gekrůmmten, ziemlich 
langen, in ein anfangs farbloses, spáter bráunlich gefárbtes Knopfchen aus- 
laufenden Stielchen versehen; im Zellinhalte ofters róthliche oder braun- 
grůnliche Flecken. ; 

In Sůmpfen auch in Wáldern (4—10). So in einem Waldsumpfe 
bei Planá náchst Tabor in grósserer Menge! 

164. 0. cochleare (Eichw.) A. Br. [Spirodiscus cochlearis Eichw., 
O. apiculatum Nág. Einz. Alg. T. 4.) Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 650! 
Zellen mehr oder weniger eingerollt oder spiralfórmig gekrůmmt, 5 bis 
8 u dick, 3 bis 10mal so lang, an einem Ende mit einem stachelfórmigen, 
1 bis 12 u langen Stielchen versehen.  Zellinhalt ohne rothe Flecken; 
var. B) umbellifera Rbh. mit guirlfórmig angeordneten Tochterzellen. 

In stehenden Gewássern, Sůmpfen, Teichen, Wassergráben unter 
Fig. 64. Ophio- anderen Algen zerstreut (4—10). Bei Prag in den Schanzgráben hinter 
Nás Rabeh: dem gew. Kornthor 1883 im Frůhjahr reichlich, im Teiche hinter dem 
wickelte Zelle. Padhaus in Kuchelbad, im Můhlteiche bei Kunratic, in den Sůmpfen bei Bě- 
etwa 300fach. chowic und Ouwal, in den Teichen bei Franzensbad, Lomnice, Wittingau, 

vergr. bei Dux! bei Pilsen Hora (Flora v. Pilsen p. 12); var. $) bei Sudoměřice 
náchst Tabor! 

165. O0. parvulum (Perty) A. Br.  Zellen an beiden Enden abgerundet, ohne 
Stielchen, ein wenig eingerollt oder leicht spiralig gedreht, 3 bis 6 u dick, 10 oder mehr 
mal so lang. 

In stagnirenden Wássern, Sůmpfen, torfigen Gráben wie vor. (4—10). So im © 
grossen Teiche bei Kunratic, in den Elbetůmpeln bei Houška náchst Brandeis, Neratowic, © 
bei Cerhenic náchst Kolín, Žiželic náchst Chlumec an der Cidlina; bei Hirschberg, Habstein, 
in Torfsůmpfen bei Lichtenau an der Adler; in Teichen bei Bystřic, Sudoměřic, Heřma- 
ničky, in Waldsůmpfen bei Střezmiř náchst Stupčic, bei Podolí náchst Wotic, Tabor, 
Planá, Lomnic, Wittingau, Veselí, Schewetin, Wodnian, Frauenberg náchst Budweis, © 
Hohenfurth, Winterberg, Kuschwarda, in den Tůmpeln an der Eger bei Laun, bei Dux, 
Brůx, bei Bradkowic und Březnic náchst Přibram! 

46. Gattung. Rhaphidium Ktz. 

Zellen nadel- oder spindelformig gerade oder leicht bis sichelformig, seltener 8- 
bis halbmond- und fast kreisfórmig gekrůmmt, einzeln oder zu zweien, an den Enden 
meist frei, aber in der Mitte zu kleinen bůndelfórmigen Familien mit einander verbunden, 
mit Chlorophyll enthaltendem Zellinhalte und důnner Membran. Vermehrung durch Thei- 
lung der Zellen der Lánesachse nach oder durch schiefe Auerwánde. Zoogonidien noch 
unbekannt. 

166. R. polymorphum Fresen. Úber Rhaphid. T. 8. Wittr. et Nordst. Alg. exs. 
No. 730! Zellen einzeln oder zu 2 bis 32 in bůndelformige Familien verbunden, důmn 
spindelfórmig, nach beiden Enden allmáhlich in scharfe, feine Spitzen ausgezogen, gerade 
oder verschiedenartie gekrůmmt, 1'5 bis 3:6 u dick, 12 bis 25mal so lang (bis 90 u), 
mit lebhaft oder gelblichgrůnem Zellinhalte. 

Variirt sehr in Form und Zahl der Zellen ete.; var. ©) aciculare (A. Br.) Rbh. 
(R. aciculare A. Br. Brit. fresh. alg. T. 8]. Zellen nadelfórmig, an beiden Enden in 

') L. Rabenhorst [Flora europ. algar. III, p. 68] hat Sciadium mit Ophiocytium zu einer 
Gattung (Ophiocytium Nág. ampl. incl. Sciadium A. Br.) vereinigt. 
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eine haarfórmige hyaline Spitze auslaufend, gerade oder bis sichelfórmig gebogen, meěist 
 einzeln, 1:5 bis 3'5 u dick, 15 bis 20mal so lang; ke B) fusiforme (Corda) Rbh. 
© [Ankistrodesmus fusiformis Corda Alm. d. Carlsb. 1838 T. 2., R. fa- 
- sciculatum Ktz. in Nág. Einz. Alg. T. 4]. Zellen A Aěkoě gegen 
-die Enden hin allmáhlig (nicht haarfórmig) zugespitzt, einzeln oder 
-zu 2 bis 16 in bůndelformige Familien in der Mitte der Zellen ver- 
einigt, 1:5 bis 4 (nach Reinsch bis 8) w dick, 12 bis 20mal so 
lang; var. v) falcatum (Corda) Rbh. (Micrasterias falcata Corda 
Alm. d. Carlsb. 1835 T. 2, incl. var. sigmoideum Fres.|. Zellen 

« sichel- oder S-fórmig gebogen, an den Enden allmáhlig zugespitzt, 
-zu 2 bis 16 in Familien, 3:6 u dick, 6 bis 10mal so lang. 

In stehenden Gewássern, Tůmpeln, Teichen, Wassergráben, 
3 Bassins, Aguarien, ziemlich verbreitet (« und B) meist unter anderen © Fig. 65. Rhaphidium 
« Algen zerstreut (4—10). In der Umgebung von Prag háufig, so in | polymorphum Fre- 
4 den Tůmpeln an der Moldau auf der Kaiserwiese, bei Troja, Hlu- Sen. Drei m 
+ bočep, Hodkowička, Radotín, bei Roztok, Kralup, in Schanzgráben U race ši 
IL von Prag, auch an vom Flusswasser bespůlten Wánden einiger čffen- 

tlichen Wasserleitungen in Prag; in den Teichen bei Kunratic, Hloubětín, Břve náchst 
Hostiwic; in den Sůmpfen an der Bahn bei Ouwal und Běchowic; in den Tůmpeln bei 

: Neratowic, Hořín náchst Melnik, Raudnitz, Lobositz, Leitmeritz; bei Kolín, Dymokur 
I auch y, Rosic, Pardubitz, in den Teichen bei Chlomek náchst Turnau, Eisenbrod auch P, 

bei Bakov, Jung-Bunzlau, Kostelec a. E.; bei Jechnitz náchst Rakonitz, Laun, Libo- 
chowic, Neu-Straschitz, Saaz, Dux, Brůx, Carlsbad! [auch Corda B am Theresienbrunn 

Alm. d. Carlsb. 1838 p. 197 und v am Fusse des St. Bernhards-Felsens A. d. Carlsb. 
I 1835 p. 206]; bei Franzensbad, Mies; bei Lomnice, Wittingau, Wodnian, Strakonic; in 
den Tůmpeln an der Moldau bei Budweis, bei Frauenberg, Klattau, Spitzbere, Písek! 
Pilsen B (Hora Flora v. Pilsen p. 12) Horažďowic; bei Kaplitz, Hohenfurth, Ebenau 
náchst Krummau, Prachatitz, Winterberg und Kuschwarda; bei Veselí, Protiwín, Sobieslau, 
Planá, Tabor, Heřmaničky, Sudoměřic, Přibram, Bradkowic, Březnic, Wotic, Podolí, Olbra- 
mowic, Střezmiř náchst Stupčic, Bystřic, Beraun, Budňan, Radotín! bei Fugau © (Karl. 

167. R.  convolutum (Corda) Rbh. [Ankistrodesmus convolutus Corda Alm. d. 
f Carlsb. 1838 T. 2]. Zellen stark (halbmond- -bis kreisfórmig) gekrůmmt, 3:5 bis 5 u 
» dick, 3 bis m so lang, an den hyalinen Enden zugespitzt, einzeln oder zu 4 in kleinen 

Í Familien ; var. B) mínutum (Nás.) Rbh. [R. minutum Nág. Einz. Alg. T. 4] Wittr. et 
| Nordst. Ále: exs. No. 442! Zellen mondfórmig gekrůmmt, an den Enden stumpf, 3 bis 
| 4 u dick, 3 bis 7mal so lang. 

| Tů stehenden Gewássern, Teichen, Tůmpeln u. á. wie vor. selten (6—9). Im 
- grossen Teich bei Hirschberg, bei Brůx! bei Carlsbad in der Tepl und am Fusse des St. 
V Bernhards-Felsens [Corda Alm. d. Carlsb. 1838 p. 198], bei Teplitz (Rbh. Flora alg. III 
(p. 46) am Koppenplan im Riesengebirge (Schróter Jahresber. d. schles. Ges. 1883 p. 138). 

47. Gattung. Selenastrum Reinsch. ") 

Zellen stark sichel- oder halbmondfórmig ge- 
I krůmmt, meist zu 4 bis 8 familienweise vereinigt. 
jl Vermehrung durch Theilung der einzelnen Zellen 
der Lánsge nach je in 2 Tochterzellen, welche sich 
wieder durch eine schiefe Wand in 2 neue Hálften 
theilen. Diese 4 Zellen, aus welchen gewóhnlich eine 

(| neue Familie besteht, theilen sich oft nochmals, 

"A 2) E 5 ber die nahe Verwandtschaft der in dieser 
, Gattung angefůhrten Algenformen mit Rhaphidium- und 
Scenedesmus-Arten siehe mehr in Lagerheim's Abhand- © Fig.66. Selenastrum Bibraianum Reinsch. 
ms, Pediastréer ete.“ p. 71 u.. f. Eine achtzellige Familie, sehr stark vergr. 
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168. S. Bibraianum Reinsch Algenfl. T. 4. Brit. fresh. alg. T. 19 [Rhaphidium 
minutum Nág.?] Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 352! Zellen halbmondfórmig gekrůmmt, 
zu 4 seltener 8 in der Mitte des convexen Theiles an einander geheftet und kleine - 
doppelt halbmondfoórmige Familien bildend; Familien 38 bis 61 u lang, 33 bis 38 u dick, 
16 bis 23 u lang.“) 

In stehenden Gewássern, Teichen, Tůmpeln u. á. meist vereinzelt unter anderen 
Algen (6—9). So in den Tůmpeln an der Moldau bei Troja, bei Wittingau! 

48. Gattung. Actinastrum Lagerh. 

Zellen kegelfórmig, seltener fast keil- oder cylinderfórmig, concentrisch-strahlig 
zu 4, 8 seltener 16 in im Wasser freischwimmende Familien ange- 
ordnet. Vermehrung. durch succedane Zweitheilung der Mutterzelle, aus 
welcher die Tochterzellen durch einen Riss in der Membran der Mutter- 
zelle hervortreten. © Zoogonidien noch unbekannt. Zellinhalt scheinbar 
gleichmássig blass chlorophyllgrůn (nur an den Zellenden fast hyalin). 

7 169. A. Hantzschii Lasgerh. Pediastréer T. 3.  Zellen 3 bis 
Fig. 67. Actina- 6 w dick, 10 bis 24 u lang, gerade, lánglich-kegelfórmig, am oberen 
strum Hantzschii © Ende allmáhlig verdůnnt, leicht zugespitzt, strahlenfórmig angeordnet. 
Lagerh. Eine : é 

achtzellice Fami- Zellmembran důnn, farblos. 

lie, etwa 400fach In stehenden Gewássern, Teichen u. á. (7—9). So bei Prag 
VeTěh: in der Moldau an Holzbalken in der Schwimmschule an der Sofieninsel 

mit Scenedesmus guadricauda u. a., in den Teichen bei Lomnic náchst Wittingau unter 
anderen Algen! 

49. Gattung. Polyedrium Nág. (Tetraedron Ktz.?) 

Zellen einzeln, frei schwimmend, 3 bis mehreckig, Ecken in einer Ebene liegend 
oder tetraedrisch gestellt. In dem Chlorophyll enthaltenden Zellinhalte Ofters einige zer- 
streute rothe Flecken. Vermehrung durch Gonidien, welche sich zu 3 bis vielen aus dem. 
gesammten Inhalte je einer Mutterzelle bilden, durch einen Riss in der Zellwand dieser 

noch von einer zarten Hůlle umgeben heraustreten und ohne vorher 
zu schwármen (?), von einander getrennt, heranwachsen. *) 

170. P. trigonum Nág. ampl. Zellen 3 bis Seckig, 6 bis 40 u. 
dick, mit in derselben Ebene liegenden, abgerundeten, mit je einem 
(selten mehreren) Stachel versehenen Ecken und leicht concaven Seiten; 
var. ©) genuinům (Nág.) Krch. (P. trigonum Nág. Einz. Alg. T. 4). 
Zellen 3eckig, mit geraden Seiten und mit je einem kurzen, starken, 

Fig. 68. Polye- leicht gekrůmmten Stachel an den abgerundeten Ecken, 15 bis 30 u 
drium trigonum | breit; Zellhaut glatt; var. B) minus Reinsch. Zellen 3eckig mit geraden 
Nág. Eine Zelle, © Seitenrándern, an den Ecken allmáhlig in die Spitzen auslaufend, 10 bis 
600fach vergr. 14 u breit; var. 9) tetragonum (Nág.) Rbh. [P. tetragonum Nág. Einz. 

Alg. T. 4]. Zellen 4eckig, 18 bis 30 u dick, an den Ecken mit je 
einem oder mehreren Stacheln. 

In Teichen, Tůmpeln, Wassergráben, Sůmpfen unter anderen Algen zerstreut 
(6—9). So in Tůmpeln bei Neratowic an der Elbe, in Teichen bei Lomnic náchst Wit- 

1) S. gracile Reinsch, S. acuminatum Lagerh., S. bifidum Bennett und einige Rhaphidium- 
Arten [R. biplex Reinsch u. a.) werden in Bóhmen wahrscheinlich noch entdeckt werden. ; 

2) Úber das Verháltniss einiger P.-Arten zu Hydrodictyon-Polyedern, und áhnlichen Bil- 
dungen einiger Pediastréen vergl. Pringsheim „Uber die Dauerschwármer des Wassernetzes“ 1860, 
Falkenberg „Die Algen im weitesten Sinne“, p. 279, Kirchner „Algenfl.“ p. 104. 
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tingau ©, bei Brůx y, in den Sůmpfen bei Franzensbad B! bei Pilsen [Hora Flora v. Pilsen 
12], bei Reichenberg (Siegmund Rbh. Kryptfi. p. 139). 

171. P. tetraedricum Nág. Einz. Alg. T. 4. Zellen tetraedrisch, mit ungetheilten 
% R bcorandeten Ecken, an diesen mit je einem, seltener zwei derben Stacheln bewehrt, 

l: 14 bis 34 u dick; var. 8) majus Reinsch Algenfl. T. 5. Zellen 46 bis 54 u dick. 
V In stehenden Gewássern, Gráben, Sůmpfen wie vor. zerstreut (7—9). So in den 
v Sůmpfen bei Franzensbad und Frauenberg bei Budweis! 

M 

172. P. caudatum (Corda) Lagerh. Bidrag p. 69. [Astericium caudatum Corda 
Alm. d. Carlsb. 1839 T. 1, P. pentagonum Reinsch. Algenfl. T. 3, Lagerh. Pediastréer 
p. 67, P. trigonum var. pentagonum Rbh. in Flora alg. europ. m p. 62, Kirchner 
Alcenfl. p. 104]. Zellen 5eckig, 13 bis 23 u dick, mit einem tiefen Einschnitte, die Ecken 

- abgerundet, mit langen (selten nur 3 u langen) Stacheln bewehrt. 
M In stehenden Gewássern, Tůmpeln u. á. wie vor. (7—9). So bei Carlsbad (Corda 
ML c. p. 238). 
V - 178. P. Pinacidium Reinsch Algenfl. T. 3. Zellen in der Scheitelansicht im 
V | Umrisse viereckig, mit leicht ausgerandeten Seitenrándern, abgerundeten Ecken, 6 bis 10, 
I seltener 12 bis 15 u breit, 3 bis 6 u dick, in der Seitenansicht elliptisch, mit chloro- 
i phyllgrůnem, spáter brámnlich werdendem Inhalt und farbloser Zellhaut. 

In stehenden Gewássern unter anderen Algen (4—10). So im Teiche des gráfl. 
nd schen Gartens am Smichow mit Pediastrum pertusum u. a.) | 

F 

A- 

Ho 50. Gattung. Eremosphaera D. By. 
: 

+ 

Ó 

P Zellen einzeln, kugelig, frei schwimmend mit ziemlich dicker Membran, einem 
| grossen, centralstándigen Zellkern, zahlreichen wandstándigcen, scheibenfórmigen kleinen 

| Chlorophoren. ?) Vermehrune durch vegetative Theilung des Inhaltes 
W der Mutterzelle in 2 oder 4 Tochterzellen, welche durch einen 
| besonderen Riss in der Wand der Mutterzelle aus dieser heraus- 
| treten. Zoogonidien unbekannt. 

l 174. E. viridis D. By. Conjugaten T. 8. Brit. fresh. alg. 
L T. 1. Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 649. Zellen kugelrund 100 
I bis 145 (seltener auch 30 bis 80) u im Durchmesser, meist ver- 
| einzelt unter anderen Algen lebend. ke 

1 In Sůmpfen, torfigen Gewássern, Moorgráben, alten Teichen, Fig. 69. Eremosphaera 
j. meist unter faulenden Pflanzeniberresten, Sphagnumbláttern etc., © viridis D. By. Eine min- 
: „mit Desmidiaceen gesellig, zerstreut, stellenweise aber in grůsserer der chlorophyllreiche 
 Menge (6—9). In der Umgebung von Prag selten, so in den | Zelle, etwa 200m. vergr. 
| jŤ Sůmpfen an der Bahn bei Běchowic und Ouwal reichlich, in den 
i (Teichen bei Franzensbad, Dux; in den Torfsůmpfen bei Zinnwald im Erzgebirge, in 
h nnmten bei Veselí, Střezmiř náchst Stupčic, Lomnic und Wittingau, bei Kuschwarda in 
j Súdbohmen! 
V 2. Gruppe. Characteae Rbh. et Reinhardt non Nás. Epiphytische an anderen Algen 

oder an Wasserpflanzen festsitzende einzellice Algen. 
PNE 

| ») Andere von Reinschk [als Polyedrium und Cerasterias] von A. Braun, De Bary, Wille, 
n mé Wittrock beschriebene P.-Arten werden in Bóhmen hoffentlich noch entdeckt werden. 

*) Verel. Schmitz „Chromatophoren der Algen“, p. 22, Kirchner „Algenflora“ p. 115. 
(Nach De Bary „Conjugaten p. 56“ enthált aber jede Zelle seiner Eremosphaera zahlreiche, „háufig 

|! Stárke enthaltende Chlorophyllkórner, die je nach ihrer Háufigkeit, der Zelle eine heller oder 
(dunkelgrůne Fárbung verleihen“. Da diese E.-Zellen, welche Famintzin „Die organischen Salze“ 
| ete. p. 64 hauptsáchlich wegen der Struktur ihres Inhaltes fůr frei lebende Zellen von Farnpro- 
| tha Iien hált, nach von De Bary háuíig wiederholten, Jahre langen Culturen unverándert fortvege- 
| tirten und sich durch Zweitheilung vermehrten, so hat sie dieser letztere Forscher fůr Reprásen- 
| iánten einer selbstándicen „Algen“-Gattung erklárt. 
1 
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51. Gattung. Characium A. Br. ampl. (incl. Hydrianum Rbh. et Hydrocytium A. Br.*) 

Zellen einzeln, stets mit einem Ende festgewachsen und an diesem méčist mit 
einem Stielchen versehen, von sehr verschiedener Form. Vermehrung durch Macro- und 
Microzoogonidien, welche durch succedane Zweitheilung in mehr oder weniger grosser 
Zahl aus dem Inhalte der Mutterzelle (des Zoogonidangiums) gebildet werden. Nachdem 
diese mit 2 Cilien versehenen Zoogonidien, welche ofters schon innerhalb ihrer Mutterzelle 
sich frei bewegen, aus dieser ausgeschwármt sind und sich festgesetzt haben, keimen sie 
und wachsen zu einer der Mutterpflanze věllig gleichen Zelle heran. Auch Palmella-, Gloeo- 
cystis- ete. artige Zustánde und Dauerzellen sind bei einigen Characien beobachtet worden. 

1. Sect. Subsessiles Rbh. Stielchen undeutlich, sehr kurz oder fehlend. 
175. Ch. Sieboldii A. Br. Alg. unic. T. 3. Zelle gerade, in der Jugend lánglich- 

elliptisch oder lanzettlich, spáter birn- oder verkehrt eifórmig, am Scheitel abgestumpft, 
stachellos mit sehr kurzem, hyalinem, ziemlich dickem, am Grunde verschmálertem Stiel- 
chen, 20 bis 33 u dick, 40 bis 70 u lang. 

In stehenden Gewássern, Wassergráben, Guellen, Báchen an hoóheren Algen, 
Moosen ete. festsitzend (5—8). So in der Umgebung von Prag und bei Eisenbrod! 

176. Ch. obtusum A. Br. Alg. unic. T. 3. Zelle gerade, in der Jugend schmal, 
spáter breiter elliptisch, verkehrt eifórmig oder birnfórmig, am Scheitel flach abgerundet 

und daselbst mit einem stopselartigen, nach innen ragenden Zápfchen ver- 
sehen, 22 bis 33 u lang, etwa halb so dick; Stielchen kurz, am Grunde 
leicht verdickt; im chlorophyllgrůnem Inhalte zuerst 1, spáter 2 bis mehrere 
Pyrenoide. 

In Sůmpfen, torfigen Gewássern wie vor. (5—9). So bei Winter- 
berg in Sůdbohmen! 

177. Ch. strictum A. Br. Ale. unic. T. 5. Zelle gerade, schmal | 
elliptisch oder linear-lanzettlich, am Scheitel abgestumpft oder abgerundet, 

ho stachellos, an der Basis in ein sehr kurzes, knotig verdicktes Stielchen 
"ig. 70. Cha- : : : : 
racium Náge- verdůnnt, 6 bis 7 u dick, 23 bis 30 u lang. 
lii. A. Br. Ein In Teichen ete. an untergetauchten Fadenalgen und anderen Wasser- 
Zoogonidan-— pflanzen wie vor. (6—8). So an Vaucherien im Wolšaner Teiche bei Prag! 
gium vor der 
Entleerune d. 178. Ch. subulatum A. Br. Alg. unic. T. 5. Wittr. et Nordst. 
Schwármzel- © Alg. exs. No. 152! Zelle schrác-lanzettlich, am Scheitel pfriemlich zuge- 
Ae dna spitzt, gerade oder gekrůmmt, am Grunde scheibenfórmig erweitert, stiellos, 

A mit in der Mitte Chlorophyll enthaltendem Inhalte und braun gefárbter 
Membran, 4 bis 5 u dick, 12 bis 20 u lang, dfters mit benachbarten Individuen 
verwachsen. 

In Teichen, Tůmpeln an Fadenalgen u. a. Wasserpflanzen wie vor. (5—8). 80 
an Vaucherien u. a. Algen aus dem Wolšaner Teiche, an Oedogonien in Tůmpeln bei 
Podol und aus den Tůmpeln bei Radotín náchst Prag; bei Osseg unter dem Erzgebirge; 

bei Strakonic in Sůdbohmen! 
2. Sect. Stěpitatae Rbh. Stielchen deutlich, oft ziemlich lang. 
179. Ch. Nágelii A. Br. Einz. Alg. T. 3. Zelle gerade, in der Jugend linear- 

lanzettlich, schmal elliptisch oder fast eifórmig, spáter elliptisch oder verkehrt eifórmig, 
mit abgerundetem Scheitel, 7 bis 18 u dick, 20 bis 42 u lang, mit kurzem, etwa 4 u- 
langem, an der Basis nicht verbreitetem Stielchen wie vor. (5—9). An Cladophoren im 
Kunraticer Teiche, an Oedogonien in Tůmpeln bei Podol, an verschiedenen Algen aus 
einem Wasserbehálter im Prager Vereinsgarten, ebenso in einem Teiche bei Jechnitz 
náchst Rakonitz! 

: „ ) Vergl. Reinhardt's Abhandlung „Zur Entwickelungsceschichte der Characieen“ 1876. 
Ueber die Beziehungen der in dieser Gattung angefůhrten chlorophyllorůnen Algenformen zu am- © 
deren hěher entwickelten Chlorophyceen siehe mehr in Borzis Studi algologici I. p. 22. u. £. 

Pá 
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ei-, birnen- oder keulenfórmig, am Scheitel abgerundet, 6 bis 12:5 u dick, 20 bis 25 u 
ang, am unteren Ende allmáhlich in das etwa 1 u dicke, ungefáhr halb wie die ganze 
Zelle lange oder etwas lángere, am Grunde mit einem kleinen, ziemlich dicken Scheibchen 

© versehene Stielchen auslaufend. 
: Wie vor. (7—10). An Fadenalgen aus der Umgebung von Hohenfurth! 

p 

: 180. Ch. pyriforme A. Br. (Hydrianum pyriforme Rbh.) Alg. unic. T. 5. Zelle 

1 

| 181. Ch. minutum A. Br. Alg. unic. T. 5. Zelle gerade, oder leicht gekrůmmt 
| oder schieflanzettlich, zugespitzt, meist mit kurzem, hyalinem, geradem oder gekrimmtem 
( Spitzchen, 5 u dick, 17 bis 25 u lang. Stielchen kurz, am Grunde (bei der typischen 
- Form) nicht verbreitet; var B) disculiferum Wittr. Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 459! 
: Stielchen am Grunde Kehosheni ms erweitert. 
| Wie vor. (5—7). Auf Cladophora glomerata von Chuchelbad und Beraun, auf 
ji Oedogonien von Dyorec náchst Prag, Březnic náchst Přibram und bei Přibram, an Clado- 
| phora fracta aus den Moldautůmpeln náchst Slichow bei Prag (var. B) und von Eisen- 

brod; ebenso in Sůdbohmen bei Kuschwarda! 

: 182. Ch. ambiguum Herm. Rbh. Beitr. T. 7. Zelle gerade oder schieflanzettlich, 
nach beiden Enden allmálig verschmálert, am hyalinen Scheitel zugespitzt, 4 bis 8 u 

dick, mit ziemlich kurzem, am Grunde nicht scheibenfórmig erweitertem, feinem Stielchen. 
 Zellinhalt intensiv grůn. 
i Wie vor. meist auf Oedogonien, Mougeotien, Cladophoren ete. (4—9). | Bisher 
© blos an Algen, die ich an einem kleinen Wehre im Roztoker Bache gesammelt habe! 

183. Ch. acutum A. Br. (Hydrianum acutum Rbh.) Alg. unic. T. 5. Zelle ge- 
rade, breit lanzettlich oder eifórmig, nach beiden Enden allmálig verschmálert, am Scheitel 
| zugespitzt, 6:5 bis 10 u dick, mit dem Stielchen 20 bis 25 u lang, dieses etwa '/ bis 
|" so lang wie die Zelle, am Ende mit einem Scheibchen von rothbrauner oder schwarz- 
" rother Farbe versehen. 
j Wie vor. (73). An verschiedenen Fadenalgen aus den Teichen bei Dux; auf 
|  Cladophora fracta in Teichen bei Dobříš ! 

184. Ch. Pringsheimii A. Br. Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 153! Zelle ge- 
| rade oder leicht gekrůmmt, mit ziemlich dicker Spitze, 6'5 bis 10 u dick, 20 bis 25 u 
l lang, mit kurzem, am Grunde in eine bráunlichgelbe Scheibe verbreitetem Stielchen. 
| Wie vor. (6—3). An Oedogonienfáden, welche ich mit anderen Algen lángere 
Zeit im Zimmer cultivirte! 

| 185. Ch. longipes Rbh. Alg. -unic. T. 5. Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 151! 
L Zelle lanzettlich, schrág geneigt oder fast gerade, 6:5 bis 10 u dick, mit dem Stielchen 

20 bis 25, seltener bis 45 u lang, am Scheitel mit aufrechtem oder schief vorgestrecktem 
, hyalinem Stachel, an einem etwa 1 w dicken, halb bis ebenso wie die ganze Zelle langen, 

- am Grunde mit einem gelblich gefárbten Knětchen versehenen Stielchen sitzend. 
L Wie vor. (6—8). An einigen Fadenalgen aus den Wassergráben lángs der Eisen- 
- bahn bei Kónigerátz, in den Teichen bei Dachow mněchst Hořic und bei Řičan 
| náchst Prag! 

' 186. Ch. Hookeri (Reinsch) nob. [Dactylococcus Hookeri Reinsch Contrib, I. 
MT. 11 Chlorophyll.]“) Zellen lánglich-walzenfórmie, am oberen Ende abgerundet, 4 bis 
Í 8 u dick, 15 bis 24 u lang, am Grunde in ein hyalines, fast ebenso wie die ganze 
I! Zelle langes Stielchen auslaufend, einzeln oder zu mehreren neben einander. Zellhaut důnn, 
| es anliegend. 
“ Wie vor. (6—8). An Cyclops-Arten und hnlichen Wasserthierchen aus den 
impeln bei Kostelec a. E., aus den Teichen bei Dymokur! ebenso bei Leitomyschl 
jp ooálek ') | 

r) Auch Dactylococeus De Baryanus Reinsch Contrib. I. p. 78. T. II., Chlorophyll. gehůrt 
Nu zur Gatt. Characium. 
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3. Gruppe. EBndosphaeraceae Klebs. Endophytische in verschiedenen Wasser- 
pflanzen nistende, seltener frei unter anderen Algen lebende (Kentrosphaera) einzel- © 
lige Algen. | 

52. Gattung. Kentrosphaera Bzi. 

Zellen kugelig, elliptisch oder von unregelmássiger Form, einzeln, seltener mehrere 
neben einander, meist unter verschiedenen Lyngbyaceen und anderen Algen in grósserer | 
Menge vorkommend, mit chlorophyll- oder gelblichgrůnem , seltener orangeróthlichem 
(Haematochrom enthaltendem), feingekórntem Inhalte, einem Pyrenoide und ziemlich dicker, 

dfters theilweise geschichteter Zellhaut, welche auf der Innenseite nicht 
selten mit 1 bis 3 kugelformigen Verdickungen, an der Aussenseite mit 
einem hornartig gekrůmmten kurzen Auswuchse versehen ist. 

Der chlorophyllgrůne Farbstoff ist meist in deutlich ausge- 
formten, bandfórmigen, wandstándigen Chlorophylltrágern eingelagert, 
welche "i der Regel strahlenfórmig gegen die Zellmitte zu angeordnet 
sind, im Centrum einen farblosen Fleck freilassend. Im Zellinhalte 
kommen noch winzige Štárkekórnchen und ein Zellkern vor. 

Vermehrung durch simultane Theilung des Zellinhaltes in meh- 
rere Tochterzellen und durch Zoogonidien, welche aus dem Inhalte 

ný 71. p der úberwinternden, sehr grossen, mit dicker Membran versehenen Zellen 
le Bzi. Ein Z00. © (Dauerzellen), die sich in Zoogonidangien umwandeln, durch simultane 
gonidangium vor © Theilung des Inhaltes in 8 bis 30 kleine, eifórmige oder elliptische, mit 
der Entleerung — zwei Wimpern versehene, agame Schwármzellen entstehen; geschlechtliche 
der Schwármzel- © Vermehrung unbekannt. 
len, 450f. vergr. ; ; b 

187. K. Facciolae Bzi. Studi algol. I., Tab. 7. Veget. Zellen 
kugelie, bis oval elliptisch, von verschiedener Grósse; Zoogonidangien bis 80 u dick, 
mit 2 bis 3:5 u dicker, geschichteter, ofters mit Emergenzen versehenen Zellwand. Zoogo- 
nidien sehr zahlreich (bis 300), 2 bis 3 u breit, eifórmig; var. B) úrregularis nob. 
Zellen elliptisch oder von unregelmássiger Form, selten kugelig, 15 bis 90 u im Durchm., 
mit ziemlich dicker an den Dauerzellen sehr (bis 9 u) dicker, farbloser Zellhaut und 
intensiv grůnem Inhalte, sonst wie die typische Form. 

In Teichen, an feuchten Wánden von Wasserbassins, unter Traufen, meist zwi- 
schen verschiedenen Lyngbyaceen, Diatomaceen ete. (7—10). So an inneren feuchten 
Wánden eines Bassins im k. k. botan. Garten am Smichow “) und im Vereinsgarten in 
Prag reichlich, meist als var. B! 

188. K. minor Bzi. Stud. algol. I., Tab. 7. Veget. Zellen elliptisch, kleiner als 
bei der vorhergehenden Art.  Zoogonidangien 10 bis 12 u breit, bis 35 u lang, mit 
důnner (1 bis 2 u dicker), geschichteter Zellwand ohne innere Emergenzen. Chlorophyll ist 
in Kódrnchen vorhanden. Zoogonidien (Zoosporem) zu 8 bis 32 in einem Zoosporangium 
entstehend, grósser als bei K. Facciolae. 

Wie vor. (4—11). S0 mit Cladophora fracta und Trentepohlia de Baryana an 
untergetauchten Steinen ete. im Teiche „u Dubu“ im Sarkathale náchst Prag! 

53. Gattung. Chlorochytrium Cohn. 

Zellen kugelig, ei- oder nierenfórmie, seltener 2 bis mehrlappig, einzeln oder 
gruppenweise in den Intercellularráumen des Parenchyms verschiedener Wasserpflanzen 
endophytisch lebend. Im protoplasmatischen Inhalte der Zellen je ein Zellkern ein Chloro- 
phor von der Gestalt einer einfachen, flachen, wandstándigen Scheibe mit vielfach zer- 
theiltem Rande. 

') Wird von diesem Standorte in den náchsten Fascikeln der Ale. exs. Wittr. et Nordst. © 
mitgetheilt werden. 
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Vermehrung durch wiederholte Zweitheilung des Zellinhaltes der Mutterzellen und 

| Biláme von zahlreichen, kugeligen oder birnfórmigen, zweigeisseligen, geschlechtlichen 

| und geschlechtlosen Zoogonidien, welche ofters durch rohrenfórmige Fortsátze der Mutter- 

© zelle nach aussen oder in die Intercellularráume entleert werden und mit einander nicht 

| selten copuliren. Zygoten, welche sich an der Oberhaut und zwar auf der Grenze zweier 

keimen an dieser und drin- 
"gen vermittelst eines Keimschlauches in die Intercellularráume 
" lebender Pflanzengewebe ein, in welchen sie erst zu vollstán- 
| diger Entwickelung gelangen. Auch Dauerzellen mit dicker Zell- 
« haut und dichtem, mit Stárkekórnern vollgepfropftem Inhalte 

je sind beobachtet worden. 

189. Ch. lemnae Cohn. Bot. Zeitung. J. 1881. T. 3. 
„ Zellen kugelig, lánglich elliptisch oder von unregelmássiger 
porm, bis 100 u im Durchmesser, mit halsartiger Verlángerung 
( zwischen zwei Epidermiszellen nach aussen hervorragend und 
| hier mit knopfartiger, farbloser Anschwellung abgeschlossen, 
4 (der auf der Epidermis zurůckbleibende Theil der keimenden 
| Zygote wird námlich zu einem kugeligen Cellulosepropf). Fig. 72. Chlorochytrium 

Im Grundgewebe von Lemna trisulca*) in Teichen, Wasser- ee pe onde A kolo v n : ; soka Lemna trisulca mit einem 
L gráben u. á. zerstreut (6—8). So in den Elbetůmpeln bei Ne- ausgewachsenen Ch.-Exem- 

„ ratowic, Klomín; in einem Teiche bei Neu-Straschitz! plare, 400mal vergr. 

| 190. Ch. Knyanum Cohn et Szyman. Bot. Zte. 1881. 
Ú I. 3. Zellen lánglich- kugelig oder von unregelmássiger Form, fast 100 u lang, "/,„ bis 
| Imal so dick, mit einer mehr oder weniger ausgebildeten halšartigen Verlángerung zwi- 
i schen zwel Epidermiszellen nach aussen hervorragend, ohne Celluloseknopf; sonst wie vor.*) 
k Im Grundgewebe von Lemna minor, L. gibba, Ceratophyllum und Elodea cana- 
l densis (6—8). So im sog. Libuša-Bade náchst Pankrac und im Wolšaner Teiche bei 
j Prag, in den Elbetůmpeln bei Neratowic, in den Sůmpfen bei Oužic náchst Kralup, in 

© den Teichen bei Dymokur, ebenso bei Chlomek náchst Turnau! 

54. Gattung. Endosphaera Klebs. 

Zellen kugelig, elliptisch, dreieckig oder von S ha pac Gestalt, mit einem 

, | "lé durch kugelige oder bírnfórmice, zweigeisselige Zoogonidien, cěldllé dnrch 
 wiederholte Zweitheilung des Inhaltes der Mutterzelle und zwar nur im Frůhjahre gebildet 
Z werden. Diese copuliren und werden zu einer grossen rundlichen Zygote, welche langsam 
4 sich hin und her bewegt, spáter auf der Unterseite der Blátter verschiedener Wasser- 
| pflanzen sich festsetzt, mit einer Membran sich umgibt und wie Chlorochytrium in die 
Intercellularráume des unter der Epidermis liegenden Parenchyms keimend eindringt. Der 

| auf der Epidermis zurůckbleibende Theil der ausgekeimten Zygote stirbt bald ab, ohne 
W wie bei Chlorochytrium lemnae durch Celluloseablagerung zu einem dauernd vorhandenen 
| Pfropf zu werden. Die eingedrungene junge Zelle wáchst dann langsam zu einer Dauer- 
zelle heran, welche den Winter am Boden der Gewásser zubrinst, um im Márz a April 
| Zoogonidien zu bilden. 
Ú © 

i « 

n 1) Nach Schaarschmidt (A Oblorodhýtemh Erdélyben, 1880) kommt diese Alge auch in 
© verfaulten Eichenbláttern vor und kann, wenn sie aus dem Blattgewebe derselben herausgefallen 
ist, auch im Wasser frei fortvegetiren. 

| 2) Nach Klebs (Bot. Zeitung 1881, p. 257) ist Ch. Knyanum. vielleicht nur die un- 
| | geschlechtliche Form des Ch. lemnae Cohn. der von Klebs, Wright, Kjellmann, Schróter u. A. 
i: beschriebene Ch.- u. á. Formen werden wahrscheinlich, wie auch Scotinosphaera, Phyllobium u. a. 
| M oosphaeraceen etc. in Bóhmen noch entdeckt werden. 
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191. E. biennis Klebs Bot. Ztg. 1881. T. 3. Zellen meist kugelig, seltener von 
unregelmássiger (Gestalt 60, selten bis 100 u im Durchmesser, mit sehr dicker, ofters 

deutlich geschichteter Membran. Der protoplasmatische Zellinhalt meist 
fast chlorophyllgrůn, seltener durch Haematochrom róthlich, bis braun- 
roth gefirbt. Zoogonidien 4:9 u dick, 62 u lang.)) 

Lebt in den Intercellularráumen des subepidermalen Parenchyms 
von Bláttern verschiedener Wasserpflanzen (Potamogeton, Sparganium, 
Gráser ete. 3—5). So in den Schanzgráben hinter dem gew. Kornthor, 
in jedem Blatte je viele Exemplare, in einem Wassergraben an der Bahn 

p bei Neratowic. 
Fig. 73. 

r E opora 4. Unterfamilie. Gelatinosae. (Tetrasporeae Nás. ex. p. Klebs 
schnitt eines in-  ampl.) Einzelne Zellen sind durch schleimige, zusammenfliessende Hůll- 
cirten Blattes mit © membranen zu microscopisch kleinen oder auch macroscopischen (Tetra- 
einer 4 Wochen | spora, Schizochlamys) Gallertfamilžen meist von unregelmássiger Form 
E 0 vereinigt; diese letzteren festsitzend oder frei schwimmend. Vermehrung 

E 1. durch Macro- und Microzoogonidien, von welchen die letzteren 
auch Ófters unter einander copuliren, 2. durch vegetative Zweitheilung der Zellen und 
3. durch Dauerzellen. 

55. Gattung. Tetraspora Link. 

Zellen kugelig, mit dicken, in eine structurlose Gallerte zusammenfliessenden 
Hůllmembranen, ordnungslos oder zu 2 bis 4 genáhert, in grosse anfangs einschichtige, 
an álteren Individuen durch abweichende Theilungsrichtung einzelner Zellen auch mehr- 
schichtige, zuerst sackartige, spáter gedffnete und meist hautartig ausgebreitete Familien 
vereinigt. Membrar der Mutterzelle bald nach der Theilung zu einer structurlosen Gallerte 
sich auflósend. 

Unceschlechtliche Vermehrung: 1. durch succedane Zweitheilung der Zellen ab- 
wechselnd in beiden Richtungen der Fláche; 2. durch zweiwimperige Macrozoogonidien, 
die nach lángerem Umherschwármen zur Ruhe kommen, ihre Cilien verlieren, Gallert- 
membran ausscheiden und in dieser sich in 2, 4 und mehr Tochterzellen theilen. Durch 
Verschmelzune zahlreicher benachbarter keimender Macrozoogonidien werden gróssere 
Gallertcolonien gebildet. 

Geschlechtliche Fortpflanzung. durch Zygoten, welche nach erfolgter Copulation 
von Microzoogonidien entstehen.  Nachdem die zuerst noch schwerfállie beweglichen Zy- 
goten ihre Cilien verloren und sich festgesetzt haben, runden sie sich ab und scheiden 
eine feste Zellhaut aus. Nicht copulirende Microzoogonidien gehen, zur Ruhe gekommen, 
zu Grunde. Aus den nach einer Ruheperiode keimenden Zygoten entstehen zuerst 4 tetra- 
ederfórmige Tochterzellen, aus welchen nachher eine kleine gallertige Hohlkugel sich ent- 
wickelt, die langsam zur věllie entwickelten Tetraspora heranwáchst.?) Auch Dauerzellen 

mit ziemlich dicker, meist brauner Membran sind bei einigen T.-Arten beobachtet worden. *) 

v) Von den sog. Pseudochlorophyllkórnern im Kórper der chlorophyllgrůnen Infusorien, 
Spongillen, Hydra, Vortex ete., deren Algennatur und Symbiose mit lebenden Thieren von Brandt, 
Kessler, Hamann u. A. in neuer Zeit behauptet wurde, sind die in Bóohmen in Hydra viridis und in 
einigen Wimperinfusorien vorkommende Zoochlorella condutrix Brandt und die in Spongillen und 
wahrscheinlich auch in einigen Sůsswasserplanarien vorkommende Z. parasitica Brandt verbreitet. 
Von diesen und áhnlichen einzelligen chlorophyllgrůnen „Algen“ oilt vorláufig, so lange ihre Ent- 
wickelungsgeschichte nicht náher bekannt ist, das, was von ihnen bereits Wittrock [Sitz. d. K. 
Vetens. Akad. in Stockholm Ref. im Bot. Centralblatt X. p. 453] gesagt hat. 

2) Mehr úber die Entwickelung von Tetraspora lubrica siehe in Reinke's „Ueber Mono- 
stroma bullosum Thr. und Tetraspora lubrica Ktz.“ 1878. 
S S) Vergl. Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 645! und Cienkowski „Ueber Palmellaceen“ 
1870, p. 424. ; 
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Ne 192. T. explanata Ac. ampl.*) Lager frei schwimmend, unregelmássig ausgebreitet, 
©- oft blasig aufgetrieben, weich schlůpferig. Zellen rundlich, elliptisch oder eckig, einzeln, zu 
© zwei (seltener 4) genáhert. ; 

| a) genutna (Ag.) Krch. (T. explanata Ag. Tab. phycol. I. T. 27) Wittr. et 

| © Nordst. Alg. exs. No. 354! Lager lebhaft grůn, kleine (bis 

i 

-2 em grosse), frei schwimmende oder auf Steinen, Wasser- 
© pflanzen festsitzende schleimige Massen bildend. 

E b) natans (Ktz.) Krch. (T. natans Ktz. Tab. phycol. 
PT. T. 29). Rbh. Alg. exs. No. 407! Lager anfangs sackartig 
U festsitzend, spáter háutig-blattartig frei schwimmend, hellgrůn. 
| Zellen 7 bis 15 u dick, mehr zerstreut als bei der vor. 

1 In stagnirenden © Gewássern, Wassergráben, Wasser- 
- trógen, Bassins etc. selten verbreitet (6—9). So bei Carlsbad 
C in der Tepl von C. A. Agardh 1827 entdeckt [Alm. d. Carlsb. 
t 1834 p. 59] a); im Jordan-Teiche bei Tabor, in Wasserbe- 

4  háltern in Hohenfurth, bei Eisenstein im Bóhmerwalde b)! 
193. T. fuscescens A. Br. Lager schlůpferig, anfangs — Fig. 74. a) Tetraspora ex- 

sackartig, spáter ausgebreitet háutig, olivenbraun, frei schwim- © planata Ag.Stůck von einer 
|| mend. Zellen fast kugelig oder eckig, einzeln oder zu 2 gená- © Familie, 300mal vergr. 
«  hert, mit olivengrůnem Inhalte, 7 bis 10 u dick. 

| In Sůmpfen, an Flussufern, Teichrándern ete. (6—9). So an den Ufern der Eger 
4 (Hoffmann-Bank Rbh. Flora eur. alg. IIT. p. 40). 
je 194. T. gelatinosa (Vauch.) Desv. Tab. phycol. I. T. 28. Brit. fresh. alg. T. 6. 

Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 646! Lager unregelmássig ausgebreitet und zerschlitzt, 

anfangs eifórmig-sackartig, festgewachsen, spáter von unregelmássiger 
Form, frei schwimmend, bleich, seltener schmutzig grůn, ofters von kohlen- 
saurem Kalk incrustirt. Zellen 2 bis 14 u dick, kugelig zerstreut oder 
zu 2—4 genáhert und ziemlich dicht neben einander gelagert, Dauer- 
zellen meist 9 bis 15 w dick, mit der verdickten braungelben Membran 
15 bis 24 u dick; var. B) micrococca Ktz. Rbh. Alg. exs. No. 776! 

1. Lager anfangs rohrig-sackartig, spáter ausgebreitet und fast zerfliessend. 
1 Zellen 2, bis 7 u dick. 
M In Wassergráben, Teichen, Sůmpfen ete. (4—9). So in der 
„. Umgebung von Prag bei Nusle in einem Wiesengraben unter anderen 

- Algen 8), im sog. Libuša-Bade bei Pankrac, in den Schanzgráben, in 
L den Sůmpfen bei Vysočan und Hloubětín. In den Elbetůmpeln bei Ne- 
L ratowic, in den Sůmpfen bei Běchowic und Ouval; bei Brůx, Dux, Písek, 
k. Lomnic náchst Wittingau, Planá náchst Tabor! bei Bóhm. Kamnitz 
© (Hrabal Mus!). Im Riesengebirge am Koppenplan und bei der alten Fig. 74. b) Tetra- 
V schles. Baude (Schróter, Jahresber. d. schles. Ges. 1883 p. 183); bei spora lubrica 

Moldau im Erzgebirge; bei Winterberg, Helmbach (mehrfach), ebenso | (Roth) Ag. Ein 
„ bei Kuschwarda in Sůdbohmen! ke joneské 
je 195. T. lubrica (Roth) Ag. Tab. phycol. I. T. 30. Brit. fresh. 
rale. T. 6. Wittr. et Nordst. Ale. exs. No. 439 et 722! Lager anfangs 

I fest gewachsen, vom Boden gerade aufsteigend oder an Wasserpflanzen festsitzend, spáter 
„auch frei schwimmend, róhrig oder schlauchfórmig bis formlos, zerschlitzt, wellig-gelappt, 
" sehr schlůpferig, von gelbgrůner Farbe bis 2 dm lang. Zellen, 7 bis 11 u dick, rundlich oder 

| eckig zu 2—4 genáhert; var. B) lacunosa Chauv. Lager zerschlitzt mit grósseren Perfo- 
| rationen, blass grůn. Zellen 7 bis 12 w dick. 
„ In stehenden, klaren Gewássern, Teichen, Wiesengráben, Tůmpeln (7—9). So in 

© den Moldautůmpeln bei Prag, in einem Bache bei Klecánky náchst Roztok spárlich, in 
A Wassergráben an der Bahn bei Klomín náchst Neratowic reichlich auch 6, bei Kolín! 

" 1) Winkler [Ueber einige fůr die Ostseeprovinzen neue Sůsswasseralgen, 1882] hált die 
|. Vereinigung dieser T.-Art mit T. gelatinosa fůr geboten. 
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bei Holic náchst Pardubic [Čeněk Mus.!], bei Habstein náchst Hirschberg in cinem 
Wassergraben an Wasserranunkeln massenhaft! in Nordbohmen bei Fugau? [Karl Mus'!], 
bei Grottau [Menzel Mus!'].*) 

56, Gattung. Schizochlamys A. Br. 

Zellen kugelig oder elliptisch, einzeln oder zu 2—4 genáhert, zu grósseren gallertigen 
Familien von unregelmássiger Form vereinigt. Vermehrung durch vegetative Zweitheilung 

der Zellen wie bei Tetraspora, wobei jedoch die hyaline Membran der 
Mutterzelle in 2 oder 4 gleich grosse Stůcke gesprenst wird, welche 
die Tochterzellen umgeben und in der gemeinsamen Gallerte eingebettet 
noch lángere Zeit deutlich erkennbar bleiben. 

196. S. gelatinosa A. Br.?) Tab. phycol. VI. T. 70. Brit. 
fresh. alg. T. 3. Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 56! Lager bis faust- 
gross, bleich oder schmutziggelbgrůn bis gelbbraun, schlůpferig, unregel- 
mássig ausgebreitet, fest sitzend oder frei schwimmend, čfters leicht 
incrustirt.  Zellen 11 bis 14 u dick, kugelig oder lánglich-elliptisch, 
meist zu 4 genáhert in der gemeinsamen Gallerte zerstreut eingelagert. 

Fig. 75. Schizo- 
hlárog úelaktí In stehenden Gewássern, Sůmpfen, Tůmpeln, Wassergráben, 

nosa A. Br. Eine Lachen ete. nicht selten (6—10). So in den Elbetůmpeln bei Houška, 
6 n und © náchst Brandeis und bei Raudnitz reichlich, in den Sůmpfen an der 
p r 0 T ellung Bahn bei Doubrawic náchst Pardubic, bei Žiželic náchst Chlumec an 
in vier Tochter- heh Prsa JAM SL ETAVE . 
zellen, etwa 320- der Cidlina, bei Kóniggrátz; bei Eisenbrod, Alt-Paka, Turnau; in tor- 

fach vergr. figen Gewássern bei Lichtenau an der Adler, bei Franzensbad! 

57. Gattung. Palmodactylon Nác. 

Zellen kugelieg, mit dicken blasenfórmigen, oft zusammenfliessenden Hůllmem- 
branen, in gallertigen Blasen eingeschlossen, zu frei schwimmenden, schlauchfórmigen, 

microscopisch kleinen, háufieg strahlenfórmig angeordneten Fa- 
milien vereinigt. Vermehrung durch vegetative Zweitheilung 
der Zellen, welche anfánglich nur in einer Richtung, spáter ab- 
wechselnd in allen Richtungen des Raumes erfolgt. Die Zellen 
einzelner Generationen schwármen ohne Zweifel und bleiben zur 
Ruhe gekommen frei liegen, bekleiden sich dann mit €iner 
breiten Hůllmembran, theilen sich © wiederholt und entfernen 
sich nach jeder Theilung von einander, indem sie Gallerte aus- 
scheiden, welche die Zellen in Familien zusammenhált. 

Fig. 76. Palmodactylon va- 197. P. varium Nác. Einz. Alg. T. 2. Familien aus 
rium Nág. Einejunge,strah- © vielen bis 50 u dicken, cylindrischen, strahlenfórmig geordneten 
; krem Ke ole Schláuchen bestehend, welche in der Mitte zusammenhángen. 

mal vergr. Zeilen meist 4:5 bis 7, seltener bis 9 u dick; var. B) subra- 
mosum Násg.? (P. subramosum Nác«. Einz. Alg. T. 2). Familien 

aus einem spárlich verzweigten, 30 bis 60 u dicken. Schlauche bestehend, Zellen 8 bis 

?) Die von Čeněk bei Pardubic gesammelte Tetraspora bullosa (Roth) Ag. ist nicht mit 
Monostroma bullosum (Roth) Thr. — Tetraspora bullosa identisch, auch Enteromorpha intestinalis 
aus dem Sarkathale bei Prag Mus! ist eine Tetraspora (T. explanata b)?); dieselbe Alge hat wahr- 
scheinlich schon Corda daselbst in Báchen beobachtet und sie als Ulva rivularis in Sturm's Deutschl. 
Flora, II., 18 beschrieben. 

*) Ueber das Verháltniss dieser Alge zu anderen hóher entwickelten Chlorophyceen siehe 
P. Richte"s „Zur Frage ůúber d. mogl. genet. Verwandtschaftsverhált. ein. einzel. Phycochroma- 
ceen“ 1880 und Reinke's „Zwei parasitische Algen“. Bot. Zeitung, 1879 p. 476 in Anmerk. 
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"12 u dick, sonst wie vor.; var. y) stmplex Nág.? (P. simplex Nág. Einz. Alg. T. 2). 
Familien einfach (unverzweigt) schlauchfórmig, 15 bis 72 u dick, Zellen 5'5 bis 9 

ander liegend. 

i In stehenden Gewássern, Sůmpfen, moorigen Gráben, alten Teichen, unter an- 
"deren Algen zerstreut, seltener in grůsserer Menge auf der Oberfláche abgestorbener 

meist B und y, Hohenfurth G, Frauenberg náchst Budweis, Franzensbad, Brůx auch y! 
jm Riesengebirge auf der Mádelwiese y (Schróter, Jahresber. d. schles. Ges. 1883, p. 183). 

58. Gattung. Geminella Turp. 

Zellen lánglich cylindrisch oder eifórmig, zu vielen in eine einreihige, mit einer 
Fweiten gallertigen Scheide umgebene, frei schwimmende, microscopisch kleine Familie ver- 
einist. Vermehrung 1. durch vegetative Zweitheilung der 
Zellen, welche stets nur in einer Richtung erfolst, 2. durch 
Dauerzellen; diese letzteren sind lánglich cylindrisch, mit 
dicker brauner Aussenhaut versehen. 

3 198. G. interrupta (Turp.*) Laserh. [incl. Hor- 
mospora minor Nág. Einz. Alg. T. 7 nach Lagerh. Bidrag. a 
-p. 68] Wolny in Hedwigia 1884, T. 1. Familien einzeln 

Fig. 77.  Geminella interrupta 
i. : ň s ; Turp.) Lagerh. Vi t. Zell 
Feinander durch einen bald kůrzeren, bald lángeren Zwi- oso Saro Rates iko: 

 schenraum getrennt, in einem 16 bis 18 u dicken, schlei- fach verer. 

|migen, scheidenartigen Schlauche liegend, welcher ofters 

„stellenweise eingeschnůrt ist. In den 2- bis 4zelligen Segmenten werden spáter auch Dauer- 

(von ziemlich dicker, brauner und rauher Membran umhůllt sind. 
i In stehenden Gewássern, Teichen, Bassins, Sůmpfen, auch in Algenkulturen unter 
|anderen Algen (meist unter Ulothrix-Arten) zerstreut (4-—9). 90 unter chlorophyllgrůnen 

ck 59. Gattung. Staurogenia (Morren) Ktz. 

be 
ji Zellen kugelig oder eckig, zu microscopisch kleinen tafelfórmigen, frei schwim- 
jm enden Familien vereinigt. Vermehrung durch veget. Zweitheilung der Zellen, welche blos 
VŠ 

Vs 2 auf einander senkrechten Richtungen der Fláché erfolgt. ) 

| v) Nach Kůtzing (Species algarum p. 191) sollen die Zellen dieser Alge spangrůn gefárbt 
sein. Es scheint also, dass wie bei der nahe verwandten Gatt. Hormospora, so auch bei Geminella 
theils zu den Chlorophyceen, theils zu den Phycochromaceen gehórende Formen beobachtet worden 

4 sind. Wenn dem so wáre, so můssten die spangrůnen Geminella-Formen von den chlorophyllgrůnen 
I'getrennt und als eine besondere Gruppe der Gattung Allogonium Ktz. vereiniot werden (mehr úber 
diese zuletzt genannte Phycochromaceen-Gattung siehe in meiner gleichnamigen Abhandlune in der 
Hedwigia, 1887, 1 Heft). 
A 2) Wird von diesem Standorte in Wittrock's und Nordstedt's Algae exs. mitgetheilt werden. 

r Ueber diese der Hormospora minor Nág. entsprechende Algenform sowie úber einige andere Hormo- 
| spora-Formen, vorzůglich ber die von mir bei Klósterle náchst Winterbere in Sidbohmen beobachtete 
| 'Hormospora grandis nob. siehe mehr in meinem Werke „Physiol. u. algol. Studien“, p. 136. 
1 9 



130 Dictyosphaerium. 

199. 8. rectangularis (Nág.) A. Br. Brit. fresh. ale. T. 18, Wittr. et Nordst. 
Alg. exs. No. 53, 171! Zellen lánglich-elliptisch oder durch gegensei- 
tigen Druck etwas eckig, 4 bis 6 u dick, 5 bis 7 u lang, zu 4, 16 
bis 64 in einer tafelfórmigen, rechteckigen, 13 bis 55 u breiten Familie 
verbunden. 

In stehenden Wássern, Teichen, Gráben etc. (4— 9) ziemlich 
selten. So bei Prag in einem Tůmpel an der Moldau bei Troja und in 

í dem Můhlteiche bei Kunratic; im Teiche bei Břve náchst Hostiwic; 
2 im grossen Teich bei Hirschbere; in einem Teiche bei Lomnic náchst 

Wittingau, bei Heřmaničky und Planá náchst Tabor unter anderen Algen! 
Fig. 78. Stauroge- 
nia rectangularis sa l 
(Nág)A.Br. Acht- 5. Unterfamilie. Stěpitatae. 

zell. Zellfamilie, Einzelne Zellen sind durch kurze Stielchen oder feine Fáden 

stark vergr. zu microscopisch kleinen Familien verbunden. 

60. Gattung. Dictyosphaerium Nág. 

Zellen ei- oder nierenfórmig, mit dicken, zusammenfliessenden Hůllmembranen zu 
vielen, auf der inneren Oberffáche hohlkugelartiger, frei schwimmender Familien ange- 
ordnet, je eine an einem zarten Faden, die alle in dem Mittelpunkt der Familie verbunden 
sind und nach der Peripherie hin sich wiederholt verásteln. Vermehrung 1. durch veget. 

Zweitheilung der Zellen, die anfangs in allen Richtungen des Raumes, 
spáter aber nur radial zur Kugeloberfláche erfolgt *) und 2. durch Schwárm- 
zellen [nach Nágeli, Einz. Alg. p. 73]. 

200. D. Ehrenbergianum Nc. ?) Einz. Alg. T. 2. Brit. fresh. 
ale. T. 9. Zellen elliptisch oder eiťfórmig, 4 bis 7 u dick, 1"/„mal so 
lang, mit důnner, glatter Membran. Familien kugelig oder oval, bis 80 u 
im Durchm. Die dicke Hůllmembran, welche von den Zellen einer Familie 
gebildet wird, fliesst in eine structurlose Gallerte zusammen, in der blos 

Fi : die zarten Fáden, mit welchen die Zellen mit einander verbunden bleiben 
is. 79. Dictyo- ; : 

sphaerium Ehren- deutlich zu sehen sind. 
bergianum Nág. In stehenden Gewássern, Teichen, Wassergráben ete. (7—8) 
Eine Zellfamilie, selten. So bei Bóhm. Zwickau (Stein, Organ. d. Infus. III. 1., p. 50). 
etwa 300f. vergr. : 

201. D. pulchellum Wood. fresh. alg. T. 10, Wittr. et Nordst. 
Alg. exs. No. 230 et 728! Zellen kugelig oder fast kugelig, 3 bis 8 u dick (ganz jungé 
Zellen gleich nach erfolgter Theilung sind elliptisch und etwas kleiner). Familien kugelrund 
oder lánglich-eifórmig, 26 bis 45 u im Durchm. 

In stehenden Gewássern, Torfsůmpfen, alten Teichen ete. (5—8) selten. So im 
Teiche náchst der Zuckerfabrik bei Dymokur unter anderen Algen in grósserer Menge, 
ebenso bei Podolí náchst Wotic, Březnic náchst Přibram, in den Sůmpfen bei Oužic 
náchst Kralup spárlich ! 

6. Unterfamilie. Inclusae. 

Einzelne Zellen sind durch mehr oder minder consistente, nicht zerfliessend 
Membran der Mutter- oder Urmutterzelle zu einer microscopisch kleinen Familie vereinigt, 
welche meist aus mehreren, seltener blos aus 2—53 nach einander folgenden Zellgenera- 
tionen besteht. 

?) Ueber die Neubildung von D.-Coenobien siehe mehr in Lagerheim's „Bidrag till kánne- 
domen om Pediastréer etc.“ 1882. 

*) Ueber das Verháltniss dieser Alge zu Physocytium confervicola Bzi. [Stud. algol. L 
Tab. 6] vergl. 1. c. p. 110. 



Nephrooytium. 131 
— m m —— 

61. Gattung. Nephrocytium Nás. 

Zellen nierenfórmig, zu je 2, 4 bis 16 familienweise in ziemlich weiten nieren- 
fórmigen oder ovalen  freischwimmenden gallertigen © Blasen (der 

© Mutterzellhaut) von einander getrennt liegend. Vermehrune durch 
veget. Zweitheilung der Zellen, welche nach Nágeli [Einz. Ale. p. 79| 
-stets in einer Richtung erfolgt, seltener durch elliptische zweiwim- 
perige Zoogonidien. *) 

202. N. Agardhianum Nás. Einz. Alg. T. 3. Brit. fresh. 
ale. T. 11. Wittr. et Nordst. Alg. Exs. No. 528!  Familien 34 bis 

-60 u lang, "/„ bis */; so dick, Zellen lánolich-elliptisch, 2 bis 7 u 
dick, 3 bis 4mal so lang, meist zu 4 bis 8 spiralig angeordnet, 
von einer zarten (an der concaven Seite etwas důnneren als an der Fis. 80. Nephrocy- 

convexen) Membran umschlossen. tium Nágelii Grun. 
| In stehenden Gewássern, Sůmpfen, Torfgráben, ete. unter | Eine aus 16 Zellen 
anderen Algen zerstreut (4—9). In den Teichen bei Dymokur, bei | bestehende Familie, 
Lomnic náchst Wittingau, in den Tůmpeln an der Elbe bei Lobositz! Ap nous dok 

) 203. N. Nágelii Grun. [N. Agardhianum b) majus Nás. 
- Einz. Alo. T. 3]. Familien 60 bis 100 u lang, meěist ?/, so dick, Zellen 11 bis 22 u 
dick, etwa 2mal so lang, lánglich nierenfórmig, zu 4 bis 16 unregolmůssig angeordnet, 
(von einer dicken Mutterzellhaut umgeben. 

Wie vor. (4—9). So in torfigen Gráben bei Wichstadtl an der Adler; bei Frauen- 
© bere náchst Budweis, bei Hohenfurth und Kuschwarda, bei Wittingau, Planá náchst Tabor; 

bei Tschausch náchst Brůx! 

62. Gattung. Oocystis Nás. ?) 

Zellen elliptisch oder eifórmig, seltener rundlich oder durch gegenseitigen Druck 
ein wenig eckig, einzeln oder zu 2 bis 8 -in der mehr oder weniger 
- stark erweiterten Mutterzellhaut liegend, aus welcher sie erst dann 
austreten, wenn diese an irgend einer Stelle platzt oder zer- 

- Hliesst. Chromatophoren scheibenfórmig stets frei von Pyrenoiden. *) 
1 Vermehrung durch veget. Zweitheilung der Zellen und wahrscheinlich 
auch durch Schwármzellen [nach Wittrock Alg. exs. No. 244]. 

i 204. 0. Nágelii A. Br. Familien 2 bis 8zellig. Zellen rund- 
- lich-eifórmig oder lánglich, vor der Theilung 33 bis 40 u lang, etwa 

i 15 bis 21 u dick. Zellhaut ziemlich dick, nicht geschichtet. 

V In stehenden Gewissern, Teichen, Tůmpeln etc. unter anderen 
"Algen zerstreut (4—9). So in den Elbetůmpeln bei Lissa, Sadska, 

V in Sůmpfen bei Oužic náchst Kralup, auch in einer Gloeocystis-articen 
« Form,*) bei Neratowic und Kdniggrátz! 

205. 0. solitaria Wittr. Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 244, 
die. 1—5. Familien 2 bis 4zellig; Zellen meist einzeln, elliptisch, Har Obora 

116 bis 18 u dick, 14 bis 25 u lang, mit wandstándigen Chlorophoren taria Witór. var. ru- 
and fester an beiden Polen hockerfórmig verdickter Zellhaut; var. — pestris (Krch.) nob. 
E B) rupestris o nob. (O. rupestris Krch. Beitr. z. AlgenÁ. v. „Bine erwachsene 

Zelle, eine vierzellige i Members T. . 2). Zellen lánglich elliptisch, 6 bis 12 u dick, 13 bis ae bk 

j TKS TANTYPK A Zerreissung der Mut- 

£ llhaut, etwa 
1) Vergl. Archer „Nephrocytium Agardhianum Nás. and its Zoo- terze , 

h I, spores“, 1883. 3 600fach vergr. 

W M6 *) Nach Rabenhorst Flora europaea algo. III. p. 53 ist diese Gattung 
mit der vorigen (Nephrocytium) zu vereinigen. 
3 s) Vergl. Schmitz „Die Chromatophoren der Algen“, p. 37, 41. 

+) Mehr úber diese Form in meinem Werke „Physiol. u. aleol. Studien“, p. 155. 
9% 

Jj 
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27 u lang, meist einzeln, da die Mutterzellhaut sehr frůh zerreisst; var. y) crassa (Wittr.) 
nob. (0. erassa Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 355!) Zellen 10 bis 18 u dick, 14 bis 
23 m. lang mit důnner, an den Enden nicht verdickter Membran. 

In Teichen, Sůmpfen, Torferáben ete.; var. B an vom Wasser úberrieselten Felsen 
zwischen Moosen und verschiedenen Algen (4—11). So in den Teichen bei Dymokur, 
Březnic náchst Přibram und Lomnic náchst Wittingau; var. B) am Rande eines Felsen- 
brunnens bei St. Prokop, in einer feuchten Felsenschlucht bei Sele reichlich, bei Žalow 
náchst Roztok mit Cladophora sudetica spárlich, zwischen Moosen etc., an Felsen bei 
Sele, Podmoráň in grosser Menge,") an feuchten Felsen gegenůber Lettek und Libšic, 
bei Stěchowic an der Moldau, ebenso bei Arnau auf feuchten Dyassandsteinfelsen; bei 
Wurzelsdorf und Harrachsdorf im Riesengebirge! 

7. Unterfamilie. Coceaceae nob. *) 

Zellen kugelig oder cylindrisch einzeln oder familienweise zu mehreren durch 
consistente  Hůllmembranen oder zerfliessende (Gallerthůllen vereinist, welche meist ein. 
structurloses, gallertiges Lager von unbestimmter Form bilden. Vermehrung durch succe- 
dane veget. Zweitheilung der Zellen oder durch Schwárm- und Dauerzellen. *) 

63. Gattung. Pleurococeus Menegh. ex. p.*) 

Zellen kusgelig, oder durch gegenseitigen Druck eckig, mit důnnen, nicht zusam- 
menfliessenden Membranen, einzeln oder zu 2 bis 32 in kleinen, frei liegenden Familien 
vereinigt. Im Zellinhalte sind chlorophyllgrůne Chromatophoren, bei einigen Arten auch 
rothe oder rothgelbe Schleimkugeln enthalten, durch welche der ganze Inhalt mehr oder 
minder roth gefárbt erscheint. 

Vermehrung 1. durch veget. Zweitheilung des Zellinhaltes abwechselnd in allen 
Richtungen des Raumes, wodurch aus der Mutterzelle, 2, 4 und mehr Tochterzellen her- 
vorgehen, 2) durch Zoogonidien, welche bisher blos bei einigen Arten beobachtet wurden. 

1) Ist von diesem Standorte in Wittr. et Nordst. Alo. exs. No. 725 vertheilt worden. 
2) Ueber den genetischen Zusammenhang der in dieser Gruppe ancefůhrten Algenformen 

mit anderen hóoher entwickelten Chlorophyceen siehe mehr in verschiedenen algologischen Schriften 
Kůtzing's, Cienkowski's, Kirchner's, Borzi's, Famintzin's ete. auch in meinen Abhand. „Ueber den 
Polymorphismus der Algen“ 1885 und „Bemerkungen zur Systematik einiger Sůsswasseralcen“ 1884. 
Dass auch einzelne von den in den 8 ersten und in den nachfolgenden 3 Gattungen ancefihrten 
Algenformen unter einander in genetischem Zusammenhange stehen, hat P. Richter u. a. nachge- 
wiesen. Dem entsprechend hat nun der Verfasser, mit voller Aufrechthaltung dessen, was er úber 
die jetzt úbliche systematische Eintheilung der Algen in seinen oben citirten Abhandlungen und 
in seinem Werke „Physiol. u. algol. Studien“ publicirt hat, diese frůher von einander meist weit 
getrennten Gattungen zu einer Gruppe vereiniot. 

8) Die noch von Kirchner (Algenfl. v. Schlesien p. 111) zu den Palmellaceen gezáhlte 
Gattung Botrydina Bréb. mit einer einzigen Art (B. vulgaris Bréb.), deren Zellen kugelig, elliptisch 
oder eckig, mit dicken gelatinósen Membranen, fast parenchymatisch in eine kugelige bis steck- 
nadelkopferosse grůne Familie vereiniet sind, ist wie ihre Štructur (vergl. Tab. phycol. I. T. 10, 
wo sie mit Rhizoiden abgebildet ist), ihr Standort (sie kommt auf feuchter Erde an Baumstámmen, 
zwischen Moosen einzeln oder in grósserer Menge vor) ihre Entwickelung etc. heweisen, identisch 
mit den úberall verbreiteten Brutknospen verschiedener Laubmoose (vergl. auch meine Abhandl. 
„Bemerkungen zur Systematik einiger Sůsswasseralgen“, Oster. botan. Zeitschrift 1884. In Bóohmen 
hat Botrydina vulgaris Bréb. auch P. Hora in den Boryfeldern bei Pilsen beobachtet (Flora v. 
Pilsen, p. 12). 

: 4) Ueber das Verháltniss dieser Gattune zu den zwei folgenden (Gloeocystis, Palmella) 
schreibt Cienkowski („Ueber einige chlorophyllhaltige Gloeocapsen“ Bot. Ztg. 1865 p. 21) wie 
folgt: „Von den benachbarten Gattungen Pleurococcus, Palmella ist Gloeocystis kaum scharf zu 
trennen. Bei Pleurococcus ist nach Nágeli die Hůllmembran důnn, bei Gloeocystis dick und ziem- 
lich consistent, bei Palmella dick, weit, zusammentfliessend. Diese Unterschiede sind indessen so- 
veránderlich, dass die genannten Gattungen, wie es Nágeli mit Recht fr die parallelen phycochrom- 
haltigen Genera hervorhebt (Gatt. einz. Algen p. 65) nur als Sectionen derselben Gattung zu be- 
trachten sind. Dasselbe gilt auch von den weiteren drei Gattungen: Stichococcus, Dactylothece, 
Inoderma. Siehe darůber auch meine Abhand.. „Bemerkungen zur Systematik einiger Sůsswasser- 
algen“ (Oster. bot. Zeitschrift 1884). 
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1. Sect. Hupleurococeus nob. An der Luft (auch in Warmháusern) an trockenen 
oder zeitweise inundirten Orten lebende Arten. 

206. P. vulgaris (Grev.) Menegh. (Protococcus vulgaris Ktz. ex p., P. communis 
tz. et P, viridis Ktz. ex p. Tab. phycol. I. T. 3. Einz. Alg. T. 4). Wittr. et Nordst. 
Alg. exs. No. 246, 448!  Zellen kugelig oder elliptisch, durch sgegenseiticen Druck 

- auch eckig, einzeln, zu 2 bis 32 in kugel- oder fast wůrfelfórmigen Familien vereinigt, 

PT. 3) Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 449! Zellen 2:5 bis 4 u dick; 

mit wandstándigen Chlorophoren und zarter, olatter Membran, ein lebhaft grůnes, seltener 
gelblichgrůnes, pulveriges Lager bildend, 4 bis 6 u dick; var. B) minor (Ktz.) Krch. 
(P. minor Ktz. Rbh., Protococcus minor Ktz. incl. P. monas Ktz. Tab. phycol. I., p. 3. 

sonst wie die ty- 
pische Form; var. y) cohaerens Wittr. Zellen durch gegenseitigen Druck polyedrisch, 
dicht an einander gedránst, 3 bis 5 u dick. 

Auf der Rinde álterer Báume, zumal an der Westseite, an alten Brettern, Záunen, 
feuchten Mauern, Felsen, insbesondere an der Můndung von Hůhlen, Tunnels, in feuchten 

- Schluchten, auf feuchter Erde, vorzůglich in Wáldern am Grunde alter Baumstimme etc. 
- ein mehr oder weniger intensiv grůnes, trocken fters matt sammtartie glánzendes, bei 

der Berůhrung abfárbendes pulveriges Lager bildend; in der Ebene und noch im Hoch- 
- gebirge úberall verbreitet (1—12). So z. B. in der náheren und weiteren Umgebung von 
- Prag, im Elbthale, bei Wichstadtl, Lichtenau, Bárnwald, im bohm. Adlergebirge, im Mittel- 
gebirge, Erzgebirge, in der bohm. Schweiz, im Riesengebirge noch am Kamme, im Bóhmer- 

- walde auch noch in hěchsten Lagen; var. G seltener, so bei Prag náchst Nusle, im Šárka- 
thale, in Chuchelbad, bei Hloubětín, Černošic, Podmoráň, St. Iwan, Beraun, Hořowic, 

| Přibram, Sázawa, Říčan ; bei Bystřic, Tabor, Písek, Klattau, Krummau, Hohenfurth, Winter- 

| 

. 

| 
| 
j 

„zu 2 bis 8 in kleinen meist nur 12 bis 15 u dicken, kugeligen oder elli- 
- ptischen Familien vereinigt; Chromatophoren klein, wandstándig, hellgrůn ; 

| leicht gekerbt, Lager schmutzie gelblichgrůn, pulverig oder schleimig. 

bere, Kuschwarda, Kaplitz, bei Mies, Bilín, tan Čížkowitz, Lobositz, Raudnitz, Weis- 
wasser, Turnau, Eisenbrod, Hořic, Arnau u. a.! var. Y an einer feuchten Felsenwand bei 
Půrglitz, und an feuchten Steinen bei Sulowitz náchst Lobositz! 

207. P. dissectus (Ktz.) Nás. Einz. Alg. T. 4. Zellen kugelig, einzeln, zu 2, 4 
bis ungefáhr 12 in Familien, mit zarter, glatter Membran und wandstán- 
digen lebhaft grůnen Chromatophoren, 5 bis 8:5, seltener bis 12 u dick, 
ein důnnes, grůnes Lager bildend. 

An úberschwemmten Felsen, feuchten Mauern, Viaducten ete. ziem- 
-ich selten (1—12). So an feuchten Sandsteinen an Viaducten bei Prag und 

- bei Lobositz! 

208. P crenulatus nob. Zellen kugelig, 6 bis 9 u dick einzeln, 

Zellhaut dick (2 bis 3 u im Durchm.) farblos, dfters an der Oberfláche . 

Auf der Rinde alter Báume, auf feuchter sandiger Erde meist mit 
(Ulothrix erenulata (5—9). So bei Veselí in Sůdbohmen auf feuchter Erde, 
bei Reichenberg unter Ulothrix crenulata var. corticola ! 

Fig. 82. Pleu- 
209. P. tectorum Trevis. [Protococeus tectorum Ktz. Tab. phycol. © rococcus cre- 

„ L T. 3., P. angulosus b) tectorum (Trev.) Krch.]. 
12 u dick, mit dicker, 

. vereinigt (4zellige Fam. etwa 18 u dick), ein dunkelgrůnes, trocken pulve- 
- riges Lager bildend. 

© Zellen kuselig, 6 bis 
farbloser Zellhaut, einzeln, zu 2 bis 82 in Familien 

Auf Strohdáchern in Děrfern, meist mit Ulothrix varia ziemlich 
I verbreitet (1—12). So in der Umgebung von Prag bei Gross-Chuchle, Ra- 
| dotín, Ober-Roztok, Budňan, Auřiněwes, 
© Iwan, Mníšek, Dobříš, Hořovwic, 
“ Střezmiř náchst Stupčic, Olbramowic und Podolí bei Wotic, bei Veselí, Schowetín, Sobie- 
. slau, Protivín, Lomnic, Wittingau, Gutwasser bei Budweis, Frauenberg, Tarkówitz náchst 
: E oman, Ruckendorf, Hohenfurth, Kaplitz, Winterberg; háj Horažďowic, Písek, Klattau ; 

Mukařov, Březí, Řičan ; bei St. 
Beneschau , Bystřic, Tabor, Sudoměřic, 

nulatus nob. 
„Eine Zelle vor 
und nach der 
Theilung in 2 
u. 3 Tochter- 
zellen, etwa 
500fach vergr. 

Heřmaničky, 



134 Pleurocoocous. 

bei Elbe-Kostelee, Neratowic, Lobkowic, Rovné náchst Raudnitz, Lobositz, Čalositz, Hořín 

bei Melnik, Citolib und Chlumčan bei Laun, Podrsam, Jechnitz, Woratschen náchst Ra- 
konitz; bei Neu-Straschitz, Schlan, Hoch-Petsch bei Bilín, in einem Dorfe bei Carlsbad; 
bei Rosic náchst Pardubic, in der Umgebung von Koniggrátz, Smiřic, Hořic, Nachod, 
Starkoč, Wostroměr, Jičín, Dymokur, Křinec, Jung-Bunzlau, Bakov, Můnchengrátz, Turnau, 
Eisenbrod, Semil, Tannwald, Svárov, Parschnitz, Alt-Paka.! 

210. P. aureo-viridis (Ktz.) Rbh. [Protococcus aureo-viridis Ktz. Tab. phycol. 
I. T. 21. Zellen kugelig oder elliptisch, 4 bis 8 (seltener bis 14) u dick, mit goldgelb- 
orůnem Zellinhalte und verdickter, farbloser Zellhaut, einzeln, zu 2 bis 8 in Familien 
vereinigt, diese ein důnnes, wenig schleimiges Lager bildend. 

An feuchten Mauern in Warmháusern unter anderen einzelligen Algen zerstreut, 
ziemlich selten (1-—12). So im Vermehrungshause des Prager Vereinsgartens, in Warm- 
háusern des k. k. botanischen und gráfl. Kinsky'schen Gartens am Smichow! 

211. P. miniatus (Ktz.) Nás.') [Protococeus mimiatus Ktz.) Einz. Alg. T. 4, 
Brit. fresh. alg. T. 2, Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 534, 535! Zellen kugelig, anfangs 
chlorophyllerůn, spáter (im Dauerzustande) mit orangerothem olhaltisem Inhalte, 3:5 bis 
15 u dick, mit ziemlich dicker, farbloser Membran, meist einzeln, seltener zu 2 bis 4 
in Familien, ein schleimiges, mennigrothes oder bráunliches, mehr oder weniger ausgebrei- 
tetes Lager bildend; var. roseolus nob. Zellen stets nur 6 bis 10 u dick, kugelig oder 
eifórmig bis 12 (selten 15) u lang, mit rosen- oder blassziegelrothem, matt ólartig olán- 
zendem, fein gekórntem Inhalte und důnner farbloser Zellhaut [einzelne Zellen in der 
Mitte leicht gekrůmmt oder an einem Ende mit kůrzerem oder lángerem Auswuchse (wie 
keimend) versehen|; Lager pulverig, nicht schleimig; soúst wie die typische Form. 

An feuchten Mauern in lteren Warmháusern, insbesondere an inneren Wánden 
der Treib- und Vermehrungsháuser nicht selten (1—12). 

So in den Warmháusern im Prager Vereinsgarten, auch an der Aussenwand des 
Vermehrungshauses in der Náhe des Heizungsapparates, im k. k. botan. Garten, in Warm- 
háusern des gráfi. Waldstein'schen, Fůrstenbere'schen Gartens auf der Kleinseite, im 
Ananashause und anderen Warmháusern des gráfl. Kinsky'schen Gartens, ebenso im Clam- 
Gallas'schen Garten am Smichow, in Gewáchsháusern am Hirschgraben, in Baumgarten 
náchst Prag; in Warmháusern des H. Bar. Hruby-Jelení in Roth-Peček bei Kolín, im 
Stiftsgarten in Hohenfurth! bei Neuhof náchst Kolín (Peyl, Veselsky als Palmella miniata 
Mus!| Im Riesengebirge von Schróter (Jahresber. d. schles. Ges. 1883 p. 183) auf dem 
Kamme von der Petersbaude bis zum Reiftráger auf altem Kuhdůnger beobachtet; var. P 
von mir bisher blos am Bahnviaducte in Libšic an der Moldau gesammelt! 

2. Sect. Chlorosphaera (Klebs ampl.) nob.?) Im Wasser und an fortwáhrend inun- 
dirten Orten lebende Arten, welche meist durch Schwármzellen (Zoogonidien) sich vermehren.“) 

212. P. angulosus (Corda) Menegh. [Protococeus angulosus Corda in Sturm's 
Deutsch. Flora II., 19, P. palustris Ktz. Tab. phycol. I. T. 4. P. angulosus a) palustris 
(Ktz.) Krch.]; Zellen kugelig, 7 bis 12:5 w dick, mit dicker, farbloser Membran, einzeln 
oder zu 2 bis 64 in Familien ein schleimiges, orůnes Lager bildend. 

In Wassergráben, Teichen, Tůmpeln, Sůmpfen, Mooren an verschiedenen unter- 
getauchten Gegenstánden (Bláttern, Wurzeln), oder frei im Wasser unter anderen Algen 
zerstreut, in Bóhmen ziemlich verbreitet (3——11). In der Umgebung von Prag mehrfach, 
in einem Wasserbehálter des k. k. botan. Gartens am Smichow (!) schon von Corda entdeckt, 
In den Schanzgráben von Prag, in den Tůmpeln an der Moldau bei Hlubočep, Troja auch 
noch bei Wran; im Můhlteiche bei Kunratic; in den Sůmpfen bei Běchowic und Ouwal; 
in den Tůmpeln bei Kostelec a. E., bei Neratowic, Raudnitz, Lobositz; bei Rosic náchst 

!) Diese Pleurococcus-Form kommt auch in einer Protococeus- und Oocystis-artigen 
Form vor; mehr darůber in meiner Abhandlung „Úber den Polymorphismus der Algen“. 

2) Vergl. Klebs „Organisation einiger Flagellatengruppen ete.“, 1883, p. 334. 
>) Wenn Pleurococcus nudus (Ktz.) Rbh. [Protococeus nudus Ktz | eine chlorophyllgriůne 

und nicht wie Kůtzing [Species alg. p. 197] glaubt eine blaugrůne Alge wáre, so kónnte die in 
diesem Werke p. 105 £. in Anmerk. beschriebene Sphaerella-Form vielleicht mit ihm vereinigt werden. 
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- Pardubic, Kónigorátz (mehrfach), Pastvín, Wichstadtl und Lichtenau an der Adler, bei 
© Baaz, Dux, Brůx ; in den Teichen bei Wotic, Frauenberg náchst Budweis, Veselí, Sche- 

wetín, bei Wittingau, Hohenfurth und Ebenau náchst Krummau, Winterberg. 
| 213. P. rufescens Bréb. (Protococeus rufescens“ Ktz. Tab. Phycol. I. T. 11, 
Chroococeus rufescens Nág. excel. var. turicensis Nás. Einz. Alg. T. 1). Zellen kugelig, 
12 bis 18 u dick (ohne Zellhaut), einzeln, zu 2 bis 4 in etwa 32 bis 42 u dicken 

- Familien; Zellhaut dick, farblos, geschichtet, Zellinhalt olhaltig, róthlichgelb bis róthlich- 
- gelbbraun, feingekórnt; Lager schmutzig róthlichgelbbraun, schleimig. 

| An vom Wasser berieselten Felsen, Steinen am Rande von Wasserkanálen, Kata- 
rakten etc. meist mit Trentepohlia aurea gesellig (6—10). So an feuchten silurischen 

© Kalksteinfelsen bei Karlstein, St. Iwan, an der Westbahn gegenůber Srbsko, bei Beraun 
und an Schieferfelsen bei Stěchowic an der Moldau spárlich; in Hohenfurth im Stiftsgarten 

an Steinen unter der Můndung des grossen kůnstlichen Kataraktes; am Wege von Harrachs- 
dorf zum Mummelfall! 

„© 214. P. mucosus (Ktz.) Rbh. [Protococcus mucosus Ktz. Tab. phycol. I. T. 4]. 
Zellen kugelig oder fast kugelig, 2 bis 4 u dick, einzeln oder zu 2 bis 16 in kleinen bis 
16 u dicken Familien vereinigt; Zellhaut sehr důnn, hyalin; Lager lebhaft grůn, schleimig. 

An sehr feuchten schattigen Orten, vom Wasser berieselten Felsen, Steinen, Hólzern 
ete. zerstreut (2—10). So in Prag an vom Flusswasser berieselten Wánden einiger offent. 
Wasserleitungen, an feuchten Pumpenróhren in Prag, Roztok, Kralup; bei Beraun, Hořowic, 
Tábor; an inundirten Balken in Wittingau und Leitmeritz! 

„MA O 

64. Gattuns. Gleocystis Nág. 

Zellen kugelig oder lánelichrund mit dicken, consistenten blasenfórmigen  Hůll- 
membranen, einzeln oder zu 2 bis 32 in Familien vereinigt, welche von einer dicken, 
mehrschichtigen, gemeinsamen Hůlle, wie bei Gloeocapsa so umgeben 

sind, dass die Hůllen der Tochterzellen von der Mutterzellenhůlle um- 
geben bleiben.  Zellinhalt reines Chlorophyll, seltener auch róthlich 
gefárbte olartige Kugeln enthaltend. Vermehrung durch veget. Zwei- 
theilung der Zellen, welche abwechselnd in allen Richtungen des Raumes 

-erfolst. Dauerzellen und Zoogonidien *) sind erst bei einigen Arten 
beobachtet worden. 

a) An der Luft oder an inundirten Orten lebende Arten. 

| 215. G. vesiculosa Nág. Einz. Alg. T. 4. [G. ampla Rbh. Fig. 83. Gloeocystis 
- b) vesiculosa (Nág.) Krch., incl. Gloeocapsa monococca Ktz. Tab. blata ie ke B 
(phycol. I. T. 23, GL. stillicidiorum Ktz. Tab. phycol. I. T. 20, Pal- ehreren Zellfami. 
- mogloea monococca Ktz., Gloeothece monococca Rbh.] Wittr. et Nordst. © lien, etwa 200mal 
| Ale. exs. No. 532! cum statu cylindrocystidea (Palmogloea micrococca vergr. 
Pee. Tab. phycol. I. T. 25, Gloeocapsa macrococca conf. Hedwigia 
11880, p. 158.*) Zellen kugelig, seltener cylindrisch, 4 bis 7 u dick, 7 bis 12 u lang, 
-einzeln, zu 2 bis 8 in 17 bis 35 u dicken Familien vereinigt, mit schleimiger, farbloser, 

| E 

) 1) Schon P. Richter („Zum Formenkreis von Gloeocystis“, Hedwigia 1880) hat nachge- 
| ny dass mit den kugeligen, eingeschachtelten Zellen der echten Gloeocystis-Formen auch cy- 
| lindrische eingehůllte (seltener auch nackte) Zellen abwechselnd (sog. Cylindrocystis oder Dacty- 
! lothece-Zustand) und dass die typischen Gloeocystis-Formen zeitweise auch in Palmella-Zustánde 
| úbergehen. Siehe auch mein Werk „Physiol. u. algol. Studien“, p. 92. 
i 2) Vergl. Lohde „Zur Kenntniss der Gattung Gloeocystis“, 1874. Lohde theilt die Gattung 

| Gloeocystis in zwei Gruppen; die erste Gruppe ist durch Schwármzellenbildung und contractile 
Vacuolen ausgezeichnet, die zweite durch besondere Chlorophyllbláschen und das Nichtvorhanden- 

-sein der contractilen Vacuolen und der Schwármer. 
, 5) Diese und die beiden folgenden G.-Arten úndern je nach dem sie an mehr oder minder 
: trockenem Standorte sich entwickeln, ihre chlorophyllgrůne Farbe in eine bláulichgrůne (stahlblaue). 

I Solche bláulichorůne Formen der Gloeocystis vesiculosa sind von Kůtzing [Spec. alg. p. 229] als 
| Palmogloea monococca Ktz. var. aeruginosa Ktz. beschrieben worden (vergl. P. Richter 1. c. p. 155). 

| : 
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deutlich geschichteter Membran und mit reines Chlorophyll enthaltendem, seltener blass- 
bláulichorůn oder rěthlich gefárbtem Inhalte, weiche, gallertice grůnliche formlose 
Lager bildend. 

An feuchten Holzbalken, Felsen, Steinen, Moosen etc. meist in Gebirgsgegenden © 
verbreitet (4—10). So an nassen Felswánden in der bóohm. Schweiz bei Bodenbach und 
Herrnskretschen, auf feuchten Moosen oberhalb Spindelmůhle im Riesengebirge, ebenso bei 
Tannwald; bei Eichwald náchst Teplitz, Osseg, Niclasberg und Moldau im Erzgebirge; bei 
Schlan (spárlich), Sobieslau, Wodnian, Krummau und Hohenfurth, Prachatitz, Winterberg, 
Kuschwarda! | 

216. G. rupestris (Lyngb. ex p.) Rbh. [incl. Gloeocapsa polydermatica Ktz. ex. 
m. p., Palmogloea rupestris Ktz. et P. lurida Fw. Tab. phycol. I. T. 25]. Zellen kugelig, 3 bis 
5 u dick, mit sehr dicker, deutlich geschichteter, farbloser Membran, und meěist reines 
Chlorophyll enthaltendem Zellinhalte, einzeln oder zu 4-—12, in etwa 12 bis 60 u dicken 
Familien vereinigt, ein schmutzig grůnes, oder olivenbraunes, gelatinoses, ziemlich consi- 
stentes Lager bildend; var. B) subaurantiaca nob. Lager gelbgrůnlich bis blassorangeróthlich. 
Zellen ohne Hůlle bis 6—8 u dick, mit gelb bis blassróthlichgrůnem, Haematochrom ent- 
haltendem Inhalte; Hůllen farblos geschichtet, nicht selten mit einem kurzen stielartigen 
Auswuchse wie bei Urococcus; sonst wie die typische Form. 

An feuchten Felsen, Mauern, nassem Haideboden, Moosen, in Wáldern wie vor. 
meist in Gebirsgegenden, ofters mit Palmogloeen gesellig (4—11). In der Umgebung von 
Prag mehrfach, so am Laurenziberg, im Šárkathale, in Wáldern bei Liboc, Kuchelbad, 
Radotín, Kunratic, Ouwal, Dobřichowic, Stěchowic, Beraun, Karlstein, Stadtl, Půrglitz, 
Rakonitz; bei Schlan, Laun, Lobositz, Leitmeritz, Raudnitz, Neratowic; bei Jung-Bunzlau, 
Bakow, Semil, Turnau, Eisenbrod, Hořic; Chlumec an der Cidlina, Kóniggrátz, Alt-Paka, 
Hohenelbe; bei Nieder- und Oberrochlitz, Wurzelsdorf, Harrachsdorf, Seifenbach, am 
Mummelfall; auch noch hóher im Riesengebirge verbreitet, so bei den Krausebauden, 
Spindelmůhle, in den Siebengrůnden, bei Elbfallbaude und in den Waldungen am Kamme 
vielfach; ebenso in der bóhm. Schweiz bei Bodenbach, von Herrnskretschen bis zum 
Prebischthor mehrfach; bei Hirschbere, Habstein, Weisswasser; bei Eichwald, Zinnwald, 
Carlsbad, Franzensbad, Mies, Klattau; bei Krummau, Hohenfurth, Rosenberg, Eisenstein, 
am Spitzbere, bei Winterberg und Kuschwarda, im Bóhmerwalde; bei Lomnic, Wittingau, 
Budweis, Zámostí, Frauenbere, Sobieslau, Veselí, Protivín, Stupčic, Olbramowic, Písek, 
Tábor, Bystřic, Beneschau, Kocerad, Sázawa, Stránčic! var. B) bisher blos in einer feuchten 
Felsenschlucht bei Sele náchst Roztok! 

217. G. fenestralis (Ktz.) A. Br. [Gloeocapsa fenestralis Ktz. Tab. phycol. L 
T. 20. Physiol. und algol. Studien, Taf. 4]. Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 444! Zellen 
kugelig, seltener oblone, ohne Hůllmembran 2 bis 4 u, mit dieser 7 bis 15 u dick, 
einzeln, oder zu 2 bis 16, seltener mehr, in etwa 16 bis 50 u dicken Familien vereinigt: 
Hůllen der Zellen farblos, sehr dick, geschichtet; im Zellinhalte ist meist reines Chlorophyll 
enthalten, selten ůúbergeht seine Farbe in's blass Spangrůne, Lager hell- oder gelblichgrůn, 
sehr schleimig, formlos, mehr oder weniger ausgebreitet. 

An feuchten, unreinen Fensterscheiben in Warmháusern ziemlich verbreitet, ofters 
mit Palmella botryoides gesellig (1—12). So im Prager Vereinsgarten, im grátfl. Fůrsten- 
berg'schen und Waldstein'schen Garten, im k. k. botan. Garten und gráti. Kinsky'schen 
Garten am Smichow, ebenso in Warmháusern des H. Bar. Hruby-Jeleni in Roth-Peček. 

b) Im Wasser, seltener an inundirten Rándern von stehenden Gewássern lebende Arten. 

218. G. gigas (Ktz.) Lagrh. [Protococeus gigas Ktz. Gloeocapsa ampla Ktz. 
Tab. phycol. I. T. 19, Gloeocystis ampla (Ktz.) Rbh. Pleurococcus superbus Bot. Zeitung 
1865. T. 1]. Zellen kugelig oder lánglich-elliptisch,. 9 bis 12 u dick, einzeln oder zu 2 
bis 8 in etwa 46 bis 94 u dicken Familien vereinigt. Zellmembran dick, schleimig, farblos, 
deutlich geschichtet, im Zellinhalte der veget. Zellen ist reines Chlorophyll enthalten, in 
jenem der braunroth gefárbten [var. B) rufescens A. Br.) sind auch rothe Ólkugeln 
(Hámatochrom). 



Palmella. ET 

In stehenden Gewássern, Teichen, Tůmpeln, Sůmpfen etc. meist an untergetauchten 

 Pflanzen, Hólzern, Pfáhlen, seltener an adiris Moosen u. á. Pflanzen am Rande dieser 
- Gewásser (var. 8), stellenweise verbreitet (5— 10). So bei Prag in den Tůmpeln an der 
© Moldau mehrfach, in den Sůmpfen bei Vysočan, im Teiche bei Kunratic, Běchowic; in den 
„Elbetůmpeln bei Sadska, Brandeis u. Kostelec a. E., Raudnitz, Leitmeritz, Lobositz, Kolín, 
Pardubic, Kónigerátz! m den Sůmpfen bei Oužic náchst Kralup spárlich, bei Rosic, Žiželic 
und Libňowes an der Cidlina, bei Wichstadtl und Lichtenau an der Adler; bei Hirschbere, 
| Weiswasser; in den Teichen bei Dux, Brůx, Franzensbad; bei Bystřic, Podolí und Olbra- 
movic náchst Wotic, bei Střezmiř náchst Stupčic, Heřmaničky, Tábor, Sobieslau, Veselí, 
- Schewetín, Písek, Lomnic, Wittingau, in den Tůmpeln an der Moldau bei Budweis, am 
Rande des Teiches, „pod Honzíčkem“ bei Písek reichlich! a) im grossen Teich bei Pilsen 

[Hora Flora v. Pilsen, p. 11]; in den Teichen bei Kaltenbrunn und am Fischhof náchst 
» Hohenfurth, in den Tůmpeln an der Moldau bei Ebenau, in Wassergráben bei Krummau! 
-Im Riesengebirge in den Elbeguellen und am Koppenplan (Schróter, Jahresber. d. schles. 

„i 

a 1883, p. 189). 

ň 219. G. botryoides (Ktz.) Nág. [Gloeocapsa botryoides Ktz. Tab. phycol. T. 20]. 
"Zellen kugelig oder oblong, 2"/, bis 4-u dick, einzeln, zu 2 bis 8 in etwa 10 bis 18 u 
-dicken Familien vereinigt, mit ashidnen, andeatlich geschichteteř Membran, ein weiches 

i gelatinóses, mehr oder weniger schlůpferiges, hell oder schmutzig grůnes Lager bildend. 
An im Wasser untergetauchten oder fortwáhrend befeuchteten Hólzern, Steinen, 

feuchter Erde festsitzend, seltener als vor. (5—10). So am Rande eines Teiches náchst 
(Buda bei Řičan, bei Pičín náchst Příbram! 

R 65. Gattung. Palmella Lyngb. 

4 
bí Zellen kugelig, eifórmig oder cylindrisch, mit dicken zusammenfliessenden Hůll- 
"membranen, welche meist ein structurloses, gallertartiges, schlůpferiges Lager bilden. Im Zell- 
"inhalte sind chlorophyllgrůne Chromatophoren enthalten, seltener sind diese von lartigen 
- orangefarbigen Kugeln (Haematochrom) mehr oder weniger verdeckt. Vermehrung 1. durch 
(veget. Zweitheilung der Zellen, welche abwechselnd in allen Richtungen des Raumes 
| erfolat, 2. durch Schwármzellen, 8. durch Dauerzellen. 
4 b a) Im Wasser lebende Arten. 

je 220. P. stigeoclonii Cienk. Bot. Ztg. 1876, T. 1. [? P. PAK Ktz. Phycol. 
| gener. T. 3, Tab. phycol. I. T. 16]. Zellen 45 bis 13 u dick, kugelig, einzeln oder zu 
4 milion wotse von farblosen, leicht zerfliessenden Hůllen eng umschlossen. Im Zell- 
 inhalte reines Chlorophyll. Zoogonidien zu 2 bis 8 in je einer vóllig ausgewachsenen 
Zelle entstehend. Lager gelblichgrůn, schleimig, bis 2 cm lang. 
h In stehenden Gewássern, Aguarien, meist in Gesellschaft von Stigeoclonium tenue 
(6—10). So in meinen Algenculturen, unter Algen aus den Moldautůmpeln bei Prag, im 
„oberen Theile des Šárkathales an Steinen, mit Stigeoclonium tenue var. lubricum reichlich ! 

M 221. P. hyalina Rbh. non Bréb.*) [Rbh. Flora eur. ale. p. 33]. Zellen kugelig, 
| etwa 0:7 bis 1, seltener bis 3 u dick, chlorophyllgrůn, mit leicht zerfliessenden, schlei- 
|; migen Hůllen, in einem unregelmássig ausgebreiteten, důnnen, grůnen Lager dicht gedrángt. 

. In stehenden Gewássern, Wasserbeháltern, hie und da (5—9). So in einem Wasser- 
| bassin bei Sauerbrunn náchst Bilín und in Brůx reichlich! 

292. P. mucosa Ktz. Tab. phycol. I. T. 16, Wittr. et Nordst. Ale. exs. No. 530! 
Ť jelen 6 bis 14 u dick, kugelig mit důnner, leicht zerfliessender Membran und chloro- 

hyllgrůnem, feingckórntem Inhalte, zu einem formlosen, auscgebreiteten, weichen, schlůpfe- 
M rigen Lager von olivengrůner Farbe vereinigt. 

1) Nach Kůtzing (Spec. alg. p. 215 und Tab. phycol. I. p. 12 T. 15) ist die von Brébisson 
M animelte P. hyalina Bréb. blass bláulich grůn gefárbt und gehórt wie ich mich an Orig. Exempl. 
| Benormanď s in Mus! úberzeugt habe zu den einzelligen Phycochromaceen. 
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In Báchen, Brunnen, Guellen, an Steinen, nassen Felsen etc. festsitzend, ofters 
mit Chaetopora pisiformis gesellig (6—10). So bei Prag im St. Prokopi-Thal, in der wilden 
Šárka, bei Kunratic; bei Wostroměř, Parschnitz und Tannwald, im Riesengebirge in Wasser- 

leitungsrdhren bei der Petersbaude reichlich, mit Oscillaria gracillima Ktz. 
in ihrem schleimigen Lager, bei Neuwelt, Harrachsdorf, Siehdichfůr, Seifen- 
bach; in Báchen be? Zámost náchst Budweis, bei Krummau und Hohen- 
furth, Winterberg und Kuschwarda ; bei Bystřic náchst Beneschau ; Peters- 
burg und Jechnitz náchst Rakonitz!*) 

b) An der Luft oder an inundirten Orten lebende Arten. 

223. P. botryoides Ktz. ampl. (incl. P. heterospora Rbh.) Tab. 
phycol. I. T. p. 13, Physiol. u. algol. Studien, Taf. 4. Wittr. et Nordst. 
Alg. exs. No. 529! Zellen kugelig oder eifórmig, 2 bis 4 u dick, mit 
důnner, leicht zerfliessender Zellmembran und chlorophyllgrůnem Inhalt, 
dicht in einem schleimigen, unregelmássig-ausgebreitetem, mehr oder we- 
niger consistentem, hockerigem, grůnem oder gelblichgrůnem Lager ver- 
einigt; var. 6) musetcola (Ktz.) nob. [Palmella muscicola Ktz. Tab. 

Fig. 48. Palmella — phycol. I., Tab. 13]. Lager schmutzig grůn. Zellen meist 2 bis 3 u 
miniata Leibl.var. © dick, kugelig, mehr oder weniger dicht gedránst, ofters haufenweise von 
aegualis  Nág. : : : k 
Klek: Staci -Per gemeinschaftlichen Hůllmembran umgeben. 

vom gallertigen Auf feuchter bemooster Erde meist in Wáldern, auf feuchten 
pR dh dr se Mauern, Fensterscheiben (in Wasserháusern), nassen Strohdáchern, Hólzern 
unter eine in vier © ©tc., in der Ebene und im Gebirge sehr verbreitet (4—11), in Warm- 

Tochterzellen háusern (1-—12); var. B) auf feuchten Moosen in Gebirgsgegenden. In 
sich theilende © der Umgebung von Prag mehrfach, so in dem Vermehrungshause des 

Zelle400m.vergr. | Prager Vereinsgartens, im k. k. botan. u. gráfl. Kinsky'schen Garten am 
Smichow, ebenso in Roth-Peček bei Kolín; in Wáldern und an bemoosten 

Felsen im Šárkathale, am Laurenziberg, hinter dem Strahower Thor, bei Roztok, Žalow, 
Podmoráň, bei Záwist, Radotín, Davle, im Chotečthale am Grunde alter Baumstámme, bei 
Černošic, Chwal, Řičan, Mukařov, Karlstein, Beraun, Mnichowic, Sazawa; bei Beneschau, 
Bystřic, Tábor, Olbramowic, Štupčic, Wotic, Sobieslau, Veselí, Wodnian, Strakonic, Pro- 
tiwín, Březnic, Bradkowic, Příbram, Hořowic; Zámost, Budweis, bei Písek, Krummau, 
Rosenberg, Hohenfurth, Mies, Klattau, am Spitzberg und in den Wáldern um Eisenstein, 
ebenso bei Winterberg, Kuschwarda, Wallern, im Bohmerwalde sehr verbreitet; bei Franzens- 
bad, Carlsbad, Eichwald náchst Teplitz, Bilín, Dux, Osseg; bei Bodenbach in der bóhm. 
Schweiz von Herrnskretschen bis Prebischthor mehrfach; bei Kralup, Elbe-Kostelec, Vrutic, 
Jung-Bunzlau, Bakow, Můnchengrátz, Semil, Eisenbrod, Tannwald, Svárov, Turnau, Rochlitz, 
Neuwelt, Wurzelsdorf, am Wege zum Mummelfall, Siehdichfůr, Seifenbach; bei Hirschberg, 
Habstein, Weiswasser, Jičín, Hořic, Johannisbad, Hofmannsbauden, Alt-Paka, Hohenelbe; 
im Riesengebirge, auf feuchtem Waldboden unter Moosen sehr verbreitet, so bei der Spindel- 
můhle, Petersbaude, Spindlerbaude, am Kamme des Gebirges, bei Arnau, Parschnitz, Wo- 
stroměř, Náchod, Starkoč, Smiřic, Kóniggrátz, Pardubic; bei Melnik, auf Strohdáchern, 
ebenso bei Neu-Straschitz, Schlan, Rakonitz, Půrelitz, Laun, Libochowic, Leitmeritz, 
Raudnitz! var. B) bei Harrachsdorf náchst Neuwelt! 

224. P. miniata Leibl. Tab. phycol. I. T. 12. Zellen kugelig, von sehr ungleicher 
Grósse, 3 bis 42 u dick, mit dicker, farbloser Membran, mit chlorophyllgrůnem, spáter 

I) P. uvaeformis Ktz., deren Zoogonidien, nachdem sie zur Ruhe gekommen sind und 
keimen, zu einer Stigeoclonium (nach Schnetztler „Sur les rapports gui existent entre Palmella 
uvaeformis et une algue de I ordre des Confervacées“ 1882) nahe stehenden Alge sich entwickeln, 
soll in Bohmen nach Rabenhorst (Deutsch. Krypt. Flora p. 59) von Welwitsch bei Prag gefunden. 
worden sein. Palmella minuta Ag. — Coccochloris minuta Wallr. = Palmella parvula Ktz. Spec. ale. 
p- 216, Rbh. Flora europ. ale. II. p. 67 ist an Felsen bei Carlsbad von Agardh (Alm. d. Carlsb. 
1834 p. 54) gesammelt worden. Palmella sudetica Rbh. Ale. v. Sachs. exs. No. 105! die von Peck 
im Riesengebirge gesammelt wurde, ist eine einzellige Phycochromacee. 
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meist orangerothem, Haematochrom enthaltendem Inhalt, einzeln oder zu 2 bis 8 familien- 
weise vereinigt, in einem weichen, gelatinósen, ausgebreiteten, formlosen, mennig- oder 
ziegelrothem Laser; var. B) aegualis Nás. Gat. Einz. Alg. T. 4.. Zellen sleich gross, 
12 bis 145 u dick, mit weniger dicker, undeutlich geschichteter Membran und orange- 
gelbem Inhalte, sonst wie die typische Fórm, a: | 

| | An nassen Felsen, úberschwemmten Holzbalken, seltener auf feuchter Erde zer- 
streut (4—9). So an úberschwemmten Steinen bei Kameik náchst Okoř, am Rande des Kun- 
raticer Teiches, bei Bystřic náchst Beneschau, Sulowic náchst Lobositz; var. B an zeitweise 
vom Wasser befeuchteten Steinen in Wassergráben, an feuchten Felsen etc. so bei Kuchelbad, 
Hlubočep, Tábor; bei Eichwald náchst Teplitz, Osseg, Klostergrab, Niclasberg; bei Po- 
dersam; Wichstadt] an der Adler; bei Krausebauden, Spindelmůhle, Neuwelt, Wurzels- 
dorť, Harrachsdorf, Seifenbach im Riesengebirse; bei Hohenfurth mehrfach, Prachatitz, 
Ja Kuschwarda meist unter Phycochromaceen! 

ř 66. Gattung. Stichococeus Nág. 

Í 

3 Zellen lánglich oder kurz cylindrisch, mit důnner Membran und wandstándigen, 
plattenformicen Chlorophoren, welche meist einseitig der Wandung anliegen und mit einem 

deutlichen Pyrenoide versehen sind, einzeln oder reihenfórmig in kleine 
frei liegende Wamilien vereinigt. Vermehrung durch veget. Zweitheilung 
der Zellen, welche blos in einer Richtung des Raumes (der Guere 
nach) erfolst. 

ú 225. 8. bacillaris Nág. ampl. (Protococcus bacillaris Nág. in 
iz. Spec. ale. p. 198) Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 235, 450! 
Zellen lánglich cylindrisch, an beiden Enden abgerundet, einzeln oder 
zu 2—4, selten mehrere an einander gereiht, mit sehr důnner, farbloser 

Membran und einem méěist nur die eine Hálíte der Zellwand bedeckenden Er O5 each. 
Chlorophore, 1 bis 8 u dick, 1'/, bis bmal so lang, zu einem mehr  coceus bacillaris 
oder weniger ausgebreiteten, nass chlorophyllerůnen und ein wenig schlei- © Nág. var. maxi- 
migem, trocken gelblichorůnem pulverigem Lager vereinigt; var. ©) ge- pot Rk 
numus (Nág.) Krch. [S. bacillaris S88] Einz. Alg. T. 4. Physiol und ©“ der Theilung 
algol. Studien, Taf. 4. Zellen 2*5 bis 3 u dick, 1'/, bis 3mal so lang; etwa 500m. verer. 
war. 6) minor (Nás.) Rbh. [S. minor Náe.]. Zellen 1 bis 2 u dick, 2 bis Var. genuinus 
lómal so lang; var. y) major (Nág.) Rbh. [S. major Nág.| Einz. Alg. T. £ o Me (a) 
Zellen 3 bis 4 u dick, 1'; bis 2"/„mal so lang; var. d) fungicola ch 
'Lagerh. Ofver. af. k. Kaa akad. Fórhand. 1884 No. 1, p. 106. Zellen elliptisch oder 

Cylindrisch, 2 bis 4 u dick, 1 bis 2mal so lang; var. 8) maximus nob. Physiol. und 
falgol. Studien, Taf. 4. Zellen 6 bis 8 u dick, vor der Theilung 1"/, bis 2mal so lang. 
. 
M 

b a 

d Auf alten ausgehólten Baumstámmen, feuchten Brettern, Mauern, auf an nasser 
IErde liegenden Pflanzentheilen, Hůlzern etc. in der freien Natur (1-—12) und in den 
Warmháusern (1—12) var. e-—0 sehr verbreitet, var. e selten. So in der náchsten Um- 
(gebung von Prag mehrfach, z. B. im Nuslethal, im Kunraticer-Walde, bei Kuchelbad, 
(Košíř, im St. Prokopi-Thal meist an alten hohlen Weiden; in Warmháusern, jm"k. "le 
botan. Garten am Smichow, im Hofgarten an Hradčín, ebenso in Roth-Peček bei Kolín ; 
var. B am Vyšehrad mehrfach, bei Kuchelbad, St. Prokop; var. a-—y bei Radotín, Cernošic, 
Choteč, Řičan, Mukařov, Podbaba, im Šárkathal, bei Ounětic, Roztok, Žalov, Podmoráň, 

Kameik, Hostiwic, Chwal, Počernic, Kralup, ne an halb abaostorbenen PAanzentheilen 
n Rande der Smpfé: bei Závist, Wran, Dawle, Stěchowic an der Moldau, Mnichowic, 

18 ») Ob diese Form der Palmella miniata, deren Uebergang in eine Gloeocapsa- und Chroo- 
čoceus-artige Form ich einigemal beobachtet habe, hieher oder zu den Phycochromaceen (Gatt. 
'Aphanocapsa) zu záhlen wáre, wie ich vermuthe, ist durch entwickelungsgeschichtliche Untersu- 

| chungen zu entscheiden. 
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Sázawa, Beraun, Karlstein, St. Iwan, Dobříš, Půrglitz, Swoleňowes, Schlan, Citolib náchs 
Laun, Libochowic, Lobositz, Leitmeritz, Raudnitz, Neratowic; bei Wrutic, June-Bunzlau 
Bakov, Můnchengrátz, Turnau, Šemil, Kisenbrod, Tannwald, Svárov, Starkenbach, Poniklá 
Rochlitz, Wurzelsdorf, Neuwelt, Harrachsdorf, Kaltenberg, Alt-Paka, Arnau, Johannisba 
Nachod, Hořic, Weiswasser, Smiřic, Kónigerátz, Wichstadl und Lichtenau an der Adler 
Pardubic, Jičín, Dymokur, Parschnitz, Arnau, Wostroměř; bei Řičan, Beneschau, Bystřic 
Planá, Tábor, Heřmaničky, Sudoměřic, Stupčic, Podolí bei Wotic, Sobieslau, Veselí, Sche 
wetín, Lomnic, Wittingau, Strakonic, Wodnian, Protivín, Frauenbere, Gutwasser be 
Budweis, bei Krummau, Ebenau, Rosenberg, Ruckendorf, Volyň, Winterberg, Kuschwarda 
Wallern, Prachatitz, bei Písek, Eisenstein und noch am Spitzberg im Bóhmerwalde; be 
Březnic, Pičín, Příbram; bei Saaz, Dux, Eichwald, Osseg, Klostergrab, Niclasbere, Moldau 
im Erzgebirge; bei Bodenbach; var. O) meist auf alten Pilzen in feuchten Wáldern (Po 
lyporus, Daedalea u. á.), so im Choteč-Thale, bei Kralup, Mnichowic, Kostelec a. E. 
Jung-Bunzlau, Eisenbrod, Hořic, Turnau, Krummau; var. e) in der Umgebung von Pra 
und bei Hohenfurth, bei Eisenbrod-und Harrachsdorf! 

67. Gattung. Daectylothece Lagerh. 

Zellen lánglich-cylindrisch oder fast elliptisch, gerade oder schwach gekrůmmt 
an beiden Enden abgerundet, einzeln, oder zu 2 bis 4 in kleinen Fa 
milien vereinigt, von gemeinschaftlicher, farbloser, geschichteter Hůll 
membran umgeben, im Zellinhalte reines Chlorophyll enthaltend. Ver 
mehrung durch veget. Zweitheilung der Zellen nur in einer Richtun 

Fis. 86. Dactylo- des Raumes (der Guere nach). Zoogonidien und Dauerzellen sind noc 
thece Braunii (A. © nicht beobachtet worden.) 
Br.) Lagerh. Eine 
zweizellige Fami- 226. D. Braunii (A. Br.) Lagerh. Bidrag, T. 1, Physiol. un 
lie, etwa 400mal | a]gol. Studien Taf. 4, Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 531! Zellen ohni 

nka 4 Hůlle 3 bis 5 u dick, 6 bis 9 u lang, einzeln oder zu zwei, in etw 
10 bis 16 u dicken (mit Hůlle), 15 bis 24 u langen Familien. Lage 

hell- oder gelblichgrůn, schleimig, mehr oder minder ausgebreitet. 

An feuchten Mauern in Warmháusern (1—12), seltener auch in der freien Nat 
(6—9). So im grál. Kinsky'schen Garten am Smichow, im k. k. Hofgarten am Hradčín 
am Grunde der Stiftsmauer in Hohenfurth! 

68. Gattung. Inoderma Ktz. 

Zellen lánelich-elliptisch, reihenfórmig zu gallertigen Familien vereinigt, mi 
dicken, zu structurloser Gallerte zerfliessenden Membranen, im Zellinhalte meist reines 
Chlorophyll enthaltend. Vermehrung 1. durch veget. Zweitheilung der Zellen, welche nu 
in einer Richtung des Raumes (der Guere nach) erfolet, 2. durch Schwármzellen un 
3. durch Dauerzellen (nach Rabenhorst). | 

227. I. lamellosum Ktz. Tab. phycol. I. T. 18 Ktz. Alg. exs. No. 39, 40! 
Zelen 25 bis 3'5 u dick, 1 bis 2mal so lang, reihenfórmig geordnet im schleimigen, 
hautartig-gelatinósen, Ofters geschichteten Lager von olivengrůner, seltener róthlich-bráun 
licher Farbe vereinist. Dauerzellen elliptisch, grósser als die veget. Zellen; var. B) fon- 
tanum (Ktz.) Rbh. (I. fontanum Ktz. Tab. phycol. I. T. 18). Lager weicher, undeutlich 

: -DD Zu dieser Gattung důrfte Gloeothece confluens (Ktz.) Nág. [Gloeocapsa  confinens 
sh in Rbh. Algae exs. No. 1231. und wahrscheinlich auch noch Gloeothece distans Štiz 
gehóren. 
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řeschichtet, blass- oder schmutzigorůn; var. y) vufescens Rbh. [I. rufescens  Rbh. 
Als. exs. No. 128]! Lager hautartig, ófters geschichtet von róthlich- 
rauner Farbe. 
; An inundirten und vom Wasser berieselten Steinen, Hólzern, 
i nsbesondere an Brunnen, Wehren und an Wasserleitungen. So an einem 
Guellwasserbehálter in Kuchelbad mit Ulothrix flaccida spárlich! in der 
Tepl bei Carlsbad von Agardh als Oncobyrsa fluviatilis Ag. [Alm. d. 
Carlsb. 1834, p. 53], welche nach Kůtzing [Phycol. gener., p. 172), 
synonym mit I. lamellosum ist. 

228. I. majus nob. Physiol. und algol. Studien, Taf. 4. Lager ora 
schleimi ů iemlich ebreitet. Zellen kurz cylindrisch, an zo at ae 7 schleimig, hellgrůn, ziemlic ausg : cy sch, majus nob. a) Ein 
beiden Enden abgerundet, meist 6, seltener bis 8 u dick, 1 bis 2mal © Stůck vom galler- 
so lang (nach der Theilung čfters auch etwas kůrzer); ihre Membran  tigen Lager mit 
důnn, farblos; der Chlorophylltráger plattenfórmig, wandstándig (meist mehreren Zellen, 
“ : É i : ý a : ; etwa 140m. vergr. 
nur die eine Seitenwand der Zelle auskleidend), ein kugeliges Pyrenoid © (p) eine Zelle 
e nschliessend. etwa 500m. vergr. 

An zeitweise inundirten Holzbalken, Můhlschleussen ete. meist in 
Gebirgsgegenden oft mit Ulothrix flaccida, U. varia und Mesotaenium micrococcum [Palmo- 

gloea micrococca] gesellig (6—10). So bei Eisenbrod und Harrachsdorf náchst Neuwelt! 

69. Gattung. Protococeus Ac. 

A. Zellen kugelig mit zarter Membran und grůn gefárbten Chromatophoren, welche 
bei einigen Arten von kleinen, rothen Schleimkugeln theilweise oder vollstándig verdeckt 
sind, einzeln oder zu unregelmássigen Haufen vereinigt. Vermehrune durch Zoogonidien, 
welche durch succedane Zweitheilung des Zellinhaltes gebildet werden, seltener durch un- 
bewegliche, aus dem peripherischen Plasma durch simultane Theilung desselben gebildete 

a) An der Luft in der freien Natur odeř in Warmháusern lebende Arten. 

229. P. viridis Ag. ampl.*) [incl. Chlorococcum humicola Rbh. = Cystococeus 
humicola Nág. Einz. Alg. T. 3, Protococeus viridis Ktz. ex. p. Tab. phycol. I., T. 3. 
Physiol. und algol. Studien, Taf. 4]. Zellen kugelig, 2 bis 3 (seltener bis 25) u dick, 
einzeln oder zu 2—14 sk vielen in atm haufenweise 2opanmonhěbn mit děmner 

l 9 insignis nob.  Zellen meist kugelig, von sehr dok likáděničh Dee 9 bis 66, 
tener bis úber 100 u im R A oosoe, mit o oder schmutzig Srieem seltener oliven: 

An alten Baumstámmen, udhics Mauern, Felsen, Bretterwánden, Záunen, Šteinen, 
feuchter Erde, namentlich am Grunde alter Baamstinino auch in Waldern i in Bohmen 

| 1) Vergl. Famintzin „Die anorganischen Salze ete.“ p. 55. 
M 2) Ueber das Verháltniss dieser Alger zu Pleurococeus vulgaris und Ulothrix flaccida, 
|Blehe mehr in meiner Abhandlung „Ueber den Polymorphismus der Alsen“. 
s S) Nach Lagerheim „Algologiska bidrag“, p. 46 ist sein Pleurococeus pachydermus mit 

| Meser Form (P. pulcher) zu vereinigen. 
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ůúberall gemein (1—12); var. 6) an zeitweise feuchten, starker Luftstrómune ausgesetzten 
Mauern, insbesondere Sandsteinmauern. In der náheren und weiteren Umgebung von Prag 
ziemlich háufig, in der Ebene und im Hůcgellande sehr verbreitet und selbst noch in dem 
hóchsten Lagen auf dem Riesengebirge, im Erzgebirge bei Zinnwald, im Bohmerwalde am 
Spitzberg und am Arber, in der bóhm. Schweiz bei Herrnskretschen, im Adlergebirge bei 
Bárnwald und Kronstadt nicht selten! var. 8) in einer bráunlichen Form auf einer Ufer- 
mauer an der Moldau bei Kuchelbad reichlich, in der typischen Form an Sandstein- 
mauern des grossen Staatsbahnviaductes auf der Insel Gross-Venedig,“) ebenso in Raudnitz 
bei Bakov, Schlan, Hořowic, bei Kuschwarda! var. y) auf feuchter Erde am Rande von 
Wassergráben mit Ulothrix varia etc. (5——10). So am Rande eines Abzugsgrabens bei 
Wršowic náchst Prag! | 

230. P. grumosus Rich. Physiol. u. algol. Studien, Taf. 4. Wittr. et Nordst. 
Alg. exs. No. 694! Zellen kugelig, 3:6 bis 14 u (meist nur 5 bis 7 u) dick, zu bestimm 
begrenzten, unregelmássig geformten, zackigen oder rundlichen compact gelatinosen Háuf- 
chen und Gallertklůmpchen vereinigt, seltener vereinzelt frei unter anderen Algen liegend, 
mit ztemlich dicker Zellhaut und grůnem oder gelblichgrůnem, ofters róthliche olartige Kugeln 
enthaltendem Inhalte. Lager schmutzig grůn, krummig-pulverig, ein wenig schleimig, mehx 
oder weniger ausgebreitet, formlos. 

An feuchten Wánden in Warmháusern nicht háufig (1—12), noch seltener in děr 
freien Natur (6—9). So in einem Warmhause im k. k. botan. Garten am Smichow mi 
Lyngbya calcicola! In der freien Natur an den Wánden des Bahnviaductes bei Hlubočej 
und bei Arnau unter Phycochromaceen ! 

231. P. caldariorum Mas. Wittr. et Nordst. Ale. exs. No. 238, 454! Zellen ku 
gelig oder fast kugelig, 3 bis 6:6, seltener bis 9 u dick, mit chlorophyllerůnen Chroma 
tophoren, ofters auch mit oto ja nos úlartigen mn im Zellinhalte. Zellhaut důnmn 
farblos. Lager pulverie, gelberůn, důnn. Vermehrung durch succedane Zweitheilung de 
Zellinhaltes, die unbeweglichen Tochterzellen werden erst nach Auflósung der Mutterzell 
membran frei. 

An Bláttern, Stámmen in Warmháusern, důnne, gelblichgrůne, bei Berůhrung ab 
fárbende Úberzůge bildend (1—12). So im Palmenhause des k. k. botan. Gartens a 
Smichow meist an harten Bláttern einiger Pandanus-Arten, im Vermehrungshause des gráfi 
Clam-Gallas'schen Gartens auch an Phyllodendron- und Ficus-Arten, in den Gewáchsháuser 
am Hirschgraben, im k. k. Hofgarten, im grál. Waldstein'schen und Fůrstenberg'sche 
Garten auf der Kleinseite, an harten Bláttern verschiedener Warmhauspflanzen, im gráfi. 

Kinsky'schen Garten (insbesondere im Ananashause), in einige 
Privat-Warmháusern auf der Neu-Stadt, ebenso in Baumcarte 
náchst Prag, in Warmháusern des H. Bar. Hruby-Jelení in 
Roth-Peček bei Kolín u. a.! 

| 232. P. variabilis nob. Physiol. und algol. Studien, 
Taf. 4. Lager trocken, fast pulverig, ziemlich ausgebreitet (feucht 

Fig Duh ein wenig schlůpferic), citronen- bis goldgelb. Zellen 6 bis 15 
ao Zve dick, 1 bis 2mal so lang (meist 10 bis 26 u lang), kurz cy 
vegetative Zellen, etwa 500- | imdrisch, elliptisch, dfters in der Mitte leicht gekrůmmt (fas 
fach verer.; b) Protococcus kipfelfórmicg), seltener rundlich bis fast kugelig, mit gleichmássi 
viridis Ag. Eine Zelle mit gold- oder citronengelbem, člartig olinzendem Inhalte, in wel 
P ot On een, © chem cin rother, etwa 3 u dicker, meist excentrisch liegender 

sa Tropfen eingeschlossen ist; Zellhaut sehr důnn, glatt und farblos. 
An feuchten Kalkwánden in Warmháusern mit P. mi- 

niatus gesellig (1—12). So im Ananashause des gráfl. Kinsky'schen Gartens am Smichow!* 

,) Ist von diesem Standorte in Alg. Wittr. et Nordst. Alg. exs« No. 721 mitgetheilt worden- 
*) Wird von diesem Standorte in den náchsten Fascikeln der Wittr. et Nordst. Algae exs. 

mitgetheilt werden. | 
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233. P. cinnamomeus Ktz. Tab. phycol. I. T. 5. [Chroococeus cinnamomeus 
Menegh.] Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 526! Zellen kugelig oder fast kugelig, 3'5 bis 
10 u dick, einzeln oder zu zweien, mit leicht verdickter, nicht geschichteter farbloser 
Membran, mit anfangs chlorophyllerůnem, spáter oliven- bs gelbgrůnem, oder róthlich- 
braunem Tnhalte. Lager schleimig, seltener fast krustenfórmig. 
; Auf feuchter, schattiger Erde, an Blumentopfen in Gárten und Warmháusern 
(6—10). So an einigen Blumentópfen im k. k. botan. Garten am Šmichow! 

234. P. glomeratus Ag. (Chlorococcum glomeratum Rbh.) Tab. phycol. I. T. 3. 
Zellen kugelig oder fast kugelig, 3:5 bis 12 u dick, einzeln oder zu 2 bis 8 in 8 bis 
25 u dicken Familien geháuft, von důnner, gemeinsamer Zellhaut umseben, mit grůnem 
Inhalte. Lager trocken pulverie, nass schleimie, orůn. 

An schattigen Mauern, in Schluchten, am Eingange von Hóhlen auf feuchten 
„Hólzern und nasser Erde selten ; so in einer Felsenschlucht bei Carlsbad von Agardh im 
2J. 1827 entdeckt [Alm. d. Carlsb. 1834, p. 53]. 

b) Im Wasser und am Rande von stehenden Gewássern lebende Arten. 

235. P. infusionum (Schrank) Krch. *) [Chlorococcum infusionum (Menegh.) Rbh., 
„Protococcus Meneghinii Ktz.| Tab. phycol. I. T. 3. Zellen kugelig, von verschiedener Grósse, 
»meist 15—45 u im Durchm., seltener his 100 u dick, mit dicker, geschichteter, hyaliner 
* Zellhaut und chlorophyligrůnem, spáter olivengrůnem oder rothlichbráunlichem, Haematochrom 
-a Inhalte, im Wasser frei schwimmend oder an Wraslenilánzen etc. liegend ; 
War. 6) Roemerianum (Ktz.) nob. [Limnodictyon Roemerianum Ktz. Tab. phycol. I. 
M. 25. Palmogloea Roemeriana Ktz.).ž) Zellen anfangs kugelrund, durch gegenseitigen 
i Drack eckig, zu unregelmássigen Familien fast parenchymatisch veřelníct, von verschiedener 
| (Grósse und Gestalt mit chlorophyllgrůnem, in Dauerzustánden róthlichbraunem Inhalte; 
-sonst wie die typische Form. 
k In stehenden Gewássern an verschiedenen untergetauchten Gegenstánden oder 
F unter anderen Algen, meist vercinzelt, stellenweise aber hůufig (4—10). So in der Um- 
- gebung von Prag im sog. Libuša-Bade náchst Pankrac, in Teichen bei Břwe náchst Ho- 
stiwic, in den Sůmpfen bei Běchowic und Ouwal reichlich, in Tůmpeln an der Lužnic 
bei Planá náchst Tábor, bei Pičín náchst Příbram, Schewetín, Veselí, Kuschwarda; in den 

| "Tůmpeln bei Kostelec a. E., Neratowic, Kčnisgrátz mehrfach, in den Teichen bei Dux und 
„Chlomek náchst Turnau! zr: B in den Teichen bei Podolí náchst Wotic an Pflanzenstengeln 
" schon im April reichlich ! 

236. P. Wimmeri Hilse [Chlorococcum Wimmeri Rbh.j. Zellen kugelig, 50 bis 
5 u dick, mit dicker, geschichteter fast farbloser Membran und lebhaft orangerothem 

„kórnigem Zellinhalte, na unter anderen Algen frei im Wasser schwimmend. 
k 
ji In stehenden Gewássern, Teichen, Wassergráben ete. (7—8). So im Wasser am 
Rande eines Teiches bei Písek! 

1 237. P. botryoides (Ktz.) Krch. Tab. phycol. I. T. 7. [Chlorococcum botryoides 
© Rbh , Microhaloa botryoides Ktz.| Wittr. et Nordst. Alo. exs. No. 287! Zellen kugelig, 
! von verschiedener Grůósse, 4 bis 12, seltener bis 40 u dick, einzeln oder zu mehreren 
|  traubig geháuft, mit důnner, hyaliner Zellhaut und chlorophyllgrůnem, spáter bráunlichem 
 Zellinhalte. 

| In stehenden „und langsam fliessenden Gewássern, in Sůmpfen, Teichen, an Ufern 

js ffánden griine Úberzůge bildend, ofters auch auťf feuchtem schlammigem Boden (410). 
; So in der Umgebung von Prac mehrfach, z. B. in den Schanzgráben hinter dem gew. 
4 V 
| 

i 9 1) Nach Cienkowski soll diese P.-Form ihnlich dem P. Orsinii Ktz. (Chlorococcum Or- 
Sinii Menech.) und P. Felisii Ktz. nach A. Braun (Verjůngung p. XV.) mit dem Ruhezustande einer 

, „Chlamydomonas- Art identisch sein. 
2) Vergl. Famintzin's „Die anorganischen Salze ete.“ 1872, p. 49. 
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Kornthore mit Pleurococeus palustris Ktz., in Sůmpfen bei Běchowic und Ouwal, bei Ne- 
ratowic an der Elbe; bei Saidschitz náchst Bilín, Franzensbad, Dux; bei Dymokur; bei 
Podolí náchst Wotic, Planá náchst Tábor, bei Lomnic, Wittingau, Winterberg, Kuschwarda! 

238. P. olivaceus Rbh. (Cystococeus olivaceus Rbh. = Chlorococcum olivaceum 
Rbh.). Zellen kugelig, zu fluctuirendem oder zwischen Wasserpflanzen liegendem, schleimig- 
háutigem, grůnlichem oder olivenbráunlichem Lager vereinigt, 6 bis 16, selten mehr u dick, 

mit grůnlichem oder gelbbráunlichem Inhalte und eng anliegender oder ziemlich weit ab- 
stehender, bis 22 u weiter Zellhaut. 

In Sůmpfen, torfigen u. a. stehenden Gewássern, Aguarien, meist an der Ober- 
fáche verschiedener unter dem Wasser liegenden Pflanzentheile etc. (6—10). So in torfigen 
Sůmpfen an den steinigen Wasserfállen bei Harrachsdorf im Riesengebirge unter ver- 
schiedenen Desmidiaceen !*) 

70. Gattung. Urococeus (Hass.) Ktz. 

Zellen kugelig oder fast kugelig, seltener lánglich, meist sehr 
gross, mit anfangs chlorophyllgrůnem *), spáter bráunlich oder fast blut-- 
rothem Inhalte und dicken deutlich geschichteten gelatinósen Hůllmem- 
branen wie bei Gloeocystis versehen, doch sind diese Hůllen měist 
stielartig verlángert, seltener ohne diese Wucherungen (Gloeocystis- 
Form). Durch Verschleimung dieser Hůllen úbergehen die Urococcus- 
Zellen in eine Palmella-artige Form. 

239. U. insignis (Hass.) Ktz. [incl. Protococeus macrococeus 
Ktz. ex. p. == Chroococeus marococecus (Ktz.) Rbh. ex. p. und Protococeus 

Fig. 89. Uroeoe- | 2UTeus Ktz. ex. p.| Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 443! Zellen kugelig, 
cus insignis 23 bis 53 u dick, mit den šusseren kurzgestielten Hůllmembranen 33 bis 

(Hass.) Ktz. Eine 75 u dick, mit anfangs chlorophyllgrůnem, spáter bráunlich- bis goldgelbem — 
zweizellige junge © Inhalte; var. B) ferrugineus Lagrh. Pediastréer, Tab. III. Zellen ohne 
Familie, etwa ©“ Týllen 28 bis 66 u dick, mit diesen bis 120 u im Durchm., mit. 
200mal vergr. ) 

rostgelbem Inhalte. 
Auf feuchten Felsen, in torfigen Waldsůmpfen, etc. (4—10). So auf feuchten 

Felsen bei Prebischthor, am Rande torfiger Waldsůmpfe bei Veselí in Sůdbohmen! 

71. Gattung. Hormotila Bzi. 

Veget. Zellen kugelig, eifórmig, elliptisch, selten lánglich-cylindrisch, mit chloro- 
phyllgrůnem Inhalte, einigen Oltrópfcheu und einem meist centralen 
Zellkern, zu 2 bis 16 im Innern einer ziemlich weiten, meist com- 
centrisch geschichteten Schleimhůlle, die leicht verflůssigt und schlauch- 

artige Aussackungen hervortreibt, Gloeocystis-áhnlich vereinigt. Zo0g0- 

nidangien 2 bis mal grósser als die veget. Zellen, eifórmig, vor der 

Theilung des Inhaltes in 8 bis 64 Zoogonidien seitlich einen hals- 

artigen Auswuchs hervortreibend. Die zweiwimperigen, eifórmigen oder 

lánelichovalen durch simultane Theilung des Inhaltes der Mutterzelle 

entstehenden, agamen Zoogonidien durch Auflósung der Wand am 

Scheitel der halsartigen Ausbuchtune frei werdend, mit einem Pyre- 

noide in chlorophyllerůnem Inhalte und einem rothen Augenfleck am 

Fig. 90. Iormotila | pyzjjnen, oft verlůngerten Schnabelfortsatze versehen. © Zur Ruhe ge- 
mucigena Bzi. Mehr- : 
zellige Kolonie,deren 
Zellen sich zu Zoogo- i : 
nidien umgestalten, 1) P. protogenitus (Bias.) [Microhaloa protogenita Bias., Chloro- 
etwa 650fach verer. | coceum protogenitum (Bias.) Rbh. ex. p.]; dessen Zellen, bis 3 u dick, ku- 

gelig, in etwa 6 bis 10 « dicken Familien vereinigt sind, deren Zellhaut 

důnn, farblos ist und welcher gelbgriůne, schleimice Háufchen bildet, kommt in stehenden Ge- 
wássern unter anderen Algen háufig vor, so auch in meinen Algenkulturen unter Algen aus der 
Umgebung von Prag, Kónigerátz, Hirschberg, Franzensbad. 

2) Verel. P. Richter's Anmerk. in Wittr. et. Nordst. Alg. exs. No. 448. 
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: 

© kommene Zoogonidien runden sich ab und keimen, nachdem sie bedeutend an Grósse zu- 
 genommen haben, indem sich ihr Inhalt in 2 bis 8 Portionen theilt und ihre Wand 
- verflůssigt. 
" Geschlechtliche Vermehrung unbekannt. Durch Verflussleung der Integumente 
„werden die Zellkolonien Pallmellen áhnlich, durch Verdickung und Schichtung der Hůllen 
„hn sie nicht selten einem Urococeus. 

ra 240. H. mucigena Bzi. Stud. algol. I. Tab. 8, 9. Veget. Zellen 4 bis 12 u im 
 Durchm., meist kugelig, mit wandstándigen Chlorophoren, ltropfchen, einem centralen oder 
E oitenstándicen Zellkern und dicker geschichteter, farbloser Zellhaut, welche leicht ver- 
Aůssigt. Zoogonidangien bis 30 u dick. Zoogonidien etwa 1 bis 25 u dick, 3 bis 5 u lang. 
k Auf feuchten Felsen, an Wánden von Wasserleitungen, an Tifassunecm von Felsen- 
guellen ete. (6—11). So in einer feuchten Felsenschlucht bei Selc *) náchst Roztok und bei 
8. Prokop náchst Prag! 

' 72. Gattung. Acanthococeus Lagerh. (Trochiscia Ktz. ex p.) 

Zellen kugelig oder fast kugelig, mit verdickter, an der Oberfláche mit stachel- 
"fórmigen Auswůchsen versehener Zellhaut. Vermehrung durch succedane Zweitheilung des 
M olinhaltes innerhalb der Mutterzellmembran. Die Tochterzellen 
werden frei, nachdem die Zellhaut der Mutterzelle zerfliesst. Zell- 
pok chlorophyllgrůn ; Dauerzellen olhaltig. 

a) Im Wasser lebende Arten. 

© 241. A. minor nob. Physiol. u. algol. Studien, Tať. 4. Zellen 
-einzeln, kugelrund, 9 bis 15 u dick, mit chlorophyllgrůnem Inhalte 
(undeutlichen Chromatophoren) und ziemlich dicker, farbloser, mit 
etwa 3 u langen, stacheligen, am oberen Ende ófters kurz zwei- 
Spitzigen Auswůchsen versehener Membran. 
6 In stehenden Gewássern unter anderen Algen (5—9); so in | Fig. 91. Acanthococcus 
© meinen Algenkulturen unter Ulothrix faccida aus dem Prager Vereins- s ze ska ke de? ale 

M kultivirte! puícher nob. ne Zelie, 
(garten, welche ich fast ein halbes Jahr lang im Wasser etwa 500mal verer. 
i b) Auf feuchter Erde lebende Arten. 

242. A. hirtus (Reinsch) Lagerh. [Palmella hirta Reinsch Nov. alg. T. 24. Pleuro- 
doceus vestitus Reinsch Algenfi. T. 3.| Wittr. et. Nordst. Alg. exs. No. 446! Zellen ku- 

| gelie, 3 bis 30 u dick, mit dicker, rauher, mit fadenfóormigen Auswůchsen versehener 
| Membran und chlorophyllgrůnem, dfters orangegelberí, zwei purpurrothe Oltropfchen ent- 
haltendem Zellinhalte. 
-Auf feuchter Erde zwischen Moosen und anderen Gegenstánden in Gráben, auf Felsen 
| selten (1—12). So bei Eichwald náchst Teplitz spárlich 
Ú 

4 243. A. aciculiferus Lagerh. Bidrag till Sveriges aleflora. T. 1. Wittr. et Nordst. 
| Alg. exs. No. 533! Zellen kugelig, fast kugelig oder eifórmig von verschiedener Grósse, 
(bis 30 u im Durchm., mit ziemlich dicker, von zahlreichen stachelartigen, bis 5 u langen, 
pe Auswůchsen besetzter Membran und chlorophyllgrůnem Inhalte; var. B) pulcher 

u" 

nob. Zellen stets kugelrund, 9 bis 33 u dick, mit farbloser Membran, welche mit recht 
zahlreichen, regelmássig angeordneten, bis 6 u langen, an der Basis etwa 3 dicken, 

| stacheligen Auswůchsen versehen ist; sonst wie die typische Form. 
i Auf feuchten Felsen zwišchen Moosen (6—9); var. B) auf feuchten Sandstein- 
folson unter- Palmellen und Gloeocapsen, so in der bóhm. Schweiz bei Prebischthor! 

s 1) Daselbst beobachtete ich auch einige Hormotila-artige Zellen, mit 3 bis 5 u dicken, 3 bis 
10mal so als die Zellen langen, schlauchfórmigen, unverzweigten oder am oberen Ende einfach 
verzweigten Auswůchsen, welche nicht selten am oberen Ende offen und leer waren. 
| 10 
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73. Gattung. Dactylococeus Nás. 

Zellen lánslich-cylindrisch oder spindelfórmig, frei im Wasser schwimmend oder 
auf feuchter Erde lebend, mit důnner Membran, im Zellinhalte Chlorophyll und ein Py- 
renoid enthaltend. Vermehrung durch veget. Zweitheilung des Inhaltes in GAuerrichtungen 
durch gerade oder schiefe Scheidewánde in 2 bis 8zellige Familien, deren Zellen einzeln 
in Zoogonidien sich umwandeln kónnen. 

a) Im Wasser lebende Arten. 

244. D. infusionum Nág. Einz. Alg. T. 3. Zellen spindelformig, 3 bis 6 u dick, 
6 bis 18 u lang, an beiden Enden abgerundet, seltener an einem zugespitzt, mit séh 

důnner farbloser Membran. Durch Theilung des Inhaltes entstandene 
2 bis 8 Schwármzellen sind 4 bis Šmal so lang als dick, beiderseits 
spitz oder stumpf, seltener blos an einem Ende stumpf. 

In stehenden Gewássern unter anderen Algen auch in Algen- 
kulturen, zerstreut (7—9). So in meinen Algenkulturen unter Algen 
aus der Umgebung von Prag, im Kunraticer Můhlteiche, bei Carlsbad, 
Saaz und Protivín! 

b) Auf feuchter Erde lebende Arten. 

245. D. caudatus (Reinsch) nob. [Characium pyriforme A. 
Br. in Reinsch's Algenfl. T. 3.) Physiol. u. algol. Studien, Taf. 4. 
Zellen elliptisch, ei- oder fast birnfórmig, 4 bis 8 u dick, etwa 

Fig. 92. a) Dactylo-  1'/2 bis Smal so lang, in ein farbloses Stielchen, dessen Lánge bis 
coceusrhaphidioides 2; die des Zellchens betrágt an einem Ende auslaufend, an anderem 
nob. Mehrere Zellen, © abgerundet, mit einem chlorophyllgrůnen Chromatophore; var. $) 
RA Bona ha. bicaudatus (A. Br.) nob. [Dactylococcus bicaudatus A. Br., Chara- 
ion Nág. Eine | Čium longipes Reinsch, Algenfl. T. 6. Physiol. u. algol. Studien, Tať. 4, 
Zelle mit 8 Tochter- — Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 729!]. Zellen 1 bis 2mal so lang als 
zellen, etwa 600fach | dick, an einem Ende verschmělert und mit einem schnabelfórmigen 

V9TBE Fortsatz versehen, an anderem in ein Stielchen auslaufend, dessen 
Lánge etwas geringer ist, als die der Zelle; var. y) měnor nob. 

Physiol. u. algol. Studien Taf. 4. Zellen blos 25 bis 4 u dick, 1 bis 3mal so lang, sonst 
wie die typische Form. 

An feuchten, vom Wasser berieselten Brettern, Mauern, Hůólzern, auf feuchter 
Erde am Rande der Sůmpfe zerstreut (4—10). So bei der Vyšehrader Úberfuhr auch 9, 
in den Schanzgráben von Prag auf feuchter Erde, bei Stěchowic, Beraun, Hořowic, Při- 
bram, Strakonic auch B, Winterberg und Kuschwarda auch B, Wallern, Wodnian auch p, 
Strakonic (var. B); bei Weiswasser; bei Johannisbad, Hohenelbe, Spindelmůhle im Riesen- 
gebirge; bei Carlsbad, am Spitzbere, bei Hohenfurth var. B und y, Kaplitz, Zámost náchst 
Budweis, Protivín, Střezmiř náchst Stupčic; bei Raudnitz, Lobositz, Kralup, auch an im 
Wasser untergetauchten Hólzern und Schiffen, meist var. vy; bei June-Bunzlau, Turnáu, 
Eisenbrod, Alt-Paka, Nachod, Harrachsdorf und Seifenbach an Wasserschleussen meist 
var. B und y! 

246. D. rhaphidioides nob. Physiol. u. algol. Studien, Taf. 4. Lager schleimig, 
hellgrůn, von unregelmássiger Form, mehr oder weniger ausgebreitet. Zellen sichel-, halb- 
kreis- oder S-fórmig, seltener unregelmássig gekrůmmt, spindel- oder nadelfórmig, am 
beiden Enden allmálig verschmálert und in eine farblose Spitze auslaufend, in der Mitte 
2 bis 2:5 u dick, 6 bis 11mal (15 bis 36 w) lang, mit gelbgrůnem Inhalte. 

Auf feuchten Felsen zwischen Moosen ete., meist in Gebirgsgegenden (6—10). 
So bei Harrachsdorf am Wege zum Mummelfall reichlich, bei Kuschwarda im Bóhmer- 
walde spárlich ! 
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i 74. Gattung. Botryococcus Ktz. 

-© Zellen oval oder elliptisch, mit diůnnen Membranen, Óltrópfchen und Chlorophyll 
enthaltendem olivengrůnem, gelbbráunlichem oder orangeróthlichem Inhalte, in rundlichen 
Knáueln, welche durch einen oft in Fadenform sichtbaren Schleim zu- 
sammenhángen, zu einer soliden, traubigen Familie vereinist. Die Zell- 
gruppen sind von der gallertigen Membran der Urmutterzelle eng um- 
schlossen. Vermehrung unbekannt. ") 

247. B. Braunii Ktz. Tab. phycol. VI. T. 68. Fresen. Beitr 
T. 11. Brit. freshw. ale. T. 8. Wittr. et Nordst. Ale. exs. No. 527! 
"Zellen eifórmig oder von unregelmássiger Form, etwa 6 wu dick, ebenso 
oder 10—13 u lang, zu 24 bis 75 (seltener mehr) u dicken, traubigen Fig. 93. Botryo- 
oder unregelmássig gelappten Familien verbunden, diese von oliven- © coccus Braunii 
grůner, gelbrother, im Alter verbleichender (blassgrůner) oder rothbrauner © Ktz. Eine kleine 
Farbe; var. B) mucosus Lagerh. Wittr. et Nordst. Alg. No. 723! Zellen Ron: -m 
etwa 9, seltener bis 12 wu dick, mehr abgerundet und weniger dicht raná 
gedránst, je zu 4 von einer důnnen, leicht zerfliessenden Schleimhůlle 
wie die ganze Familie umgeben ; sonst wie die typische Form. 

In stehenden Gewássern, Teichen, Sůmpfen, Torfmooren unter anderen Algen 
zerstrent, seltener eine grůnliche Wasserblůthe bildend (E11) In der Umgebung von 
Prag selten; so im k k. botan. Garten am Smichow spárlich, im Můhlteiche bei Kunratic, 
jn den Sůmpfen an der Bahn bei Běchowic und Ouwal, in Teichen bei Břwe náchst 
Hostiwic; bei Oužic náchst Kralup spárlich; bei Laun an der Eger, Hirschberg, Kónig- 
grátz, Lichtenau an der Adler mehrfach; in den Teichen bei Dymokur, bei Chlomek 
máchst Turnau, Dachov bei Hořic, in den Sůmpfen an der Bahn bei Žiželic náchst Chlumec ; 
bei Dux, Brůx, Saidschitz, Franzensbad ; im Hirschgrabenteich bei Jechnitz, bei Dobříš, 
Pičín und Březnic náchst Příbram: in den Sůmpfen und Teichen bei Bystřic, Heřmaničky, 
Sudoměřic, Střezmiř náchst Stupčic, Olbramowic und Podolí bei Wotic, bei Tábor, Planá, 
Veselí, Schewetín, Strakonic, Winterberg, Kuschwarda, Wodnian, Frauenberg náchst 
k bei Lomnic, Wittingau, im grossen Arber-See im Bohmerwalde; in den Teichen 
bei Hohenfurth, in den Sůmpfen bei Ebenau náchst Krummau! in den Elbeguellen im 
Riesengebirge [Kirchner Algenfl. v. Schlesien p. 111].*) 

ký 
' 
je VII. Ordnung. Conjugatae. (Zygophyceae Rbh.) 

| Die Conjugaten sind theils microscčopisch kleine, einzellige oder mehrzellige, theils 
macroscopische vielzellice Algen. Zellen entweder frei, einzelnweise oder zu fadenfórmigen, 
junverzweigten Familien vereinigt. Chlorophoren in Form von geraden oder spiralig gewun- 
jdenen Bándern, axilen Platten oder paarigen sternfórmigen Kórpern entwickelt. Zellhaut mehr 
oder weniger dick, an der Oberfláche ofters verschleimend, so dass die Zellen von einer 
Gallerthůlle umgeben sind. 

» Batrgdcoovus terricola Klebs, dessen Entwickelung und Vermehrung Klebs (Organi- 
| sation einiger Flagellatengruppen etc. 1883 p. 335) ausfůhrlich beschrieben hat, ist wie Klebs in 
fAnmerkung selbst hervorgehoben hat, eine zweifelhafte Botryococcus-Form. 

2) Die zur Gattung Porphyridium Nás. gezáhlten Algenformen: P. cruentum (Ag.) Nág. 
'Palmella eruenta Ag.) und P. Wittrockii Rich. sind wie ich durch entwickelungsgeschichtliche 
|Jntersuchungen nachgewiesen habe (vergl. „Ueber den Polymorphismus der Algen“ im Sep.-Abdr. 
©. 32 u. f.) folgerichtig zu den Cyanophyceen (Phycochromaceen) und zwar zur Gattung Aphano- 
eps Nác. zu záhlen, was eigentlich schon aus H. Nebelung's spectroscopischen Untersuchungen 
|les rothen Farbstoffes von Porphyridinm cruentum zu ersehen war. Vergl. Nebelung's „Spectroscop. 
|PŘiersuchungen der Farbstoffe einiger Sůsswasseralgen“, 1878. 

10* 
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Vermehrung 1. ungeschlechtlich, durch veget. Zweitheilung der Zellen oder durch 
Fragmentirung der fadenfórmigen Conjugaten, deren erwachsene Fáden unter gewissen 
Umstánden in mehrere Theilstůcke zerfallen, die weiter wachsend zu neuen vollkommen 
entwickelten Exemplaren sich ausbilden; 2. geschlechtlich durch Zygoten, welche nach 
erfolgter Conjugation zweier (selten dreier ") unbeweglicher Gameten (Aplanogameten) ent- 
stehen. Zoogonidien (Zoosporen) sind nicht vorhanden. 

Die Aplanogameten der Conjugaten, welche stets einzeln aus einer veget. Zelle 
entstehen, verschmelzen zu einer einzigen Zygote, welche sich nach und nach mit mehreren 
derben Háuten umkleidet und zur ruhenden Zygospore wird. Selten entstehen auch Dauer- 
zellen (Sporen) ohne vorherige Copulation (parthenogenetisch). Solche Dauerzellen (sog. 
Azygosporen) stimmen meist mit den normal entwickelten Zygosporen ganz ůberein und 
sind in der Regel erst nach einer lángeren Ruheperiode keimfáhig.*) 

Úbersicht der Familien der Conjugaten. 

XX. Familie. Zygnemaceae. 
Zellen cylindrisch, zu einfachen, confervenartigen, schleimigen Fáden verbunden. (Chro- 

matophoren entweder bandfórmig, mehr oder weniger spiralie angeordnet, seltener fast parallel oder 
sterníórmig paarig oder auch plattenfórmig centralstándio. Aus der Zygote geht nach einer Ruhe- 
periode bei der Keimung blos eine einzige Keimpflanze hervor. 

XXI. Familie. Desmidiaceae. 
Zellen symmetrisch, einzeln, seltener zu einfachen, meist schleimigen und leicht zerbrech- 

lichen Fáden verbunden, oft in der Mitte eingeschnůrt (selten cylindrisch). Chlorophoren stern 
fórmig, centralstándig, meist paarig oder bandformig wandstándig. Aus der nach einer Ruheperiod 
keimenden Zygote entwickelt sich eine oder zwei bis acht Keimlinge. 

XX. Familie. Zygnemaceae. 

Der Thallus der Zygnemaceen besteht aus cylindrischen Zellen, welche durch ve 
getative Theilung sich vermehrend zu unverzweigten confervenartigen, meist hellerůnen, 
seltener gelblichgrůnen oder rótlichbraunen, mehr oder weniger schleimigen Zellfáden ver 
bunden sind. Fáden meist im Wasser, seltener auf feuchter Erde (Zygogonium) lebend 
oft zu grossen schlůpferigen Watten vereinigt. Das Chlorophyll ist entweder an zwei axil 
sternfórmige Plasmakórper (Chlorophoren) oder an eine centralstándige Platte oder a 

ein oder mehrere wandstándige Bánder gebunden, welche oft spiralig, seltener gerade 
verlaufen. | 

Ungeschlechtliche Vermehrung durch Zweitheilung der veget. Zellen. Die beiden 
Tochterzellen, welche gleich der Mutterzelle fáhig sind sich wieder zu theilen, bleiben mit 
einander verbunden und bilden durch fortschreitende Zweitheilung der Tochterzellen oft 
lange unverzweiste Fáden, die von Zeit zu Zeit in kůrzere oder lángere Fadenstůcke zer- 
fallen. Einzelne vegetative Zellen verwandeln sich unter besonderen Umstánden meist im 
Herbste (im Sommer blos dann, wenn das Wasser, in dem die Fáden leben, austrocknet) 
in Ruhezellen, welche durch ihren reichen Inhalt an plasmatischen Stoffen und durch ihr 
dickere Membran von den veget. Zellen sich wesentlich unterscheiden. 

Geschlechtliche Fortpflianzung durch Zygoten. Die Copulation je zweier Aplano- 
gameten findet gewóhnlich oleichzeitig in zahlreichen Zellen zweier benachbarten Fadenstůck 
statt, seltener copuliren zwei Nachbarzellen desselben Fadenstůckes mit einander. Im letzteren 
Falle erfolgt die Conjugation, d. h. das Verwachsen und die nachherige Verschmelzung des 
Inhaltes der beiden copulirenden Gameten seitlich, im ersteren entweder leiterfórmig, indem 

») Mehr úber den Copulationsprocess, die Entwickelung ete. der Conjugaten siehe in De 
Bary's: „Untersuchungen úber die Familie der Conjugaten“, 1858. Ši 

„ 2) Nach Zukaďs Beobachtungen sind jedoch solche Zellen nicht (sofort?) keimfáhig | 
(vergl. Osterr, Botan. Zeitschr. 1879, p. 294). 
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wei einander gegenůber liegende Zellen schlauchfórmige Verbindungstůcke einander ent- 
gegen treiben, oder kniefórmig, indem die beiden conjugirenden Zellen sich winkelig biegen 
nd mit „den convexen SŠeiten sich an einander legen. Nachdem zwei gegenůber liegende 

V Zellen zweier benachbarten Fáden durch die sog. Copulationcanále zu einem, meist H-fór- 
migen Fadenpaare verwachsen sind, contrahirt sich das Plasma der beiden conjugirenden 
Zellen zu je einer Gamete oder es verschmelzen nach erfoleter Conjugation die unver- 

nderten (nicht contrahirten) Plasmakórper beider Gameten an der Berůhrungstelle der 
Donjugationsfortsátze unmittelbar mit einander. Die durch Copulation je zweier Gameten 

| entstandenen Zygoten (Zygosporen), welche entweder innerhalb einer der beiden copuli- 
enden Zellen oder in dem zwischen beiden befindlichen Conjugationsraume liegen, bilden 

an ihrer Oberfláche nach einander 3 Háute, von welchen die ussere důnne meist bald 
 abgeworfen wird, so dass die derbe Mittelhaut zum Exospor wird. Nach einer Ruheperiode 
e entwickelt sich aus der keimenden Zygote zuerst eine einzige Keimzelle, welche durch 
(Auertheilung in eine sich nicht weiter theilende, wenig Chlorophyll enthaltende Wurzel- 
"zelle und in eine theilungsfáhige Fadenzelle zerfállt, die zur Mutterzelle des sich ent- 
„wickelnden neuen Fadens wird. 

1. Subfamilie. Mesocarpeae. 

Der fadenfórmige Thallus der Mesocarpeen besteht aus Zellen, in welchen die 
0 hlorophylltráger in Form je einer axilen mehrere Pyrenoide einschliessenden Platte ent- 
l lalten sind, deren Zellhaut meist důnn, nicht von einer Gallerthůlle umgeben ist. Geschlecht- 
liche Počpihuzuňe durch Zygoten, die nach erfolgter Copulation zweier Aplanogameten 
'entstehen, deren Inhalt sich, nachdem die Conjugation der Membrantheile vollzogen ist, 

nicht (wie bei den Zygnemeen) contrahirt und zur Bildung der Zygote nicht ganz ver- 
raucht wird, sondern es bleibt die Membran der conjugirten Zellen der Mesocarpeen von 

einer, wenn k nur důnnen Plasmaschicht ausgekleidet, wáhrend das meiste Plasma (die 

“ Ihlorophyllkůrper, Stárkekórner etc.) in dem Copulationsraum, der sich alsbald von der 
H-fórmigen Doppelzelle abgrenzt, sich ansammelt. Nach Concentrirung der Hauptmassen 
M br plastischen Stoffe in der Zygote wird der Copulationsraum mit der Zygote gegen die 
'beiden Arme der Doppelzelle, welche den ursprůnglichen vegetativen Zellen entsprechen, 
-durch besondere Zellwánde abgegrenzt. Die Abgrenzung der veget. Zellen gegen den Copu- 
lationsraum erfolst bald durch eine, bald durch zwei Wánde, im letzteren Falle wird das 
'obere und das untere Ende der vegetativen Zellen als selbstándige Zelle abgeschnitten 
und aus der H-fórmigen Doppelzelle wird ein Complex von fůnf Zellen. 
há Ungeschlechtliche Vermehrung wie bei allen Zygnemaceen 1. durch veget. Zwei- 
"theilung der Zellen und Zerfallen der einzelnen Fáden in mehrere Bruchstůcke, die sich 
Weiter wachsend wieder vermehren, 2. durch Dauer- oder Ruhezellen (Hypnospor em), 9. durch 
den Ruhezellen áhnliche ungeschlechtliche Sporen (Agamosporen). 
l “ 

1: 75. Gattung. Mougeotia (Ag.) Wittr. 

ří 
6 
8 

vě 

In den cylindrischen Zellen des fadenfórmigen Thallus ist je eine axile Chloro- 
hyllplatte (Chlorophor), die mehrere Pyrenoide enthált, durch den Hohlraum der Zelle 
E =vanní. Zygoten werden -nach erfoleter leiterfórmiger, kniefórmiger oder (seltener) 
seitlicher Conjugation der beiden copulirenden Zellen gebildet. Sie sind meist oval, sel- 
(tener kugelig oder cylindrisch, mit concaven Seitenfláchen und liegen in dem blasig an- 

(geschwollenen Copulationsmittelraume. Wáhrend die Zygote, was ihre Structur, Entwickelung 
| vý anbelangt, sich wie die aller Zygnemaceen verhált, gehen die lateralen, aus der H-fór- 
j (een Doppelzelle úbrig gebliebenen Zellen bald, nachdem die Zygoten reif geworden, 
zu Grunde. 

| ; ! 1. Sect. Mesocarpus (Hass. ampl.) Wittr. (incl. Craterospermum A. Br. et Psa. 
(čarpus A, Br.)*). Copulation leiterfórmig, kniefórmig oder seitlich. Zygoten elliptisch, 

v) Vergl. Wittrock's „On the spore-formation of the Mesocarpeae“ 1878. 
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kugelig oder kurz cylindrisch, mit concaven Seitenfláchen, zwischen zwei geraden oder 
mehr weniger eingeknickten lateralen Zellen, dem sog. Pericarp liegend. 

1. Subsect. Bůmesocarpus (Hass.) nob. Copulation leiterfórmig. Sporen kugelig © 
oder oval. Fáden meist frei, seltener mit einem Ende angewachsen. 

248. M. scalaris Hass. (Mesocarpus scalaris Hass.). Tab. phycol. V. T. 5. Wittr. 
et Nordst. Alg. exs. No. 357! Fáden gelblichgrůn, ofters leicht von kohlensaurem Kalk 
verunreinigt, mit 25 bis 30 u dicken, 2 bis 6mal so langen derbháutigen Zellén (Zell- 
membran 1 bis 3 u dick). Die copulirenden Zellen oft verlángert, kaum eingeknickt. 
Zygoten 31 bis 38 u dick, kugelig oder oval, mit gelbbrauner, glatter Mittelhaut, fast 
in der Mitte zwischen zwei cylindrischen, geraden oder schwach eingeknickten lateralen Zellen. 

In stehenden Gewássern, Teichen, Moortůmpeln, Sůmpfen u. á. (5—9). S80 in 
einem Sumpfe gegenůber Libšic an der Moldau, ebenso im Sumpfe „V pánvích“ zwischen 
Srbsko und Karlstein reichlich, bei Řevnic an der Beraun und bei Neratowic!*) 

249. M. nummuloides Hass. (Měsocarpus nummuloides Hass.) De By. Conj. T. 8, 
Tab. phycol. V., T. 5. Cleve Zygnem. T. 9. Fáden gelblichgrůn, schleimig. Zellen 8 bis 10, 
seltener bis 15 dick, 5 bis 12, seltener bis 14mal so lang. Zygoten 17 bis 23, seltener 
bis 84 u dick, kugelig oder breitoval, bis 44 u lang mit brauner getůpfelter Mittelhaut. 

In Tůmpeln, Mooren, Torfsůmpfen unter andern Zygnemaceen (7—9). So in 
torfigen Sůmpfen am Mummelfall náchst Harrachsdorf, bei Lichtenau an der Adler! bei © 
Schluckenau (Karl Rbh. Kryptfl. p. 217). : 

250. M. parvula Hass. ampl. (incl. Mesocarpus angustus Hass.) a) genučna (Hass). 
Krch. (Mesocarpus parvulus Hass). De By. Conj. T. 2., Cleve Zygnem. T. 9, Wittr. et 
Nordst. Alg. exs. No. 59, 536.! Zellen 6 bis 10 u dick, 5 bis 12mal so lang, Zygoten © 
kugelig, 8 bis 24 u dick, mit glatter, gelbbrauner Mittelhaut. ; 

b) angusta (Hass.) Krch. (Mesocarpus angustus Hass.) De. By. Conj. T. 2, Brit. 
freshw. alg. T. 42. Zellen 5 bis 6 u dick, 6 bis 16mal so lang, Zygoten sphárisch, etwa © 
75 u dick, sonst wie a). 

In Teichen, Sůmpfen, torfigen Gewássern wie vor; jedoch háufiger (4—9). So in 
der Umgebung von Prag im Teiche des Kinsky'schen Gartens am Smichow, in den Tůmpeln d 
an der Moldau, bei Radotín a) und b), im Můhlteiche bei Kunratic, in Teichen bei Jesenic, 
Břve náchst Hostiwic, in Sůmpfen bei Vysočan, an der Bahn bei Běchowic und Ouwal meist © 
a), bei Neratowic b), Raudnitz; bei Elbe-Kostelec, Kolín, Cerhenic, Všetat, Vrutic, Ziželic © 
náchst Chlumec an der Cidlina b), Rosic bei Pardubic, Kóniggrátz; in den Teichen und 
Sůmpfen bei Habstein und Hirschberg a) und b), bei Tannwald a); im Riesengebirge bei © 
Wurzelsdorf a) b), bei der Spindelmůhle, Elbfallbaude, unter der Spindelbaude! auf der 
Elbwiese, Mádelwiese, im kleinen Teiche (Schróter Jahresb. d. schles. Ges. 1883, p. 183), 
in den Tůmpeln an der Eger bei Laun b), bei Sauerbrunn náchst Bilín b), Dux, Brůx b), 
Franzensbad a) und b), Carlsbad a), Osseg, Petersburg, Jechnitz náchst Rakonitz; in Sůd- 
bohmen bei Horažďowic b), Lomnic, Veselí und Wittingau a) und b) háufig, Planá náchst 
Tábor, Březnic, Bradkowic náchst Přibram, Pičín a), Sudoměřic a), b), Frauenberg b); bei 
Kuschwarda a), b), im Ausfluss des Schwarzen- und Teufels-Sees und im Arber-See, im 
Bohmerwalde a) und b)!?) 

2. Subsect. Pleurocarpus A. Br. Copulation seitlich zwischen zwei Nachbarzellen 
eines Fadens, selten leiterfórmie, sterile Zellen háufig kniefórmig gebogen und mit áhnlichen 
Zellen verwachsen (nicht copulirend) und meist unfruchtbar. Vermehrung oft durch Dauer- 
zelen (Parthenosporen). 

1) Die Zellen einer Mougeotia von Neratowic sind ziemlich důnnwandig, 15 bis 20 w dick, 
3—ómal so lang, Zygoten kugelig, 27 bis 30 u dick [Mougeotia sp. ?]. i 

2) Bei Franzensbad und bei Beraun beobachtete ich eine nicht fructificirende Mougeotia- 
Art [M. intricata Hass. (Mesocarpus intricatus Hass.)?], deren Zellen 12 bis 15 u dick, 5 bis 6mal 
so lang waren; bei Sudoměřic náchst Tábor eine andere, deren veget. Zellen meist 10 u dick und 
8mal so lang waren. | 
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a 251. M. genuflexa (Dillw.) Ag. Wittr. Mesocarpeae T. 1. [M. mirabilis (A. Br.) 
„Wittr. Gotl. och. dl. S. alg. T. 3, Mesocarpus pleurocarpus D. By. T. 3, Zygogonium 
„pleurospermum Ktz. Tab. phycol. V. T. 183, Mougeotia genuflexa Ag. I. c. T. 1. et M. 
compressa Ag. (Pleurocarpus compressus Rbh.) vergl. Krch. Algen v. Schlesien, p. 129|. 
| Wittr. et Nordst. alg. exs. No. 57! Fáden zu weichen gelblichorůnen oder schmutziggelben 
"schleimigen Watten oder Rasen vereinigt. Veget. Zellen 25 bis 33 u dick, 2 bis 5mal 
-so lang. Zygoten (?) kugelig oder oval, etwa 30 u dick, mit glatter, homogener, gelbbrauner 
| Mittelhaut, selten. Sterile Zellen háufig kniefórmig gebogen und mit hnlichen Zellen 
anderer Fáden an der Biegungsstelle verwachsen; var. B) gracelis (Ktz.) Reinsch Algenfi. 
p. 215 [M. gracilis Ktz., Mesocarpus gracilis (Ktz.) Krch.]. Veget. Zellen 22 bis 24 u 
dick (jung noch důnner), 5 bis 6mal so lang. Zysgoten (?) 24 bis 30 u dick, fast kugel- 

(rund, mit dicker Membran; var. y) elongata (Ktz.) Reinsch. Veget. Zellen 6 bis 10mal 
so lang als breit, sonst wie B; var. d) raďicans (Ktz.) nob. [M. radicans Ktz. Tab. 

-phycol. V. T. 3, M. gracilis B) radicans Ktz. Phycol. germ. p. 22, Spec. alg. 434]. Veget. 
Zellen 2 bis 6mal so lang als dick, die kniefórmig gebogenen Zellen sind in rhizoiden- 
artige důnne, nicht gegliederte Aestchen ausgewachsen. 

In stehenden Gewássern, Tůmpeln, Teichen, Wassergráben, auf der Wasserober- 
fláche schwimmend oder untergetaucht, in der Ebene und im Vorgebirge in allen Formen 
(besonders die typische Form und var. P) sehr verbreitet, meist aber nicht fructificirend 
(4—10). In der Umgebung von Prag háufig, so in den Tůmpeln an der Moldau bei Troja, 
Hlubočep, Branik, Hodkowička u. a., in den Prager Schanzgráben, im Šárkathale, in den 
Sůmpfen bei Vysočan, auch var. 9), bei Kuchelbad, im Choteč-Thale, bei Břve náchst Hostivic, 
Okoř, Hloubětín, in Teichen bei Kunratic und Jesenic, bei Radotín, in Wassergráben bei 
Dobřichowic 8, d, bei Mukařov náchst Řičan und im Řičaner Teich; in Elbetůmpeln bei 
Kostelec a. E., Lysa, Sadská, Neratowic mehrfach, Brandeis, Alt-Bunzlau, Kolín, Roth- 
Peček, Cerhenic, Pardubic, Kóniggrátz, Smiřic, Libňowes náchst Chlumec, Neu-Bydžovw ; 
bei Hořín náchst Melnik, Kralup, Oužic, 
Raudnitz, Rovné, Leitmeritz, Lobositz, Su- 
lowic; bei Jechnitz náchst Rakonitz, Podersam, 
Laun, in Tůmpeln an der Eger, Saidschitz, 
(Dux, Brůx, Franzensbad auch y, Teplitz, Osseg, 
Klostergrab, Falkenau, Carlsbad, Saaz, Neu- 
Straschitz, Schlan ; bei Dymokur, Všetat, Jung- 
Bunzlau, Bakow, Můnchengrátz, Hirschberg, 
(Habstein, Weiswasser, Dachow bei Hořic, 
'Arnau, Parschnitz, Johannisbad, Nachod, Wich- 
'stadtl an der Adler; bei Karlstein, im Su- 
-an bei Kónigshoťf, Beraun, Mní- © 
šek, Woznic, Dobříš, Přibram, Pičín, Brad- 
kowic, Březnic, bei Protivín, Podhrad, in den 
"Teichen bei Frauenberg, bei Budweis, Veselí, 
„Lomnic, Wittingau; in den Teichen hel Ho- 
henfurth, bei Ebenau náchst Krummau und 

jin Krummau; bei Klattau, Eisenstein, Kusch- 
warda, Winterberg auch fB, Strakonic, Veselí, 
Schewetín, Wodnian, Mies, Pilsen; bei Písek, 

(Sobieslau, Olbramowic 1 VTS něchist Wotic, 

(Planá, Tábor, Střezmiř náchst Stupčic, Heřma- Fig. 94. Mougeotia corniculata nob. Stůck 
ničky, Sudoměřic, Bystřic, Beneschau, Stránčic, © eines copulirten Fadenpaares, mit einer fast 
Sázawa! ") reifen Zygote, etwa 500mal vergr. 

3. Subsect. Craterospermum A. Br. Copulation kniefórmig. Zygoten kurz cylin- 
Jdriseh, mit meist vertiefter Seitenfláche und concaven, den beiden kniefórmig gebogenen 
Jlateralen Zellen zugekehrten Grundfláchen. 
m- 
| t) Mougeotia radicans Rbh. von Karl in Nordbohmen (bei Fugau?) gesammelt ist ein 
(Bteriles Oedogonium (Mus!). 
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252. M. laetevirens (A. Br.) Wittr. [Craterospermum laetevirens A. Br. D. By. 
Conj. T. 3]. Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 58! Fáden zu weichen, hell oder lebhaft 
orůnen, schwimmenden Rasen vereinigt. Veget. Zellen 22 bis 40 u dick, 3 bis 8mal 
so lang; Zygoten kurz cylindrisch, 45 bis 60 u dick, etwa 40 u lang, mit gelbbrauner, 
glatter Mittelhaut; var. B) varians Wittr. W. et Nordst. Alg. exs. No. 740! Zygoten 
durch Drei-, seltener Vier- bis Fůnftheilung der Copulationszelle entstehend, 64 bis 78 u 
dick, 48 bis 56 u lang. 

In stagnirenden Gewássern, Sůmpfen, alten Teichen, selten (7—9). So in Sůmpfen 
bei Franzensbad, bei Lomnic und Wittingau! 

2. Sect. Staurospermum (Ktz. ampl.) Wittr. [incl. Sphaerospermum Clev.]. Co- 
pulation knie- oder kreuzfórmig. Zygoten kurz cylindrisch, von der breiten Seite gesehen 
viereckig, von der schmalen elliptisch, zwischen vier je einer abgestumpften Ecke auf- 
sitzenden lateralen Zellen. (Pericarp vierzellig.) 

253. M. corniculata nob. Physiol. u. algol. Studien, Taf. 4. Fáden zu zarten 
celblichorůnen, frei schwimmenden Flocken vereinigt. Veget. Zellen meist 5 bis 6 u dick, 
6 bis 12, seltener bis 20mal so lang. Zygoten 18 bis 20 u lang (hoch), 22 bis 24, 
selten bis 26 u breit, in der Regel zwischen vier lateralen, den Zygotenecken aufsitzenden 
Zellen liegend. Die glatte braungelbe Mittelhaut ist an den vier Ecken der Zygoten mit 
je einem 3 bis 6 u langen, gelbbraunen, hornartigen Auswuchse ausgezeichnet. 

In stagnirenden Gewássern (4—10), im August und September fructif. So in den 
Salzwassersůmpfen bei Oužic náchst Kralup unter anderen Zygnemaceen reichlich ! 

254. M. guadrata (Hass.) Wittr. [Staurospermum guadratum (Hass.) Ktz. D. By. 
Conj. T. 8.] Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 61! Faden zu zarten, grůnen, freischwim- 
menden Rasen vereinigt. Veget. Zellen 8'5 bis 12'5 u dick, 6 bis 12mal so lang. Zygoten 
28 bis 36 u im Durchm., von der breiten Seite geradlinig-viereckig, von der schmalen 
Seite breit elliptisch, mit derber, fast farbloser, getůpfelter Mittelhaut. 

In stehenden Gewássern wie vor. selten (6—8). So in der Umgebung von 
Kónigerátz! 

255. M. viridis (Ktz.) Wittr. (Staurospermum viride Ktz. D. By. Conj. T. 2, © 
Gay Conj. T. 3.). Fáden zu zarten grůnen Flocken vereinigt. Veget. Zellen 6 bis 8 u. 
dick, 4 bis 10mal so lang. Zysoten 22 bis 31 u dick, von der breiten Seite ausgeschweift 
viereckig, von der schmalen lánglich, mit farbloser, ganz glatter, an den vier Ecken grubig 
eingedrůckter Mittelhaut. 

In Torfsůmpfen, Gráben meist unter anderen Conjugaten (5— 10). So in torfigen 
Sůmpfen an der Bahn zwischen Běchowic und Ouwal, bei Hofmannsbauden náchst Jo- 
hannisbad; im Riesengebirge bei der Spindlerbaude, Elbfallbaude, bei Wuurzelsdorf, 
Harrachsdorf, am Mummelfall, an den Steinigen Wasserfállen, bei Seifenbach mehrfach: 
in Moorsůmpfen bei Wittingau, Lomnic, Veselí, Schewetín und Frauenberg; bei Winter- 
berg, Kuschwarda, Krummau, Rosenberg und Hohenfurth mehrfach, am Spitzberg im 
Bohmerwalde; bei Střezmiř náchst Stupčic in Waldsůmpfen! bei Teplitz [Karl Rbh. 
Kryptfi. p. 218]. 

256. M. gracillima (Ktz.) Wittr. [Staurospermum gracillimum Ktz. D. By. Conj. 
T. 8. Brit. freshw. alg. T. 43]. Veget. Zellen 5 bis 7 u dick, 8 bis 20mal so lang. Zy- 
goten etwa 20 u dick, mit tief ausgeschweiften Seiten und aussen und innen fein warziger 
Mittelhaut; sonst wie die vor. Art. 

In stehenden Gewássern wie vor. (5—9). So im sog. Libuša-Bade bei Pankrac 
náchst Prag, in Sůmpfen bei Neratowic a. E., in Sůmpfen an der Bahn zwischen Lomnic 

und Veselí, im Teiche des Schlossgartens in Teplitz!*) 

!) Mougeotia virescens [Staurospermum virescens (Hass.) Ktz.), Mougeotia bicalyptrata — 
Wittr., M. ovalis (Hass.) Wittr. [Mesocarpus ovalis Hass.] und andere M.-Arten werden hoffentlich 
in Bóhmen noch entdeckt werden. | 
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2. Subfamilie. Zygnemeae. 

Der fadenfórmige Thallus der Zygnemeen besteht aus Zellen, in welchen die 
- Chromatophoren in Form wandstándiger gerade oder spiralig gewundener, am Rande 
h unregelmássig gelappter Bánder oder in Form zweier sternfórmicen, centralstándigen 
| Plasmakórper enthalten sind. Zellhaut čfters verdickt, leicht verschleimend, die Fáden 
nicht selten von einer mehr oder weniger dicken Gallertscheide umgeben. Durch stárkeres 
| Wachsthum des mittleren Theiles der kreisrunden Scheidewánde in Richtung der Fláche, 
wird nicht selten die Scheidewand in zwei Lamellen gespalten, von welchen jede sich in 
8 die angrenzende Zelle in Form einer Membranfalte einstůlpt. 

Ungeschlechtliche Vermehrung 1. durch veget. Zweitheilung der Zellen und Fra- 
© gmentirung der Fáden in lángere oder kůrzere Fadenstůcke; 2. durch Dauer- oder Ruhe- 
$ zellen. Geschlechtliche Fortpflanzung durch Zygoten, welche nach erfolgter, leiter- oder 
ů kniefórmigen Copulation je zweier meist fast gleich entwickelten Zellen, *) zweier, neben 
u | einander liegenden Fáden, oder in Folge seitlicher Copulation zweier benachbarten Zellen 
- desselben Fadens, welche durch schlauchfórmige Ausstůlpungen (sog. Copulationsfortsátze), 
-seltener ohne diese [Sirogonium], mit einander in Verbindung treten, gebildet werden. Der 
' gesammte, contrahirte, plasmatische Inhalt der beiden copulirenden Zellen verschmilzt nach 
- Auflósung der Scheidewand und Bildung des Copulationscanals zu einer Zygote (blos bei 
- Sirogonium treten vor der Contraction des Plasmas noch Theilungen in den beiden conju- 
í girenden Zellen auf), welche entweder innerhalb der einen (weiblichen) Gamete, oder in 
-der Mitte des Copulationskanals unbeweglich liegen bleibt, um nach einer Ruhéperiódé zu 
© keimen, indem ihr Inhalt zu einer der weiteren Entwickelung unfáhigen Wurzelzelle und 
© einer theilunesfáhigen Fadenzelle zerfállt. 
% 

4 

ý 76. Gattung. Zygnema Ag. ampl. 

M Der fadenfórmige Thallus besteht aus cylindrischen Zellen, welche je zwei axile, 
ký -neben dem centralen Zellkern stehende, vielstrahlige, einen Amylonkern (Pyrenoid) ein- 
| schliessende Chlorophylltráger enthalten, seltener fliessen diese beiden Chromatophoren zu 
s einem axilen Strang zusammen. Zellhaut důnn, nicht geschichtet oder dick und geschichtet. 
“ 

js Copulation der Aplanogameten leiterfórmig oder seitlich. Zygoten innerhalb einer 
-von den beiden conjugirten Zellen oder in der Mitte des Copulationskanales zwischen 
k diesen liegend, mit glatter oder grubig-getůpfelter Mittelhaut. Dauerzellen (Azygosporen) 
„mit stark verdickter, vielschichtiger Membran und dicht kdrnigem Inhalte, áusserlich den 

. Zygoten áhnlich. 

1. Sect. Buzygnema (Ktz.) Gay.") Zellhaut důnn, nicht deutlich geschichtet. 

|“ 
M 
; 

o 
( Oromatophoren deutlich. Copulation leiterfórmig oder seitlich. Zygoten meist innerhalb 
j der weiblichen Zelle eingeschlossen, ihre Mittelhaut grubig getůpfelt. 

VE 
i 
" 

257. Z. eruciatum (Vauch.) Ag. Tab. phycol. V. T. 17. Wittr. et Nordst. Alg. 
exs. No. 365! Fáden zu blass- oder gelbgrůnen freischwimmenden Rasen vereinigt. Veget. 

- Zellen 35 bis 54 u dick, */, bis 2mal so lang; Copulation leiterfórmig; fructiť. Zellen 
„nicht angeschwollen. Zygoten kugelig, mit fein punctirter Mittelhaut. 

$: In stehenden Gewássern, Tůmpeln, Wassergráben, Teichen ete., seltener in langsam 
“ Míicssendem Wasser zerstreut a In der Umgebung von Prag ziemlich selten, so bei 
Ě Radotín, im Můhlteiche bei Kunratic; in den Elbetůmpeln bei Alt-Bunzlau, Neratowic, 
© Lissa, Sadska; bei Všetat, Kůniggrátz, Libňowes náchst Chlumec am der Cidlina, bei 
k | Hirschborg; in Sůdbohmen bei Březnic und Pičín náchst Přibram, und bei Mies! 

| A 1) Auf die Verschiedenheiten der copulirenden Zellén der Zygnemaceen, resp. auf die 
V; machweisbare Differenzirung in mánnliche und weibliche Zellen, hat neben De Bary, Wittrock u. A., 

insbesondere Benett „Reproduction of the Zygnemaceae“, 1883 aufmerksam gemacht. 
2) Vergl. Gay's „Essai d'une monographie locale des Conjuguées“, 1884 p. 84. 
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258. Z. stellinum (Vauch.) Ag. ampl. Fáden verworren, zu gelb- oder hellgrůnen, 
spáter bráunlichen Rasen vereinigt. Veget. Zellen 10 bis 36 u dick, 1 bis 6mal so lang. 
Fructif. Zellen mássig angeschwollen. Zygoten rund oder lánglich; sonst wie vor. 

a) genučnum (Ag.) Krch. (Z. stellinum Ag. Tab. phycol. V. T. 17). Veget. Zellen 
25 bis 36 u dick, 1 bis 3mal so lang. Zygoten lánglich, etwa 30 bis 35 u dick, 35 bis 
48 u lang, ihre Mittelhaut mit grossen runden Tůpfeln. 

b) Vaucheriť (Ag.) Krch. [Z. Vaucherii Ag. (incl. Z. Brébissonii Ktz. Z. Vau- 
cherii b) Brébissonii Rbh.) Tab. phycol. T. 16. Brit. fresh. alg. T. 30|. Veget. Zellen 
22 bis 26 u dick, 2"/, bis 6mal so lang. Zygoten etwa 35 u im Durchm., ihre Mittel- 
haut mit kleineren Tůpfeln. i 

c) čenue (Ktz.) Krch. [Z. tenue Ktz. Tab. phycol. V. T. 16. Z. Vaucherii 
c) tenue Rbh.]|. Veget. Zellen 19 bis 22 u dick, 1 bis 3mal so lang. 

d) subtile (Ktz.) Krch. [Z. subtile Ktz. Tab. phycol. V. T. 16. Z. Vaucherii 
d) subtile Rbh. Brit. freshw. alg. T. 30|. Veget. Zellen 15 bis 19'5 u dick, 2 bis 4mal 
so lang; seltener (Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 750) 12 bis 15 u dick, 4 bis 7"/„mal 
so lang. Zygoten 14 bis 24 u dick, 27 bis 30, seltener 33 bis 64 u lang. 

e) rhynchonema nob. Veget. Zellen meist 18, seltener 16 bis 20 u dick, 2 bis 
Gmal so lang, nie leiterfórmig, sondern seitlich copulirend. Zygoten fast kugelrund, 30 bis 
33 u im Durchm. (seltener nur 27 u dick und bis 33 u lang), meist gerade in der 
Mitte der beiden seitlich conjugirten Zellen (nicht in einer, in der sog. weiblichen, von 
diesen beiden) liegend. 

Fig. 95. Zygnema stellinum (Vauch.) Ag. var. rhynchonema nob. Stůck eines 
Fadens mit seitlich copulirenden Zellen und einer unreifen Zygote, etwa 

300mal vergr. 

In stehenden Gewássern, Teichen, Tůmpeln, Gráben, Sůmpfen u. á. in der Ebene 
und in Gebirgsgegenden ziemlich verbreitet, die důnneren Formen auch in torfigen Ge- © 
wássern im Hochgebirge (4—10). In der Umgebung von Prag mehrfach, so in den Tům- 
peln an der Moldau, im Můhlteiche bei Kunratic auch c) und d), in Teichen bei Jesenic, 
Břve náchst Hostiwic auch d), in den Sůmpfen an der Bahn bei Běchowic und Ouwal, meist 
c) und d), bei Podmoráň náchst Roztok a) und d); bei Unhoscht; in den Elbetůmpeln 
bei Kostelec a. E., meist a) und d), Brandeis a. E., Sadská, Raudnitz, Lobositz auch c); 
bei Neratowic, in den Sůmpfen an der Bahn bei Cerhenic náchst Kolín a); bei Neu- 
Straschitz, Dux auch b), d), Brůx b), a), Franzensbad auch d), c), Saidschitz náchst 
Bilín, Moldau im Erzgebirge, Eichwald náchst Teplitz auch d), Osseg, Klostergrab; bei 
Laun, Schlan, Jechnitz, Podersam; bei Dymokur, Chlumec an der Cidlina, Žiželice, Rosic, 
Libňowes auch d), Kóniggrátz in allen Formen, Neu-Bydžow; bei Pastvín, Wichstadtl und 
Lichtenau an der wilden Adler meist c) und d), diese auch noch am Kamme des Adler- 
gebirges oberhalb Bárnwald; bei Hirschberg, Weiswasser, Hořic; im Riesengebirge meist 
©) und d), so bei Ober-Hohenelbe, in der Spindelmůhle auch a), bei den Krausebauden 
auch a), bei Petersbaude, Elbfallbaude, Spindlerbaude, in. den Siebengrůnden, am Mum- 
melfall auch b), Harrachsdorf, Wurzelsdorf, Seifenbach, Siehdichfůr, N.-Rochlitz, bei Turnau, 
Tannwald, Eisenbrod auch d), Arnau, Johannisbad; bei Budňan, Beraun, im Suchomaster- 
thale náchst Kónigshoťf; bei Mníšek, Woznic, Dobříš, Bradkowic, Pičín a), Březnic, meist 
b), c), Příbram, Protivín auch d); bei Schewetín auch b) c), Veselí c) und d), Sobieslau 
auch c), Wodnian, Strakonic, Lomnic und Wittingau in allen Formen, bei Budweis, 
Frauenberg auch d); bei Klattau am Spitzberg, bei Eisenstein, am Wege zum Arber auch 
auť feuchtem Lehmboden der Strassengráben, im Arber-See auch d); bei Winterberg und 
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| Kuschwarda b), c) und d); bei Písek, Horažďowic! Pilsen [Hora Flora v. Pilsen p. 12]; 
-bei Kaplitz, Hohenfurth, Krummau, Ebenau meist d); bei Planá auch c) und d), Tábor, 
| a auch c), Podolí náchst Wotic auch d) b), Sudoměřic b) und c), Heřmaničky a), 
| in den Sůmpfen bei Střezmiř náchst Stupčic, bei By- 
- střic; bei Stránčic, Sázawa, in den Teichen bei Mu- 
| kařow und Březí náchst Říčan! e) bisher nur in den 

© Salzwassersůmpfen bei Oužic náchst Kralup!*) 

| 2. Sect. Zygogončum (Ktz.) D. By. ampl. Zell- 
haut derb, oft vielschichtig. Chřomatophoren -0ft durch 
| Stůrkekórner ete. verdeckt, undeutlich. © Copulation 
(leiterfóormig. Zygoten in dem blassig aufgetriebenen 
© Mittelraum des Copulationskanals zwischen den beiden 
© conjugirten Zellen liegend. 
' 

259. Z. pectinatum (Vauch.) Ag. ampl. Fáden 
zu grůnlichen, gelbgrůnen, seltener bráunlichen Flocken 
und Rasen vereinigt. Veget. Zellen 18 bis 50 u dick,  Fig.96. Zygnema pectinatum (Vauch.) 

C !/, bis 5mal: so lang, mit dicker, oft geschichteter © Ag. Stůck eines copulirten Faden- 
paares mit einer unreifen Zygote, Membran. Fructif. Zellen mássig angeschwollen. Zy- etwa 200mal verar 

goten kugelig oder breit elliptisch, etwas dicker als 
die sterilen Zellen, in die leeren Zellháute hineinragend, 

mit brauner, grubig getůpfelter Mittelhaut. Dauerzellen den Zygoten áhnlich, mit einer 
| braunen, kórnig rauhen Membranschicht umgeben. 

| a) genutnum (Ag.) Krch. [Zygogonium pectinatum Ktz. 9D. By- Conj- Tab- 1 
Brit. fresh. ale. T. 29]. Veget. Zellen 30 bis 37 u dick, 1 bis 3mal so lang, mit anfangs 
mittelmássig důnner, spáter Ófters sehr verdickter gallertiger Membran. Zygoten 35 bis 
40 u dick, etwa 55 u lang. Im Wasser; var. B) terrestre Rbh. Zellmembran sehr dick, 

braun, Zellen kůrzer als bei der typischen Form. Auf feuchter Erde. 

b) anomalum (Hass.) Krch. [Zygogonium anomalum (Hass.) Ktz. Tab. phycol. V. 
| T. 15]. Veget. Zellen 40 bis 50 u dick, 1 bis 2mal so lang, mit halb so dicker Membran 
-als das Zelllumen ; im Wasser. 

c) conspicuum (Hass.) Krch. [Zygogonium conspicuum (Hass.) Ktz., incl. Z. im- 
| mersum Ktz. Tab. phycol. V. T. 12]. Veget. Zellen 18 bis 27 u dick, 1 bis 3mal so 
lang, mit dicker, meist vielschichtiger Membran; im Wasser. 

d) decussatum (Vauch.) Krch. [Zygogonium decussatum (Vauch.) Krch. Tab. 
M ycol. V. T. 11). Veget. Zellen etwa 18 bis 20 u dick, 3 bis bmal so lang, mit weniger 
| verdickter Membran. Zygoten kugelig, 27 bis 30 u dick, mit punctirter Mittelhaut. 
Im Wasser. 

| In stagnirenden Gewássern, torfigen Gráben, Mooren ete. oft nur vereinzelt unter 
anderen Algen, seltener in grósseréer Menge (5—10). So in torfigen Sůmpfen an der Bahn 
| zwischen Ouwal und Běchowic c), bei Pičín náchst Příbram a) und b), bei Heřmaničky b), 
cin Waldsůmpfen bei Střezmiř náchst Stupčic a); bei Sulowitz náchst Lobositz meist b); 
(bei Libňowes an der Cidlina auch c); bei Frauenberg náchst Budweis auch a) var. B 
-und c); unter der Spindlerbaude im Riesengebirge c! im Jeschkengebirge bei Reichenberg 
| (Siegmund Rbh. Flora eur. alg. III. p. 252). 

260. Z. ericetorum (Ktz.) nob. [Zygogonium ericetorum (Ktz.) Krch. Algenfl. v. 
| Schlesien, p. 127]. Fáden einfach oder an trockenen Standorten, oft mit kurzen, einfachen, 
| Zweigchen versehen. Veget. Zellen 12 bis 32 u dick, */,„ bis 4mal so lang, cylindriseh 
| oder tonnenfórmie, mehr oder weniger angeschwollen, so dass der ganze Faden ein rosen- 

| kranzartigos Aussehen hat. Zellmembran derb, je nach dem Standorte mehr oder minder 

1) Zysnema melanosporum Lagrh. und einige andere Z.-Arten werden hoffentlich in 
| m noch entdeckt werden. 
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geschichtet, oft dem Zelllumen an Dicke fast gleich kommend. Copulation leiterfórmig. 
Die gegeneinander wachsenden, den Chlorophyllinhalt aufnehmenden Ausstůlpungen zweier 
copulirenden Fadenzellen werden durch Scheidewánde zu Fructificationszellen abgegrenzt, 
welche alsdann zu einer nicht contrahirten Zygote verschmelzen. Zygoten kugelig oder 
oblong, mit dicker, glatter Mittelhaut. 

a) genučnum (Ktz.) Krch. [Zygogonium ericetorum Ktz. exp. Tab. phycol. V. 
T. 10, Zygogonium Agardhii Rbh. Flora eur. alg. p. 253|. Fáden zu schmůtzig oder 
gelblichgrůnen Watten vereinigt. Veget. Zellen cylindrisch, 15 bis 24 u dick, 1 bis 4mal 
so lang, mit wenig verdickter Membran, háufiger copulirend. Im Wasser; var. B) fiuitans 
(Ktz.) Rbh. [Z. ericetorum Ktz. v) fuitans Ktz.]. Fáden schmutzie gelberůn oder bráunlich- 
violett (auch getrocknet), mit violettem im Zellsafte gelóstem Farbstoffe; Zellen 1 bis 2mal 
so lang als breit, an den Scheidewánden nicht oder wenig eingeschnůrt, sonst wie die ty- 
pische Form. 

b) terrestre Krch.") [Zygogonium ericetorum Ktz. exp., Z. torulosum Ktz., 
Z. delicatulum Ktz., Z. anomalum Reinsch, Tab. phycol. V. T. 10, 14]. Fáden zu braunen 
violetten bis braunschwárzlichen Ráschen verfiochten. Veget. Zellen 12 bis 32 u dick, 
%/„ bis 2mal so lang, mit dicker Membran. Diese [nicht selten so dick wie das Zelllumen| 
oft bis tonnenfórmig angeschwollen, so dass der ganze Faden fast rosenkranzartig aussieht. 
Fáden ofters mit kleinen Zweigchen. Copulation ist noch nicht beobachtet worden. Auf 
feuchter Erde, meist auf Torf- und Heideboden. 

In stehendem und fliessendem Wasser oder auf feuchtem Torf- und Heideboden ; 
a) in torfigen Gewássern, in Torfstichen, insbesondere in Gebirsgegenden; b) in Wáldern 
auf feuchten Fusspfáden, auf Moorboden oft gróssere Fláchen mit důnner Haut ůber- 
ziehend durch ganz Bóohmen verbreitet und stellenweise háufig (4—11). a) In Torfsůmpfen 
an der Bahn zwischen Běchowic und Ouwal meist als var. 6) reichlich, bei Střezmiř 
náchst Stupčic, Planá náchst Tábor, nicht háufig; bei Lomnic, Veselí und Wittingau 
reichlich; im Bohmerwalde bei Eisenstein, am Spitzberg, am Schwarzen-, Teufels- und Arber- 
See sehr verbreitet; ebenso im Riesengebirge háufig, so bei der Elbfallbaude, unter der 
Spindlerbaude, am Kamme mehrfach, am Mummelfall, bei Harrachsdorf, an den Steinigen 
Wasserfállen, bei Wurzelsdorf, N.-Rochlitz; b) in der Umgebung von Prag nicht selten, 
so in den Wáldern bei Kunratic, Krč, Kuchelbad, Radotín, im Choteč-Thale, bei Stěchowic, | 
im Šárka-Thale, bei Roztok, Kralup; bei Řičan, Stránčic, Ondřejov, Sázawa; bei Karlstein, 
Beraun, St.-Iwan, Hořowic, Přibram; bei Půrglitz, Rakonitz, Schlan, Laun, Libochowic; 
bei Leitmeritz, Bodenbach, Herrnskretschen, in der běhm. Schweiz am Wege zum Pre- 
bischthor; bei Osseg, Klostergrab, Niclasbere, Moldau, Teplitz, Eichwald, Zinnwald; bei 
Carlsbad, Franzensbad, Mies, Klattau, im Bohmerwalde bei Eisenstein, am Spitzberg, bei 
dem Arber-See; bei Kaplitz, Hohenfurth, Rosenberg, Turkowitz náchst Krummau, bei 
Winterberg, Kuschwarda, Prachatitz, Wallern, Eleonornhain; bei Podhrad, Gutwasser náchst 
Budweis, Veselí, Schewetín, Strakonic, Sobieslau, Wotic, Sudoměřic, Heřmaničky, Tábor, 
Střezmiř náchst Stupčic, Bystřic, Beneschau; bei Kouřim, Kolín (auch von Veselsky Mus! 
gesammelt), Pardubic, Kóniggrátz, Neu-Bydžow; Bárnwald an der Adler; bei Hirschberg, 
Habstein, Weiswasser, Parschnitz, Nachod, Arnau, Alt-Paka, Johannisbad, Hohenelbe; im 
Riesengebirge in den Wáldern auf feuchtem Torfboden sehr verbreitet, so z. B. bei den 
Krausebauden (spárlich), Spindelmůhle, Elbfallbaude, Schneegrubenbaude, Petersbaude, 
Spindlerbaude, in den Siebengrůnden, am Mummelfall, bei Wurzelsdorf, Seifenbach, 
N.-Rochlitz, bei Harrachsdorf mehrfach; bei Fugau (Karl Mus!), Eisenbrod, Tannwald, 

1) Dass sowohl in der freien Natur wie auch in den Culturen zwischen den Wasser- und 
den Landformen des Zygogonium ericetorum Ktz. Uebergangsformen vorkommen, ist schon von de 
Bary (Conjugaten p. 80) nachgewiesen worden. Dass diese Zygogonium-Art unter Umstánden auch in © 
einzellige Palmogloea- ete. artige Entwickelungszustánde úbergeht, ist bereits von Kůtzing hervor- 
gehoben worden (vergl. dessen Tab. phycol. I. p. 20, Tab. 25). 

2) Wird von diesem Standorte in den náchsten Centurien der „Flora austro - hung. exs.“ © 
des H. Hofrathes R. v. Kerner mitgetheilt werden. 
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Wostroměř, Můnchengrátz, Jung-Bunzlau! bei Chotěboř (Bayer!); auf nackter Heideerde 
bei Reichenberg, Friedland, auf Weiser Wiese, Sturmhaube, am Rade im Riesengebirge 

((Corda als Conferva ericetorum Roth in Sturm's Deutsch. Flora II.) *) 

77. Gattung. Spirogyra Link (incl. Rhynchonema Ktz. et Sirogonium Ktz.). *) 

In den cylindrischen Zellen des fadenfórmigen Thallus ist je ein oder mehrere 
wandstándige gerade oder spiralig verlaufende Chlorophylltráger und ein Zellkern enthalten. 

- Scheidewánde einfach oder durch napffórmige Einfaltung ausgezeichnet. 

Copulation erfolgt entweder zwischen je zwei Zellen zweier nahe liegenden Fáden 
| leiterfórmig, indem diese mittelst Copulationsschláuchen mit einander verwachsen oder 
seitlich zwischen zwei unmittelbar benachbarten Zellen desselben Fadens (Rhynchonema 
Ktz.) oder kniefórmig (Sirogonium). Zygoten stets innerhalb einer (in der weiblichen) der 
-beiden conjugirenden Zellen, mit glatter oder punctirter, meist braun gefárbter Mittelhaut, 
von kugeliger, eifórmiger, elliptischer oder linsenfórmiger Form. Die fruchtbaren Zellen 
sind entweder den vegetativen gleich gestaltet (cylindrisch) oder mehr weniger ange- 
schwollen (tonnenfórmig). 

Bei der Keimung der Zygoten, welche stets im Wasser erfolgt, werden die Aussen- 
schichten der Membran gesprenst, der Inhalt der Zygote streckt sich fadenfórmig in die 
Lánge und theilt sich zunáchst in zwei Zellen, von welchen spáter die eine zur Mutter- 
zelle des sich entwickelnden Fadens wird, die andere (sog. Wurzelzelle) bleibt ungetheilt. 

1. Sect. Euspirogyra. (Link) nob. Chlorophylltráger bandfórmig, spiralig gewunden 
"[selten fast parallel mit der Lůngsachse des Fadens verlaufend|. Copulation leiterfórmig 
-oder seitlich [beide Arten der Conjugation nicht selten auf einem und demselben Faden 
auftretend *]. Die beiden copulirenden Zellen meist gleich gross, seltener ist die eine (die 

| weibliche) etwas grósser (lánger)“). Copulationsschláuche meist deutlich entwickelt. 

1. Subsect. Conjugata (Vauch.) nob. 

a) Vegetative Zellen mit einfachen Scheidewinden. «) Zellen mit einem (selten 
mit 2) Chlorophylltráger, Zygoten mit glatten Membranen,“) kugelig, elliptisch eifórmig 

- oder polymorph. 

261. S. gracilis (Hass.) Ktz. ampl. [incl. S. parva (Hass.) Ktz.]. Veget. Zellen 
8 bis 21 u dick, 2 bis 10mal so lang, mit einem Chlorophylltráger von '; bis 3", 

© Umgángen; fruct. Zellen mássig angeschwollen, nicht kůrzer als die veget. Zygoten, oval 
- oder elliptisch, 20 bis 30 u dick, 1 bis 3mal so lang. 

a) genuina (Hass.) Krch. [S. gracilis (Hass.) Ktz. Tab. phycol. V. T. 18, Petit 
Spirogyra T. 3]. Fáden zu losen, helgrůnen schwimmenden Rasen vereinigt. Veget. Zellen 

-135 bis 21 u dick, 3 bis 5mal so lang. Chlorophylltráger mit '/, bis 3"/, Umgángen. 
Zygoten bráunlich, bis 30 u dick, 2 bis 3mal so lang. 

-—— ——? 

b) jlavescens (Hass.) Rbh. [S. flavescens (Hass.) Ktz. Tab. phycol. V. T. 18, 
Petit Spirogyra T. 3]. Fáden gelblicherůn. Veget. Zellen 11 bis 18 u dick, 3 bis 4mal 

1) Conferva didyma Corda in Sturm's Deutsch. Flora II. Abth. an den Wurzeln der 
© Wasserlinse bei Prag von Corda beobachtet, ist nicht mit Zygogonium didymum Rbh. identisch. 

2) Bei der Bearbeitung der Gattung Spirogyra hat der Verfasser die in Rabenhorst's 
| „Flora europaea algarum“, II. und Kirchner's „Algen v. Schlesien“ angefůhrten Arten-Diagnosen 

k 

-mach Petit's „Spirogyra etc.“ 1880, Gay's „Conjuguées“, 1884, Cleve's „Algfamiljen Zygnemaceae“ 1868, 
Wittrock's und Nordstedt's „Algae exsiccatae“. P. Reinsch's „Die Algenflora“ 1867, und auf Grund 

| eigener Untersuchungen erweitert. Auf Cooke's systematische Eintheilung der Gattung Spirogyra 
—-— vergl. dessen Werk „British fresh-water algae“ ist hingegen nicht Růcksicht genommen worden. 

3) Vergl. Petit's „Observations critigues sur les genres Spirogyra et Rhynchonema“ 1874. 
4) Vergl. Bennet's „Reproduction of the Zygnemaceae“ 1884. 
5) S. punctata Cleve und S. velata Nordst., deren Zygoten mit punktirter Mittelhaut ver- 

sehen sind, wurden in Bohmen bisher nicht beobachtet. 
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so lang, Chlorophylltráger mit 1 bis 3 Umgángen. Zygoten bráunlich, etwa 20 u dick, 
1"/„mal so lang. 

c) longearticulata (Hilse) Rbh. Veget. Zellen 5 bis 10mal so lang als breit, 
sonst wie a). 

d) parva (Hass). Cleve") [S. parva (Hass.) Ktz. Tab. phycol. V. T. 18]. Veget. 
Zellen 8:5 bis 10 u dick, bis 4"/;mal so lang, Chlorophyllband mit 2"/, bis 3 Umgángen., 
Zygoten etwa 10 u dick, bis 3mal so lang. 

In stehenden Gewássern, Sůmpfen, Tůmpeln, Teichen, Wassergráben in grósserer 
Mengse auftretend, seltener vereinzelt unter andern Algen (4—9). a) In den Teichen bei 
Břve náchst Hostiwic; bei Dymokur, Pardubic, Kůniggrátz, Hirschbere; bei Saidschitz 
náchst Bilín, in den Tůmpeln an der Eger bei Laun, bei Franzensbad; Lomnic, Wittingau; 
Veselí, Planá náchst Tábor bei Březnic, Pičín und Bradkowic náchst Příbram b), in 
Tůmpeln an der Moldau bei der Kaisermůhle und Hlubočep, bei Libňowes an der Cidlina, 
Hirschberg und bei Olbramowic náchst Wotic; c) im Heideteich bei Hirschberg, in dem 
Tůmpeln an der Elbe bei Raudnitz und Lobositz;,d) in den Tůmpeln an der Eger bei 
Laun; bei Rosenberg und Hohenfurth! 

262. S. communis (Hass.) Ktz. ampl. [incl. S. mirabilis (Hass). Ktz.]| Fáden zu 
lebhaft grůnen, fruct. gelbbráunlichen Rasen vereinigt. Veget. Zellen 18 bis 27 u dick, 
V, bis 6mal so lang, mit einem breiten Chlorophylltráger von 2 bis 7 Umgángen. Fructif. 
Zellen nicht oder leicht angeschwollen. Zygoten eifórmig oder elliptisch, etwa 19 bis 23 
u dick, 2 bis 3mal so lang. 

a) genučna (Hass.) Krch. [S. communis (Hass.) Ktz. Tab. phycol. V. T. 19, 
Petit Spirogira T. 5. Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 364! incl. Rhynchonema reversum 
Ktz.] Veget. Zellen 19 bis 25 u dick, 3 bis Bmal so lang. Chlorophylltráger mit 1), 
bis 4 Umgángen. Fructif. Zellen nicht angeschwollen. Zygoten elliptisch 19 bis 23 w dick, 
2 bis 3mal so lang. 

b) subtilis (Ktz.) Rbh. [S. subtilis Ktz. Tab. phycol. V. T. 19). Veget. Zellen 
"/, bis 2"/„mal so lang als breit, sonšt wie a). 

c) mirabilis (Hass.) Krch. [S. mirabilis (Hass.) Ktz. Tab. Phycol. V. T. 19, 
Petit Spirogyra T. 3, Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 543]. Veget. Zellen 18 bis 27 u 
dick, 6 bis 10mal so lang, Chlorophylltráger mit 4 bis 7 Umgángen. Fruct. Zellen meist 
leicht angeschwollen. Dauerzellen [Parthenosporen verel. Lagerh. in Wittr. et Nordst. Alg. 
exs. No. 543] 24 bis 27 u dick, 1"/, bis 2mal so lang. 

In stehenden Gewássern, Tůmpeln, Gráben, Teichen, wie vor. (4—9). a) In der 
Umgebung von Prag bei Kuchelbad, Okoř a), in Teichen bei Jesenic, Břve náchst Hostiwie, 
Swolenowes in Sůmpfen bei Vysočan; im Suchomasterthale bei Kónigshof, bei Stránčic; bei 
Pardubic, Kóniggrátz, Neu-Bydžow, Chlumec an der Cidlina, Weisswasser, Hirschberg; bei 
Podersam, Tschausch náchst Brůx, Saidschitz náchst Bilin, Franzensbad ; bei Příbram, Březnice, 
Protivín, Veselí, Schewetín, Podhrad náchst Budweis; bei Eisenstein, Planá, Heřmaničky, 
Sudoměřic b), Tábor! bei Pilsen [Hora, Flora v. Pilsen, p. 12]; b) im sog. Libuša-Bad 
bei Pankrac náchst Prag, in Teichen bei Kunratic; bei Neu-Straschitz, bei Bystřic náchst 
Beneschau, Střezmiř náchst Stupčic, bei Sobieslau, Písek, Veselí, Lomnic, Wittingau; bei 
Tannwald! c) bei Neu-Straschitz, Střezmiř náchst Stupčic! 

263. S. affinis (Hass.) Petit Spirogyra T. 3. [Rhynchonema affine Ktz. Tab. 
phycol. V. T. 33]*) Veget. Zellen 27 bis 30 u dick [nach Rbh. blos 11—12 uj, 1 bis 
3mal so lang, mit einem Chlorophylltráger von 1—3"/, Umgánsen. Copulation erfolet in 
der Regel seitlich zwischen zwei benachbarten Zellen [Rhynchonema Ktz.]. Fructif. Zellen 

„-) Schon Cleve (Algfamiljen Zygnemaceae 1868, p. 19 u. 20) hat S. parva und S. flaves- 
cens, Wle spáter auch Kirchner (1. c. p. 121) mit S. gracilis vereinigt. 

*) Nach Kirchner (Algenflora p. 117) ist auch Rhynchonema malleolum Ktz. eine Form 
von S. affinis, nach Petit (Spirogyra p. 17) gehórt es aber zu S. cataenaeformis (Hass.) Ktz. 
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mássig angeschwollen, nicht kůrzer als die vegetativen. Zygoten kugelig-elliptisch, 30 bis 
-83 u dick, 1 bis 1"/,mal so lang. 

| In stagnirenden Gewássern, Báchen, Wassergráben in Wáldern (5—8). Bei Podolí 
náchst Wotic ! bei Schluckenau, [Karl Rbh. Kryptfl. 205]. 

264. S. polymorpha Krch. [S. mirabilis b) inaegualis Sprée in Rbh. Flora europ. 
alg. II. p. 236.]. Veget. Zellen 22 bis 30 u dick, 2 bis 11mal so lang, mit einem Chloro- 
phylltráger von 3 bis 10 oder mit 2 von 1 bis 83"/, Umgángen. Fructif. Zellen mássig 
angeschwollen, 26 bis 43 u dick, 2'/, bis 6mal so lang. Zygoten von unregelmássiger nicht 
gleich bleibender Form. 

| In stehenden Gewássern wie vor. (5—8). So unter Algen aus der náchsten Um- 
gebung von Prag in grósserer Menge! 

265. S. longata (Vauch.) Ktz. ampl. Fáden zu hellgelberůnen, sehr schleimigen 
Rasen vereinigt. Veget. Zellen 22 bis 36 u dick, 2 bis 12mal so lang, mit einem breiten 
Chlorophylltráger“ von 2—5 Umgángen. Fruct. Zellen nicht angeschwollen, meist kůrzer 
als die veget. Zygoten elliptisch oder lánglich eifórmig, 18 bis 28 u dick, 1'/, bis 2"/, 
mal so lang als breit, bráunlich. 

a) genutna (Vauch.) Krch. [S. longata (Vauch.) Ktz. Tab. phycol. V. T. 20, Petit 
- Spirogyra T. 5.] Veget. Zellen 24 bis 36 u dick, 3 bis 10mal so lang, Chlorophylltráger 

mit 2 bis 5 Umgángen. 

| b) elongata Rbh. [S. longata Cram. et Br. in Rbh. Alg. exs. No. 1480] Veget. Zellen 
22 bis 24 u dick, 4 bis 12mal so lang, fructif. Zellen kaum 2mal so lang als breit. 

c) reversa (Hass.) Krch. [Rhynchonema reversum (Hass.) Ktz.| Veget. Zellen 
24 bis 32 u dick, 2mal so lang. Chlorophylltráger meist mit 2'/, Umgángen. Copulation 
seitlich. Zygoten elliptisch, etwa 28 u dick, 2—2"/„mal so lang. 

In stehenden Gewássern, Wassergráben, Tůmpeln, u. á. (4—8). a) In Tůmpeln 
an der Moldau bei Hlubočep (auch b), bei Radotín, Srbsko náchst Beraun; in den Sůmpfen 
bei Oužic náchst Kralup, bei Kolín auch b), Libňowes an der Cidlina, bei Saidschitz náchst 
Bilín; bei Klattau, Lomnic, Wittingau, Pičín náchst Přibram! 

266. 8. porticalis (Můll.) Clev. ampl. [incl. S. Jůrgensii Ktz.| Fáden zu gelb- bis 
- bráunlichorůnlichen, schlůpferigen, ofters weit ausgebreiteten Rasen vereinigt. Veget. Zellen 

24 bis 48 u dick, 1"/, bis 6mal so lang, mit einem Chlorophylltráger von 2—4'/, Um- 
gángen. Fructif. Zellen nicht oder wenig angeschwollen. Zygoten kugelig oder eifórmig, 

-80 bis 42 u dick, 1 bis 2mal so lano. 

| a) genuwmna (Můll.) Krch. [S. porticalis (Můll.) Clev. Zygnemaceae T. 5, Petit 
| Spirogyra T. 5. Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 363! S. guinina Ktz. Tab. phycol. V. 
( T. 22]. Fáden sehr schlůpferig. Veget. Zellen 30 bis 48 u dick, 1"/, bis 6mal so lang, 
- mit einem, selten zweien Chlorophylltrágern von 3—4, seltener bis 7 Umgángen. Zygoten 
„ 42 u dick, 1'/„mal so lang. | 

b) Jiirgensiů (Ktz.) Krch. [S. Jůrgensii Ktz. Tab. phycol. V. T. 19, Petit Spiro- 
-gyra T. 5.| Fáden lebhaft grůn, weniger schlůpferig. Veget. Zellen 24 bis 30 u dick, 
1 2 bis ómal so lang. ron M ieser mit 2—4 Umgángen. Zygoten etwa 30 u dick, 
© bis 2mal so lang. 

In stehenden Gewássern, Tůmpeln, Téeichen, Wassergráben u. á. in der Ebene 
| und im Vorgebirge in beiden Formen (besonders a) sehr verbreitet auch noch im Hoch- 
j gebirge stellenweise massenhaft (3—9). In der Umgebung von Prag nicht selten, so in 
* einem Bassin im k. k. botan. Garten am Smichow, in den Tůmpeln an der Moldau bei 
| Hlubočep, Hodkowička, Branik, Troja u. a., im Teiche bei Hloubětín, Kuchelbad, Kunratic, 
| Hrdlořez, bei St. -Prokop mehrfach, Radotín, im Choteč-Thale; bei Karlstein, Beraun, 
 Mořín, im Suchomasterthal bei Kčnigshof 3 bei Brnky und Podmoráň náchst Roztok, 
„V močidlech“ gegenůber Podmoráň, Libšic; bei Kralup, Oužic, Raudnitz, Rowné, Leit- 

Pardubic, Chlumec an 
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der Cidlina, Holic (Čeněk Mus!), Kóniggrátz, Neu-Bydžow; bei Dymokur, Wrutic, Můnchen- 
grátz, Wostroměř, Arnau, Eisenbrod b), Tannwald b), Náchod; im Riesengebirge háufig 
(meist b), so bei den Krausebauden, Spindelmůhle, unter dem Elbfall, Pantschefall, bei 
der Petersbaude, in den Siebengrůnden, am Mummelfall, bei Harrachsdorf, Wurzelsdorf © 
a) und b); bei Fugau (Karl Mus!), im Schlossgarten in Teplitz, bei Eichwald, Osseg, Klo- 
stergrab, Kaaden, Falkenau, Dux, Brůx, Carlsbad in Gráben an der Tepl u. a., bei Jech- 
nitz a), Podersam a) und b), Kolleschowitz náchst Rakonitz, Swoleňowes, Schlan, bei 
Franzensbad, Mies; bei Bystřic, Olbramowic náchst Wotic, Sudoměřic, Heřmaničky, Ho- 
řowic, Přibram, Bradkowic, Pičín, Březnic, Protivín, Podhrad, Budweis, Wodnian, Stra- 
konic, Schewetin a) und b), Veselí, Sobieslau, Lomnic, Wittingau, Krummau, Ebenau, 
Rosenberg, Hohenfurth; bei Eisenstein am Spitzberg im Bóhmerwalde, bei Winterberg, 
Kuschwarda, Prachatitz; bei Neuhaus (Studnička jun.!), Písek, Planá, Tábor, Stránčic, 
Kocerad, Sazawa, Přestawlk, Woznic, Dobříš a) und b), bei Řičan und Březí a) und b)! 

267. 8. arcta (Ac.) Ktz. ampl. Fáden zu dunkelerůnen Rasen vereinigt. Veget. 
Zellen 14 bis 42 u dick, "/,„ bis bis 5'/„mal so lang, mit einem breiten Chlorophylltráger 
von 1 bis 6 Umgángen. Fructif. Zellen bauchig angeschwollen, nicht kůržer als die veget. 
Zygoten eifórmig-elliptisch oder rundlich-eifoórmig. 

a) genuina (Ag.) Krch. [S. arcta (Ag.) Ktz. Tab. phycol. V. T. 21]. Veget. Zellen 
30 bis 36 u dick, eben so lang oder etwas lánger; Chlorophylltráger von 3 bis 3"/, Um- 
gángen; var. B) torulosa (Ktz.) Rbh. (S. torulosa Ktz. Tab. phycol. V. T. 20). Veget. 
Zellen oft mit bauchig aufgotriebener Seitenwand, etwa 35 u dick, fast ebenso lang. Chloro- 
phylltráger mit 1—1", Umgángen. Dauerzellen (Parthenosporen) háufig. 

b) nodosa (Ktz.) Rbh. [S. nodosa Ktz. Tab. phycol. V. T. 20]. Veget. Zellen 
bauchig aufgetrieben, bis 42 u dick, 1 bis 2mal so lang, sonst wie a). | 

c) ulotrichovdes (Ktz.) Rbh. [S. ulotrichoides Ktz. Tab. phycol. V. T. 21, 8. arcta. 
d) abbreviata Rbh.]. Veget. Zellen bis 38 u dick, meist */„ so lang. Chlorophylltráger mit 
1'/, bis 2 Umgángen. 

d) cataenaeformis (Hass.) Krch. [S. cataenaeformis (Hass.) Ktz. Tab. phycol. V. 
T. 19, incl. Rhynchonema malleolum Ktz. et R. angulare Ktz.*) Tab. phycol. V. T. 34.. 
Wittr. et. Nordst. Alg. exs. No. 656!]. Veget. Zellen 14 bis 27 u dick, 1 bis 5'/,mal so 
lang. Chlorophylltráger von 1"/, bis 6 Umgángen. Fructif. Zellen bis 30 u dick. Copu- 
lation meist seitlich. Zygoten etwa 30 u dick, 2 bis 2"/,mal so lang. 

In stehenden Gewássern, Sůmpfen, Teichen u. a. ziemlich selten (5-—9). So bei 
Elbe-Kostelec, Jung-Bunzlau, Tábor, Lomnic náchst Wittingau! bei Schluckenau a), (Karl. 
Rbh. Kryptfl. p. 208). c) In kleinen Tůmpeln bei Brnky gegenůber Roztok; im Choteč- 
Thale, in den Tůmpeln an der Elbe bei Kostelec a. E., bei Raudnitz, Lobositz; bei- 
Vrutice a), Turnau; Lomnic náchst Wittingau und Horažďowic; d) bei Oužic náchst Kralup 
in der var. malleola (Ktz.) Petit, ebenso bei Heřmaničky, var. angularis (Hass.) Pet. in 
den Schanzgráben von Prag; in der typischen Form auch im sog. Libuša-Bade náchst Prag! 

268. S. varians (Hass.) Ktz. ampl. [incl. Rhynchonema Woodsii Ktz. et R. ab- 
breviatum Ktz. Tab. phycol. V. T. 34. nach Petit Spirogyra p. 19.*) T. 4]. Fáden zu 
schmutziggrůnen Rasen vereinigt. Veget. Zellen 33 bis 47 u dick, 1 bis 3mal so lang, 
mit einem Chlorophyltráger von 1'/, bis 3 Umgángen. Fructiť. Zellen blos auf einer, die © 
úbrigen veget. Zellen auf beiden Seiten mássie angeschwollen. Copulation oft seitlich. Co- 
pulationsfortsátze verlángert. Zygoten elliptisch oder eifórmig, 33 bis 38 u dick, 1'/, bis 
2"„mal so lang. | 

In stehenden Gewássern wie vor. selten (5—8). So bei Schluckenau (Karl Rbh. 
Flora europ. ale. III. p. 240). 

: 1) Vergl. Petit „Spirogyra“ p. 17. Nach Cleve „Zygnemaceae“ p. 20 gehórt jedoch die 
zweite Rhynchonema-Form zu S. longata (Vauch.) Ktz. | 

?) Petit (1. c. p. 19) hat mit seiner S. varians auch S. arcta (Ag.) Ktz. und alle zu ihr 
n oa und Kirchner gezogenen Formen (mit Ausnahme der S. cataenaeformis [Hass.| 

Z.) verelnigt. 
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269. S. condensáta (Vauch.) Ktz. Tab. phycol. V. T. 22, Petit Spirogyra Tab. 9. 
- Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 247! Fáden zu satt grůnen Bůscheln vereinigt, čfters 
| vereinzelt unter anderen Algen. Veget. Zellen 48 bis 62 u dick, ebenso lang oder etwas 
- kůrzer oder lánger, mit einem breiten Chlorophylltráger von 1—4 Umgángen. Fructif. 

Zellen měssig enim, nicht kůrzer als die veget. Zygoten breit elliptisch, ofters 
(nur 36 u dick, 1"/, bis 2mal so lang. 

| a) genuina (Vauch.) Krch. Veget. Zellen 48 bis 54 u dick, meist ebenso lang 
- Chlorophyllband von 2—4 Umgángen. 

M b) Flechsigů Rbh. (S. Flechsigii Rbh). Veget. Zellen 54 bis 62 u dick, */, bis 
dmal so lang; Chlorophyllband mit 1 bis 2 Umgángen. 

In stehenden Gewássern wie vor. selten (4—8). So in Wassergráben bei Lissa 
A der Elbe b); Bob m náchst ve — p) Mit zwei oder mehreren oft sich kreu- 

E 270. 8. irregularis Nág. Tab. phycol. V. T. 23. Fáden zu blass- oder schmutzig- 
| grůnen, wenig schlůpferigen Rasen vereinigt. Veget. Zellen 32 bis 36 u dick, 3'/, bis 
-mal so lang, mit 2 oder 3 schmalen, fast parallelen Chlorophylltrágern von 1 Um- 

© gange. Fructif. Zellen mássig angeschwollen. Zygoten eifórmig-elliptisch, 1*"/, bis 2mal so 
„lang als dick. 

In stagnirenden Gewássern, Wassergráben u. A. wie vor. (b5—8). So bei Dux u. Brůx! 

bi 271. 8. rivularis Rbh. Flora eur. alg. III, p. 243, non Zygnema rivulare Hass. 
-nec S. rivularis Ktz. Tab. phycol. V. T. 25. Fáden zu sattgrůnen, schlůpferigen Rasen 
© vereinigt. Veget. Zellen 36 bis 38 u breit, 4 bis l1mal so lang, mit 2 oder 3 sich 
© kreuzenden Chlorophylltrágern von 2"/, bis 3 '/, Umgángen. Fructif. Zellen leicht ange- 
-schwollen. Zygoten oval-elliptisch; var. B) minor nob. Veget. Zellen 24—27 bis 30 u dick, 
3 bis G6mal so lang, mit 3 Chlorophyllbándern, sonst wie die typische Form. 

| An Flussufern, in Báchen zeimlich verbreitet, insbesondere var. B) (5—9). So 

cam Ufer der Moldau bei Prag háufig, z. B. bei Vyšahrad, Hlubočep, bei Troja, Kaiser- 
 můhle, bei Pelc und Selc, bei Kunratic; Beraun, Woznic, Dobříš, Březnic, Pičín, Příbram, 
erotivín, Wotic, Olbramovric, Podolí, Tábor. Sudoměřic, Strakonic, Wodnian, Prachatitz, 
. Písek, Veselí, Gutwasser bei Budweis, Lomnic; bei Říčan, Březí, Kocerad an der Sazawa; 
© bei Kaplitz; bei Jechnitz und Kolléschowitz náchst Rakoiitz: bei Neu-Straschitz, Lawn, 
© im Schlossgarten von Teplitz, bei Saaz, Bilín; bei Jung-Bunzlau, Bakow, Turnau, Eisen- 
brod, Tannwald, Weisswasser, Arnau, Parschnitz, Pardubic; bei Oužic náchst Kralup 
| spárlich ! 

g: 272. S. decimina (Můll.) Ktz. ampl. [S. decimina Ktz. Tab. phycol. V. T. 23, 
-Petit Spirogyra T. 8.) Fáden zu schlůpferigen, schmutziggrůnen Rasen vereinist. Veget. 

© Zellen 33 bis 40 u dick, 1 bis 4mal so lang, mit 2 breiten, sich regelmássig kreuzenden 
- Chlorophylltrágern (selten nur mit 1—3) von je 1 bis 2 Umešngen. Fructif. Zellen nicht 
oder sehr wenig angeschwollen. Zygoten fast kugelig, breit eifórmig, oder elliptisch; var. 
B) flavicans (Ktz.) Rbh. [S. flavicans Ktz. Tab. phycol. V. T. 23). Fáden gelb- bis 

| © bráunlichgrůn, sonst wie die typische Form; var. y) laxa Ktz. Chlorophyllbánder unregel- 
 měssig gewunden, sonst wie die vor. 
a In stehenden Gewássern wie vor. (4—9). In der Umgebung von Prag mehrfach, 
E bei Radotín, St. Prokop, im Choteč-Thal, bei Okoř, Beraun, im Suchomaster- Thale 
náchst Kůnigshof, bei Oužic! bei Pilsen in Grůben beim Liticer Bahnhofe (Hora Flora 
4 Pilsen p. 12); bei Kaaden und Falkenau! 

bs 273. 8. Auviatilis Hilse. Petit Spirogyra T. 5. Rbh. Alg.exs. No. 1476! Wáden 
sattgrůn, wenig schlůpferig. Veget. Zellen 35 bis 40 u dick, 2 bis 6mal so lang, mit 

-4 breiten Chlorophylltrágern von engen (1"|;—2"/) Umeángen. Zygoten unbekannt. 
Ě An Flussufern, Báchen (5—9). So am Ufer der Moldau an Holzbalken auch in 
der Smichower Schwimmschule, bei Slichow u. a., ebenso bei Žalow náchst Roztok; bei 

"= arlsbad, Laun am Ufer der Eger, bei Mies, Písek am Ufer der Wotawa, bei Jlafan 

11 
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274. S. adnata (Vauch.) Ktz. Tab. phycol. V. T. 25, Rbh. Alg. exs. No. 1075! 
Fáden lebhaft grůn in der Jugend festgewachsen, spáter auch frei schwimmende Rasen © 
bildend. Veget. Zellen 40 bis 45 u dick, 1 bis 3mal so lang, mit 2 Chlorophylltrágern, 
von je 3—4 dicht gedránsten Umgángen, mit dicker, geschichteter Zellhaut. Fructiť. 
Zellen mássig angeschwollen. Zygoten eifórmig-elliptisch. 

Am Ufer von Flůssen, Báchen, Teichen ete., meist auf Steinen festsitzend (59). 
So am Ufer der Moldau unter dem Vyšehrader-Felsen bei Prag und in Báchen bei 
Kaplitz in Sůdbohmen! 

275. 8. dubia Ktz. Tab. phycol. V. T. 24. Fáden zu sattgrůnen, sehr schleimigen - 
Watten vereinigt. Vesget. Zellen 40 bis 50 u dick, 1"/, bis 3mal so lang, mit 2—3 
Chlorophylltrágern von je 2—3 Umgángen, mit důnner Zellhaut. Fructiť. Zellen mássig 
angeschwollen. Zygoten breit elliptisch, 1"/; bis 1“/,mal so lang, bráunlich; var. 8) lon- 
gear ticulata Ktz. Tab. phycol. V. T. 25. Veget. Zellen bis Šmal so lang als breit, sonst 
wie die typische Form. 

In sumpfigen Gewássern, Wassergráben, Tůmpeln, Lachen u. á. (5-——9). In or Um- 
gebung von Prag nicht selten, so in den Schanzgráben, auf der Smichower Schwimmschule, 
bei Kuchelbad, Branik, Hrdlořez, u. a.; bei Roztok, Neratowie, Raudnitz, Lobositz, Kolle- 
schowitz náchst Rakonitz; bei Weisswasser auch var. B, Dymokur, Křinec, Kóniggrátz, 
Neu-Bydžow ; bei Turnau, Alt-Paka, Můnchengrátz, Jung-Bunzlau, Vrutic, Všetat, bei Beraun, 
Půrselitz, Dobříš, Přibram, Březnic, Bradkowic, Hořowic, Kaplitz; bei Wodnian, Veselí, 
Sobieslau, Bystřic náchst Beneschau, Řičan, Březí ! 

276. S. subaegua Ktz. Phycol. germ. 1845, p. 223. Tab. phycol. V. T. 26. [S. 
bellis (Hass.) Crouan, Cleve Zygnemaceae T. 3, Petit Spirogyra T. 10. Wittr. et Nordst, 
Als. exs. No. 65.! incl. Rhynchonema rostratum Ktz. Tab. phycol. V. T. 34 nach Cleve 
I. c. p. 19] Rasen dunkel- oder olivengrůn, sehr schleimig; veget. Zellen 60 bis 80 u 
dick, 1 bis 3mal so lang, mit 5—6 Chlorophylltrágern von */,„ bis 1 Umgange [seltener 
verlaufen sie fast geradej. Fructif. Zellen angeschwollen und kůrzer als die veget. Zygoten 
bráunlich, linsenfórmig, rundlich oder elliptisch, 57 bis 60 u dick, 84 bis 90 u lang. 

In stehenden Gewássern, Teichen, Tůmpeln wie vor. (4-—9.) In der Umgebung von 
Prag mehrfach, so im Teiche bei Kuchelbad, in den Tůmpelm an der Moldau bei Hlubočep, 
Troja u. a., in Teichen bei Okoř; bei Neratowic, Lisa, Ziželic náchst Chlumec an der 
Cidlina; bei Písek; in Teichen bei Jechnitz und bei Kolleschowitz náchst Rakonitz! 

277. S. majuseula Ktz. [incl. S. orthospira (Nág.) Ktz. Tab. phycol. V. 8, 
Petit Spirogyra T. 10]|. Rasen blass-schmutzig oder bráunlichgrůn.  Veget. Zellen 54 bis 
72 u dick, 2 bis 10mal so lang, mit 3 bis 10 geraden oder schwach spiralig gewundenen 
Chlorophyltrágern. Fructif. Zellen schwach angeschwollen, kůrzer als die veget. Zygoten 
linsenfórmig, im Umrisse rundlich oder elliptisch (je nach der Lage), bráunlich, etwa 48 u 
dick, 72 u lang. 

a) genuina (Ktz.) Krch. S. majuscula Ktz. Tab. phycol. V. T. 26, Wittr. et 
Nordst. Alg. exs. No. 64!). Veget. Zellen 54 bis 62 u dick, bis 10mal so lang, mit 3—5 
(seltener mehreren) geraden oder schwach gewundenen Chlorophylltrágern. Fructif. Zellen 
2"/, bis 4mal so lang als breit. 

b) Brachymeres (Stiz.) Rbh. Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 655! Vegot. Zellen © 
63 bis 72 u dick, 2 Ja bis 4*/, so lang, mit 5 bis 10 (oft ganz geraden) Chlorophyll- 
trágern von "/, bis 2/, Umgángen. Fructif. Zellen angeschwollen [73 bis 90 u dick, 
1'|, bis 2%/, so lang]. Zygoten etwa 46 bis 52 u dick, 66 bis 78 u lang. 

E: 
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In stehenden Gewássern, Lachen, Tůmpeln wie vor. (5—9). So bei n in 
Elbetůmpeln bei Čelakowic und Neratowic, bei Žiželic an der Cidlina, Hirschberg ; Lomnic 
bei Wittingau b); bei Jesenitz náchst Rakonitz b)! : 

278. 8. neglecta (Hass.) Ktz. [Zygnema neglectum Hass.| Petit Spirogyra T. 9. 
Páden gelbgrůn. Veget. Zellen 54 bis 65 u dick, 1 bis 5mal so lang, mit 3 wenig und 
kleine Stárkekdrner enthaltenden Chlorophoren von 1 bis 2'/, Umgingen; fructif, Zellen 
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-an der Stelle wo die Zygote liegt, wenig Pe CI on Zygoten meist eifórmig an beiden 
Eden abgerundet, 54 bis 60 u breit, "/, bis 1mal so lang als breit, reif olivenbraun. 
: In stehenden Gewássern wie vor. meist unter anderen Spirogyren (5—7). 80 bei 
Prase in den Schanzgráben hinter dem gew. Kornthore ! 

| 279. 8. nitida (Dillw.) Link. [S. princeps (Vauch.) Cleve Zygnemaceae T. 1, 
Petit Spirogyra T. 10, Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 63, 542!] Tab. phycol. V. T. 27. 
Fáden zu grossen satt- oder dunkelgrůnen, glánzenden, sehr schleimigen Rasen vereinigt. 
Veget. Zellen 54 bis 78 (seltener bis 110) w dick; 1 bis 3mal so lang, mit 3 bis 5 
ziemlich breiten, eng an einander liegenden Chlorophylltrágern von 1—1'", Umgingen 

((seltener sind sie fast gerade). Fructif. Zellen wenig angeschwollen, so lang wie die veget. 
Zygoten elliptisch, etwa 60 bis 90 u dick, 1 bis 2mal so lang. Chlorophyllbánder sehr 
zusammengedrángst. 

In stehenden und langsam fliessenden Gewássern, Tůmpeln, Lachen, Wassergráben 
u. á. wie vor. (4—9). In der Umgebung von Prag mehrfach, so in den Těmpeln an der 
Moldau bei Troja, Hlubočep u. a., im Teiche bei Hloubětín, bei Kuchelbad, Hrdlořez, 
im Chotečthale, bei Radotín, čan, Podmoráň náchst Roztok; bei Mořín naehst Karistein, 
Rakonitz, Kocerad an der Sazawa; Příbram, Březnic, Protivín, Písek, Strakonic, Wodnian! 
bei Pilsen in den Steinbrůchen in Košutka und bei Křimic (Hora, Flora v. Pilsen, p. 12); 
bei Kolín, Kóniggrátz, Neu-Bydžow, Chlumec an der Cidlina, Jung-Bunzlau, Vrutic, Všetat; 
bei Neu-Straschitz, Laun, Podersam! 

280. S. setiformis (Roth) Ktz. Tab. phycol. V. T. 28, Petit Spirogyra, T. 11, 
| Čleve Zygnemaceae T. 1? Wittr. et. Nordst. Alg. exs. No. 747! Fáden zu schleimigen 
(satt- oder bráunlichgrůnen Flocken vereinigt. Veget. Zellen 86 bis 110 u dick,") 1 bis 
"fast 2mal so lang, meist mit 4 breiten Chlorophylltrágern, von ", bis 1 Umeaůge und 
 dicker, oft geschichteter Zellhaut. Fructif. Zellen nicht angeschwollen. Zygoten elliptisch, 
96 bis 100 u dick. 

In stagnirenden Gewássern wie vor., Ófters auch vereinzelt unter andern Spiro- 
gyren (5—9). 50 im sog. Libuša-Bade bei Pankrac, im Můhlteiche bei Kunratic und bei 
Radotín náchst Prag, bei Žiželic náchst Chlumec, Kóniggrátz | bei Marienbad (Rabenhorst), 
"Schluckenau (Karl Rbh. Flora eur. alg. III. p. 246), Reichenberg (Langer als S. nitida 
(Můll. Mus!), bei Neuhaus (Studnička jun. !), Wodnian, Březnic náchst Přibram ! 

281. S. crassa Ktz. ampl. (incl, S. maxima [Hass.]| Wittr. [S. orbicularis (Hass.) 
Ktz. )). Fáden robust zu gelblich- oder schmutziggrůnen, spáter auch gelbbraunen, nicht 
'schleimigen Watten vereinigt. Veget. Zellen 77 bis 160 u dick, *", bis 2mal so lang, 
-mit 4 bis 7 (seltener mehreren) breiten Chlorophylltrágern von "/„ bis 1 Umgange (sel- 
Itener sind sie fast gerade), mit ziemlich dicker, nicht geschichteter Zellhaut. Zygoten 
Hinsen- oder eifórmig, flach 76 bis 96 u dick, 110 bis 144 u lang, braun, mit dicker 
- ně 

a) genutna (Ktz.) Krch. [S. crassa Ktz. Tab. phycol. V. T. 28, Petit Spirogyra 
T. 12]. Veget. Zellen 120 bis 156 u dick, */, bis 2mal so lang; Zysoteu flach eifórmie ; 
'var. B) Heertiana (Nág.) Rbh. (S. Heeriana Nág. Tab. phycol. V. T. 28). Veget. Zellen 
nl bis 2mal so lang als breit, sonst wie die typische Form. 

b) maxima (Hass.) nob. (S. maxima (Hass.) Wittr., S. orbicularis (Hass.) Ktz. 
(Tab. phycol. V. T. 27.) Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 460, 540,7 6593,.045: T461 
IWepet. Zellen 77 bis 160 u dick, fast ebenso lang oder etwas lánger. Zygoten linsen- 
fórmig; var. B) čnaegualis (Wolle) Nordst. et Wittr. Alg. exs. No. 541! [S. setiformis 
jv. inaegualis Wolle]. Veget. Zellen 80 bis 125 u dick; Zygoten 72 bis 120 u dick, 
90 bis 148 w lang; var. y) megaspora Lagerh. Zygoten 140. bis 150 u im Durchm., 
'ihre Mittelhaut mit unebenen, dicht zusammenhángenden Hervorragungen versehen. 
m In stehenden und langsam fliessenden Gewássern, Tůmpeln, Wassergráben, Teichen 
je á. wie vor. in der Ebene ziemlich verbreitet und meist massenhaft auftretend (6—9). 

1) Nach Cleve 1. c. p. 15 sollen die Zellen dieser S.-Art bis 140 u dick sein. 
11" 
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In der Umgebung von Prag spárlich, so im grossen Teiche bei Kunratic 1884! in Baum- 

garten [Opiz Mus!], in den Tůmpeln an der Elbe bei Brandeis a. E., Houška, Kostelec 
a. E., Kolín, Raudnitz, Lobositz meist b); bei Březhrad náchst Kóniggrátz, Neu-Bydžow ; 
bei Můnchengrátz a) und b); im Jordan-Teiche bei Tábor, in den Teichen bei Lomnie 
und Wittingau sehr verbreitet, bei Veselí, Sobieslau, Pičín náchst Příbram! 

2. Subsect. Salmacis (Bory) nob. Vegetative Zellen mit gefalteten Scheide- 
wánden. «) Zellen mit einem Chlorophyllbande [selten mit 2 solchen|. Zygoten mit glatter | 
Mittelhaut. *) 

- 

282. S. tenuissima (Hass.) Ktz. ampl. (incl. Rhynchonema minimum Ktz. Tab. 
phycol. V. T. 33). Fáden meist einzeln, seltener kleine Flocken bildend. Veget. Zellen 

8 bis 12 u dick, 4 bis 28mal so lang, mit einem Chlorophyll- 
tráger von 3 bis. 5"/, Umgángen. Fructif. Zellen an der Stelle, wo 
die Zygote liegt stark angeschwollen (bis 83—42 u dick), nicht 
kůrzer als die veget. Zygoten elliptisch, etwa 30 u (dick, 2mal so 
lang. Die Copulation erfolet ofters seitlich. 

a) genutna (Hass.) Krch. [S. tenuissima (Hass.) JA 
Tab. phycol. V. T. 29, Petit Spiřogyra T. 1, Cleve Zygnemaceae 

12 u dick, 4 bis 12mal so lang. 

b) Nágeht (Ktz.) Rbh. [S. Nágelii Ktz. Tab. phycol. V. 

In stagnirenden Gewássern, Tůmpeln, Teichen ete. wie 
vor. meist a) (3—9). In der Umgebung von Prag nicht háufig, 
so in einigen Tůmpeln an der Moldau bei der Kaisermůhle und 

Příbram: Lomnic, Wittingau, Schewetín náchst Veselí, Sudoměřice 
a), Strakonic, Prachatitz, Podolí náchst Wotic! bei Pilsen [Hora 
Flora v. Pilsen p. 12]. 

283. S. inflata (Vauch.) Rbh. ampl.“) Petit Spirogyra 
T. 1, cum synonym. p. 7, Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 468; 
545! Fáden zu hellgrůnen Ráschen vereinigt. Veget. Zellen 13 

Fio. 97. Spirogyra gua- bis 18 u dick, 9 bis 8mal so lang, mit einem Chlorophyll- 
drata Hass. Stůck eines. tráger von 83 bis 8 Umgángen. Fructif. Zellen bauchie ange- 

copulirten Fadenpaares, © schwollen, etwas kůrzer als die veget. Zygoten elliptisch, oliven- 
etwa 200mal vergr. braun, 30 bis 36 w dick, bis 2mal so lang. Copulation čfters 

seitlich [Rhynchonema vesicatum Ktz. Tab. phycol. V. T. 32 nach 
Krch. Algenfl. p. 119|. *) 

In stehenden Gewássern wie vor. (4—9). In der Umgebung von Prag spárlich, 
so in den Tůmpeln an der Moldau bei Hodkowička, im Můhlteiche bei Kunratic; bei 
Dymokur, Pardubic, Kónisggrátz, Libňowes an der Cidlina; bei Hirschbere, Turnau, bei 
Mies, Březnic und Dobříš náchst Přibram, Wittingau, Schewetín, Veselí, Strakonic, Písek, 
Tábor, Planá, Sudoměřic, Heřmaničky, Podolí náchst Wotic, Beraun; bei Saidschitz náchst 

r) S. calospora Cleve, deren Zygoten mit punktirter Mittelhaut versehen sind, wird viel- 
leicht in Bóhmen noch entdeckt werden. 

2) Cleve [Zygnemaceae p. 24] hat diese S.-Art mit der vorgehenden vereinigt (als 8. te- 
nuissima b) inflata). 

s) Nach Cleve I. c. p. 24 und Petit 1. c. p. 7 gehóren hierher auch R. Jenneri Ktz. 
u. R. dubium: Ktz. 1. c. T. 32 

T. 6, Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 401! Veget. Zellen 9 bis © 

T. 29]. Veget. Zellen 11 bis 13 u dick, 10 bis 28mal so lang. | 

Hodkowička; in den Elbetůmpeln bei Raudnitz, Lobositz, Par- © 
dubic; bei Hirschbereg, Turnau; bei Dobříš and Březnic náchst 

ie = 
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Bilín, Sulowic náchst Lobositz, Chlumčan náchst Laun! in Wassereráben bei Hans Heiling 
"náchst Carlsbad [Dr. Nordstedt, vergl. Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 748!|. 

284. S. guadrata (Hass.) Petit Spirogyra T. 1. (Rhynchonema guadratum Ktz. 
Tab. phycol. V. T. 32). Fáden meist vereinzelt unter anderen Algen, seltener zu grůnen 
schlůpferigen Flocken vereinigt. Veget. Zellen 24 bis 33 u dick, 3 bis 9mal so lang, mit 
-1 oder 2 Chlorophylltrágern (var. bifasciata Krch.) von 1'/; bis 6 Umgángen. Fructif. 
Zellen in der Mitte sehr angeschwollen [nicht bauchig, sondern fast guadratisch| 48 bis 
54 u dick. Zygoten elliptisch oder spindelfórmig, 40 bis 48 u dick, 1"/, bis 2mal so 
lang, bráunlich. Copulation erfolet meist seitlich. 

In stehenden, seltener auch in langsam fliessenden Gewássern, wie vor. (4—9). 
In der Umgebung von Prag spárlich, so im Můhlteiche bei Kunratic; bei Stadt Sazawa, 
Písek, Lomnic, Wittingau, bei Winterbere, Kuschwarda, Hohenfurth (hánfis), Rosenberg, 
Krummau, Ebenau; bei Eisenbrod! 

285. S. Weberi Ktz. ampl. [incl. Rhynchonema intermedium Ktz. nach Kirchner 
1. c. p. 120 *) Tab. phycol. V. T. 32 et Spirogyra Grevilleana (Hass.) Ktz.]. Fáden zu 
hell- oder gelblichgrůnen Rasen vereinigt. Veget. Zellen 16 bis 33 u dick, 3 bis 16mal 
so lang, mit 1 oder 2 Chlorophylltrágern von 1 bis 9 Umgángen. Fructif. Zellen nicht 
oder leicht angeschwollen, nicht kůrzer als die veget. Zygoten eifórmig oder elliptisch, 
26 bis 36 u dick. Copulation oft seitlich. 

a) genuina (Ktz.) Krch. [Tab. phycol. V. T. 30, Petit Spirogyra T. 1 cum 
synon. S. Hornschuchii Kerst in Ktz. I. c. T. 30 ete.|. Veget. Zellen 16 bis 28 u dick, 
4 bis 16mal so lang, mit einem Chlorophylltráger von 2 bis 6, Umgingen. Zygoten 
etwa 26 bis 30 u dick; var. B) HHilseana Rbh. Veget. Zellen mit zwei Chlorophoren, 
pb wie a). 

b) Grevilleana (Hass.) Krch. [S. Grevilleana (Hass.) Ktz. Tab. phycol. V. T. 30. 
Petit Spirogyra T. 2]. Veget. Zellen 20 bis 33 u dick, 3 bis 10mal so lang, mit einem 
E- zwei Chlorophoren, von 4 bis 9 Umgángen. Zygoten etwa 30 bis 36 u dick; var. y) 
intermedia (Ktz.) Krch. Veget. Zellen oft nur 2mal so lang als breit, Copulation meist 

'seitlich [R. intermedium Ktz.], sonst wie b); var. d) tenuis (Rbh.) Krch. Veget. Zellen 
9 bis 15 u breit, meist seitlich copulirend [Rhynchonéma Jenneri Ktz.]. 

In slinenáců Gewássern, Teichen, Tůmpeln, Wassergráben u. 8. (67 —9). In der 
| Umeebung von Prag mehrfach, so auf der Smichower Schwimmschule a), im Teiche bei 
|Kuchelbad b), im Můhlteiche bei Kunratic a) auch var. B, im Choteč-Thal bei Karlstein, 
|Sázawa b); bei Sudoměřic a), Březnic b), Dobříš náchst Příbram, bei Lomnic und Wit- 
(tingau, Eisenstein a); bei Rosenbere a) und b); bei Jane-Bunzlau b); Kostelec a. E., 
(Dymokur a); bei Eichwald náchst Teplitz auch var. 7; bei Jechnitz náchst Rakonitz; 
(var. d) bei Dux! 

5 286. S. laxa Ktz. Tab. phycol. V. T. 30, Petit Spirogyra T. 2. Fáden zu leb- 
(haft- oder blass- bis gelblichgrůnen Rasen otenině. Veget. Zellen 30 bis 35 u dick, 
4 bis 13mal so lang, mit 1 Chlorophylltráger von 3 bis 5 gedehnten Umgáneen. Fructif. 
"Zellen nicht angeschwollen. Zygoten elliptisch, 22 bis 33 dick, 2 bis 2"/„mal so lang. 
M In stagnirenden Gewássern, Gráben u. á. (5—9). In der Umgebung von Prag 
'bisher blos im Teiche bei Kuchelbad ; bei Stadt Sázawa! bei Reichenberg [Siegmund Rbh. 
Hora ent.. alg. I-.p: 235]. 

, 2. Sect. Sirogončum (Ktz.) Wittr. *) Chlorophylltráger bandfórmig, meist parallel 
mit der Lángsachse des Fadens verlaufend, selten ein wenig spiralig gewunden. Copulation 

2 Nach Kirchner [Algenfl. p. 120] gehóren hierher auch noch R. diductum Ktz. et R. 
nneri Ktz. Erstere R.-Form hat auch Cleve [1, c. p. 25| mit S. Weberi vereinigt; dass Cleve 

| | oů Jenneri zu S. inflata gezogen hat, lásst sich dadurch leicht erkláren, was er l. 
[c. p. p. 24 úber den relativen Werth dieser beiden S.-Arten ancefůhrt hat. Petit vereinigt dagegen 
(R. diductum Ktz. und R. vesicatum Ktz. mit S. Grevilleana (I. c. p. 10). 
db- 2) Mehr úber die Copulation ete. dieser Alge siehe in de Bary's „Untersuchungen úber 
ie Familie der Conjugaten“ 1858, 
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kniefórmig, ohne  Copulationsschláuche. Die beiden copulirenden Zellen ungleich gross. 
Die weibliche oder aufnehmende Zelle ist grósser, bauchig aufgetrieben, die mánnliche 

oder abgebende kleiner, kurz cylindrisch; beide entstehen 
durch ungleiche Theilung leicht kniefórmig gegeneinander 
gebogener Zellen, die durch kurze, stumpfe Ausbuchtungen. 
einander berůhren und mit einander fest verwachsen. Zygoten 
elliptisch innerhalb der weiblichen Zelle. 

287. 8. stictica (Engl. Bot.) Wittr.? *) [Sirogonium 
sticticum (E. B.) Ktz. incl. S. breviarticulatum Ktz. et 8. 
Braunii Ktz. Tab. phycol. V. T. 4. De Bary Conj. T. 2., 
Petit Spirogyra T. 7, Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 743! 
Fáden zu schmutzig oder gelblichgrůnen, nicht schlůpferigen 
Rasen vereinigt. Veget. Zellen 40 bis 57 u dick (an ganz. 
Jungen Fáden důnner), 2 bis 5mal so lang, mit 2 bis 5 
(selten 6) Chlorophylltrágern, einfachen Scheidewánden und 

Fe 46 Spod ra sona ziemlich důnner, nicht verschleimender Zellhant. Fructif. 
(Eng 1. Bot.) Wittr. [BiroGoritim Zellen wenig angeschwollen, kůrzer als die vegetativen. Zy- 
sticticum (E. B.) Ktz.] Stůck © 80ten elliptisch, mit glatter Mittelhaut, bráunlich, bis 60 u 
eines copulirten Fadenpaares, dick, etwa1"/„mal so lang. *) 

etwa 120mal vergr. 

vadě. M 

2. ka- 

In stehenden Gewássern, Teichen, Tůmpeln u. á. 
ziemlich selten (4—9). In der Umgebung von Prag bisher blos im Můhlteiche bei Kun- 
ratic im Frůhjahre 1883 mit Hydrodictyon reticulatum reichlich, im J. 1885 Ende Márz d 
spárlich, in den Elbetůmpeln bei Kostelec a. E. (auch in Exempl. mit 30 bis 36 u 

dicken Zellen); bei Turnau und Dux spárlich! ! 

XXL Familie. Desmidiaceae. : 

Die Desmidiaceen sind einzellige Algen, welche isolirt oder zu fadenfórmigen 
Familien verbunden sind und meist stehende Gewásser, Teiche, Sůmpfe ete. bewohnen. 
Vorzuesweise finden sie sich in Wasseransammlungen der Torfsůmpfe, Torfmoore und Torf- 
stiche, seltener auch auf feuchter EÉrde, an nassen Felsen, Mauern, zwischen Moosen- 
(Mesotaenium Nág. exp.) ete. Die veget. Zellen der Desmidiaceen sind von sehr verschie- 
dener Form, cylindrisch, spindel-, mond-, tonnen-, biscuit- etc. fórmig, háufig in der Mitte 
mehr oder weniger eingeschnůrt und aus zwei symmetrischen Zellhálften, die manniefaltig 
ausgebuchtet oder gelappt sind, bestehend. Chlorophyll entweder in strahligen centralstándigen 
oder plattenfórmigcen axilen oder wandstándigen, geraden oder spiralig gewundenen Chro- 
matophoren, die mit einem oder mehreren Pyrenoiden versehen sind. Die Zellhaut ist 
meist důnn, glatt oder an der Oberfláche rauh und durch verschiedenartige warzen- oder 
stachelartige Prominenzen auseezeichnet; nicht selten sind die Zellen auch von gallertigen 
Hůllen oder Scheiden umgeben. 

Umgeschlechtliche Vermehrung erfolgt durch veget. Zweitheilung der Zellen. Die 
beiden Hálften der getheilten Mutterzelle ergánzen sich durch Neubildung einer zweiten © 
Hálíte zu der ursprůnglichen Gestalt.?) Bei den isolirt lebenden Desmidiaceen bleiben nach ; 
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der Theilung die Tochterzellen oft gruppenweise durch Gallertbildung vereinigt. Wo die 

') In W. et N. Alg. exs. No. 358 schreibt Wittrock: „Sirogonium ceylanicum Wittr. 
nexum inter genera Sirogonium et Spirogyram efficit“.  Auch Petit „Spirogyra des environs de © 
Paris“, p. 34 KE schreibt „Le genre Sirogonium a tant d'affinité avec le genre Spirogyra, gu" "il 
parait. (PPR OSE DNS de les éloigner V un de V autre“. 

) Sogonium punctatum (Cleve) Wittr. wird in Bohmen vielleicht noch entdeckt werden. | 
) Ueber das Ergánzungswachsthum der durch Theilung entstandenen Tochterzellen siehe | 

mehr in Fischer's „Ueber die Zelltheilung der Closterien“ 1883. 
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M rochterzollen nach der Theilung mit einander fest verbunden bleiben, da entstehen in Folge 

| 

4 

„der stets in oleicher Richtung vor sich gehenden Theilung fadenfórmige Zellfamilien. 
Geschlechtliche Fortpflanzung durch Zygoten. Die Copulation findet stets zwischen 

- zwei freien Zellen statt [bei den fadenfórmig verbunden Formen erfolgt vorher eine Ablósung aus 
„1 -dem Familienverbande]. Die beiden copulirenden Zellen umgeben sich gewóhnlich mit Gallerte 
„und sind gegen einander bei verschiedenen Desmidiaceen verschieden gestellt [bei einigen 

- liegen die Lángsachsen beider copulirenden Zellen parallel, bei anderen kreuzen sie sich]. 
Die Copulationsfortsátze entstehen immer am mittleren Theile der Zellen, wobei die Zell- 

- membran wie beim Beginn der Zelltheilune aufreisst und díe beiden Membranhálften nach 
- Bedůrfniss zurůckgeklappt werden, um fůr den sich entwickelnden Copulationsfortsatz 
(Raum zu schaffen. Nachdem die beiden Copulationsfortsátze mit einander verwachsen sind, 
vereinigt sich das in den Fortsátzen vorhandene Plasma mit einander, ohne dass der 

- protoplasmatische Inhalt der beiden Zellen vorher sich zu individuell gestalteten Gameten 

| contrahirt hátte. Erst nach der Vereinigung der beiden Plasmamassen im Copulationscanale 

| 

"lóst sich das Plasma der beiden Zellen von hinten beginnend, von der Mutterzellmembran 
ab, um sich nach und nach in dem ebenso allmáhlich sich ausdehnenden Copulationsraum 
| zu concentriren. So wie hier alles Plasma unter bestándiger Wasserabgabe sich vereinigt, 
| umgibt sich dieses mit einer Membran, womit die Zygotenbildung beendet ist. Wie bei 
-der Copulation so machen sich auch bei der Zygotenbildung bei einzelnen Desmidiaceen 
 habituelle Unterschiede geltend, welche meist durch die Beschaffenheit der Membran des 
| Copulationscanales bedingt werden. 

| 

| 
| 

| 

| 

Die Zygoten (Zygosporen) sind meist mit einer derben Mittelhaut, zarter Innen- 
und Aussenhaut versehen, kugelig, eckig, glatt oder háufig mit Warzen, Stacheln u. a. 
Protuberanzen besetzt und liegen stets im Copulationscanale. Nach einer lángeren Ruhe- 
periode (meist nach Úberwinterung) entwickeln sich aus den keimenden Zygoten, deren 
Inhalt nur von der innersten Lamelle der Zygotenmembran umgeben aus der gesprengten 
| áusseren Membran bruchsackartig hervortritt, meist zwei Keimzellen, von denen jede sich 
weiter theilend den Ausgangspunkt neuer Generationsreihen bildet. ') 

1. Unterfamilie. Hudesmidieae nob. [Desmidieae filiformes Delponte (1873) et 
Kirchner (1878)].*) Die Zellen bleiben nach der Theilung zu fadenfórmigen oft von Gallert- 

 scheiden umgebenen Familien verbunden, meist erst vor der Copulation sich von ein- 
-ander trennend. — ©) Chromatophoren axil. *) 

, 

78. Gattung. Gonatozyson D. by. 

Der Thallus besteht aus lang cylindrischen oder abgestutzt spindelfórmigen Zellen 
ohne Einschnůrung, diese mit einer ax'len, oft aufgesetzte Leisten zeigenden Chlorophyll- 
je 

jí Fig. 99. Gonatozygon asperum (Bréb.) Nordst. a) eine veget. gróssere 
und b) zwei kleinere copulirte Zellen, mit einer jungen Zygote dazvwi- 

schen, 390mal vergr. 

+) Mehr úber die Keimung der Desmidiaceen- -Zygoten, den Copulationsprocess ete. siehe 
cin De Barys „Untersuchungen úber die Familie der Conjugaten“. 
) 2) Bei der nachfolgenden systematischen Bearbeitung der Desmidiaceen hat der Verí. die 
(von Rabenhorst in seiner Flora europ. ale. III. angefůhrten Artendiagnosen auf Grund der in 
| neuerer Zeit gemachten Beobachtungen erweitert. 

9) Reprásentanten der Gatt. Genicularia D. By. mit wandstándigen, linksgewundenen 
(Ohoropiyitrůgera (Chromatophoren) sind in Bóhmen bisher nicht beobachtet worden. 

"7 
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platte zu leicht zerbrechlichen Fáden verbunden, bei der Copulation getrennt und knie- | 
fórmig eingeknickt. Vermehrung durch veget. Zweitheilung der Zellen und durch kugelige © 
Zygoten, welche in einem rasch verschwindenden Mittelraum gebildet werden. 

288. G. asperum (Bréb.) Nordst. [G. Brébissonii D. By. Conj. T. 4. Docidium 
asperum Bréb. non G. asperum (Ralfs) Rbh.— G. Ralfsii D. By.]. Veget. Zellen spindel- © 
fórmig, an beiden Enden abgestutzt, sehr locker verbunden, oft vereinzelt, mit feinwarzig- | 
rauher Membran, in der Mitte 6 bis 8 u dick, 97 bis 140 u lang. 

In stehenden Gewássern, alten Teichen, Tůmpeln, Waldsůmpfen u. á. selten | 
(5—9). So bei Lomnic náchst Wittingau unter anderen Desmidiaceen, ebenso bei Brad- © 
kowic náchst Přibram ! 

ha . 

"M" 
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79. Gattung. Hyalotheca Ehrb. (incl. Mixotaenium Delp.) 

Zellen des fadenfórmigen Thallus kurz cylindrisch, oft mit seichter breiter Mittel- 
einschnůrung oder erhabenen rinegfórmigen Auerriefen nahe den Enden. Fáden meist mit 
einer dicken Gallertscheide umhůllt. In jeder Zellhálfte ein 6 bis 1Ostrahliger Chloro- 
phylltráger mit einem Amylonkern (Pyrenoide). Vermehrung durch veget. Zweitheilung der © 
Zellen und durch Zygoten; diese letzteren in dem derbwandigen Mittelraum liegend, ku- © 
gelig, glatt. i 

289. H. dissiliens (Smith) Bréb. Ralfs Desm. T. 1, Wolle Desm. T. 1. Delp. Desm. © 
T. 1, Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 369! Fáden lang, hell- oder schmutziggrůn, vereinzelt oder © 

zu freischwimmenden Flocken vereinigt, mit wellie gekerbtem Rande, 
in einer farblosen, dicken Gallertscheide liegend.  Veget. Zellen 
ohne Gallertscheide, 22 bis 36 w breit, ungefáhr halb so (12 bis. 
17 u) lang, in der Mitte seicht eingeschnůrt, mit ganz glatter 
Zellhaut; var. B) Bidentula Nordst. Wittr. et Nordst. Alg. exs. 
No. 546 et 804! Zellen 21 bis 23 u breit, 16 bis 18 u lang,. 
Zellhálften mit je einer kurzen Papille versehen; var. v) triden-- 
tula Nordst. Wittr. et Nordst. Alo. exs. No. 69! Zellen bis 37 u. 
breit, 10 bis 18 u lang, Zellhálften mit stumpfgezáhnten Ecken. 

In stagnirenden Gewássern, Wassergráben, Tůmpeln, Teichen 
u. A. (4—9). S80 in torfigen Sůmpfen an der Bahn bei Běchowic“ 
und Ouwal, in Wassergráben an der Bahn bei Neratowic, bel 
Habstein auch var. 8, bei Žiželic náchst Chlumec an der Cidlina, © 

sE : bei Kóniggrátz mehrfach, in torfigen Wiesengráben bei Lichtenau. 
o (Sn oieá an der Adler; bei Franzensbad, in den Teichen bei Schwarz-Buda 
Stůck eines Fadens, mit náchst Mukařov, bei Střezmiř náchst Stupčic, bei Sobieslau, Lomnice, 
seiner Gallertscheide in © Wittingau, Schewetín náchst Veselí, bei Veselí mehrfach, Frauen- 
der no etwa herg náchst Budweis, Ebenau náchst Krummau; bei Kaltenbrunn 

K dea náchst Hohenfurth, Winterberg, Kuschwarda mehrfach! In den 
Elbguellen im Riesengebirge (Kirchner Algenfl. p. 13). 

290. H. mucosa (Mert.) Ehrb. Ralfs Desm. T. 1, Wolle Desm. T. 1, Delponte 
als Mixotaenium armilare T. 1, Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 68 et 895! Fáden lang, 
ganzrandig, mit sehr dicker Schleimhůlle. Veget. Zellen guadratisch oder lánolichviereckig, 
ohne Gallertscheide, 18 bis 21 u breit, fast ebenso (17—18 u) lang, nicht eingeschnůrt, 
vor dem Ende an jeder Ecke mit zwei neben einander stehenden Reihen knotchenformiger. 
Wárzchen besetzt (diese am besten an alten Zellen deutlich). Zygoten kugelig, etwa 30 u 
dick, mit brauner Aussenhaut.*) Gallertschéiden bis 84 u im Durchm. 4 
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)-Nach Lagerheim „Bidrag till Sveriges algflora“ p. 54 sind sie vóllig gleich don Zy- 
goten der H. dissiliens (Smith) Bréb. j 
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In torfigen Gewássern, Sůmpfen, Tůmpeln wie vor. (5—9). So in torfigen Sůmpfen 
an der Bahn bei Ouwal, in torfigen Wassergráben bei Habstein náchst Hirschberg, ebenso 
bei Lichtenau an der Adler; bei Dux, Brůx, Seegrund náchst Zinnwald, Franzensbad ; 
Jechnitz náchst Rakonitz; in Waldsůmpfen bei Bradkowic náchst Příbram, bei Veselí, 
„Lomnic, Wittingau, in der Náhe des Arber-Sees im Bóhmerwalde! bei Schluckenau (Karl 
Rbh. Kryptfl. p. 179). 

291. H. dubia Ktz. Wolle Desm. T. 1. Fáden kurz, zerbrechlich ohne Gallert- 
scheide. Veget. Zellen 18 bis 24 u breit, fast eben so lang, nicht eingeschnůrt, vor dem 

"Ende mit zwei kurzen Wárzchen besetzt. Zygoten unbekannt; *) var. B) subconstricta nob. 
Zellen 18 bis 20 u breit, 1 bis 1"/„mal so lang, in der Mitte leicht eingeschnůrt, Wárz- 
chen undeutlich, sonst wie die typische Form. — Wie vor. und meist unter diesen (6—8). 
So in einem Teiche bei Dachov náchst Hořic; var. B in torfigen Gewássern am Wege zu 
den Steinigen Wasserfállen náchst Harrachsdorf! 

80. Gattung. Gymnozyga Ehrb.*) [ Bambusina Ktz.|*) 

Zellen zu ziemlich langen, hellgrůnen Fáden ohne Gallertscheide verbunden, 
iknelich- tonnenfórmig, in der Mitte leicht und eng eingeschnůrt und mit einer Oncibmul= 
von 2 erhabenen Ringen begrenzt, welche nach oben und unten zahn- 
fórmig vortreten. In jeder Zellhálfte je ein 6 bis 1Ostrahliger Chlo- 
rophor. Zygoten kugelig, elliptisch oder lůnglicheifórmig, glatt; Fructi- 
fication wie bei Hyalotheca. 

292. G. bambusina (Bréb.) Jacobs. [G. moniliformis Ehrb., 
B. Brébissonii Ktz., B. Borreri (Ralfs) Cleve, Didymoprium Borreri 
Ralís]| D. By. Conj. T. 4, Wolle Desm. T. 4, Delponte Desm. T. 2, Fig.101. Gymnozyca 
Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 803! Veget. Zellen 18 bis 24 u breit, © bambusina (Bréb.) 
fast noch einmal so lang, vor+der Mitteleinschnůrung und gewóhnlich ke (Bambusina 
1 POV k ba : rébissonii Ktz.). 
auch noch vor dem Ende in ringfórmigen Zonen buckelig angeschwollen. © Kine Zelle des Fa- 

[Nach dem Zerfallen der Fáden in einzelne Zellen sind diese einigen © dens, in der Seiten- 
(Euastrum-Arten nicht unáhnlich.) Var. B) gracilescens Nordst. Wittr. ansicht, 750mal 
et Nordst. Alg. exs. No. 367! Veget. Zellen 14 bis 17 u breit (an ZejSe 
den Enden blos 10 u breit), 24 bis 30 u lang. 

| In torfigen Gewássern, Mooren, Torfsůmpfen stellenweise (5—9). So bei Fran- 
zensbad ; bei Lomnic, Veselí und A iinsan mehrfach, bei Ebenau náchst Krummau! Im 
Riesengobirge nach Schróter (Jahresber. d. schles. Ges. 1883 p. 183) sehr háufig, so auf 
der Elbwiese, Weisser Wiese, am Koppenplan. 

| 

81. Gattung. Sphaerozosma Corda. 

Zellen des fadenfórmigen Thallus stark zusammengedrůckt, in der Mitte so tief 
eingeschnůrt, dass der Isthmus hochstens halb so breit ist als die ganze Zelle, an den 
(dieser Einschnůrune parallelen Seiten durch kleine warzenfórmige Fortsátze (Klammern) 
erbunden. Chlorophylltráger 4strahlig, in jeder Zellhálfte axil liegend, mit einem Pyrenoide. 
den ohne Gallertscheide. Vermehrung wie bei den vor. Gattungen. Zygoten kugelig oder 

elliptisch, glatt. 

JE 

Ť r) Nach Wolle „Desmids of the united states“ p. 24 ist diese H.-Form vielleicht ein 
E a (Jugend- -Form) anderer H.-Arten. 
jE 2) Vergl. Jacobsen „Apercu“ p. 218. 
| 9) Gay „Essai d' une monographie locale des Conjuguées“ p. 43 und 80 hat diese Gattung 
mie der vurllergckendén (Hyalotheca) als deren 2 Sect. vereinigt, 

| 
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1. Sect. Istlimosira (Ktz.) nob. [Sphaerozosma s. str. Rbh. et Gay I. c. p. 43]. © 
Zellen mit einander an den der Guereinschnůrung parallelen Seiten durch sog. Klammern 
verbunden, von einer mehr oder weniger deutlichen Schleimhůlle umgeben. 

293. 8. vertebratum (Bréb.) Ralfs [S. elegans Corda Alm. d. Carlsb. 1835 © 
T. 4 et 1840 T. 4]. D. By. Conj. T. 4, Wolle Desm. T. 4. Fáden mehr oder weniger. 

verlángert, vielzellig. Zellen 22 bis 33 u breit, ungefáhr halb so 
lang, mit tiefer und schmaler Einschnůrung.  Zellhálften schmal 
elliptisch; Zellhaut glatt. Klammer je zwischen zwei Nachbarzellen 
in der Mitte, einfach und ziemlich dick. Zygoten etwa 21 u 
im Durchm. 

Fiž 1038 Lo In stagnirenden Gewássern, Sůmpfen,. Gráben u. á. wie 
dh (Bréb.) vor. meist unter anderen Algen zerstreut (6—9). So bei Veselí 

Ralfs. Stůck eines Fa- und Lomnic náchst Wittingau! bei Carlsbad (Corda Alm. d. Carlsb. 
dens in der Seitenan- 1835 p. 207, 1840 p. 206). 
sicht, mit einer Zelle 
nach der Theilung, 390- 294. S. filiforme (Ehrb.) Rbh. [Odontella filíformis Ehrb. | 

mal vergr. Wolle Desm. T. 4, Wittr. et Nordst. Ale. exs. No. 807! Zellen 
12 bis 18 u breit, fast eben so lang, mit tiefer und schmaler 

Einschnůrung, flach zusammengedrůckt, mit elliptischen Zellhálften und doppelten, ziemlich 
starken Klammern. 

In Sůmpfen, Wassergráben wie vor. selten (5—9). Bei Carlsbad und Eger [Corda 
Alm. d. Garlsb. 1840 p. 208], bei Franzensbad, Veselí und Lomnic náchst Wittingau! 

295. 8. excavatum Ralfs Desm. T. 6, Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 547! 
Zelen 8 bis 12 u breit, 2mal so lang mit weiter und tiefer Einschnůrung, doppelten 
kurzen  warzenfórmigen Klammern, Zellhálften an den Enden stumpf abgerundet, glatt; © 
var. B) spinulosum (Delp.) nob. [S. spinulosum Delp. Desm. T. 3, Wolle Desm. T. 4]. © 
Zellen 8 bis 10 u breit, 9 bis 12 u lang. Zellhálften an den Enden eifórmig abgerundet, 
gezáhnt (resp. mit kurzen stachelfórmigen Auswůchsen versehen). 

In Teichen, Sůmpfen u. á. (5-——10). So im grossen Teich bei Hirschberg var. B, 
bei Lomnic náchst Wittingau, an den Steinigen Wasserfállen bei Harrachsdorf! © 

296. 8. lamelliferum Corda Alm. d. Carlsb. 1840 T. 4, F. 29. Fáden kurz, 
zerbrechlich, in ziemlich dicker Gallerthůlle liegend. Zellen im Umrisse elliptisch, mit tiefer © 
schmaler Mitteleinschnůrune, Zellhálften breit halbmondfórmig. Klammer einfach, ziemlich © 
breit; sonst dem S. vertebratum áhnlich. 3 

In stagnirenden Gewássern, Sůmpfen wie vor. selten. So bei Carlsbad, in der 
Tepl unter anderen Algen (Corda Alm. d. Carlsb. 1840 p. 206). 

2. Sect. Spondylostum Rbh. Zellen mit den Seitenfláchen einander eng berůhrend, 
ohne verbindende Fortsátze (Klammern) und ohne Schleimhůlle. 

297. 8. secedens D. By. Conj. T. 4.  Zellen einzeln oder zu kurzen zerbrech- 
lichen Fáden verbunden, etwa 8 u breit, fast ebenso lang, mit ziemlich tiefer, breiter 
Einschnůrung in der Mitte und leicht concaven Endfláchen; var. B) pulchellum (Archer) 
nob. [S. pulchellum (Archer) Rbh. Gay Conj. T. 3, Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 548!] 
Zellen mit tiefer, schmaler Mitteleinschnůrung 7:5 bis 10 u breit, fast ebenso 75 bis 18'5 u 
lang, Isthmus oft nur 5 u breit. d 

In stagnirenden und torfigen Gewássern, Wassergráben, Sůmpfen u. á. wie vor. 
(4—9). So in Tůmpeln auf der Moldauinsel gegenůber der Kaisermůhle (spárlich), in 
torfigen Sůmpfen an der Bahn bei Běchowic und Ouwal; bei Kóniggrátz auch B, in Moor- 
sůmpfen bei Franzensbad, Lomnmic, Wittingau, Schewetín náchst Veselí B, in torfigen 
Sůmpfen an der Bahn zwischen Veselí und Lomnic mehrfach, bei Eisenstein! im Riesen- 

gebirge auf der Weissen Wiese, am Koppenplan var. B [Schróter Jahresber. d. schles. 
Ges. 1883, p. 184]. 

298. 8. depressum (Bréb.) Rbh. (Spondylosium depressum Bréb.). Zellen mit 
linearischer, innen abgerundeter Einschnůrung, 10 bis 12 u breit, 8 bis 9 u lang. Zell- 
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© hálften flach gedrůckt, oblong; an den mit der Einschnůrung versehenen Seiten am Rande 
je. drei punctfórmige Wárzchen. 

In Sůmpfen, Teichen wie vor. (6—9). So am sgrossen Teich im Riesengebirge 
N (Schróter Jahresb. d. schles. Gesell. 1883 p. 184).') 

8) Chromatophoren plattenfórmig, symmetrisch in die Peripherie gestellt, zum cen- 
i piralen Zellkern convergirend. 

| 82. Gattung. Desmidium Ag. 

| : 

Zellen des fadenfórmigen Thallus leicht oder gar nicht in der Mitte eingeschnůrt, 
„mit 3- oder 4eckiger Scheitelansicht, zu cylindrischen, 3- oder 4kantigen Zygnemaceen- 
-artigen Fáden verbunden. In jeder Zellhálfte 3 oder 4 Chlorophylltráger, symmetrisch in 
-der Peripherie angeordnet, jeder aus bogie lángs der Seitenwand divergirenden, einen 
" Amylonkern (Pyrenoid) enthaltenden und schmalen zu dem centralen Zellkern verlaufenden 
| Streifen gebildet; bei den 3- oder 4kantigen Formen sind stets soviel Chlorophoren und 
| Pyrenoide als Kanten vorhanden. Vermehrung wie bei den vorhergehenden Gattungen. Zy- 
- goten elliptisch oder rundlich-elliptisch. 

| 1. Sect. Hudesmidtum (Nordst.)*) Gay exp. Fáden ohne deutliche Gallertscheide, 
8- oder 4kantig. Zellen in der Scheitelansicht 3- oder 4eckig, Zygoten in einem bleibenden 
weiten Mittelraum. | 

| (299. D. Swartzii Ag. Nág. Einz. Alg. T. 8, Ralfs Desm. T. 4, Delponte Desm. 
r. 2, Wolle Desm. T. 2, Wittr. et Nordst. Alg. exs. 802! Fáden gerade, lang gestreckt, 
 dunkel- oder gelblichgrůn. Zellen 24 bis 27 u breit, '/, bis '/„mal so lang, in der Mitte 
mit einer Einschnůrung, durch welche zwei an der Spitze abgestutzte zahnartige Lappen 
| entstehen. Scheitelansicht Seckig mit abgerundeten Ecken und etwas concaven Seiten; var. 

8) amblyodon Rbh. Fáden gelbgrůn. Die Lappen der Zellen stumpf-abegrundet, nicht ab- 
| Bestutzt; var. y) Ralfsii Ktz. Lappen der Zellen zugespitzt, sonst wie die typische Form. 

In Wassergráben, Teichen, Sůmpfen, in torfigen Gewássern zerstreut, meist mit 
"anderen Desmidiaceen gesellig (5—9). In der Umgebung von Prag spárlich, im Můhlteiche 
„bei Kunratic, in torfigen Sůmpfen am der Bahn bei Běchowic und Ouwal, bei Buda náchst 
| Mukařow; in Wassergráben an der Bahn bei Kůniggrátz, bei Habstein auch var. y mit 
Sporen! bei Reichenberg und Carlsbad [Corda Alm. d. Carlsb. 1840 p. 203]; bei Dux, 
'Brůx, Franzensbad; Střezmiř náchst Stupčic, Podolí bei Wotic, Weselí, Lomnic, Wittingau, 
Frauenbere náchst udmčis, bei Kaltenbrunn náchst Hohenturth, bei Ebenau náchst n 
mau! bei Pilsen [Hora Flora v. Pilsen p. 12]. 

300. D. didymum Corda Alm. d. Carlsb. 1835. T. 4. In Gestalt und Grósse dem 
„vor. áhnlich; die zahnartigen Lappen der Zellen und die Ecken an der Scheitelansicht 
| ausgerandět, Zellen 2 bis 2"/„mal so lang als breit. 

In Gráben, Sůmpfen wie vor. selten. Bisher blos bei Carlsbad in der Tepl unter 
MČonferven [Corda Alm. d. Carlsb. 1840 p. 204] und bei Schluckenau [Karl Rbh. Flora 
(eur. alg. III. p. 154). 

2. Sect. Aptogonum (Ralfs) D. By. Fáden ohne Gallertscheide, durchlóchert. 
(Zellen wie bei der vor. Sect. mit in der Mitte concaven Endfláchen, an den Kanten vor- 
(gezogen, die benachbarten berůhrend. 

| 2) Von der mit Sphaerozosma nahe verwandten Gattung Onychonema Wallich, zu der 
meiner Ansicht nach neben O. laeve Nordst. Symb. fl. bras. p. 168. T 3, Reinsch Contrib. p. 93, 
H 15 und O. Nordstedtiana Turner (On some new Desmids, 1885, T. 1) auch Xanthidiastrum pa- 
radoxum Delp. Desmid. subalpin. p. 68, T. 3 und Sphaerozosma serratum Bail. (Wolle Desmid. 
k 30, T. 4) zu stellen ist, werden in Bóhmen wohl noch einige Reprásentanten entdeckt werden, 

2) Nordstedt (Bidrag til Kánnedomen om gate norges Desmideér, 1873 p. 49) hat 
die die Gattung Desmidium (Ag.) D. By. in 3 Subgenera : 1. Didymoprium, 2. Desmidium, 3. Aptogo- 
mium eingetheilt, wáhrend vor ihm Rabenhorst (Flora eur. ale. III. p. 1583). Desmidium als eine 
' ruppe der Gattung Didymoprium unterschied. Gay (1. c. p. 44) dagegen vereinigte in seinér Sect. 
E dm die Sect. Desmidium und Aptogonum de Bary's. 
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301. D. aptogonum Bréb. De By. Conj. T. 6, Wolle Desm. T. 2 et 49, Delponte * 
Desm. T. 3. Fáden kurz, Zellen meist viereckig, 22 bis 44 u breit, ungefáhr so lang, © 
in der Mitte mit einer schmalen seichten Hinschnůrung, an den an einander liegenden © 

Seiten concav [Fáden daher durchlóchert erscheinend] durch je 3 farb- © 
lose Fortsátze mit einander zusammenhángend. Scheitelansicht wie bei © 
vor.; var. 8) Bhrenbergii Ktz. [Odontella Desmidium Ehrb., Apto- © 
gonum diagonum Delponte T. 3|. Zellen etwas lánger als breit, 
Einschnůrung sehr seicht. 

In Sůmpfen wie vor. (6—9). So bei Lomnic náchst Wit- © 
tingau! bei Carlsbad selten var. 8) [Corda Alm. d. Carlsb. 1840 © 
p. 209]. | 

Ja pe lápto ne 3. Sect. Didymoprium (Ktz.) De By. Fáden in einer róhren- © 
cen By.) fórmigen Gallertscheide liegend. Zellen zweikantig; Endfláchen eben, © 
Zwei Zellen eines | elliptisch. Zygoten in einer der beiden, durch einen engen Kanal ver- © 
Fadensin der Seiten- — bundenen Mutterzellháute. 
ansicht, 390mal ver- 

oróssert. 802. D. cilindricum Grev. [Didymoprium Grevillei Ktz. De- © 
smidium Grevillei D. By. D. compressum Corda Alm. d. Carlsb. 1840, 

Ralfs Desm. T. 2, Wolle Desm. T. 2. Delp. Desm. T. 1 De By. Conj. T. 4, Wittr. et 
Nordst. Alg. exs. No. 801!| Fáden dick, schleimig, dunkelgrůn. Zellen lánglich-guadratisch, © 
ohne Gallertscheide 60 bis 80 u breit, ungefáhr halb so lang, in der Mitte mit einer 
schmalen Einschnůrung und zwei záhnigen Enden. Scheitelansicht oval, mit zwei vorsprin- © 
genden farblosen Ecken. | 

In stagnirenden Gewássern, vorzůglich in Moor- und Torferáben wie vor. (5-—9). 
So in torfigen Sůmpfen an der Bahn bei Běchowic und Ouwal reichlich, in torfigen Sůmpfen 
bei Střezmiř náchst Stupčic, bei Kaltenbrunn náchst Hohenfurth, an der Franz-Josephsbahn © 
zwischen Lomnic und Veselí mehrfach! bei Prag, Reichenberg, auf dem Jeschkengebirge, -© 
bei Carlsbad [Corda Alm. d. Carlsb. 1840 p. 203].") 3 

2. Unterfamilie Dřdymiaceae (P. Reinsch, ex p.) nob. [Desmidiaceae solitariae 
Delponte|. Die einzelnen Zellen bleiben nach der Theilung vollstándig von einander getrennt © 
(sind nie zu Fáden verbunden). 

A. Gruppe. Integrae. Die Zellen sind in der Mitte gar nicht eingeschnůrt oder © 
nur selten in der Mitte leicht ausgeschweift. Scheitelansicht und (Auerschnitt der Zellen 
kreisrund; der Lángsdurchmesser ůúbertrifft den Ouerdurchmesser meist um Vielfaches. 

©)  Chromatophoren | bandfórmig,  Wandstándig, seltener (bei einigen Mesotae- © 
nium-Arten) axil. 

83. Gattung. Mesotaenium Nág.*) 

Zellen kurz cylindrisch, elliptisch oder eifórmig, an beiden Enden abgerundet, 
in der Mitte nicht eingeschnůrt, mit einem axilen oder neben der Lángsachse gelegenen 
band- oder plattenfórmigen, je ein Pyrenoid enthaltenden Chlorophore. Vermehrung durch 
veget. Zweitheilung der Zellen und durch Zygoten.  Copulation erfolet, indem der Inhalt 
zweler conjugirenden Zellen zu einer einzigen kugeligen, stumpf- oder viereckigen Zygote 

») Desmidium bispinosum Corda (Alm. d. Carlsb. 1840 T. 4, F. 28 p. 204 u. £) von 
Corda bei Carlsbad und Reichenberg beobachtet ist wahrscheinlich eine Varietát von D. Swartzii. 
Desmidium undulatum Corda 1. c. 1840 T. 4 f. 27 p. 204, dessen Fáden sehr lang, haardick, dessen 
Zellen dreieckig, fast 2mal so lang als breit, oben in der Mitte leicht eingeschnůrt (jeder Lappen 
ist am oberen Rande wellig ausgeschweift), wurde bisher blos von Corda bei Prag, Carlsbad, Reichen- 
berg beobachtet, und ist von anderen Algologen unberůcksichtigt geblieben. 

2) Ueber das Verháltniss einiger Mesotaenium- (Palmogloea Ktz.) Arten zu anderen 
hóher entwickelten chlorophyllgrůnen Algen etc. siehe mehr in Hicks" „Observations ete.“ Transact. 
of the Linnean Soc. of London 1862 p. 576 und dessen „Remarks ete.“ Transact. of the microse. 
soc. of London 1864 p. 257, auch Hedwigia 1880. 
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„verschmilzt. Aus den nach einer lángeren Ruheperiode keimenden Zygoten entstehen, durch 
Theilung des Inhaltes in zwei Hálften, die sich nochmals theilen, meist 4 Keimzellen, die, 
„wáhrend die Mutterzellmembran zerfliesst, frei werden und zu neuen Individuen heranwachsen. 

1. Sect. Palmogloea (Ktz.) nob. An der Luft lebende Arten. Zellen von consi- 
„stenter Gallerte zu grósseren Familien vereinigt. 

303. M. micrococcum (Ktz.) Krch. [Palmogloea micrococca Ktz. Tab. phycol. 1. 

T. 25). Zellen elliptisch oder eifórmie, seltener kurž cylindrisch, an den Enden allmálich 
verschmálert und abgerundet, 6 bis 11 u breit, 1"/, bis 2"/, (seltener bis 3) mal so lang, 
in einem mehr oder weniger ausgebreiteten, schleimigen, grůnen oder gelblichgrůnen 
Lager vereinigt. 

| Auf bemooster Erde, auf feuchtem Heideboden, an nassen Felsen zwischen Moosen 
und Lichenen, am Rande der Wilder ete. sehr verbreitet, in der Ebene und in Gebirgs- 
regionen stellenweise háufig, meist in feuchten Jahren (4—11). In der Umgebung von 
Prag nicht selten, so hinter dem Strahower Thor, am Laurenziberg, bei Liboc, im Šárka- 
thale (insbesondere im oberen Theile), in den Wildern bei Hostiwic, Okoř, ebenso bei 
Kuchelbad, Krč, Kunratic, St. Prokop, Hlubočep, Modřan, Radotín, im Chotečthale bei 
Černošic, Dobřichowie, Stěchowic, St. Kilian; bei Selc, Roztok, Podmoráň, Žalov, „V mo- 
čidlech“ gegenůber Lettek; bei Dolanky, Běchowic, Ouwal:; bei Karlstein, St. Iwan, Beraun, 
im Suchomasterthale, bei Půrglitz, Stadtl, Rakonitz, Hořowic, Jinec, Příbram, Březnice, 
Protivín, Písek, Horažďowic, Strakonitz, Winterberg, Kuschwarda, Zamost, Frauenberg, 
(Gutwasser náchst Budweis, Kaplitz, Zartlersdorf, Hohenfurth, Ruckendorf, Rosenberg, 
E bonau, Turkowic náchst Ktutomán, bei Wodnian, Lomnic, Wittingau, Veselí, Schewetín, 
Sobieslan, Podolí und Olbramowic náčhot Wotic, Tábor, Planá, Stupčic, Bystřic, Beneschau, 
| Stránčic, Ondřejov, Sázawa, Kocerad, Doubrawic, Čerčan: bei Mios, Klattau, Eisenstein, 
am Spitzberg im Bohmerwalde: bei Kolín, Pardubic, Chlumeč an der Cidlina, Kóniggrátz, 
Smiřic, Alt-Paka, Hohenelbe; im Riesengebirge bei den Krausebauden, Spindelmůhle, unter 
der Elbfallbaude, Petersbaude, Spindlerbaude, in den Siebengrůnden, o Rochlitz, Wurzels- 
dorf, Neuwelt, Harrachsdorť, Kaltenběre: bei Johannisbad, Arnau, Parschnitz, Tannwald, 
Bvárov, Eisenbrod, Turnau, Semil, Bakov; Jung-Bunzlau, Elbe- Kostelec, Lissa, Dymala 

Jičín, Hořic, Wostroměř, Starkoč, Náchod; bei Wichstadtl, Lichtenau, Kronstadt, Pastwín 
-an der wilden Adler; bo Weiswasser, Habstein. Hirschbere, B. Eicha, Bodenbach, Herrns- 
(kretschen; bei Lobositz, Leitmeritz, am Radobyl, bei Sulowic, Libochowie, Chrabřic náchst 
(Laun, Peruc, Schlan, Neu-Straschitz, Saaz, Bilín, Dux, Brůx, Teplitz, Eichwald, Zinnwald ; 
bei Carlsbad, Franzensbad : bei Raudnite am Donnersbere, bei Kralup, Oužic! 

304. M. Braunii D. By. Conj. T. 7. [Palmogloea macrococca A. Br. P. macrococca 
|Ktz. ? Tab. phycol. I. T. 25]. Lager grůn, schleimig. Zellen cylindrisch, 
116 bis 20 u breit, etwa 2 bis 2 (seltener bis 3"/,) mal so lang, 
"an den Enden nldtalich abgerundet, mit je einer genau axilen Chlor ophyll- 
M welche háufig am Rande gezackt ist. Zygoten stumpf viereckig, 
mit fast anliegender, farbloser Membran; var. B) mínus D. By. Conj. 
[T 7. Zellen halb so gross, sonst wie die typische Form, mit welcher 
„sie oft beisammen vorkommt. 
í Auf feuchten bemoosten Felsen, in Wáldern wie vor., jedoch Piz: 108Meno: 
(seltener, meist nur in Gebirgsgegenden (5—9). So in Wáldern bei Eich- — taenium chlamy- 
Hwald náchst Teplitz, bei Herrnskretschen in der bóhm. Schweiz, am © dosporum D. By. 
'Spitzberg bei Eisenstein, bei Hohenfurth, Rosenberg, Krummau; bei der © Austritt der 4 von 
'Spindelmůhle, bei o bsdoví und Harrichadaí im Riesengebirge! am | einer Gallerthůlle 
tKoppenplan (Schróter, Jahresber. d. schles. Ges. 1883, p. 184), bei zmene : : ) tenen Tochterzel- 

Chotěboř (Bayer) var. B! len aus der kei- 
| menden Zygote, 

805. M. violascens D. By. Conj. T. 7. [Palmogloea lurida 890mal vergr. 
Flot., P. rupestris Ktz. Tab. phycol. I. T. 25|. Wittr. et Nordst. Alg. 
exs. No. 91, 532! Lager violett- oder róthlichbraun. Zellen nach beiden Enden hin all- 
| máhlig verschmálert und abgerundet, 16 bis 25 u (seltener bis 30 u) breit. Chlorophyll- 
(platte neben der Axe gelegen, innerhalb des meist violett gefárbten Plasma liegend. 
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In Wildern und an Felswánden, an feuchten Moospolstern gallértige Lager 
bildend, nur in Gebirgsregionen (6—9). So in Wáldern bei Carlsbad, bei Klattau, am 
Spitzberg im Bohmerwalde mehrfach, am Arber! 

306. M. chlamydosporum D. By. Conj. T. 7. [Palmogloea chlamydospora D. By. 
Rbh. Alg. ýn No. 514! Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 270'| Zellen cylindrisch, bis. 
12 u breit, 1"/, bis 3mal so lang, mit plótzlich abgerundetem Ende. © Chlorophyllplatte 
neben der Lůngsachée in farblosem oder bráunlichem Plasma liegend. Zygoten kugelig 
oder stumpfeckig, braun, von der Aussenhaut als einer weit abstehenden, Se 
Hůlle umgeben. 

Auf feuchten Sandsteinfelsen etc. dicke schmutzig- oder lebhaftgrůne Gallertlager 
bildend (5—9). So an feuchten Felsen bei Sele náchst Roztok, bei Prebischthor in der 
bóhm. Schweiz mit Sporen! : 

307. M. caldariorum (Lagrh.) nob. [M. Endlicherianum Nág. $) caldariorum 
Lagrh. in Botan. Notiser 1886 p. 48, Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 850!| Lager grůn, 
schlůpferig. Zellen 10 bis 15 u breit, 30 bis 57 u lang, cylindrisch oder koploton 
an den Enden etwas verjůnst, mit hell- oder gelbgrůnem Inhalte. 

Auf feuchten Blumentópfen, Kalkwánden ete. in Warmháusern (1— 12). So im 
Ananashause des gráfl. Kinsky'schen Gartens am Smichow! 

2. Sect. Bumesotaenčum nob. Im Wasser lebende Arten. Zellen frolachwimnič 
oder durch sehr důnne Gallerte zusammengehalten. a 

308. M. Endlicherianum Nás. Einz. Ale. T. 6. Zellen cylindrisch, 9 bis 11 u 
breit, 3 bis 4mal so lang, an den Enden weit abgerundet, mit. grůnem Zellinhalte ; var. 
B) grande Nordst. Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 271! Zellen 10 bis 14 u breit, 29 bis 
64 u lang, mit violett gefárbtem Plasma, sonst wie die typische Form. 

m torfigen Sůmpfen, Wassergráben, in Gebirgsgegenden [var. 6) nur im Hoch- 
gebirge|, seltener auch in Algenculturen vereinzelt unter anderen Algen oder an der 
Wasseroberfláche eine důnne, grůne Haut bildend (4—9). So in torfigen Sůmpfen an der 
Bahn zwischen Běchowic und Ouwal, am Wege von Herrnskretschen, zum Prebischthor in 
der bóhm. Schweiz, bei Planá náchst Tábor, in torfigen Sůmpfen an der Bahn zwischen 
Veselí und Lomnic! 

84. Gattuno. Spirotaenia Bréb. 

A boy dvd n ha 

Zellen gerade lánelich-cylindrisch oder spindelfórmig, in der Mitte nicht einge- 
schnůrt, mit wandstándigen, spiralig links-gewundenen Chlorophyllbinden. 
Vermehrung durch veget. Zweitheilung der Zellen. Fructification unbekannt. 

309. S. condensata Bréb. Ralfs Desm. T. 34. Wolle Desm. 
T. 3. Delponte Desm. T. 20. De By. Conj. T. 5. Wittr. et Nordst. Alg. 
exs. No. 808! Zellen cylindrisch, 18 bís 25 gu breit, 8 bis 10mal so lang, 
an beiden Enden abgerundet, mit einem einzigen Chlorophyllbande von 8 
bis 12 Umgángen. 

In torfigen Gewássern, selten (6—9). So bei Lichtenau an der 
V Adler unter anderen Desmidiaceen! Im Riesengebirge auf der Weissen 

Fig. 105. . Spí- Wiese (Kirchner Algenfl. p. 136), in den Elbguellen, auf der Mádelwiese 
rotaenia con- — (Schróter, Jahresber. d. schles. Ges. 1883 p. 184); am Spitzberg im 
densata Bréb. © Bohmerwalde !*) 
Eine ausge- B) Chromatophoren strahlig, axil. 
wachsene 

Zelle, etwa KRROKASKÉ JJ K7 ; 
200mal vergr. 1) Das von Corda bei Carlsbad beobachtete Closterium spirale Corda 

Alm. d. Carlsbad, 1835 T. 5, p. 209, dessen Chlorophyllkórper dem der Spirotae- 
nien entspricht, sonst aber wie ein Closterium [C. striolatum Ehrb.] (vergl. auch Kůtzing Spec. 
A 165) ausoebildet ist, hat schon Rabenhorst (Flora europ. alg. III. p. 139) fůr eine zwejfelhafte 
Algenart erklárt, 
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85. Gattung. Cylindrocystis Menegh. ") 

Zellen cylindrisch mit abgerundeten Enden, in der Mitte nicht eingeschnůrt, 
einzeln oder durch Gallerte zu Familien vereinisgt. In jeder Zellhálfte ein vielstrahliger 
axiler Chlorophylltráger, mit je einem Pyrenoide. Zygoten viereckig 
oder kugelig. 

310. C. Brébissonii Menegh. ?) [Penium Brébissonii (Menegh.) 
Ralfs|, D. By. Conj. T. 7. Wolle Desm. T. 5, Wittr. et Nordst. Alg. 
exs. No. 266—268, 483 et 849! Zellen kurz cylindrisch, 15 bis 
30 u breit, 2 bis 4"/;mal so lang (oft 42 bis 69 u lang), an den 
Enden sanft abgerundet, kaum verschmálert, mit glatter Membran. 
Zygoten viereckig oder kugelig, mit fein granulirter, brauner Mitte- F'£- sí kok 
haut; var. B) Jemneri (Ralfs) Reinsch et Krch. [P. Jenneri Ralfs © enech.  aimende 
Brit. Desm. T. 33.] Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 386, 481! Zellen © Zygote mit zwei 
14 bis 18 w breit, etwa 2'/, bis 5mal so lang (oft nur 40 w lang). | Tochterzellen, etwa 
Zygoten in der Regel kugelrund. 390mal vergr. 

In torfigen Gewássern, Gráben, Sůmpfen, Wasserpfůtzen ein- 
zeln oder zu lockeren Gallertfamilien vereinigt (5—9). So im Riesengebirce ber den 
ganzen Kamm verbreitet; bei der Spindlerbaude, am Mummelfall, bei Wurzelsdorf, Sieh- 
dichfůr náchst Harrachsdorf! in den Elbguellen und an feuchten Felsen in Weckelsdorf 
[Kirchner Algenfl. p. 166], auf der Weissen Wiese, am (Grossen und Kleinen Teich, am 
Koppenplan ete. (Schróter, Jahresber. d. schles. Ges. 1883 p. 184); bei Tannwald, Hab- 
stein meist B, am Kamme der Adlergebirges oberhalb Kronstadt; in Sůmpfen bei Carlsbad, 
Seegrund náchst Zinnwald, am Spitzberg im Bóhmerwalde; bei Hohenfurth mehrfach ; 
var. B im Riesengebirge bei den Krausebauden, Spindlerbaude, Elbfallbaude, Petersbaude, 
in den Siebengrůnden! am Schneeberg (Bulnheim Mus!), am Kamme des Adlergebirges 
oberhalb Kronstadt; in Moorsůmpfen bei Lomnic, Wittingau, Veselí, Planá náchst Tábor! *) 

| 86. Gattung. Penium Bréb.“) 

Zellen gerade, cylindrisch oder spindelfórmig, in der Mitte nicht oder nur leicht 
ausgeschweift, an beiden Enden abgerundet oder abgestutzt. Chlorophoren axil, aus strahlie- 
Jivergirenden, in ein lángliches, meist zwei bis mehrere in einer Lángsreihe liegende Py- 
tenoide enthaltendes Mittelstůck vereinigten, gegen die Zellwand meist in zwei Zinken 
sich theilenden Platten bestehend. Zygoten kugelig. 

v) Nach De Bary (Conjugaten p. 74) sind die Unterschiede zwischen dieser Gattung und 
ler Gatt. Penium Bréb. von so geringem Werthe, dass diese beiden Genera spáterhin wohl zu 
nem zusammengezogen werden. Ueber einige Cylindrocystis-artige Moosvorkeimbildungen verol. 
mein Werk „Physiol. u. algol. Studien 1887, p. 171 < 
3 2) Klebs „Ueber die Formen einiger Gattungen der Desmidiaceen Ostpreussens“ p. 23, 
jat mit dieser P. "Art Penium crassiusculum D. By. vereinigt (P. Brébissonii b) crassiusculum 
Klebs). Auch P. polymorphum Perty soll nach Klebs durch Nichts von P. Brébissonii zu unter- 
cheiden sein; es geht ohne Grenzen in P. Jenneri und P. truncatum Ralfs úber (1. c. p. 23). Diese 
/čorm bildet dann die Weiterentwickelung zu den breiteylindrischen Formen von P. closteroides 
talfs (1.-c. p. 24). Alle diese Formen bilden aber nach Klebs eine continuirliche Entwickelungs- 
beihe, die als von P. margaritaceum c) cylindrus [P. cylindrus (Ehrb.) Bréb.) ausgegangen betrachtet 
jrerden kann (1. c. p. 23). 

| S) Einige Arten der Gatt. Schizospora Reinsch, welche der Gatt. Cylindrocystis Menegh. 
"m náchsten steht und zu der meiner Ansicht nach neben Schizospora pachyderma Reinsch (Con- 
tib. p. 87, T. 17), auch Penium didymocarpum Lund. (1. c. p. 85, T. 5) und Cylindrocystis? di- 
|lospora Lundell (Desmid. p. 83, T. 6) gehóren, důrften in Bóhmen noch entdeckt werden. 
| +) Nach Klebs „gehen Closterium-Formen vielfach in Penium-Formen úber und diese 
['tzteren bilden den Uebergang von dem Gattungstypus Closterium zu dem von Cosmarium. Eine 
klenge intermediárer Gestalten macht hier unměoglich, nach beiden Šeiten andere als rein willkůr- 
(che Grenzen zu ziehen“ (1. c. p. 20, 21). Jacobsen „Apercu systématigue et critigue sur les De- 
'midiacées du Danemark“ 1874, p. 160 u. £ vereinigte mit seiner Gattung Penium als Sect. 1. 
'lesotaenium Nág. als Sect. 2. Cylindrocystis Menegh., Kůtzing (Spec. ale. p. 167) wieder die Gatt. 
| etmemorus Ralfs und Docidium Bréb. 
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«)  Chlorophyllplatten ganzrandig, nicht gelappt. Zellen in der Mitte nicht 
eingeschnůrt. 

311. P. interruptum Bréb. D. By. Conj. T. 5. Delponte Desm. T. 15 [P. di- 
gytus Bréb. b) interruptum Klebs Desm. T. 2]. Zellen breit cylindrisch, nicht eingeschnůrt, 
37 bis 44 u (nach Klebs 14 bis 50 u) breit, 5 bis 6mal so lang, an den Enden all- 
máhlig oder plótzlich kegelfórmig verschmálert und abgerundet, die Zellhaut glatt, bei 
ausgewachsenen Exemplaren ist der Chlorophyllkorper oft durch drei helle Guerlůcken 
unterbrochen. | 

In stehenden Gewássern, Sůmpfen, Torfgráben ete. (5—9). So im Riesengebirge 
am Mummelfall bei Neuwelt, unter der Spindlerbaude! auf der Weissen Wiese (Kirchner 
Algenfl. p. 135); bei Moldau im Erzgebirge, bei Kuschwarda im Bohmerwalde mehrfach, 
in Waldsůmpfen bei Bradkowic náchst Příbram spárlich ! 

312. P. closterioides Ralfs. Desmid. T. 34, Wolle Desmid. T. 5, Delponte 
Desm. T. 15, Klebs Desmid. T. 3, Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 266! Zellen schmal 
spindelfórmig oder doppeltkegelfórmig, nach den Enden allmáhlich verschmálert, daselbst 
flach zugerundet, 40 bis 44 u breit (nach Klebs 30 bis 41), 4 bis 6mal so lang. Chloro- 
phyllkórper in der Mitte durch eine helle Auerlůcke unterbrochen, Zygoten 46 bis 56 u 
dick, rund, mit glatter Membran. 

In Sůmpfen wie vor. (5—9). So in torfigen Sůmpfen an der Bahn bei Běchowič 
und Ouwal; bei Franzensbad, Lomnic nnd Veselí, am Arber-See im Bóhmerwalde! bei 
Kónigswalde (Karl Rbh. Kryptfl. p. 169). 

313. P. margaritaceum (Ehrb.) Bréb. Ralfs Desmid. T. 25, Delponte T. 15. 
Zellen cylindrisch, in der Mitte nicht eingeschnůrt oder nur leicht verengt, 21 bis 28 u 
breit, 5 bis 6mal so (115—136 u) lang, an den Enden flach abgerundet, fast abgestutzt, 
Zellhaut bráunlich, mit kleinen Knětchen in Lángsreihen besetzt. 

In Sůmpfen, sumpfigen Teichen u. á. (6—9). So in Sůmpfen bei Schewetín 
náchst Veselí! : 

314. P. navicula Bréb. Wolle Desm. T. 5. [P. closterioides Ralfs b) navicula 
Klebs Desmid. T. 3]. Zellen breit spindelfórmig, nach den Enden stárker als vor. ver- 
schmálert, flach abgerundet, 12 bis 17 «w breit, 4 bis mal so [43 bis 72 u| lang. 
Chlorophyllkórper in der Mitte unterbrochen. Zygoten 33 bis 38 u dick, 38 bis 43 u 
lang, fast guadratisch, mit vorgezogenen spitzen Ecken, zwischen den anhaftenden copu- 
lirten Zellen. 

In torfigen Sůmpfen wie vor. (5—-9). So in Sůmpfen an der Bahn bei Běchowic 
und Ouwal, in Torfsůmpfen bel Franzensbad; am Spitzberg, bei Hohenfurth und Rosenberg 
im Bóhmerwalde, bei Wittingau, Planá náchst Tábor! Im Riesengebirge auf der Mádel- 
wiese [Schróter, Jahresber. d. schles. Ges. 1883 p. 184]. 

315. P. truncatum Ralfs Desm. T. 25, Wolle Desm. T. 5, Delponte Desm. T. 15. 
Zellen cylindrisch, 10 bis 12 u breit, 3 bis 4mal so lang, mit gerade abgestutzten Enden, 
Chlorophyllkórper in der Mitte meist unterbrochen. Zellmembran glatt oder fein punctirt. 
Zygoten rund mit glatter Membran. 

In Torfsůmpfen wie vor. (6—9). So in den Elbguellen im Riesengebirge [Krch. 
Algenfl. p. 136]. 

6) Chlorophyllplatten am Rande deutlich gelappt oft radial zweispaltig. Zellen nicht 
oder blos in der Mitte leicht ausgeschweift. 

916. P. digitus (Ehrb.) Bréb.") Ralfs Desm. T. 25, Delponte Desm. T, 15, Wolle 
Desm. T. 5. Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 182. Zellen lánglich- cylindrich oder doppelt- 

: " Pleurosicyos myriopus Corda Alm. d. Carlsb. 1832 T. 5 f. 68 u. 69 p. 178, deren 
Zellen Penium-áhnlich, aber am Auerschnitt nicht kreisrund, sondern achteckig sind, wurde bisher 
2 a Orla Carlsbad beobachtet. Kůtzing [Spec. alg. p. 168] hált diese Alge fůr Penium 
amellosum Bréb. 
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 kegelfórmic, 60 bis 82 (nach Klebs*) 16 bis 66) u breit, 4 bis 5mal so (etwa 300 bis 
-400 u) lang, in der Mitte nicht eingeschnůrt, nach den Enden mehr weniger oder gar 

nicht verschmálert, mit glatter Zellhaut, Chlorophyllkórper in der Mitte unterbrochen. 
In Sůmpfen, Mooren, Waldgráben wie vor. (5—10). So in torfigen Sůmpfen an 

-der Bahn bei Běchowic und Ouwal, bei Pastvín und Lichtenau an der Adler, bei Habstein 
(hánfis) ; 3 im Reisengebirge nicht selten, so am Mummelfall, an den 
Steinigen Wasserfállen bei Harrachsdorf, bei der Spindelmůhle, Elbfall- 

- baude, Spindlerbaude, in den Siebengrůnden! in den Elbguellen und im 
grossen Teiche [Kirchner Algenfl. p. 135]; in torfigen - Sůmpfen bei 
Franzensbad, Lomnic und Wittingau; im Bohmerwalde am Spitzberg, 
-bei Hohenfurth mehrfach ! 

317. P. lamellosum Bréb. Wolle Desm. T. 5, Delponte Desm. 
(T. 15, Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 476! Zellen lánglich-cylindrisch, 
-oder spindelfórmig, in der Mitte háufig leicht ausgeschweift, 45 bis 80 
[nach Delponte auch nur 39] w breit, 5 bis 6mal so [150 bis 364 uj 
lang, an den Enden verschmálert und breit abgerundet. Chlorophyll- 
kórper in der Mitte nicht unterbrochen. 

In Sůmpfen wie vor. (5—9). So in torfigen Sůmpfen an der Fig. 107. Penium 
- Bahn bei Běchowic und Ouwal; bei Dux;?) in torfigen Wassergráben © oblongum D. By. 
- bei Lichtenau an der Adler! Eine Zelle mit je 

2 Pyrenoiden in 

Á 318. P. oblongum D. By. Conj. T. 7, Wolle Desm. T. 5, Wittr. jeder Zellhálite, 
— Alo. exs. No. 848! Zellen lánglich-cylindrisch, nicht eingeschnůrt, 22 bis ore 
-26 u breit, 3 bis 4mal so lang, nach den Enden allmálich, aber nur 
-wenig verschmálert, breit abgerundet. 

In Torfsůmpfen wie vor. (6—9). So in Sůmpfen bei Habstein und Hohenfurth! 
-im Riesengebirge in den Elbguellen [Kirchner Algenfl. p. 1351*), auf der Weissen Wiese, 

> Mádelwiese, am Koppenplan. [Schróter, Jahresb. d. schles. Ges. 1883, p. 184], am Mummel- 
-fall náchst Neuwelt! 

87. Gattung. Closterium Meyen.“) 

Zellen mehr oder weniger sichel- oder halbmondfórmig gekrůmmt, seltener fast 
- gerade, spindelfórmig oder cylindrisch mit pfriemenfórmig vorgezogenen Enden, in der Mitte 
-nie eingeschnůrt, vor beiden Enden im Inneren mit je einem farblosen Bláschen [ Vacuole|, 
-in welcher sich eine Anzahl kleiner farbloser Kórnchen (Grypskrystalle) lebhaft bewegt. 

© Chlorophyllkórper wie bei Penium axil, aus strahlig-divergirenden Lángsplatten bestehend, 
- welche regelmássig in Reihen stehende oder unregelmássig angeordnete Amylonkerne (Pyre- 
"noide) enthalten. Vermehrung wie bei Penium und Mesotaenium. Zygoten kugelig, oval 
oder viereckig, glatt. 

; !) Klebs (1. c. p. 25) zieht zu dieser P.-Art: Penium lamellosum Bréb., P. oblongum D. 
By., P. interruptum Bréb. "und P. elosterioides Ralís, da „alle diese als besondere Arten beschrie- 
bene Gestalten nicht specifisch zu trennen sind, weil sie zu sehr in ihren verschiedenen Variati- 
onen in einander greifen, daher ist es rein willkůrlich, dass ich P. interruptum zu P. digitus ge- 
stellt habe; ich kónnte es mit vielleicht noch besserem Recht zu P. closterioides rechnen, schliess- 
dich auch alle drei zu einer Art verschmelzen“. 

2) Daselbst beobachtete ich einige in der Mitte deutlich eingeschnůrte, sonst aber in 
Form und Grósse dem P. lamellosum áhnliche Zellen; sie waren 72 (am Isthmus blos 45—48) u 
breit, 340 u lang, an den Enden meist nur 30 u breit. 

je 3) Jacobsen (1. c. p. 167 u. £f.) hat mit dieser Gattung folcende Penium- Aion: P. inter- 
ruptum Bréb. — CI. interruptum (Bréb.) Jacob., P. closterioides Ralfs — Cl. lens v. intermedia 
Jacob., P. navicula Bréb. — Cl. lens v. minor Jacob. vereinigt. P. Reinsch [Algenflora v. Franken 
P. 184 u. £. ] hat mit Nágeli „Gattungen einzelliger Algen“ p. 105 u. f. die Gattung Penium Bréb. 
pe Subgen. Netrium Nág. (Penium Préb.) der Gattung Closterium subordinirt. 

12 
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a) Zellen fast cylindrisch, wenig gebogen, die convexe (Růcken-) und die concave 
(Bauch-) Seite einander ziemlich parallel; an den Enden gar nicht oder nur wenig und 
erst dicht vor denselben verdůnnt. Zygoten rund oder viereckig. 

319. C. gracile Bréb. [non C. gracile Lund. — C. Lundelii Lagerh|. Wolle Desm. 
T. 6. Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 89, 262! Zellen lánglich cylindrisch, 5 bis 6 u 
breit, 20 bis 30mal so lang, nach den abgestumpften Enden leicht gekrůmmt und etwas 
verdůnnt. Endvacuole nicht scharf begrenzt. Zellhaut slatt, zart und meist farblos. Zygoten 
28 bis 30 u lang, 22 u breit, fast guadratisch, mit abgerundeten Ecken, die meist mit 
je einem Stachel besetzt sind. 

In Siimpfen, Wassergráben wie vor. (5—9). So in Sůmpfen an der Bahn bei 
Oužic náchst Kralup, bei Běchowic und Ouwal, bei Žiželice náchst Chlumec an der Cidlina, 
bei Habstein náchst Hirschberg; bei Franzensbad; in Waldsůmpfen bei Bradkowic náchst 
Příbram, bei Písek, Lomnic, Wittingau, am Arber-See im Bóohmerwalde! auf der Elbwiese © 
(Schróter 1. c. p. 184). 

320. C. bicurvatum Delp. Desmid. T. 18. Zellen cylindrisch, in der Mitte 5 bis 
7 u dick, 40 oder mehrmal so [290 bis úber 400 u) lang, nach den allmálig verdůnnten 
Enden leicht gekrůmmt. [Die Krůmmung in den mittleren drei Fiinfteln der Zelle sehr 
gering, die Zelle daselbst fast geradlinig.| Enden abgerundet, hyalin. Zellhaut důnn, 
slatt, farblos. : 

In alten Teichen, Tůmpeln u. á. unter anderen Algen zerstreut (5—8). So in. 
Tůmpeln an der grossen Elbeinsel bei CČelakowic! 

821. C. obtusum Bréb. Wolle Desm. T. 6, Klebs Desm. T. 1.*) Zellen fast 
cylindrich, wenig gekrůmmt, 5 bis 14 u breit, 5 bis 10mal so (etwa 50 bis 150 u) lang,- 
an den stumpfen Enden breit abgerundet, nicht oder wenig verschmálert, die farblosen 
Endvacuolen wenig deutlich. Zellhaut farblos, glatt. 

In stehenden Gewássern, Wassergráben, berieselten Mauern und Steinen (4—9). 
So bei Herrnskretschen in der bóhm. Schweiz! im Riesengebirse bei der Petersbaude 
[Schróter, Jahresber. d. schles. Ges. 1883, p. 184!|, bei Carlsbad, Planá náchst Tábor, 
Lomnice, Wittingau, am Spitzbere im Bohmerwalde! 

822. C. juncidum Ralfs Desm. T. 29, Delponte Desm. T. 17. Zellen sehr lang 
cylindrisch, wenig gekrůmmt, 7 bis 14 u breit, 24 bis 30mal so (220 bis 460 u) lang,- 
an den Enden etwas verdůnnt und abgerundet oder abgestutzt; die farblosen Endbláschen 
sehr klein. Zellhaut gelblich, lángs gestreift, Zygoten kugelig, olatt. 

In sumpfigen und moorigen Gewássern, Waldgráben, Torfmooren u. á. (7—10): 
So in Sůmpfen bei Schewetín náchst Weselí! | 

323. G. macilentum Bréb. Desm. T. 2, Delponte T. 17. Zellen sehr lang cy- 
lindrisch, wenig gekrůmmt, 12 bis 14 u breit, 20 bis 42mal so (400 bis 490 w) lang,- 
an den Enden verdůnnt und abgerundet; Zellhaut slatt, farblos oder gelblich, mit 
1—4 Auerstreifen. Zygoten kugelig, olatt. | 

In sumpfigen und torfigen Gewissern wie vor. (7—9). So in Waldsůmpfen bei 
Bradkowic náchst Příbram! 

324. (. angustatum Ktz.?) Ralfs Desm. T. 29, Wolle Desm. T. 6, Wittr. et 
Nordst. Alg. exs. No. 475, 479! Zellen fast linealisch, sehr leicht gekrůmmt, 15 bis 25 u. 
breit, 15 bis 18mal so lang, an den breit abgestutzten Enden wenig verdůnnt. Endvacuolen 
nicht apical, klein. Zellhaut mit 4 bis 5 Lángsrippen, braungelb. 

1) Klebs vereinigte mit dieser C.-Art C. pusillum Hantzsch als C. obtusum b) pusillum 
und meint es bilde „den Endpunkt einer Reihe, die von C. acerosum (Schrank) Ehrb. ausgeht:; 
wie bei der typischen so zeigt sich auch bei der Form b) pusillum ein allmáliches Aufgeben des © 
Closterium-Typus — es entstehen Penium-artige Gestalten“ 1. c. p. 9. 

*) Důrfte nach Klebs (1. c. p. 17) in den Formenkreis des C. intermedium Ralfs gehóren. 
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B In Sůmpfen, Gráben, Mooren, Waldwiesen wie vor. (6—9). So bei Schluckenau 
-- [Karl Rbh. Kryptfl. p. 174). 

825. C. didymotocum Corda') Alm. d. Carlsb. 1835, T. 5, Ralfs Desm. T. 28, 
Wolle Desm. T. 8, Delponte Desm. T. 17, C. turgidum b) didymotocum Klebs Desm. 
T. 2, Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 475! Zellen fast cylindrisch, nach den gerade ab- 
gestutzten Enden wenig gekrůmmt, allmálich und wenig verschmálert, meist 30 bis 32 u 
(nach Klebs bis 42 u) breit, 6 bis 12mal so (471 u n. Klebs) lang. Endvacuolen deutlich. 
Zellhaut gelblich, glatt oder mit mehr oder weniger deutlichen, feinen Lángsstreifen; var. 
B) Baileyanum Bréb. Wittr. et. Nordst. Alg. exs. No. 177, 178! Zellen gerade, an den 

- nicht gekrůmmten Enden breit abgestutzt, Zellhaut glatt, gelblichbraun. 

In stagnirenden Gewássern, Sůmpfen, torfigen Gráben ete. (5—10). So in torfigen 
- Sůmpfen an der Bahn zwischen Běchowic und Ouwal, ebenso bei Žiželic náchst Chlumec 
-an der Cidlina, bei Habstein; in Waldsůmpfen bei Bradkowic náchst Příbram, Lomnic 

- náchst Wittingau auch var. 8! bei Carlsbad am Ufer der Tepl (Corda Alm. d. Carlsb. 
1835 p. 125), bei Schluckenau (Karl Rbh. Kryptfl. p. 172), im Riesengebirge in den 

- Elbguellen (Schróter, Jahresber. d. schles. Ges. 1883 p. 184). 

b) Zellen wenig gebogen, von der Mitte nach den Enden allmálich, aber bedeu- 
- tend verdůnnt; an der Růckenseite mehr oder weniger convex, an der Bauchseite wenig 
- gebogen, fast geradlinie; Zygoten kugelig, glatt. 

326. C. lunula (Můll.) Nitzsch, Corda Alm. d. Carlsb. 1835, T. 5, Wolle Desm. 
T. 50, Delponte Desm. T. 16, Klebs Desm. T. 1, Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 86, 838! 

- Zellen schwach halbmondfóormie gekrůmmt, an der Bauchseite fast geradlinig, wenig aber 
oleichmássig gebogen, am Růcken hoch gewělbt, gegen die abgerundeten Enden gleich- 
mássig bis auf */, der gróssten Breite verdůnnt, 80 bis 110 (26 bis 88 nach Klebs) 

— « breit, 5 bis 7mal so lang, mit deutlichen Endvacuolen und glatter, farbloser Zellhaut; 
-m Chlorophyllkórper mehrere Reihen von Pyrenoiden (Amylonkernen). 

In stehenden Gewássern, Teichen, Sůmpfen, Tůmpeln, Wassergráben, Wasserbe- 
© háltern unter anderen Algen, meist nur vereinzelt (5—9). So in Simpfen an der Bahn 
—— bei Běchowic und Ouwal, bei Stupčic náchst Střezmiř, in Waldsůmpfen bei Bradkowic 
—— něchst Příbram; bei Kónigerátz ; im Arber-See im Bóhmerwalde! bei Carlsbad, Reichenberg, 

i Rokycan (Corda Alm. d. Carlsb. 1840 p. 217), bei Pilsen (Hora, Flora v. Pilsen p. 12). 

k 327. C. acerosum (Schrank) Ehrb. Ralfs Desm. T. 27, Wolle Desm. T. 6, Del- 
— ponte Desm. T. 16, Klebs Desm. T. 1,?) Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 478, 839! 
-— Zellen schmal, spindelfórmie bis lanzettlich, 20 bis 50 (bis 61 nach Klebs) u breit, 9 bis 
© 15mal so lang, mit stumpflichen oder spitzen Enden, die bis auf */„ der gróssten Breite 

— verdůnnt sind. Endvacuolen klein. Zellhaut glatt oder fein gestreift; var. B) měnus Hantzsch. 
-- Zellen 21 bis 30 u breit, glatt; sonst wie die typische Form. 

H In stehenden Gewássern wie vor. (4—10). In der Umgebung von Prag mehrfach; 
-so in den Schanzeráben hinter dem gew. Kornthor, in den Tůmpeln an der Moldau bei 
— Troja, Hlubočep, Hodkowička, in Sůmpfen am Botičbache bei Nusle, im Teiche bei Kun- 
- ratic; bei Neratowic an der Elbe; bei Jung-Bunzlau, Chlumec an der Cidlina, Kóniggrátz, 
-im Grossen- und im Heideteich bei Hirschberg! bei Bóhm.-Kamnitz [Hantzsch var. 6) 
© minus Rbh. Flora ale. europ. III. 128 und 415], bei Carlsbad, Franzensbad [Corda Alm. 

-d. Carlsb. 1840 p. 218]; bei Winterberg, Kuschwarda, Frauenberg náclist Budweis, 

- Wittingau, Sobieslau, Sudoměřic, Planá, Tábor, Říčan und Březí! 

Řý 1) Meneghini [Linnaea 1840 p. 233, Kůtzing, Spec. alg. p. 164] hat C. didymotocum Corda 
-zu C. acerosum (Šchrank) Ehrb., welchem es nach der Žeichnung Corda's in der That viel mehr 

4 -als dem C. didymotocum Ralfs Brit. Desm. T. 28 f. 7 úhnlich sieht, zugetheilt; demnach sollte 
1- diese C.-Art eicentlich C. didymotocum Ralfs non Corda benannt werden. 
« 2) Klebs (I. c. p. 7, 8) vereinigte mit dieser C.-Art C. lanceolatum Ktz., C. angustum 

Hantzsch; Jacobsen (I. c. p. 169) auch Ú. angulatum Hantzsch, welches nach Klebs (l. c. p. 10) 
dem C. moniliferum nahe stehen soll. 
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328. Ú. turgidum Ehrb. Ralís Desm. T. 27, Wolle Desm. T. 6, Delponte Desm. © 
T. 16, Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 381—383, 385!  Zellen leicht sichelfórmie ge- 

krůmmt, 65 bis 74 (nach Delponte auch 57—61) u breit, 10 bis 12mal so lang, an den 
abgerundeten Enden wenig verdůnnt und vor denselben auf der Růckenseite plótzlich ein- 
gebogen und in €in vorgezogenes, abgerundetes Ende auslaufend. Endvacuole klein. Zell- 
haut gelblich oder róthlichbraun gefárbt und deutlich gestreift. 

In Sůmpfen, Teichen, Torfgráben u. á. (6—9). So in Sůmpfen bei Frauenbere 
náchst Budweis! 

329. (C. strigosum Bréb. Wolle Desm. T. 6, 53, Klebs Desm. T. 1. Zellen 
schmal lanzettlich, nach den spitz-abgerundeten Enden leicht gekrůmmt, 10 bis 17 u breit, 
16 bis 24mal (160 bis 370 w) so lang, von der Mitte nach den Enden allmálig verdůnnt. 
Endvacuolen klein, undeutlich. Zellhaut farblos, elatt. 

In torfigen Sůmpfen wie vor. (6—9). So am Spitzbere im Boóhmerwalde! 
c) Zellen mehr oder weniger bis sichelfórmig gebogen, an den Enden allmálich 

verdůnnt. Růcken- und Bauchseite nach derselben Richtung convex. Zygoten kugelig oder 
eckig. ©) Zellen in einem flachen Bogen gekrůmmt. 

330. C. striolatum Ehrb.“) Ralís Desm. T. 29, Wolle Desm. T. 6, Delponte 
Desm. T. 17, Wittr. et Nordst. Alo. exs. No. 475, 479, 480 et 840, 841! Zellen leicht 
gekrůmmt, 30 bis 48 u breit, 8 bis 12mal so lang, nach den stumpfen bis abgestutzten 
Enden hin mássig verschmálert. Endvacuolen ziemlich gross. Zellhaut bráunlich, dicht und 
deutlich lángs gestreift. Zygoten kugelig, olatt; var. B) elongatum Rbh. (C. intermedium 
Ralfs) Zellen 12 bis 16mal so lang als breit, mit stárker entwickelten Lánesstreifen. 

In Sůmpfen, Torigráben u. 4. (5—9). So in torfigen Simpfen an der Bahn bei 
Běchowic und Ouwal auch B, bei Neratowic an der Elbe, Žiželic an der Cidlina; bei 
Habstein auch B; im Riesengebirge unter der Spindlerbaude und am Elbfall! in den Elb- 
guellen (Kirchner Algenfl. p. 139), bei Lichtenau an der Adler, Březhrad náchst Kónig- 
grátz! bei Schluckenau 6 (Karl Rbh. Kryptfl. p. 173 als C. intermedium Ralfs); bei 
Brůx, Seegrund náchst Zinnwald im Erzgebirge; bei Franzensbad; im Bóhmerwalde am 
Schwarzen-See, bei Eisenstein, am Spitzberg, bei Hohenfurth; in Sůmpfen an der Bahn 
zwischen Veselí und Lomnic náchst Wittingau auch B háufig, bei Stupčic! 

331. Ú. crassum Delp. Desmid. T. 18. Zellen leicht gekrůmmt, fast spindelfórmig, 
35 bis 50 u breit, 20 oder noch mehrfach so (etwa 560 bis 806 u) lang, in der Mitte 
leicht erweitert, nach den fast flach abgestutzten Enden allmálie verdůnnt.  Endvacuolen 
ziemlich gross. Zellhaut gestreift. 

In Teichen, torfigen Sůmpfen u. 4. (5-——10). S80 in Sůmpfen an der Bahn zwischen 
Veselí und Lomnic! 

822. C. costatum Corda Alm. d. Carlsb. 1835, T. 5. C. striolatum b) costatum 
Klebs Desm. T. 2, Wolle Desm. T. 6, Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 842! Zellen spindel- 
fórmig, mehr oder weniger bis halbmondfórmig gekrůmmt, 68 bis 73 (34—40 nach Klebs) u 
breit, 6 bis 8 (nach Klebs bis 10) mal so lang, Enden allmálich bis auf '/„ der gróssten 
Breite verdůnnt, abgestutzt.  Endvacuolen gross. © Zellhaut gelb oder braun, mit 5 bis 8 © 
dicken Lángsrippen auf jeder Seite. Zygoten kugelig oder eifórmig 100—120 u breit, olatt. 

In Sůmpfen, Mooren, Waldgráben unter anderen Desmidiaceen (5—9). Bei Carlsbad 
und Prag (Corda Alm. d. Garlsb. 1840 p. 219); bei Strakonic, in Waldsůmpfen bei 
Bradkowic náchst Příbram; an Steinigen Wasserfállen bei Harrachsdorf! 

933. Ú. lineatum Ehrb. Ralfs. Desm. T. 30, Wolle Desm. T. 6, Delponte Desm. 
T. 17, Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 571! Zellen wenig gekrůmmt, 28 bis 34, seltener 
blos 21 u breit, 20 bis 30mal so (430 bis 720 w) lang, in der Mitte gleichmássig cy- 

") Nach Klebs „geht C. striolatum in seiner typischen Form aus C. Archerianum Cleve 
hervor“. Mit dieser Art in eine Reihe zieht Klebs noch C. regulare Bréb., C. turgidum Ehrb. und 
C. intermedium Ralfs (I. c. p. 15). Jacobsen (I. c. p. 176) vereinigt mit dieser Art noch CI. ulna 
Focke, C. directum Arch., C. subjuncidum Not. 
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ň lindrisch, an den Enden allmálich verdůnnt und abgerundet. Endvacuolen klein. Zellhaut 
gelblich, fein, aber deutlich lángs gestreift. Zygoten rund, mit sehr dicker Membran. 

In Tůmpeln, torficen Sůmpfen wie vor. (4—9). 90 in Moldautůmpeln bei Hodko- 
wička náchst Prag, in Sůmpfen an der Bahn bei Ouwal, bei Lomnic náchst Wittingau, 

-in Waldsůmpfen bei Bradkowic náchst Přibram; bei Falkenau! 

334. C. decorum Bréb. Wolle Desm. T. 7. Zellen leicht gekrůmmt, 34 bis 41 u 
-- breit, 12 bis 16mal so lang, an den Enden auf '/, bis "/; der gróssten Breite verdůnnt, 

abgerundet. Endvacuolen klein. Zellhaut sehr fein gestreift. Zygoten eckig; sonst wie die 
vor. Art. 

In torfigen Sůmpfen wie vor. (5—9). Bei Veselí und Lomnic náchst Wittingau! 

835. (C. cornu Ehrb. “) Ralfs Desm. T. 30 [C. pronum c) cornu Klebs Desm. 
T. 2.]*) Zellen leicht gekrůmmt, 6 bis 8 u breit, 16 bis 36mal so lang, nach den Enden 
wenig verschmálert, lang ausgezogen, abgestutzt. Zellhaut farblos, glatt. Zygoten viereckic. | 

| In stehenden und torfigen Gewássern wie vor. (4-——9). 90 in den Moldautůmpeln 
| bei Hlubočep náchst Prag unter anderen Algen, in Sůmpfen bei Planá náchst Tábor, 

ebenso bei Veselí und Lomnic! 

336. C. subtile Bréb. Wolle Desm. T. 7. Zellen schwach gekrůmmt, in der Mitte 
2:5 bis 4 u breit, etwa 12mal so lang, nach den Enden allmálich scharf zugespitzt; 
Zellhaut glatt. Ist áusserlich einem Rhaphidium áhnlich. 

In Teichen, torfigen Sůmpfen, seltener auch in Aguarien u. á. unter anderen 
Algen (4—9). So im Teiche bei Kunratic náchst Prag, in Sůmpfen bei Planá náchst 
Tábor, in torfigen Gewássern an der Bahn zwischen Lomnic und Veselí! 

B) Zellen stark, mitunter bis halbkreisfórmig gekrůmmt. 

337. C. Dianae Ehrb. Wolle Desm. T. 7, Delponte Desm. T. 17, Klebs Desm. 
T. 1.*) Zellen mehr oder weniger stark bogenfórmig gekrůmmt, 18 bis 23 (10 bis 29 

-nach Klebs und Delponte) u breit, 7 bis 10, seltener bis 12mal so lang, nach den Enden 
-— allmálich verdůnnt, zugespitzt oder stumpf. Endvacuolen weniger deutlich begrenzt. Zellhaut 

farblos oder gelblich, glatt, seltener mit feinen Lángsstreifen. Zygoten 36 u breit, kugelig, 
glatt; var. B) arcuatum (Bréb.) Rbh. (C. arcuatum Bréb.). Zellen stárker gekrůmmt, mit 
stumpfen Enden, in der Mitte ofters leicht angeschwollen. 

In Sůmpfen, Gráben, auf Torfwiesen u. á. (5-——9). So in torfigen Sůmpfen bei 
—— Běchowic und Ouwal auch var. B; bei Franzensbad, Veselí, Lomnic und Wittingau! bei 
Eger (Corda Alm. d. Carlsb. 1840 p. 217). 

v) Ueber den Werth dieser und áhnlicher C.-Arten siehe Jacobsen I. c. p. 173. 
2) Nach Klebs gehórt diese C.-Art mit C.-acutum Bréb., C. linea Perty zu C. pronum 

| Bréb., welches eine solche Veránderlichkeit nach jeder Richtung hin zeigt, dass es hóchst willkůr- 
-ich ist Unterabtheilungen aufzustellen (1. c. p. 19). 

3) Nach Klebs (1. c. p. 12) ist es unměglich von dieser C.-Art C. acuminatum, Ú. arcu- 
—— atum „auch nur als Varietáten zu unterscheiden“. C. Venus Ktz., C. Jenneri Ralfs, C. incurvum 
—— Bréb. sind jedoch als Varietáten von dieser Art zu unterscheiden. „Durch die grosse Variabilitát 
| nach allen Richtungen hin hánet C. Dianae durch zahlreiche Uebergánge mit anderen Formenkreisen 
—— zusammen, so z. B. mit C. moniliferum ete.“ (1. c. p. 13). Die Formen von ČC. Archerianum, zu 
. dem auch C. Cynthia Not. und C. porrectum Nordst. gehórt, bilden die gestreiften Varietáten von 

C. Dianae“ (1. c. p. 13). „Die grósseren Formen von Č. Archerianum fihren nun die Entwickelung 
weiter, indem sie in C. striolatum úbergehen“ (1. c. p. 14). Da nun aber nach Klebs (1. c. p. 15) C. 

(© acerosum und C. moniliferum als Varietáten von C. striolatum zu betrachten sind, aus C. acerosum 
- weiter C. angustum Hantzsch entsteht, welches selbst Variationen von Ú. strigosum Bréb. vorstellt 

L- (L c. p. 8), Č. acerosum wieder aus C. lunula sich entwickelt (1. c. p. 7), aus C. lunula Formen 
T- von C. monilíferum entstehen sollen (p. 7) u. s. w. — die Gattung Closterium in Penium und 
—- Pleurotaenium úbergeht (p. 6), Penium den Uebergang zu Cosmarium bildet (p. 20), die Gattung 
C Cosmarium ihren Verwandtschaftsbeziehungen nach mit den Gattungen Euastrum, Staurastrum, 
© Spondylosium, Sphaerozosma etc. nach K. im genetischen Zusammenhange stehen soll, so hátte 
1- Klebs, da er seine „wissenschaftlichen“ Untersuchungen, ohne eine streng kritische und exacte 
1 Untersuchungsmethode zu befolgen durchgefůhrt hat, die Transmutationstheorie auf Kosten der 
- exacten Forschung mit einiges „Aufsehen“ erregenden Resultaten bereichert. 
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338. C. candianum Delp. Desmid. T. 17. Zellen meist ziemlich stark, bis halb- 
mondfórmig gekrůmmt, 30 bis 36 u breit, 10 bis 12mal so (360 bis 504 u) lang, nach 
den Enden allmálig verdůnnt, an diesen mit einem plótzlich verdůnnten, fast schnabel- 
fórmigen, stumpf abgestutzten Endtheile. Zellhaut mit sehr feinen Lángsstreifen. 

In Sůmpfen, Teichen wie vor. (5—10). 50 in torfigen Sůmpfen an der Bahn 
zwischen Běchowic und Ouwal! 

339. C. acuminatum Ktz. Ralfs Desm. T. 28, Wolle Desm. T. 7. Zellen halb- 
mondfórmie gekrůmmt, bis 28 u breit, die Enden etwa 12mal so weit von einander ent- 
fernt, an den Enden zugespitzt. Endvacuolen deutlich abgegrenzt. Zellhaut mit ganz feinen 

Lánesstreifen oder glatt; sonst wie die vor. Art. 
In Sůmpfen, Wassergráben wie vor. (6—9). So in torfigen Sůmpfen bei Běchowic 

und Ouwal! bei Carlsbad? (Corda Alm. d. Carlsb. 1835 p. 209). 

340. C. Venus Ktz. Ralís Desm. T. 35, Wolle Desm. T. 7. [C. Dianae d) Venus 
Klebs Desm. T. 1). Zellen halbkreisfórmig gekrůmmt, 8 bis 11 u breit, 8 bis 12mal so 
lang, nach den Enden allmálich in sehr spitze Enden verschmálert. Endvacuolen deutlich. 
Zellhaut farblos, elatt. 

Wie vor. in stehenden Gewássern (6—9). In einem Tůmpel auf der Kaiserwiese 
náchst Smichow, ebenso bei Troja náchst Prag; in Waldsůmpfen bei Bradkowic náchst 
Příbram! Im Riesengebirse in den Elbguellen (Schróter, Jahresber. d. schles. Gesellsch. 
1883, p. 184). 

341. C. parvulum Nás. Einz. Alg. T. 6. De Bary Conj. 
T. 5. Wolle Desm. T. 7%. Zellen fast halbkreisfórmig gebogen, 7 bis 
16 u breit, 6 bis 8mal so lang, nach den Enden verdůnnt, zuge- 
spitzt. Endvacuolen nicht gut begrenzt. Zellhaut glatt, farblos. 

In Tůmpeln, Wassergráben, Teichen, wie vor. (4—10). In 
der Umgebung von Prag mehrfach, so in den Tůmpeln an der Moldau 
bei Hlubočep, Hodkowička, Troja, in Teichen bei Kunratic und Je- 
senic, Kuchelbad, in torfigen Sůmpfen bei Běchowic u. Ouwal, bei 
Oužic náchst Kralup, Čelakowic und Neratowic mehrfach, Žiželic 
náchst Chlumec an der Cidlina, Kónigorátz; bei Hirschberg, Habstein ; 
im Riesengebirge unter der Elbfallbaude! am Grossen und Kleinen 
Teiche (Schróter, Jahresber. d. schles. Ges. 1883, p. 184); bei Brůx, 
Dux, Franzensbad, Tábor, Písek, Lomnic, Wittingau, Schewetín, Veselí, 
Frauenberg, in den Tůmpeln an der Moldau bei Budweis, bei Winter- 
berg, Kuschwarda, am Spitzbere und im Arber-See im Bóohmerwalde! 

d) Zellen sichelfórmig gekrůmmt, nach den Enden allmálich 
č ; verdůnnt, auf der Bauchseite mehr oder weniger in der Mitte bauchig 
ň otieeí pak hervorgewolbt, so dass diese Seite durch eine mehrmals (wellenfórmic) 
Rhrh Fine ěsoa gebogene Linie begrenzt ist. Zygoten kugelig, olatt. 

in Pnacií (Nl 342. (C. Ehrenbergii Menech. Ralfs Desm. T. 28, Wolle 
Desm. T. 7, Delponte Desm. T. 16, C. moniliferum v. Ehrenbergiana 

Jacob., C. moniliforme c) Ehrenbergii Klebs Desm. T. 1. Wittr. et Nordst. Alg. exs. 
No. 87! Zellen halbmondformig, in der Mitte auf der Bauchseite stark gewólbt, nach den 
Enden ziemlich stark verdůnnt und fast halbkugelig abgerundet, 80 bis 110 (nach Klebs 60 
bis 76) u breit, 4 bis 6mal so lang. Zellhaut farblos, olatt. Chlorophyllkórper mit meh- 
reren Reihen von Pyrenoiden (Amylonkernen). Unterscheidet sich von C. lunula speciell 
durch die bauchig hervortretende Zellmitte; var. B) čmmane Wolle Desm. T. 7. Zellen 
bis 208 u breit, sonst wie die typische Form. | 

In Torfgráben, Sůmpfen ete. wie vor. (5—10). So in torfigen Sůmpfen bei Bě- 
chowic und Ouwal náchst Prag, bei Franzensbad ! 

943. C. moniliferum (Bory) Ehrb. Nág. Einz. Alo. T. 6, Wolle Desm. T. 7, 
Delponte Desm. T. 16, Klebs Desm. T. 2, Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 88, 845! 
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© Zellen halbmondfórmig, in der Mitte der Bauchseite stark convex, an den mehr oder 
| weniger gekrůmmten Enden stumpflich abgerundet, 36 bis 55, seltener bis 72 (nach 
© Delponte) u breit, 5 bis 9mal so lang, mit glatter oder gestreifter, farbloser Membran. 
ý Chlorophyllkórper mit einer Reihe von Amylonkernen; var. B) Leiblečnít (Ktz.) Reinsch 
| [C. Leibleinii Ktz.) Ralfs Desm. T. 28, Wolle Desm. T. 7, Delponte Desm. T. 17. Zellen 
| nach den Enden stark gekrůmmt, spitz zugeschárft, 21 bis 60 (nach Klebs 12 bis 31) u 
- breit, 5 bis 7mal so lang. 

In stehenden Gewássern, Tůmpeln, Teichen u. á. (4—9). In der Umgebung von 
- Prag nicht selten, so in einem Bassin im k. k. botan. Garten am Smichow, im soc. 
© Libuša-Bade náchst Pankrac auch P), in den Schanzgráben auch var. B), in dom Moldau- 
k tůmpeln bei Troja, Kaisermůhle, Hlubočep, bei Kuchelbad und Radotín auch var. P, in 
- Teichen bei Kunratic und Jesenic, Roztok, in den Sůmpfen bei Běchowic und Ouwal; 
- Neratowic an der Elbe, Kostelec, Brandeis a. E., Čelakowic, Raudnitz, Lobositz, Kolín, 
© Pardubic, Kónigerátz, Neu-Bydžow, Turnau, Hirschborg, Habstein auch B; in den Teichen 

bei Buda náchst Mukařov, bei Stránčic, Beraun, Hořowic, Bystřic náchst Beneschau, 
Planá auch PB, Sudoměřic auch $, Tábor, Wotic, Sobieslau, Lomnic, Wittingau auch B, 

| Budweis, Klattau, Eisenstein; bei Písek, Mies, Franzensbad auch B, Dux auch B, Brůx, 
| Falkenau! 

344. C. Ralfsii Bréb. Ralfs Desm. T. 30, Wolle Desm. T. 7. Wittr. et Nordst. 
| (Alg. exs. No. 175. Zellen 42 bis 52 u breit, 6 bis 10mal so lang, fast sichelfórmig ge- 
© krůmmt, in der Mitte stark bauchig angeschwollen, an den Enden stark verdůnnt, stumpf 
obocrandet und leicht gekrůmmt. Zellhaut mit zarten Lánesstreifen, bráunlich gefárbt. 
| Endvacuole undeutlich begránzt; var. B) hybridum Rbh. Zellen wenig bauchig aufgetrieben, 
mit abgestutzten Enden. 

In Sůmpfen, Wassergráben wie vor. (6—9). So bei Teplitz var. 8 (Karl Rbh. 
PKryptil. p. 174). 

e) Stauroceras Ktz. Zellen mehr oder weniger gekrůmmt, mit angeschwollener 
| Bauchseite und langen in farblose Schnábel ausgezogenen Enden; Zygoten eckig. 

345. C Kůtzingii Bréb.*) Desm. T. 2, Wolle Desm. T. 8. Zellen in der Mitte 
| gerade und daselbst etwa 17 u breit, mit haarfórmig feinen, hyalinen, an der Spitze ge- 
| bogenen und etwa 2 u dicken Enden, welche die Hálfte der Zellhálften einnehmen (die 
| Zellen bis 30mal so lang als breit). 

In Sůmpfen, Gráben, torfigen Gewássern (7—10). So in Waldsůmpfen bei Brad- 
kowic náchst Příbram! 

346. Ú. rostratum Ehrb.“) (C. caudatum Corda Alm. d. Carlsb. 1835 T. 5), 
(Wolle Desm. T. 8, Delponte Desm. T. 17, Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 176, 846! 
 Zellen schmal lanzettlich, leicht gekrůmmt, an der Bauchseite stark gewólbt, an der Růcken- 
seite fast gerade oder schwach bogig, mit důnnen, ziemlich lang ausgezogenen Spitzen, 

fast borstenfórmigen Enden, die weniger als die Hálfte der Zellhálfte einnehmen, 22 bis 
40 (an den Enden etwa 5) u breit, 16 bis 18mal so lang; Zellhaut gelb oder bráunlich, 

„mit dichten Lángsstreifen. 

In Sůmpfen, alten Teichen wie vor. (6-9). So bei Žiželic an der Cidlina; bei 
„Lomnic, Wittingau ; Planá náchst Tábor, in Waldsůmpfen bei Bradkowic náchst Příbram; 
-bei Eisenstein, Winterberg! bei Carlsbad (Corda Alm. d. Carlsb. 1840, p. 220), bei Pilsen 
(Hora, Flora v. Pilsen p. 12). 

b- 

W 

| 

| 

i 
! 

š -») Rabenhorst hat diese Art mit dem C. setaceum Ehrb. vereinigt (vergl. dessen Flora 
ale, europ. III, p. 136). 

2 Umfasst nach Klebs (I. c. p. 18) ausser C. Kůtzingei Bréb., noch C. setaceum Ehrb., 
k durch welches es mit C. pronum Bréb. und C. elegans Bréb. verbunden sein soll. Auch mit C. 
| Ralfsii „zelet es soviel Verwandtschaft, dass es mit ihm jedenfalls in eine Reihe gehěort“ (1. c. p. 19). 
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347. C. setaceum Ehrb. Ralfs Desm. T. 30, Wolle Desm. T. 8, Delponte Desm. 
T. 17, Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 89! (C. rostratum c) setaceum Klebs).  Zellen 
ziemlich gerade, mit fast haarfórmig ausgezogenen, etwa */„ bis */, der Zellhálften ein- 
nehmenden Enden, 9 bis 11 (Enden 2) u breit, bis 30mal so lang. Membran gestreift 
oder glatt. 

In torfigen Sůmpfen, Wassergráben etc. wie vor. (5-—9). So in Sůmpfen an der 
Bahn bei Běchowic und Ouwal, bei Žiželic an der Cidlina; bei Franzensbad, Veselí, 
Lomnic, Wittingau, Frauenberg bei Budweis, am Arber-See im Boóhmerwalde!') 

B. Gruppe. Constrictae. Die Zellen sind in der Mitte deutlich eingeschnůrt, aber 
nur so tief, dass der Isthmus meist bedeutend mehr als halb so breit ist als die Zelle in 
ihrer gróssten Breite. Ouerschnitt der Zellen meist kreisfórmic. 

©) Chromatophoren axil. 

88. Gattung. Dysphinetium Nág. [Calocylindrus (De By) Krch.]*) 

Zellen gerade, cylindrisch, oval oder fast spindelfórmig, an den Enden abge- 
rundet oder abgestutzt, nicht oder wenig zusammengedrůckt. Zellhálften vor der seichten 
Mitteleinschnůrung weder angeschwollen noch lángs gefaltet, in jeder ein (oder zwei) axile, 
strahlige Chlorophyllkórper, mit je einem centralen Pyrenoide. Auerprofil der Zellen kreis- 
rund oder eifórmig. Vermehrung durch veget. Zweitheilung der Zellen und durch Zygoten. 

1. Sect. Actinotaentum Nás. (incl. Dysphinctium Nág. als Section). Zellen ei- 
fórmig-spindelfórmig, oder biscuitfórmig, im Guerprofil kreisfórmig. Chlorophyllkórper axil, 
strahlenfórmie. 

348. D. curtum (Bréb.) Reinsch Algenfl. p. 178 [Cosmarium curtum (Bréb.) 
Ralfs Desm. T. 32, Penium curtum Bréb. Calocylindrus curtus (Ralfs) De By. Wittr. et 
Nordst. Alg. exs. No. 91!| Zellen eifórmig-spindelfórmig, 54 bis 56 u breit, etwa 2mal 
so lang, an den Enden abgerundet, durch eine leichte Einschnůrung in zwei Hálften ge- 
sondert. Halbzellen kurz kegelfórmig, nach den Enden unmerklich verschmálert. Zellhaut 
glatt oder fein punctirt; var. B) Regeltanum (Rbh.) nob. [Dysphinctium Regelianum Nág. 
Einz. Alg. T. 6, Cosmarium curtum, b) minus Rbh. Flora eur. ale. III, p. 177|. Zellen 
30 bis 40 u breit, bis 60 u lang, Isthmus 18 bis 20 u breit. Zygoten von unregelmás- 
siger Form 24 u dick, etwa 42 u lang, mit kegelfórmigen Stacheln von 1'/, Lánge be- 
setzt (vergl. Kirchner „Beitráge“ p. 174); var. y) exiguum nob. Zellen 15, 18 bis 22 u 
breit, 27 bis 48 u lang, in der Mitte leicht eingeschnůrt (Isthmus 12—15 bis 18 u 
breit), im Lánesprofil elliptisch, mit ganz slatter Membran; sonst wie die typische Form. 

Auf feuchten Felsen, zwischen Moosen und Lichenen (4—9). So auf feuchten 
Kalkfelsen an der Westbahn gegenůber Srbsko náchst Karlstein var. B, auf dem hohen 
Bahnviaducte bei Hlubočep reichlich var. y, auf feuchten Felsen bei Stěchowic an der 
Moldau var y! bei Planá náchst Tábor; bei Niclasbere im Erzgebirge; am Mummelfall 

im Riesengebirge! 

349. D. palangula (Bréb.) nob. [Cosmarium palangula Bréb. C. cucurbita b) pa- 
langula Klebs Desm. T. 3, Calocylindrus palangula (Bréb.) De By et Krch.| Wittr. et 
Nordst. Alg. exs. No. 244! Zellen cylindrisch, 12 bis 16 u breit, etwa 2 bis Smal so 

1) C. guadrangulare Corda bei Carlsbad und Reichenberg, C. obtusangulum Corda bei 
Carlsbad von Corda entdeckt (Alm. d. Carlsb. 1840, T. 6, p. 220 u. f), deren Zellen am Auer- 
schnitt viereckig sein sollen, sind bisher von anderen Algologen nicht beebachtet worden. 

*) Die meisten zu dieser Gattung gezáhlten Desmidiaceen hat Kirchner (Algenflora von 
Schlesien p. 142) in seiner Gattung Calocylindrus (D. By.) ampl. vereinigt, welche nach Nágeli 
(Gattungen einzell. Algen p. 109) Dysphinctium genannt werden muss. Gay (l. c. p. 38 und 71) 
hat einige Dysphinctium-Arten zu seiner Gattung Penium, als deren 2. Sect. Sphinctopenium zu- 
gereiht. Dagegen hat De Bary diese Gattung als 3. Sect. Dysphinctium und 4. Sect. Calocylindrus 
seiner Gattung Cosmarium untergeordnet (Conjug. p. 72). 
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lang, mit geraden Seiten, in der Mitte seicht eingeschnůrt, an den Enden flach abgerundet, 
-mit dicht und fein in Auerreihen punctirter Zellhaut; var. B) de Baryi Rbh. (Calocylin- 
| drus palangula Bréb.? De Bary Conj. T. 6, Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 258!) Zellen 
[18 bis 25 u breit, 34 bis 46 u lang. Puncte an der Zellhaut nicht in Auerreihen ange- 
-ordnet. Isthmus etwa 15 bis 20 u breit. 
4 In torfigen Gewássern, Mooren u. á. (6—9). So in einem Sumpfe bei St. Prokop 
© gegenůber Nová Ves; bei Seegrund náchst Zinnwald im Erzgebirge; in Torfsůmpfen bei 

| Veselí; bei dem Bohiaren -See und am Spitzberg im Bóhmerwalde; bei Kóniggrátz; im 
! Fiesengcbirge bei der Elbfallbaude! in den Elbguellen (Kirchner Algenfl. p. 143), am 
' Koppenplan (Schróter, I. c. p. 184). 

350. D. cruciferum (D. by. ex p.) nob. [Cosmarium? cruciferum D. By. exp.;") 
- Conj. T. 7, Fig. 3]. Zellen cylindrisch, 6 bis 8 u breit, fast doppelt so (12 bis 16 u) 
"lang, mit sehr seichter Mitteleinschnůrune (am Isthmus 5 bis 7 u breit) und flach abge- 
„rundeten Enden. Membran glatt, farblos.  Chlorophyllkórper aus 4 breiten, sich recht- 
„winkelig schneidenden Platten gebildet (im Guerprofil ein grůnes Kreuz). 

| In sumpfigen und torfigen Gewássern (4—10). So in Sůmpfen bei Oužic náchst 
| Kralup unter anderen Desmidiaceen nicht selten! 

951. D. cucurbita (Bréb.) Reinsch. [Cosmarium cucurbita Bréb., Klebs Desm. 
(T. 3,*) Calocylindrus cucurbita (Bréb.) De By. et Krch. ], Ralfs Desm. T. 17, Wolle 
| Em. T. 12. Zellen lánglich-cylindrisch, fast biscuitfórmie, mit mehr oder weniger convex 
| sewůlbten Seiten; in der Mitte schwach eingeschnůrt, 18 bis 25 u breit, 36 bis 56, 
-seltener bis 60 u lang, an den Enden abgerundet, mit fein punctirter Zellhaut. 
h In Sůmpfen, Torfgráben u. a. wie vor. (4—-9). So in den Schanzgráben von Prag, 
-in torfigen Sůmpfen an der Bahn zwischen Běchowic und Ouwal, bei Rosic náchst Par- 
-dubic, bei Habstein, Weisswasser, bei Lichtenau an der Adler; im Riesengebirse bei der 
| Bihfalibande! in den Elbguellen (Kirchner Algenfl. p. 143), auf der Weissen Wiese, 
„ Mádelwiese, am Koppenplan (Schróter, 1. c. p. 184); bei Wittingau, Veselí, Lomnic, 
Planá náchst Tábor! 

352. D. connatum (Bréb.) De By. Conj. T. 6 et Reinsch L. c. p. 178. [Cosmarium 
-connatum Bréb. Ralfs Desm. T. 17, Klebs Desm T. 3,*) Calocylindrus connatus (Bréb.) Krch., 
- Dysphinctium Meneghinianum Nág. Einz. Alg. T. 6, Wolle Desm. T. 11, Delponte Desm. 
T 9. Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 82, 260! Zellen kurz und dick cylindrisch, 42 bis 
-75 u breit, 1"/, bis 2mal so (60 bis 102 w) lang, durch eine ziemlich tiefe und weite 
„nach innen abgerundete Furche eingeschnůrt (Isthmus 35 bis 50 u breit), an den Enden 
"breit abgerundet; Zellhálften breit elliptisch bis halbkreisfórmig, mit abgeflachter Basis. 
| Scheitelansicht breit elliptisch. Zellhaut fein granulirt; var. 8) minor Nord. Wolle Desm. 
T. 12, 49. Zellen 20 bis 40 u breit, sonst der typischen Form entsprechend. 

| In Sůmpfen, Teichen, torfigen Gewássern wie vor. (4—9). So in torfigen Sůmpfen 
i an der Bahn zwischen Běclowic und Ouwal, bei Žiželic náchst Chlumec an der Cidlina; 
bei Lomnic, Wittingau, bei Frauenberg náchst Budweis; bei Dux; bei der Elbfallbaude im 
E oucdbirco! 

353. D. minutum (Cleve) nob. [Penium minutum Cleve, Wolle Desm. T. 51,12, 
Ponium Ralfsii D. By. Conj. T. 5. Calocylindrus minutus (Ralfs) Krch. Wittr. et Nordst. 
(Alg. exs. No. 177!| Zellen cylindrisch 11 bis 16'5 u breit, 5 bis mal so lang, in der 

| 1) Ueber Penium cruciferum (D. By.) Wittr. und andere diesem áhnliche P.-Formen siehe 
| mehr in Wittr. et Nordst. Alo. exs. No. 482. 

2) Nach Klebs „bildet D. cucurbita die kleineren Formen vou Cosmarium Thwaitesii“ 
b (a. c. p. 29), zu dem auch Cos. curtum Bréb. gehórt, dessen Formen frůher „zu Cosmarium, Pe- 
| nium, Dysphinctium, Calocylindrus gerechnet wurden“ (1. c. p. 27). 

s) Klebs (I. c. p. 29) vereinigte mit dieser D.-Art auch Cosmarium pseudoconnatnm Nordst. 
U Staurastrum subsphaericum Nordst. Aus ihm soll sich auch Cos. pachydermum entwickeln 

(l. c. p. 30). 
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Mitte plótzlich seicht, aber deutlich eingeschnůrt, an den wenig verdůnnten Enden abge- 
stutzt, mit glatter Membran; var. P) ltneare Rbh. Zellen blos 8 u breit, Zellhaut fein 

| 

punctirt, sonst der typischen Form entsprechend. Ť 

In stagnirenden Gewássern, Torfsůmpfen, Moorwiesen (6—9). So bei Habstein 
náchst Hirschberg auch var. B háufig, zwischen Herrnskretschen nnd Prebischthor in der. 
bůhm. Schweiz; im Riesengebirge bei Oben-Hohenelbe! auf der Weissen Wiese (Schróter, 
LC. pol 52). 

354. D. Cordanum (Corda) nob. [Colpopelta viridis Corda Alm. d. Carlsb. 1835 © 
T. 2, Cosmarium Cordanum Bréb.] Zellen biscuitfórmig, etwa 30 u (?) breit, 2 bis 2"/,mal 
so lang, in der Mitte deutlich eingeschnůrt, an den Enden breit oder flach abgerundet, 
ganzrandig. Scheitelansicht kreisrund. Zelhálften eifórmig oder fast kreisrund. Zellhaut 
fein punctirt. 

In Sůmpfen wie vor. So bei- Carlsbad und Prag (Corda Alm. d. Carlsb. 1835 
p-.206,:1839p-24 

2. Sect. Calocylindrus Nás. Zellen lánglich cylindrich oder wenie zusammen- 
gedrůckt, im Guerprofil kreisfórmig oder ovalkreisfórmig, mit Ausnahme der schmalen, 
ringfórmigen, glatten Furche úberall mit kleinen warzenfórmigen Ausbuchtungen der Mem- 
bran bedeckt. 

355. D. annulatum Nág. Einz. Alg. T. 6. [ Penium annulatum Archer, Calocylindrus 
annulatus (Nág.) Krch.] Zellen cylindrisch, 15 bis etwa 20 u breit, 2"/, bis 3mal so lang, 
in der Mitte leicht eingeschnůrt, an beiden Enden abgeflacht oder flach abgerundet. Zell- 
haut mit einfachen Warzen besetzt, welche meist in 6 bis 8 ringfórmigen Guerreihen auf 
jeder Zellhálfte angeordnet sind. 

In Sůmpfen, torůigen Gewássern vie vor. (4—9). So in torfigen Sůmpfen an der © 
Bahn bei Běchowic náchst Prag, in Sůmpfen bei Lomnic náchst Wittingau, bei Planá 
náchst Tábor! in den Elbguellen im Riesengebirge [Kirchner Algenfl. p. 143]. 

856. D. cylindrus Nág. Einz. Alg. p. 111. [Penium cylindrus Bréb., Calocylindrus © 
cylindrus (Nág.) Krch., Ralfs Desm. T. 25, Delponte Desm. T. 15. Zellen cylindrisch 18 
bis 20 u breit, 3 bis 5mal so lang, in der Mitte leicht eingeschnůrt, an den Enden flach 
abgerundet oder abgestutzt, mit der Lánge nach kůrnig-gestreifter Zellhaut. Zygoten ku- 
gelig, etwa 20 u dick, glatt; var. B) stlestacus Krch. Zellhaut unregelmássig dicht 
punctirt, sonst wie die typische Form. 

In Sůmpfen, alten Teichen wie vor. (6-—9). So in torfigen Sůmpfen bei Habstein © 
náchst Hirschberg und bei Schewetín náchst Veselí! 

857. D. Ralfsii (Ktz.) nob. [Penium Ralfsii Ktz., Cosmarium cylindricum Ralfs, | 
Calocylindrus Ralfsii (Ktz.) Krch.) Delponte Desm. T. 15, Wolle Desm. T. 12. Zellen 
fast cylindrisch, nach den Enden etwas verbreitert und daselbst etwa 21 bis 24 u breit, 
am Isthmus etwa 20 u breit, 40 bis 57 u lang. Zellhálften am Scheitel flach abgerundet 
oder abgestutzt. Zellhaut mit kleinen halbkugeligen Wárzchen besetzt. 

In Sůmpfen, sumpfigen Teichen, meist in Gebirgsregionen (6—10.) So bei Wurzels- 
dorf im Riesengebirge; bei Prachatitz in Sůdbohmen! 

958. D. notabile (Bréb.) nob. [Cosmarium notabile Bréb.] De By. Conj. T. 6, non © 
Wolle Desm. T. 16. Fig. 11. Zellen 25 bis 32 u breit, 33 bis 44 u lang, 17 bis 24 u dick, 
mit 15 bis 19 u breitem Isthmus und nach aussen etwas erweiterter Mitteleinschnůrung. 
Zelhálften mit schwach nierenfórmiger Basis, abgerundeten unteren Ecken, mehr oder 
weniger convergirenden, leicht welligen Seiten und breit abgestutztem, sehr schwach wel- 
ligem Scheitel, je einen Chlorophylltráger enthaltend. Scheitelansicht oval. Zellhaut mit Aus- © 
nahme des mittleren Theiles jeder Zellhálfte mit halbkugeligen Warzen besetzt oder © 
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bin punctirt; var. B) pseudospectosum nob.*“) Zellen 27 bis 33 u breit, 36 bis 42 u 
A 15 bis 18 u dick, mit seichter linearischer Mitteleinschnůrung, am Isthmus 15 bis 
4 « breit. Zellhálften halbeifórmig oder kurz und breit , 
pindelfórmig mit abgerundetem (selten flach abgerundetem) 
cheitel und gleichmássig granulirter Zellhaut, an den 
eiten und am Scheitel wellig warzig; sonst wie die ty- 
jische Form. 

! In Sůmpfen, Wassergráben, auf feuchten Felsen 
c. wie vor. (2—11). So auf feuchten silurischen Felsen 

der Moldau bei Sele, Brnky, gegenůber Lettek mehr- 
ach; im Riesengebirge bei der Elbfallbaude! unter der 
Ipindlerbaude! im Grossen Teiche [Kirchner Algenfi. a 
„ 152]; am Kamme des Adlergebirges oberhalb Kron- 
tadt; var. B bisher blos an einem feuchten Felsen im © Fig. 109. Dysphinctium pusillum 
jibřicerthale náchst Davle an der Moldau! nob. a) Zwei Zellen in der breiten 

Lángsansicht, b) eine in der schma- 
| 3. Sect. Tetmemoridium nob. Zellen lánglich © lem Lángsansicht, c) dieselbe in 

echseckig, in der Oueransicht rundlich, mit einem schmalen | der Scheitelansicht, etwa 600fach 
d sehr seichten nur in der breiten k anesanaichi sicht- PETR 

aren Einschnitte in der Mitte des Scheitels. 

| 359. D. pusillum nob.') Zellen in der breiten Lángsansicht lánglich sechseckig, 
tellhálften in der schmalen Lángsansicht elliptisch, in der GOueransicht rund, mit leicht 
fegen die Enden convergirenden Seiten, 9 bis 16 u breit, 20 bis 32 (selten 36) u lang, 

der Mitte leicht eingeschnůrt (am Isthmus 7 bis 13 u breit), am bis 12 m breiten 
she flach abgerundet oder stumpf abgestutzt, mit einem engen, sehr seichten Ein- 
chnitte in der Mitte des Scheitels. Im jeder Zellhálfte je ein Chlorophylltráger mit je 
jnem centralstándigen Pyrenoide. Zellhaut glatt, farblos. 

An feuchten Felsen (insbes. Kalksteinfelsen), nassen Kalkwánden in der freien 
JM (5—10) und in Warmháusern (1—12). 90 im Vermehrungshause des Prager 
Ťereinsgartens im schleimigen Lager des Nostoc calcicola und verschiedener Chroococca- 
een reichlich (verel. Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 788), ebenso in einem Warmhause 
les k. k. botan. Gartens am Smichow; an silurischen Kalksteinfelsen im St. Prokopi- 
hale gegenůber Nová Ves, in einer Felsenschlucht bei Sele náchst Roztok! 

89. Gattung. Docidium Bréb. 

' Zellen gerade, lánelich- P lurách, an den Enden abcestutzt. Zellhálften vor der 

nittleren Einschnůrung angeschwollen und dort mit glatter oder lánes gefalteter Membran 
ersehen. Chlorophylltráger axil gestellt, aus 2—4 strahlig angeordneten eine gróssere 

k 
E 

: !) Diese Disphynctium-Form náhert sich sehr dem etwas grósseren Disphynctium speci- 
sum (Lund.) nob. [Cosmarium speciosum Lund. Desmid. p. 34, T. 3], von welchem Lundell (1. c. 
i. 34) selbst bemerkt „Cos. notabili D. By. proxima haec species esse videtur“. 

2) Diese Dysphinctium-Form, welche durch ihren Einschnitt am Scheitel und die schmale 
litteteinschnůrung den Tetmemoras-Arten, sonst aber auch einigen Euastrum-Arten sich náhert, 
m dem Cosmarium anceps Lund. Desmid. p. 48. T. 3— Dysphinctium anceps (Lund.) nob. am 
chsten (sie ist von P. Richter in Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 830! als Cosmarium anceps 
md. ausgetheilt worden). Von dem irrthůmlich zur Gatt. Cosmarium gestellten Dysphinctium 
já (Lund.) nob. unterscheidet sich D. pusillum wesentlich durch seine geringere Dimensionen. 
ach Lundell sind die Zellen seines Cos. anceps 17 bis 18 u breit, 32 bis 35 u lang, nach Wolle 

Jesm. p. 59, Tab. 18, sind sie jedoch sogar 45 bis 50 u lang. Auch Cosmarium anceps Delponte 
on Lund. (Delponte Desm. p. 128, Tab. 9), dessen Zellen 36 u breit, 72 u lang sind, náhert 
ich durch seine seichte Mitteleinschnůrune mehr der Gattung Dysphinctium als der Gattung 
vosmarium. 
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Anzahl von Pyrenoiden enthaltenden Bándern bestehend. Farblose Endvacuolen mit tan- 
zenden Kórnchen nicht vorhanden. Zygoten kugelig. 

360. D. baculum [Bréb. Closterium trabeculoides Corda Alm.. 
d. Carlsb. 1840, T, 6. Pleurotaenium baculum (Bréb.) De By. Ralís. 
Desm. T. 33, Wolle Desm. T. 11, Delponte Desm. T. 20]. Zellen lang-, 
cylindrisch, 14 bis 22 u breit, 10 bis 20mal so lang, mit geradlinigem. 
Rande, nach den breit abgestumpften Enden leicht verdůnnt oder fast 
gleichmássig dick; Zellhaut glatt, farblos. 

In Sůmpfen, alten Teichen, torfigen Gewássern (6—10). So in 
torfigen Sůmpfen an der Bahn bei Běchowic und Ouwal zahlreich; bei 
Hirschberg, Habstein; bei Kóniggrátz; Brůx, Dux, Franzensbad, Laun;| 
bei Písek, Lomnic, imám Frauenberg náchst Budweis, Veselí ! bei 
Carlsbad (Corda Alm. d. Čarlsb. 1840 p. 219). 

Fig. 110. Doci- 361. D. minutum Ralfs Desm. T. 26, Delponte Desmid. T. 20. 
P num Zellen in der Mitte 8 bis 14 u am den Enden fast halb so breit, etwa 

Zalleuny A 7 14mal so (186 bis 252 u) lang, gerade, cylindrisch, in der Mitte seicht 
Lángsansicht, eingeschnůrt und vorher leicht angeschwollen, von der mittleren An- 

etwa400m.vergr. | schwellung nach den Enden allmálig verschmálert, an den Enden flach 
abgerundet, mit glatter, důnner Zellhaut. 

In torfigen Gewássern wie vor. (5—10) selten. So in Sůmpfen an der Bahn 
zwischen Lomnic und Veselí! 

90. Gattung. Tetmemorus Ralís. ") 

Zellen cylindrisch an den Enden zusammengedrůckt oder spindelfórmig, mitten 
eingeschnůrt, an den Enden abgerundet und daselbst mit einem schmalen spaltenfórmigen 

Einschnitt versehen. Chlorophylltráger axil. Zygoten kugelig, glatt; sonst 
wie Penium. 

362. T. Brébissonii (Menegh.) Ralfs Desm. T. 24, Wolle Desm. 
TT. 20, Delponte Desmid. T. 15, Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 180! 
Zellen von vorne gesehen cylindrisch, mit schmalem Spalt an den Enden, 
von der Seite gesehen spindelfórmig, 17 bis 30 u breit, 5 bis 6mal so 
lang, mit abgerundeter, rinnenfórmiger Einschnůrung in der Mitte, am 
den Enden stumpf abgerundet.  Zellhaut mit Lángsreihen von Puncten 
besetzt; var. B) minor De By. Conj. T. 5. Zellen etwa 72 u lang, 

Fig. 111. Tetme-  SOnst der typischen Form entsprechend. 
morus Brébis- In Sůmpfen, Torfoeráben, Mooren u. á. (6—10). So in torfigen 
sonii (Menegh.) © Sůmpfen an der Bahn bei Běchowic und Ouwal; bei Kůnigorátz, Li- 
est ar MIMOT  Chtenau an der Adler; bei Habstein! in den Elbguellen im Riesengebirge 

„ By. Eine veget. : : : d 7 : 
Zellé im breiten (Kirchner Algenfl. p. 145); bei Veselí, Lomnic, Wittingau, in deň 
Seitenprofil, 300- © Sůmpfen bei Kaltenbrunn náchst Hohenfurth, bei Winterberg und Kusch- 

mal vergr. warda in Sůdbohmen! 

363. T. laevis (Ktz.) Ralfs Desm. T. 24, Wolle Desm. T. 50, 
[Penium laeve (Ktz.) Gay], Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 477! Zellen 20 bis 25 u breit, 
etwa 4mal so (67 bis 70 m) lang, mit ganz glatter Membran, in der Gestalt der vor. 
Art hnlich. 

In torfigen Gewássern, Sůmpfen wie vor. (6—9). So im Riesengebirge unter der 
Spindlerbaude! am Grossen Teich, auf der Mádelwiese (Schróter, 1. c. p. 184), in den, 
Elbguellen (Kirchner Algenfl. p. 145); bei Lichtenau an der Adler; in den Waldsůmpfen 

!) Gay hat diese Gattung mit seiner Gattung Penium als deren dritte Section vereinigt | 
(L c. p. 38 und 71). 

| 
| . 
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tingau; in den Torfsůmpfen bei Winterbere, Kuschwarda, am Spitzberg, am Arber-See 

, 
be Střezmiř náchst Stupčic und bei Bradkowic náchst Příbram, bei Veselí, Lomnic, Wit- 

lu. a. im Bohmerwalde! 
+ 

8364. T. granulatus (Bréb.) Ralfs Desm. T. 24 Wolle Desm. T. 50, Delponte 
m T. 15, Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 84, 475! [Penium granulatum (Bréb.) Gay] 

Zellen von vorn und von der Seite gcesehen spindelfórmie; 835 bis 56 u breit, bis Smal 

3 (155—158 wu) lang, mit seichter Mitteleinschnůrung (am Isthmus etwa 32 u breit). 

i 

jE 

Zellhaut unregelmássie granulirt. 

In torfigen Gewássern wie vor. (6—9). So bei Habstein náchst Hirschberg! im 

'Riesengebirge in den Elbguellen [Kirchner Algenfl. p. 145], am Koppenplan, auf der Mádel- 

(wiese [Schróter I. c. p. 184] 

365. T. minutus D. By. Conj. T. 5, Wolle Desm. T. 20. Zellen etwa 19 « breit, 
"etwa 3mal so (56 m) lang. Zellhaut slatt, soma wie T. Brébissonii. 

| In Torfsůmpfen, Wassergráben, auf Moorwiesen u. . (6—9). 90 bei Habstein 

(náchst Hirschberg, bei Lichtenau an der Adler (spárlich); im Riesengebirge bei der Elb- 
"fallbaude, unter der Spindlerbaude; am Mummelfall, bei Wurzelsdorf, Siehdichfůr; bei 

Carlsbad; im Bohmerwalde am Spitzberg, am Schwarzen und am Arber-See; bei Hohenfur th! 

| B) Chromatophoren wandstándig. 

| 

91. Gattung. Pleurotaenium Nág. 

| Zellen gerade, cylindrisch, lang gestreckt, an den Enden abgestutzt. Zellhálften 
vor der Einschnůrung angeschwollen, die Membran aber nicht lánesgefaltet; Chlorophyll- 
'tráger wandstándig, nicht axil; an beiden Enden je eine farblose End- 
'vacuole mit tanzendem Kórnchen wie bei Closterium.*) Vermehrung wie 
(bei allen Desmidiaceen. ; 

366. P. Ehrenbergii (Ralfs) Delponte [Docidium Ehrenbergii 
Ralfs] Delponte Desm. T. 20, Wolle Desm. T. 9, 11. Zellen lang cy- 
-lindrisch, 25 bis 35 u breit, 8 bis 20mal so (180 bis 540 w) lang, 
ran der Mitteleinschnůrung etwa 32 u breit, nach den Enden allmálich 
| verschmálert oder leicht verdickt, an den Enden breit abgestutzt, ohne 
| Wárzchen ; neben der Hanpteinsehnitruna oft noch jederseits derselben 
"1 bis 2 seichtere wellige Einschnůrungen; Zellhaut glatt. Zygoten ku- 
(selic, glatt, von einer Schleimhůlle umgeben; var. B) granulatum Ralfs. 
fZellhaut granulirt, verdickt, sonst wie die typische Form. 

In stehenden Gewássern, Sůmpfen, alten Teichen, Waldgráben 
Ete. (4—10). In der Umgebung von Prag mehrfach, so im Můhlteiche 
(bei Kunratic, in den Sůmpfen an der Bahn bei Běchowic und Ouwal, 
bei Buda náchst Mukařov, bei Neratowic und Oužic náchst Kralup; bei PA 

Lisa an der Elbe, Kónigerátz, Habstein náchst Hirschbere, bei Dux! Fig. 112. Pleuro- 

967. P. nodulosum (Bréb.) D. By. [Docidium nodulosum Bréb.| EE (Hrála kv 
Ě. Desm. T. 26. Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 83!  Zellen lang © By. Eine veget. 
"eylindrisch, 40 bis 60 « breit, 8 bis 20mal so lang, an der Mittelein- — Zelle, etwa 100- 
(schnůrung mit einer worspringonden braunen Leiste umgeben; jede Zell- mal vergr. 
'hálfte noch mehrmals leicht eingeschnůrt, mit welligem Rande, an den 
'Enden flach abgestutzt, ohne Wárzchen (oder blos an einem Ende mit diesen). Zellhaut 
Eos, deutlich granulirt. 

i !) Mehr darůber in Fischer's Abhand. „Ueber das Vorkommen von Gypskrystallen bei 
d en Desmidiaceen“, 1883, "Ra 
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In torfigen Sůmpfen, alten Teichen u. á. (4—9). So in Sůmpfen an der Bahn 
bei Ouwal, bei Žiželic náchst Chlumec an der Cidlina; bei Kónigerátz; bei Lomnic, Veselí, 
Wittingau, Planá náchst Tábor! | 

368. P. coronatum (Bréb.) Rbh. [Docidium coronatum Bréb.|, Ralfs Desm. 
T. 35, Wolle Desm. T. 11. Zellen dem P. trabecula hnlich, 30 bis 58 u breit, 8 bis 
1ómal so (bis 540 w) lang, an der Mitteleinschnůrung mit einer důnnen, vorspringenden 
Leiste versehen. Zellhálften an der Basis wenie angeschwollen, oft mit oisen leichten 
welligen Einschnůrungen, nach den Enden wenig oder gar nicht verdůnnt, am Rande der 
oberen Abflachung an beiden Enden mit je 10 bis 12 stumpfen Warzen besetzt; Zellhaut 
glatt oder punctirt. 

In stehenden Gewássern, torfigen Sůmpfen u. á. (5-——9). 90 in den Sůmpfen nA 
Dux und bei Lomnice náchst mb 

369. P. truncatum (Bréb.) Nág. [Docidium truncatum Bréb.| Ralfs Desm. T. 26,- 
Wolle Desm. T. 9, Delponte Desm. T. 19, Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 476! Zellen' 
lang cylindrisch,. 50 bis 60 u breit, 6 bis 8mal so lang, in der Mitte nicht oder nur“ 
sehr leicht wellig eingeschnůrt. Zellhálften an der Basis wenig angeschwollen, nach den. 
breit abgestutzten, flachen Enden verschmálert.  Zellhaut meist deutlich warzig granulirt,- 
seltener fast olatt. 

In Sůmpfen, Torfgráben u. á. wie vor. (5—9). So in torfigen Sůmpfen an der. 
Bahn zwischen Běchowic und Ouwal, bei Frauenbere náchst Budweis unter anderen De- 
smidiaceen ! 

370. P. trabecula (Ehrb.) Nág. Einz. Alg. T. 6. Delponte Desm. T. 18. Zellen. 
cylindrisch, etwa 28 u dick, 5 bis Gmal so lang, nach den flach abgestutzten Enden sehr. 
wenig verdůnnt. Zellhálften an der Basis wenig angeschwollen, mit glatter Zellhaut; sozmté 
dem Docidium baculum nicht unáhnlich. 

In Sůmpfen, wie vor. (6—9). So bei Carlsbad (Corda Alm. d. Carlsb. 1840, 
p. 218), bei Lobes und Bolewec náchst Pilsen (Hora Flora v. Pilsen p. 12). i 

C. Gruppe. Incisae. Die Zellen sind durch eine tiefe Mitteleinschnůrung in zwel 
Hálften getheilt und hěochstens 2 bis 3mal so lang als breit. Der Isthmus halb oder we- 
niger als halb so breit wie die Zelle in ihrer gróssten Breite. Scheitelansicht nur selten 
kreisfórmig, meist oval, elliptisch, drei- oder vieleckig, oft mit Buckeln versehen. 

«) Ohromatophoten wandstándic. 

92. Gattuns. Cosmaridium Gay (Pleurotaeniopsis Lund. ex. p.). 

Zellen kurzcylindrisch oder rundlich, durch eine tiefe Einschnůrung in der Mitte 
in zwei Hálften getheilt, an den Enden abgerundet oder abgestutzt mit wandstándigen, 
plattenfórmigen Chlorophoren in jeder Zellhálfte, die am Rande unregelmássig gelappt sind 
und mehrere Pyrenoide enthalten. © Vermehrune durch veget. Zweitheilung der Zellen und 

durch Zygoten. 

871. C. Cucumis (Corda) Gay Conj. T. 2. [Cosmarium Cucumis Corda Alm. d. 
Carlsb. 18835 T. 2, Wolle Desm. T. 15, Ralfs Desm. T. 15, Klebs Desm. T. 3,") incl. 
Euastrum rupestre Nág. Einz. Alg. T. 7 nach Reinsch's Algenfl. p. 108|. Zellen 37 bis 
96 (ganz junge Exemplare sind auch nur 15) w breit, 54 bis 94 u lang, 35 bis 40 u 
dick, kurz aber breit cylindrisch, an den gewólbten Enden flach abgerundet und ein wenig 
verschmálert, in der Mitte mássig tief eingeschnůrt (am Isthmus 16 bis 32 u breit). Zell- 
haut glatt oder fein punctirt. Scheitelansicht breit elliptisch; var. B) guadratum Jacob. 

») Soll nach Klebs aus einer Entwickelungsreihe von Cosmarium De Baryi hervorgehen, 
aus ihm soll sich dann ganz allmálich Cos. pyramidatum Bréb. entwickeln Cos. plicatum Reinseh 
ist nach Klebs eine Uebergangsform von der typischen Form zu var. 8 (1. c. p. 30). 
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£ Apere. T. 8, Klebs Desm. T. 3. Zellen nach den wenig gewólbten Enden fast gar nicht 
I verschmálert, 29 bis 53 u breit, 53 bis 60 u lang, 
-sonst wie die typische Form. 

In torfigen Sůmpfen, alten Teichen hie und 
da unter anderen Algen (6—9). So in Sůmpfen an 
der Bahn zwischen Běchowic und Ouwal, bei Carlsbad 
[Corda Alm. d. Carlsb. 1835 p. 206), bei Lichtenau 
an der Adler, Žiželic náchst Chlumec an der Cidlina, 
bei Sobieslau ! an feuchten Felsen in  Weckelsdorf 
(Kirchner Algenfl. p. 146). 

872. C. ovale (Ralfs) nob. [Cosmarium ovale 
© Ralfs Desm. T. 15, Delp. Desm. T. 10, Wolle Desm. 
T 121. Zellen eifórmie, 62 bis 112 u breit; 1"/„mal 
-so (150 bis 170 w) lang, an den Enden abgerundet, a b 
-mit schmal linealischer Einschnůrung. Zellhálften mit © | 
"gerader Basis, an den unteren Ecken wenig abge- Fig. 118. Cosmaridium ovale (Ralfs) 
| rundet, nach oben allmálich verschmělert.  Chloro- ose. Zajle don E dasančnhě hy 
-o phyll in jeder Zellhálfte in 4 breiten, wandstándigen © jn der (ueransicht, etwa 200fach 
- Binden eingelagert. Zellhaut deutlich. granulirt, am vergróssert. 
© Rande meist mit grossen Warzen besetzt, rauh. 

In Siůmpfen wie vor. Im bóhm. Erzgebirge (Rbh. Kryptfi.). 

93. Gattung. Xanthidium Ehrb. 

Zellen wie bei u durch tiefe Mitteleinschnůrung in zwei ssl Hálften 

j mit rám Einschnitt K kbken. an der Oberfláche mit wenig- 

B stens 2mal 8 meist robusten Stacheln oder am Ende gespal- 
| teten Protuberanzen besetzt. Scheitelansicht rund oder oblong, 
oft mit bauchig aufgeschwollener Mitte; Chlorophyll in 
b wandstándigen plattenfórmigen Ghlorophoren. Zygoten kugelig 
-mit oder ohne Stacheln. 

3 1. Sect. Schizacanthtum Lund. Stacheln der Zellen 
Č 

„n der Spitze getheilt. Zygoten stachellos. 

6 373. X. armatum (Bréb.) Ralfs Desm. T. 18, Wolle 
> Desm. T. 21. Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 168, 264, Fig. 114. Xanthidium armatum 
822! Zellen 62 bis 140 u breit, fast 2mal so lang, mit Se apo and sry 
o mach aussen erweiterter Mitteleinschnůrung, ZeplattonTorm seo don one 4, der 
- Chlorophylltrágern, von welchen jeder lenterá Pyrenoide © andere 3 Pyrenoide enthált. 
-enthált; Zellhaut granulirt, mit kurzen, dicken, an der 
- Spitze 3- oder 4theiligen Stacheln besetzt. Zygoten 100 bis 108 u im Durchm., stachellos. 

| In torfigen Gewásern, Sůmpfen meist unter anderen Desmidiaceen, selten (6—9). 
-So bei Lomnic náchst Wittingau! 

2. Sect. Holacanthium Lund. [incl. Staurastri Sect. Pleurenterium Lund.) Sta- 
- cheln der Zellen einfach, ungetheilt. Zygoten mit stacheliger Membran. 
, 374. X. aculeatum (Ehrb.) Bréb. Ralfs. Desm. T. 19. Wolle Desm. T. 23. Wittr. 
-et Nordst. Alg. exs. No. 549! Zellen ohne Stacheln 62 bis 71 u breit; fast eben so lang, 
„mit schmal linearischer Mitteleinschnůrung. Zellhálften oblong bis nierenfórmig, in der 
- Mitte mit einer kurzen cylindrischen, engen Ausbuchtung; Zellhaut granulirt, Thčé vielen 

-(meist 2mal 18) pfriemlichen Stacheln besetzt. Chlorophyll in 4 A atemace Chloro- E 

© phoren, diese mit je einem Pyrenoide. Zygoten kugelig 66 bis 70 u im Durchm., mit 
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etwa 33 u langen, einfachen Stacheln besetzt; var. B) drevtspinum Rbh. Stacheln der Zellen 
sehr verkůrzt, sonst wie die typische Form. 

In Sůmpfen, torfigen Gewássern, Mooren wie vor. (6—9). So in den Torfsůmpfen 
bei Habstein, Franzensbad! bei Carlsbad [Corda Alm. d. Carlsb. 1840 p. 212] in den 
Elbguellen im Riesengebirge [Kirchner Algenfl. p. 155]. 

375. X. fascieulatum Ehrb. ex p. Ralfs Desm. T. 19 ex p., Wolle Desm. T. 22 
ex p., Delponte Desm. T. 13 ex p. Zellen ohne Stacheln, 55 bis 65 u breit, fast eben 
so (60 bis 77 u) lang, mit linealischer Mitteleinschnůrung; Zellhálften lánglich, nieren- 
fórmig oder sechseckig [var. B) hexagonum Wolle]|, ohne Ausbuchtung in der Mitte; Zell- 
haut glatt, am Rande mit 6 (seltener 4) mal 2 pfriemlichen, kůrzeren oder lángeren 
Stacheln auf jeder Zellhálíte besetzt. Sonst wie vor.; var. y) mínus Wolle Desm. T. 22. 
Zellen und Stacheln bedeutend kleiner als bei der typisehen Form. 

In torfigen Gewássern, in Gráben auf Moorwiesen u. á. wie vor. (6—9). So bei 
Veselí und Lomnic náchst Wittingau, bei Střezmiř náchst Stupčic var. B), bei Franzensbad! 
bei Carlsbad (Corda Alm. d. Carlsb. 1840 p. 213). 

376. X. antilopaeum (Bréb.) Ktz. Wolle Desm. T. 23. Wittr. et Nordst. Alg. 
exs. No. 244, 470! [X. fasciculatum b) antilopaeum Rbh.]. Zellen ohne Stacheln, 39 bis 
75 u breit, 48 bis 75 u lang, mit nach aussen erweiterter Mitteleinschnůrune, am Isthmus 
etwa 25 u breit; Zellhaut granulirt; jede Zellhálfte mit 4mal 2 meist leicht gebogenen, 
17 bis 20 u langen Štacheln besetzt. Zygoten etwa 58 u im Durchm., mit bis 20 u langen 
Stacheln besetzt. ») 

„In Sůmpfřen, alten Teichen, torfigen Gráben u. á. wie vor. (5—9). In Tůmpeln 
bei Čelakowic an der Elbe; in Sůmpfen an der Bahn bei Běchowic und Ouwal, ebenso 
bei Lomnic, Wittingau und Veselí! 

B) Chromatophoren axil. 

94. Gattung. Čosmarium (Corda) Ralís.*) 

Zellen kurzcylindrisch oder rundlich, am Rande oft ausgebuchtet, wellig oder ge- © 
kerbt, an den Enden abgerundet oder flach abgestutzt, ohne daselbst mit spaltenfórmigen 
Einschnitten versehen zu sein. Scheitelansicht kreisrund oder lánglich mit beiderseits 
bauchig hervortretender Mitte. In jeder Zellhálfte ein oder zwei von einander getrennte, 
axile, strahlig ausgebreitete Chlorophylltráger, mit je einem centralen Pyrenoide. Zellhaut 
olatt, warzig oder granulirt, nicht mit lángeren Stacheln besetzt.*) Zygoten meist kugelig 
und an der Oberfláche mit Stacheln oder- áhnlichen Protuberanzen besetzt, selten glatt 
oder eckig. 

a) Scheitelansicht rundlich oder oval, nicht mit bauchig hervortretender Mitte; 
«) Zellhaut glatt oder fein, seltener grob punctirt (C. pseudopyramidatum var. variolatum). 

877. C. granatum Bréb. Ralfs Desm. T. 32, Wolle Desm. T. 50, Klebs Desm. 
T. 3.%+) Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 565 f. Zellen 18 bis 20, seltener bis 24 u breit, 

!) Die von Lundell (Desmid. p. 76, T. 5) beschriebene und abgebildete var. triguetrum 
des Xanthidium antilopaeum důrfte eher wegen ihrer charakteristischen Scheitelansicht zur Gatt. 
Staurastrum gezáhlt werden. Í 

2) Wie Nágeli [Einz. Algen p. 114] so hat auch Gay [Conj. p. 35, 57] diese Gattung mit 
der Gattung Euastrum vereinigt. Auch P. Reinsch (Algenflora p. 106) hat diese Gattung und fůnf 
andere als Sectionen seiner formreichen Gattung Didymium untergeordnet [Gen. Didymium Reinsch: © 
1. Subgen. Cosmarium Corda, 2. Sube. Eucosmium Nág., 3. Xanthidium Ehrb., 4. Euastrum Ehrb., 
5. Micrasterias Ag., 6. Staurastrum Meyen]. De Bary (Conj. p. 72) hat mit dieser Gattung die © 
Gattungen Dysphinctium Nág. und Arthrodesmus (Tetracanthium Nág.) vereinist. 

5) Čosmarium Eloisianum Wolle, welches bisher blos in Nord-Amerika beobachtet wurde, 
macht eine Ausnahme. Von den einheimischen C.-Arten ist blos C. Brébissonii Menegh. mit kurzen 
zugespitzten Wárzchen versehen. 

+) Nach Klebs (l. c. p. 33) gehóren zu dieser C.-Art noch C. pseudogranatum Nordst., 
„es bildet eine Weiterentwickelung von C. pyramidatum b) subgranatum“. 
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1'/,mal so (etwa 22 bis 46 w) lang, am Isthmus oft nur bis 8 u breit. Zellhálften tra- 
pezoidisch, mit gerader Basis, abgerundeten unteren Ecken, geraden, schrág ansteigenden, 
convergirenden Seiten, flach abgestutztem Scheitel, spitzen.oberen Ecken; in jeder Zell- 
hálfte je ein Chlorophylltráger; Mitteleinschnůrung schmal linealisch; Zellhaut glatt; var. 

B) Nordstedtiť nob. [C. granatum Bréb. £. in Nordstedt's Desmidicer samlade af S. Berg- 
| gren 1885, T. 7. Fig. 1]. Zellhálften sechseckig, mit zwei kůrzeren schrág ansteigenden, 
© divergirenden unteren und zwei fast zweimal lángeren ansteigenden convergirenden Seiten, 
| flach abgestutztem Scheitel und stumpfwinkligen (nicht abgerundeten) Ecken. Zellen 18 bis 
-25 u breit, 27 bis 36 u lang, am Isthmus etwa 6 u breit. 

| In stehenden Gewássern, Teichen, Wassergráben u. 4. (5-—9). So in den Siůmpfen 
- bei Neratowic und Oužic náchst Kralup, in verschiedenen Formen, bei Kolín an der Elbe, 
© Kdnigerátz; bei Wittingau im Opatowicer Teiche, bei Veselí und Lomnic mehrfach, bei 
| Tábor, Sudoměřic, Heřmaničky, Kaplitz; bei Franzensbad; am Kamme des Adlergebirges 
- oberhalb Kronstadt; var. 6 bei Oužic und Veselí! 

378. C. moniliforme (Turp.) Ralfs Desm. T. 17, [Tessararthra moniliformis Ehrb.] 
Delponte Desm. T. 7, Wolle Desm. T. 15, Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 472, Klebs 

© Desm. p. 36.") Zellen 16 bis 22 u breit, 32 bis 44 u lang, etwa 15 u dick, in der 
Mitte tief spitzwinkelig eingeschnůrt, Einschůrung vom Isthmus nach aussen zu verbreitet. 
„Zellhálften kugelrund oder breit elliptisch, mit je einem Chlorophore. Zellhaut meist glatt. 
Zygoten kugelig, glatt, etwa 27 u im Durchm. 

In Sůmpfen u. á. wie vor. So bei Carlsbad und Eger (Corda Alm. d. Carlsb. 
1840, p. 212). *) 

379. C. Ralfsii Bréb. Ralfs Desm. T. 15, Wolle Desm. T. 15. Zellen rundlich, 
mit tiefer, fast linearischer Mitteleinschnůrung, 54 bis 100 u dick, 66 bis 120 u lang. 
Halbzellen fast halbkreisfórmig, an den Ecken abgestutzt, am Scheitel hoch convex. Zellhaut 

-glatt oder fein punctirt. 

| In Sůmpfen, Wassergráben zerstreut (6—10). So in Sůmpfen bei Lomnic náchst 
| Wittingau! auf der Mádelwiese im Riesengebirge (Schróter, „Beitráge“ p. 184). 

380. C. constrictum Delp. Desm. T. 7, Wolle Desm. T. 50. Zellen lánelich- 
(cylindrisch, 21 bis 38 u breit, etwas (um '/„—'/,) lánger als breit, mit tiefer, nach 
aussen etwas erweiterter Mitteleinschnůrung; Zellhálften rundlich (um */, breiter als lang) 
-mit abgerundeten unteren Ecken, in der Scheitelansicht elliptisch, mit glatter Zellhaut. 

In Sůmpfen wie vor. (6—9). So bei Winterberg in Sůdbohmen! 

381. C. bioculatum Bréb. Ralfs Desm. T. 15, Wolle Desm. T. 15, Delponte 
"Desm. T. 7, C. phaseolus b) bioculatum Klebs Desm. T. 3. Zellen 10 bis 28 u breit, 
12 bis 36 u lang“ Mitteleinschnůrung von dem etwa 4 u breiten Isthmus nach aussen 

allmáhlich verbreitet. Zellhálften breit elliptisch, nierengedrůckt-eifórmig, mit convexer 
- Basis, kurzen convexen Seiten, flach abgerundetem Scheitel, mit je einem Chlorophylltráger. 
- Zellhaut glatt oder fein punctirt. Zygoten kugelig, mit kegelfórmigen Stacheln besetzt. 

+ In stagnirenden und torfigen Gewássern wie vor. (6—9). So in den Tůmpeln an 
-der Moldau bei Prag, in torfigen Sůmpfen bei Běchowic und Ouwal, im Teiche bei 
- Kunratic náchst Prag; in Tůmpeln bei Sadska an der Elbe; in den Sůmpfen bei Lomnic 

| pohst Wittingau ! : 

382. C. laeve Rbh. Wolle Desm. T. 15.  Zellen etwa 14 bis 16, seltener bis 
21 u breit, 26 bis 30 u lang, in der Mitte mit einer schmal linealischen, tiefen Ein- 

| 4 

| 1) Diese C.-Art bildet nach Klebs „eine Weiterentwickelung des Cos. pachydermum Lund. 
(res. C. phaseolus Bréb.“ Anderseits kónnte es aus C. arctoum Nordst. und C. globosum Bulenh. 
| hervorgegangen sein (1. c. p. 37). 

H. Dr. 0. Nordstedt fand unter einigen vom Verf. ihm zugesandten Desmidiaceen von 
| Habstein, auch das von P. Reinsch in seinen „Contributiones ad algol. et fungol. p. 82“ Chloro- 
j R yřophye. T. 12 f. 4 abgebildete Cosmarium sp. (C. moniliforme ?). 
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schnůrung. Zellhálften halbkugelig, oben breit abgerundet, am Scheitel ein wenig abge- 
stutzt, mit je einem Chlorophylltráger. Zellhaut glatt oder fein 'punctirt. 

Auf feuchten Felsen, berieselten Steinen zwischen Moosen 
(5—8). S0 in einer feuchten Felsenschlucht náchst Žalow und Pod- 
moráň,“) ebenso gegenůber Lettek, bei Chvatěrub und Stěchowic 
an der Moldau, bei Roztok mit Oocystis solitaria var. rupestris, 
an feuchten Kalksteinfelsen zwischen Hlubočep und Kuchelbad spárlich ! 

383. C. nitidulum De Not. Wolle Desmid. T. 18, 52, Wittr. 
et Nordst. Alg. exs. No. 561! Zellen 22 bis 305 u breit, 25 bis 

Fig. 115. Cosmarium © 40 u lang, am Isthmus 8 bis 10 u breit, mit tiefer, schmaler Mittel- 
salinum nob. Eine | einschnůrune. Zellhálften fast trapezisch oder halbkugelig; mit leicht 
bh: oa nS convergirenden, schráe ansteigenden Seiten, flach abgerundetem Scheitel, 

500mal vergr. stumpf abgerundeten Ecken und glatter, důnner Zellhaut. Scheitelan- 
sicht elliptisch. 

In stehenden Gewássern wie vor. (5—10). So in sumpfigen Felsenklůften bei 
Sele und gegenůber Lettek náchst Prag; bei Pičín náchst Příbram, bei Veselí und 
Franzensbad! *) 

384. C. salinum nob. Physiol. u. algol. Studien p. 156 f. T. 4. Zellen 12 bis 
14 (am Isthmus 5 bis 6) u breit, 18 bis 20 u lang, mit schmaler, linealischer Mittelein- 
schnůrung. Zellhálften im Umrisse unregelmássig sechseckig, fast birettáhnlich, mit nahezu 
parallelen senkrechten unteren und schrág ansteigenden, leicht convergirenden, oberen, 
nicht gekerbten, sondern ganzrandigen Seiten, an dem etwas vorgezogenen Scheitel flach 
abgestutzt, mit fast rechtwinkligen untersten und stumpfwinkligen, nicht abgerundeten 
oberen Ecken. Zellhaut glatt, důnn. 

In stehenden, vorz. salzhaltigen Gewássern unter verschiedenen Zygnemaceen und 
Desmidiaceen (4—10). 80 in den Salzwassersůmpfen bei Oužic náchst Kralup nicht selten ! 

385. G. Hammeri Reinsch. Algenfl. T. 10, Wolle Desm. T. 18, non C. Hammeri 
in Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 831! Zellen 12 bis 24 u breit, 15 bis 45 u lang. 
Zellhálften abgestutzt konisch bis fast trapezisch, mit in der Mitte leicht concaven, schrág 
ansteigenden Seiten, flach abgerundetem, fast halb so breitem als die Zelle in der Mitte, 
ziemlich geradem Scheitel, abgerundeten oberen und unteren Ecken. Scheitelansicht allíp“ 
tisch; Zellhálíten in der schmalen Seitenansicht halbelliptisch, bis fast rundlich. In jeder 
Zellhálfte je ein Chlorophylltráger. Zellhaut glatt, důnn. 

In stagnirenden Gewássern, Tůmpeln, Teichen, an feuchten Felsen u. á. (5—10). 
So in Salzwassersůmpfen bei Oužic náchst Kralup; bei Swolenowes; Schewetín náchst Ve- 
selí, Niclasberg im Erzgebirge! 

386. C. leiodermum Gay. Desmid. T. 1. Zellen 12 bis 15, am Isthmus 3 bis 
D u breit, 18 bis 21 u lang, mit schmaler linealischer Mitteleinschnůrung. © Zellhálften 
fast hexagonal, mit convexen, glatten Seiten, flach abgestutztem Scheitel, stumpf abgerun- 
deten Écken. Seiten- und Scheitelansicht der je einen Chlorophyllkórper enthaltenden Zell- 
hálften elliptisch. Zellmembran elatt, ziemlich důnn. 

In sumpfigen Gewássern, in Bergbáchen zwischen theilweise untergetauchten Cla- 
dophora-Rasen ete. (5—10). So in einem Báchlein, welches durch eine Felsenkluft bei 
Sele náchst Roztok herabfliesst, ebenso an feuchten Felsen gegenůber Lettek mehrfach 
(auch in einer Form mit leicht wellig gekerbten Seiten)! 

987. C. Meneghinii Bréb. Ralfs Desm. T. 15, D. By. Conj. T. 6, Wolle Desm. 
T. 16, Delponte Desm. T. 7, Wittr. et Nord. Alg. exs. No. 473! [incl. C. Brauni Reinsch 

») Ist von diesem Standorte mit Oocystis in den Algae exsice. Wittrock's und Nordstedt's 
No. 725 vertheilt worden. 

*) Bei Franzensbad und Winterberg habe ich eine dem C. nitidulum áhnliche, jedoch © 
: 

gróssere Č,-Art beobachtet, deren Zellen 48 u breit, 53 bis 57 u lang, am Isthmus 27 w br. waren. | 
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| Algenflora T. 10]. Zellen 9 bis 26, seltener bis 29 u breit, 1 bis 1"/„mal so (9 bis 34, 
© seltener bis 42 u) lang, mit schmal linealischer Mitteleinschnůrung, am Isthmus oft nur 
1 25 bis 7 u breit.  Zellhálften im Umfang halbkreisfórmig oder fast viereckig, an der 

Basis gerade, am Scheitel flach, gerade abgestutzt oder leicht concav, mit geraden oder 

concaven Seiten, abgerundeten, schrág abgestutzten oder leicht eingebogenen Ecken; in 

jeder Zellhálfte je ein Chlorophor. Zellhaut glatt oder fein punctirt. Zygoten kugelig mit 
kegelfórmigen Stacheln besetzt; var. e) genuinum (Bréb.) Krch. Zellen 20 bis 22 u breit, 
24 bis 34 u lang, Zellhálften halbkreisfórmig, an beiden Seiten, am Scheitel und an den 
beiden oberen Ecken je einmal gleichmássig wellig eingebogen; var. B) angulosum (Bréb.) 

- Rbh. (C. angulosum Bréb.) Zellen 18 u breit, 28 u lang, am Isthmus etwa 2 u breit, 
Zellhálften fast guadratisch, alle vier Ecken schrág abgestutzt, Seiten und Scheitel gerade, 
selten schwach gekerbt; var. y) crenulatum (Nág.) Rich. [C. crenulatum Nág. Einz. Alg. 
T. 7.) Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 566! Zellen 15 bis 30 u lang, fast ebenso breit, 
halb so dick. Zellhálften am Rande buchtig gekerbt, mit kaum angedeuteten Einkerbungen 
oder mit 5 bis 7 schwachen Buchten und sechs bis 8 Erhabenheiten an jeder Zellhálfte ; 
var. d) concínnum Rbh. (Euastrum concinnum Rbh. Alg. exs. No. 1303.) Zellen 9 bis 
26 u breit, 9 bis 28 u lang, am Isthmus 2'5 bis 7 u breit, Zellhálften fast viereckic, 
mit abgestutzten oder abgerundeten Ecken; var. e) Braunt (Reinsch ex p.) nob. [C. Brauni 
Reinsch ex p., Algenfl. T. 10.) Zellen 13 bis 29 u breit, 13 bis 38 u lang. Zellhálften 
mit fast parallelen senkrechten SŠeiten, mit je zwei oder drei welligen Einkerbungen, am 
breiten Scheitel oft gerade, an den Ecken abgerundet. 

In stehenden Gewássern, Tůmpeln, Teichen, Wassergráben, Aguarien u. á. in allen © 
Formen verbreitet (4—9). In der Umgebung von Prag nicht selten, so in den Tůmpeln 
am Botičbach im Nuslethal, an der Moldau bei Troja, Hlubočep, Hodkowička u. a., in den 
Sůmpfen an der Bahn bei Běchowic und Ouwal auch var. 7, im Můhlteich bei Kunratic, 
in Teichen oberhalb Kunratic und bei Jesenic; in den Elbetůmpeln bei Kostelec a. E., 
Neratowic v, Čelakowic a—e, Raudnitz, Lobositz, Kolín, in einem Teiche bei Roth- Peček 
var. ©; bei Libňowes und Žiželice an der (a bei Rosic, Pardubic, Kdniggrátz auch O, 
Neu- Bydžow, Lichtenau an der Adler; bei Hirschberg, Weisswasser auch d; bei Laun, 

© Brůx, Dux, Falkenau, Franzensbad áačh var. €e; bei Podolí, Wotic, Planá, Sudoměřic, 
Tábor, Sobieslau, Schewetín, Veselí, Frauenberg, Budweis, Lomnic auch d, B, Wittingau, 

© Wodnian, Strakonic; bei Dobříš und Březnic náchst Příbram, Protivín, Klattau, Hohen- 
furth mehrfach, Ebenau náchst Krummau, Kuschwarda, Winterberg, Prachatitz ! Im Riesen- 
gebirge nach Schróter (Jahresber. d. schles. Ges. 1883, p. 185) nicht selten; so in den 
Elbguellen, am Koppenplan etc. 

388. C. polygonum Nc. (Euastrum polygonum Nág. Einz. Alg. T. 7.) Wolle 
Desm. T. 16. Zellen 8 bis 20 u lang, Breite um "/; geringer, sehr kleine Exempl. nur 
6 u breit. Dicke halb so gross wie die Lánge; Zellhálften im Lángsprofil sechseckig, die 
breite Seitenfláche zuweilen mit einer schwachen Ausbuchtung neben der Einschnůrung. 

- Membran olatt oder etwas punctirt, in jeder Zellhálfte je ein Chlorophylltráger. 

M | « 
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In stehenden Gewássern, Wassereráben u. i. wie vor. (6—9). So bei Hirschberg ! 

389. C. depressum (Nác.) Lund. [Euastrum depressum Nág. Einz. Alg. T. 7, 
Wolle Desm. T. 50, non Cos. depressum Bail.]| Zellen 40 bis 48 u breit, 37 bis 40 u 
lang, 20 bis 21 u dick, mit linealischer, aussen etwas verbreiteter Mitteleinschnůrung, am 
Isthimus 12 bis 15 u breit; Zellhálften niedergedrůckt eifórmig, mit flacher Basis, abge- 
rundeten unteren Ecken, schráe ansteigenden, etwas convexen Seiten, breit abgerundeten 
oberen Ecken und flachem Scheitel; in jeder Zellhálfte je ein Chlorophylltráger. Zellhaut 

- deutlich punctirt. 
In stagnirenden Gewássern, Teichen, Tůmpeln u. á. wie vor. (4—9). So bei Če- 

© lakowic a. E., Lomnic náchst Wittingau, Planá náchst Tábor“ 

390. (C. crenatum Ralfs. Desm. T. 15, Wolle Desm. T. 49, Delponte Desm. 
: T. 7, Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 80! Zellen etwa 16 bis 38 u breit, 1'"/3—1',mal 

so (21 bis 58 w) lang, mit gleichmássig gekerbtem Rande, schmal linealischer Mittelein- 
, 13* 



196 Cosmarium. 

schnůrung, an den Enden allmálich breit zugerundet; jede Zellhálfte mit 11 bis 14 Ein- 
kerbungen und je einem Chlorophore; Zellhaut fein punctirt. Zygoten kugelig, mit kurzen, 

dicken, in 2 bis 3 Spitzen auslaufenden Protuberanzen besetzt; var. B) nanum Wittr. W.. 
et Nordst. Alg. exs. No. 563! Zellen 16 bis 17 u breit, 24 bis 25 u lang, 12 bisl3u © 
dick, am Isthmus 10 «w breit, jede Zellhálfte mit 10 bis 12 Einkerbungen. 

In Báchen, an nassen Felsen u. 4. (6—9). So bei Strakonic und Winterberg in 
Sůdbohmen; bei Jechnitz náchst Rakonitz; am Mummelfall náchst Harrachsdorf! im Riesen- 
gebirge in den Elbeguellen (Kirchner Algenfl. p. 149), auf der Mádelwiese (Schróter L. 
c. p. 184). 

391. C. Naegelianum Bréb. [Euastrum (Cosmarium) crenatum Nág. Einz. Alg. 
T. 7.] Wolle Desm. T. 50. Zellen 15 bis 30 u lang, fast ebenso oder um ",„ weniger 
breit, halb so dick als lang, mit einem tiefen linealischen Einschnitt in der Mitte; das 
breite Lángsprofil am Pole gerade und breit abgestutzt, an den Seitenrándern buchtig gekerbt; 
die breite Seitenffáche zuweilen mit einer Ausbuchtung neben der Einschnůrune. Zellhálften 
jederseits von der Einschnůrung bis zur Abstutzung mit 4 kleinen oder 2 grósseren und 
einer kleineren oder 1 grósseren und 2 kleineren oder blos mit 2 Buchten, in jeder je 
ein Chlorophor. Zellhaut glatt oder fein punctirt. 

In stagnirenden Gewássern, Wassergráben, Tůmpeln u. á. (4-—10). So in den 
Tůmpeln an der Moldau bei Hlubočep und auf der Kaiserwiese náchst Smichow, in 
Sůmpfen an der Bahn bei Běchowic und Ouwal; bei Neratowic an der Elbe; in den 
Teichen bei Dymokur, bei Žiželic an der Cidlina; bei Hirschbere, Habstein; Lichtenau 
an der Adler; bei Franzensbad; in Sůdbohmen in Teichen bei Dobříš, Březnic náchst 
Příbram, Písek, Budweis, Frauenberg, Lomnic, Wittingau, Planá náchst Tábor; bei Pra- 
chatitz, Kuschwarda und im Arber-See im Bóohmerwalde! 

392. C. undulatum Corda. *) Alm. d. Carlsb. 1839, T. 5, Ralfs Desm. T. 15, 
Wolle Desm. T. 16, Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 472! Zellen dem vor. áhnlich, etwa 
40 bis 44 u breit, 1"/, bis 2mal so (etwa 60 u) lang, mit nach aussen allmáhlich erwei- 
terter Mitteleinschnůrung, am Rande gewellt; in jeder Zellhálfte je zwei Chlorophylltráger; 
Zellhaut am Rande mit deutlichen Puncten besetzt. Zygoten mit lángeren und důnneren, 
am Ende 2- oder 3gabeligen Stacheln besetzt. 

In stehenden Gewássern wie vor. So bei Carlsbad (Corda Alm. d. Carlsbad 
1839, p. 243). 

893. C. eyclicum Lund. Desmid. T. 3.*%) Zellen 52 bis 55 u breit, 26 u dick, 
49 bis 52 u lang, mit schmal linealischer, nach aussen čfters verbreiteter Mittelein- 
schnůrung, am Isthmus 17 bis 19 u breit; Zellhálften halbkreisfórmig, mit gerader Basis, 
fast rechtwinkeligen Ecken, schrágen am Rande gewellten Šeiten; jede Zellhálfte mit 
12 Einkerbungen und zwei Chlorophoren, in der Scheitelansicht flach elliptisch, in der 
Seitenansicht fast kreisfórmig, nach oben leicht eřweitert und am Scheitel etwas abgeflacht. 
Zellhaut am Rande warzig gekerbt, mit in concentrischen Reihen angeordneten Wárzchen ; 
var. B) subtruncatum nob. Zellen 48 bis 52 u breit, 45 bis 46 u lang, mit etwa 15 bis 
18 u breitem Isthmus. Zellhálften am Scheitel ofters abgeflacht und daselbst weniger 
deutlich als an beiden convexen Seiten wellig gekerbt, Einkerbungen je 4 auf jeder Seite, 
4 am Scheitel; sonst wie die typische Form. 

In stehenden Gewássern, var. 8 auf nassen Felsen (6—8). So auf feuchten Felsen 
im Libřicerthal gegenůber Davle an der Moldau! 

394. C. venustum Bréb. (Euastrum venustum Bréb.) Wolle Desm. T. 16. Zellen 
39 his 40 u lang, um etwas weniger breit, mit schmaler, linealischer Mitteleinschnůrung. 
Zellhálften mit gerader Basis, abgerundeten Ecken, etwas convergirenden Seiten, an diesen 

!) P. Reinsch hat mit dieser Art Cosmarium crenatum Ralfs und C. subcrenatum Hantzsch 
vereinigt (siehe dessen Algenflora p. 117). 

*) Nach Lundell (1. c. p. 13) gehórt diese C.-Form mit C. undulatum Corda und C. ere- 
natum Ralfs in eine Reihe. 
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“ - mit je zwei gleich grossen welligen Einbuchtungen, und mit abgestutztem, leicht eingebo- 
-© genem Scheitel; in jeder Zellhálfte je ein Chlorophor. Zellhaut glatt. 
: In Súrmpfen u. i. (6—9). So im Riesengebirge in den Elbguellen (Kirchner Algenfi. 
p. 149, auf der Weissen Wiese, Mádelwiese, am Koppenplan (Schróter, 1. c. p. 184). 

i 395. (C. holmiense Lund. Desmid. T. 2, Wolle Desmid. T. 26. Zellen 33 bis 
40, am Isthmus etwa 21 « breit, 683 bis 66 w lang, etwa 28 u dick, mit schmaler, linea- 

- lischer Mitteleinschnůrung. Zellhálften fast guadratisch oder trapezisch, mit Wenig conver- 
© girenden, fast geraden oder leicht convexen, in der Mitte unmerklich gekerbten Seiten, 
-vor dem ŠScheitel seicht eingeschnůrt, am etwa 29 u breiten Scheitel erweitert und flach 
abgestutzt, mit zwei seichten Einkerbungen und stumpf abgerundeten Ecken. Untere Ecken 
ebenfalls, jedoch weniger stumpf zugerundet; var. B) tntegrum Lund. Wolle Desm. T. 16. 
Zellen 32 bis 40, am Isthmus 20 bis 22 u breit, 56 bis 62 u lang, an dem etwa 26 bis 

-30 u breitem Scheitel flach, daselbst und an den Seiten ganzrandig (nicht gekerbt); var. 
9) minus nob. Zellen 24 bis 27, seltener bis 30, am Isthmus etwa 15 u breit, 39 bis 
- 45, seltener bis 54 u lang, etwa 24 bis 27 dick, sonst in der Form etc. mit dem etwas 
| grósseren C. holmiense in P. Reinsch's Contrib. ad. algol. p. 88, T. 12. Fig. 10 und 
O. Nordstedts Desmid. Spetsberg. 1872, p. 28, T. 6, Fig. 5 úbereinstimmend. 
k In Bergguellen, an feuchten sumpňcen Bergabhángen, an tropfenden Felsen etc. 
(5—11). So an einer feuchten Felsenwand bei St. Prokop gegenůber Nová Ves mit Nostoc 

- rupestre, Mesotaenium u. a., unter verschiedenen Chroococcaceen an tropfenden Felsen bei 
| Selc und Podmoráň náchst "Roztok mehrfach meist var. 4, ebenso an Felsen gegenůber 
| Lettek und Libšic und bei Stěchowic an der Moldau ; bei Prachatitz in Sůdbohmen! 

| 396. C. taxichondrum Lund. Desm. T. 2, Wolle Desmid. T. 16. Zellen 38 bis 
-50 u (nach Wolle) breit, um */, lánger (oft nur 44 u lang), etwa 24 u dick, mit linea- 
© lischer, nach aussen etwas erweiterter Mitteleinschnůrung, am Isthmus 10 bis 11 m breit. 
| Zellhálften halbkreisfórmig, am Scheitel unmerklich abgeflacht, mit fast gerader Basis, an 
- den unteren, fast rechtwinkeligen Ecken leicht verdickt, mit einem Wárzchen in der Náhe 
- des Isthmus, 2 ein wenig bogenfórmigen Reihen von Wárzchen in der oberen Zellhálfte 
- (in der unteren Reihe 5—6, in der oberen je 3 Wárzchen), in der Scheitelansicht elliptisch, 

mit 5-——6 Wůárzchen an jeder Seite, oberhalb diesen noch mit je 3 versehen. Zellmembran 
deutlich punctirt. 

In Sůmpfen, vorzůglich in Gebirgen (6—10). So bei Harrachsdorf und am Mum- 
© melfall im Riesengebirge! 

397. C. minutum Delp. Desmid. T. 7. Zellen 21 u breit, 27 bis 28 u lang, mit 
© tiefer, nach aussen stark erweiterter Mitteleinschnůrung, am Isthmus 5 bis 6 u breit. Zell- 
„hálften fast rundlich oder elliptisch, am Scheitel und an der Basis abgerundet, mit je 
einem Chlorophore, in der schmalen Seitenansicht kreisfórmig, in der Scheitelansicht rund- 

| lich-elliptisch. Zellhaut glatt, farblos. 
| In Sůmpfen, Teichen, torfigen Gewiássern (6—10). So in Sůmpfen an der Bahn 

zwischen Veselí und Lomnic! 

398. (U. ansatum (Ehrb.) Ktz. [Cosmarium lagenarium Corda Alm. d. Carlsb. 
| 1835, T. 2]. Wolle Desm. T. 16. Zellen 28 bis 31 u breit, etwa 2mal so (58 bis 62 u) 
lang, mit breiter aber nicht sehr tiefer Mitteleinschnůrune. Zellhálften mit gerader Basis, 
- abgerundeten unteren Ecken, nach oben stark verschmálert, mit schrág ansteigenden con- 
- čaven Seiten, abgerundeten oberen Ecken und flach abgerundetem Scheitel. 

k In Sůmpfen wie vor. (6-—9). So bei Lomnic und Wittingau! bei Carlsbad (Corda 
| Alm. d. Carlsb. 1835, p. 206). | 

| 399. C. pyramidatum Bréb. Ralfs. Desm. T. 15, Wolle Desm. T. 24, Delponte 
| Desm. T. 9. Klebs Desm. T. 3.*) Zellen 50 bis 85 (nach Klebs und Reinsch auch 27 

v) C. pyramidatum geht nach Klebs (1. c. p. 31) unmittelbar in C. granatum Bréb. ůúber. 
k Zu ihm sollen nach K. ausser C. pseudopyramidatum P) stenotum Nordst. als Variationen noch 

jek 
] 
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bis 48) u breit, 53 bis 93 (44 bis 67 nach Reinsch und Klebs) w lang, mit ziemlich 
tiefer, linealischer Mitteleinschnůrung, am Isthmus etwa 30 bis 35 u breit; Zellhálften 
mit gerader oder fast nierenfórmiger Basis, breit abgerundeten unteren Ecken, schrág an- 
steigenden convergirenden Seiten, nicht oder wenig abgerundeten oberen Ecken und ab- 
geflachtem oder fast abgestutztem Scheitel, in jeder je zwei Chlorophylltráger. Scheitel- 
ansicht breit elliptisch. Zellhaut mehr oder weniger deutlich punctirt oder fein granulirt. 

In stagnirenden und torfigen Gewássern, Wassergráben u. á. (6-—10). So bei 
Jung-Bunzlau, Prachatitz und Winterberg! 

400. (C. pseudopyramidatum Lund. Desm. T. 2, Wolle Desm. T. 15. Zellen 
28 bis 40, am Isthmus 10 bis 15 u breit, 44 bis 64 u lang, bis 19'5 u dick, in der. 
Form dem C. pyramidatum Bréb. entsprechend. Zellhaut fein punctirt; var. B) vartolatum 
(Lund.) nob. [C. variolatum Lund. Desm. T. 2). Zellen 18 bis 24, am Isthmus oft nur 
5 bis 65 u breit, 30 bis 42 u lang, etwa 15 u dick, mit mehr oder weniger grob 
punctirter Zellhaut. ; 

In stagnirenden und torfigen Gewássern wie vor. (5—10). So in Sůmpfen an der 
Bahn zwischen Veselí und Lomnice in Sůdbóhmen auch var. B reichlich! 

401. C. pachydermum Lund. Wolle Desm. T. 15, Klebs Desm. T. 3.") Zellen 
68 bis 87 (nach Klebs 25 bis 74) u breit, 1"/,mal so [88 bis 117 (33 bis 100 nach 
Klebs) u] lang, 50—59 u dick, mit schmal linearischer Mitteleinschnůrung, am Isthmus 
30 bis 40 u breit. Zellhálften fast halbkreisfórmig, mit gerader Basis, abgerundeten, fast. 
rechtwinkeligen unteren Ecken; Seiten unten fast senkrecht ansteigend; Scheitel hoch 
convex; in jeder Zellhálfte zwei Chlorophoren. Scheitelansicht eifórmig. Zellhaut 2 bis 351. 
dick, deutlich punctirt. 

In Teichen, Sůmpfen u. á. (6—9). So bei Lomnic náchst Wittingau! 

402. C. smolandicum Lund. Desmid. T. 2. Wolle Desm. T. 16. Zellen 48 u breit,. 
54 u lang, 28 u dick, mit sehr schmalem (etwa 12 u breitem) Isthmus und enger linea- 
lischer Mitteleinschnůrune. Zellhálften fast halbkreisformicg, mit gerader Basis, abgestumpften, 
spitzwinkeligen unteren Ecken, die mit je einer Papille versehen sind, hoch convexem 
Scheitel, in der Mitte meist flach gedrůckt, mit je zwei Chlorophoren.  Scheitelansicht. 
elliptisch. Zellhaut spárlich grob punctirt; var. B) angulosum Krch. Zellen 42 bis 48u 
breit, 48 bis 55 u lang, am Isthmus 9:5—11 u breit; Zellhálfíten ohne oder mit einer 
sehr kleinen, auf der Basis stehenden Papille, am Scheitel deutlich abgeflacht, mit nicht. 
bogenfórmigen, sondern stumpfwinkelig gebrochenen Seiten; Zellhaut dicht und fein punctirt. 

In Sůmpfen, torfigen Gewássern wie vor. So in den Elbguellen im Riesengebirge 

var. B (Kirchner Algenfl. p. 150). 
B) Zellhaut mit Warzen besetzt, seltener nur grob punctirt (C. punctulatum Bréb.). 
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403. (. margaritiferum (Turp.) Menegh. Ralfs Desm. T. 16, Delponte Desm. 
T. 9, Wolle Desm. T. 13. Zellen 25 bis 60 u breit, 1"/, bis 2mal so (26 bis 70 u) 
lang, mit schmaler, nach aussen etwas erweiterter  Mitteleinschnůrung, am Isthmus 
10 bis 22 u breit; Zellhálften halbkreisfórmie, nierenfórmig oder oval, mit nierenfórmiger 
Basis, breit abgerundeten unteren Ecken, kurzen convexen Seiten, breit abgerundetem, 

aber nicht abgeflachtem Scheitel, mit je zwei Chlorophylltrágern. © Zellhaut gleichmássig 
mit rundlichen Warzen besetzt. Scheitelansicht eifórmig; Zygoten rund, mit am Grunde 
verdickten, an der Spitze zweigabeligen oder mehrfach getheilten Stacheln versehen; var. 
B) vncisum Krch. Zellhálften eifórmig mit flach gedrůckter Basis, Mitteleinschnůrung vom 
Isthmus nach aussen gleichmássig erweitert.: 

folgende Ú.-Arten gehěren: C. holmiense Lund., C. integerrimum Nág., C. Hammeri Reinsch, C. 
Nymannianum Grun., C. cymatopleurum Nordst., C. homalodermum Nordst. (I. c. p. 32). Nach P. 
Reinsch (Algentlora p. 107) gehórt auch Cos. rupestre Nág. Einz. Alg. T. 7 zu C. pyramidatum. 

') Nách Klebs geht C. pachydermum in C. phaseolus b) bioculatum (C. bioculatum Bréb.) — 
úber. Zu ihm gehórt auch C. smolandicum Lund., Č. taxichondrum Lund., C. pseudonitidulum © 
Nordst. Zwischen Č. pachydermum Bréb. und C. Ralfsii Bréb. sollen nach Klebs keine Grenzen 
existiren (L. c. p. 35). 



Cosmarium. 199 

In stehenden Gewássern, Teichen, Tůmpeln, Wassergráben u. á. (5—10). In der 
„Umgebung von Prag nicht selten, so in einem Bassin im k. k. botan. Garten am Smichow, 
-in den Sůmpfen an der Bahn bei Běchowic und Ouwal, in Teichen 
| bei Kunratic und Jesenic, bei Buda náchst Mukařov; bei Dobříš 
-máchst Příbram; in Elbetůmpeln bei Brandeis a. E., Čelakowic, 
Sadská; Neratowic, Oužic náchst Kralup, Raudnitz, Lobositz; bei 
© Kdniggrátz, Dachov náchst Hořic, Dymokur, Libňowes und Žiželic 
„náchst Chlumec an der Cidlina, bei Weisswasser, Hirschberg; bei 
"Laun, Bilín, Brůx, Dux, Teplitz, Franzensbad, Carlsbad, Mies; 
-bei Beraun, Stránčic, Hořowic, bei Bystřic, im Jordan-Teich bei 
Tábor, Stupčic, Wotic, Sobieslau, Veselí, Písek, Lomnic, Wittingau, 
l Wodnian, Frauenberg, Budweis, Klattau, Eisenstein, Hohenfurth, 
| Ebenau náchst Krummau! var. G im Riesengebirge in den Elb- 
j guellen (Kirchner Algenfl. p. 151), bei der Elbfallbaude und am Fig. 116. Cosmarium 

- Kamme mehrfach! am Koppenplan, auf der Mádelwiese, am Grossen | botrytis (Bory) Menegh. 
© und Kleinen Teich (Schrěter, 1. c. p. 185). Einč book) Zelle Zalee 

breiten Seitenansicht, 
etwa 400mal vergr. 

' 

| 404. C. punctulatum Bréb. Klebs Desm. T. 3,*) Wolle 
© Desm. T. 13. Zellen 16 bis 33 u breit, 20 bis 37 u lang, in 
| der Mitte tief linealisch eingeschnůrt. Zellhálften breit elliptisch, nach den abgestutzten 
- Enden ein wenig verschmálert, mit mehr oder weniger stark convex gewůlbten Seiten, 

abgerundeten Endecken; Zellhaut grob punctirt oder fein warzig; var. B) brasiliense 
1 Nordst. W. et. N. Alg. exs. No. 491.  Zygoten mit am Ende gezáhnten Stacheln, ohne 
- diese 34, mit diesen 48 u im 'Durchm. 

| 
| 

In stehenden Gewássern wie vor. (6—9). So bei Reichenberg (Siegmund Rbh. 
Kryptfi. p. 201). 

| 405. C. botrytis (Bory) Menegh. Nás. Einz. Alg. T. 7,*) Wolle Desm. T. 13, 
- Delponte Desm. T. 8, Klebs Desm. T. 3.*) Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 826, 79 £.! 
- Zellen 24 bis 78 u breit, 36 bis 111 u (nach Klebs) lang, mit schmal linealischer Mittel- 
- einschnůrung, am Isthmus oft nur 9 bis 18 u breit; Zellhálften mit gerader oder sehr 

schwach nierenfórmiger Basis, nach der Spitze verschmálert und am Scheitel flach abge- 
stutzt, mit je zwei Chlorophoren. Zellhaut gleichmássig mit (am Scheitel etwas kleineren) 
Warzen besetzt. Zygoten mit vielen, am Grunde nicht verdickten, oben in 3—4 Spitzen 
auslaufenden Stacheln besetzt; var. B) emarginatum nob. Zellen in der Mitte der Scheitel- 
fláche mit einer etwa 3 u tiefen, stumpfen Ausrandung versehen; Zellhaut mit etwas 

- grósseren Warzen besetzt, als bei der typischen Form, sonst wie diese. 

In stehenden Gewássern allgemein verbreitet (4-—9). In der Umgebung von Prag 
háufig, so in den Schanzgráben, in Tůmpeln an der Moldau auf der Kaiserwiese, bei 
Hlubočep, Hodkowička, St. Prokop mehrfach, bei Troja, Selc náchst Roztok mehrfach, 

-im sog. Libuša-Bade bei Pankrac, in Teichen bei Kunratic und Jesenice, bei Kuchelbad; 
-in den Teichen bei Buda náchst Mukařow, bei Roztok, Podmoráň, Brnky, in den Sůmpfen 

an der Bahn bei Běchowic und Ouwal; in Elbetůmpeln bei E. Kostelec, Celakowic, Nera- 
“, ly. 

») C. punctulatum var: c) elongatum Klebs „kónnte mit demselben Recht als eine weniger 
- hockrige Varietát von C. botrytis als eine stárker granulirte Varietát von C. pyramidatum aufge- 
- fast werden“ (Klebs 1. c. p. 37); andere Formen „fůhren wieder von dieser C.-Art zu C. margari- 
- tiferum úber“ auch C. pseudomargaritiferum Reinsch gehórt hierher (1. c. p. 38). 
; 2) Nach Nágeli (Einz. Ale. p. 119) sind „C. botrytis, C. margaritiferum, C. protractum, 
- wie die Uebergánge deutlich zu zeigen scheinen, nur Formen einer Art“. Nach Nordstedt (Alg. exs. 
— No. 826) geht C. botrytis var. subtumidum Wittr. in C. gemmiferum Bréb. úber. 

5) Nach Klebs umfasst diese polymorphe C.-Art auch C. ochtodes Nordst. (1. c. p. 39). 
„aus ihr entsteht C. tetrophthalmum Bréb., C. orbiculatum. — Das C. praemorsum Bréb. ist ein 
echtes C. botrytis, ebenso das C. cruciatum Bréb., C. notabile Bréb. (1. c. p. 40). Ein echtes C. 

- botrytis soll nach K. ferner C. subreniforme Desm. sein; C. subcostatum Desm, subprotumidum, 
- costatum, guasillus Lund., pulcherrimum, boreale, cyclicum Lund. ete. stellen eine auf das innigste 

mit einander verbundene Variationsgruppe von C. botrytis dar (1. c. p. 41)!! 

1 

“ 
; 
; 
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towic mehrfach, bei Oužic náchst Kralup, Hořín náchst Melnik, Raudnitz, Lobositz, Leit- 
meritz, Kolín, Pardubic; bei Kóniggrátz, Neu-Bydžow, Rosic, Ziželic, und Libňowes an 

der Cidlina; bei Dymokur, Jung-Bunzlau, Bakow, Weisswasser, Hirschbere; bei Lichtenau 
und Kronstadí an der Adler! im Riesengebirge auf der Weissen Wiese und im Kleinen. 
Teich (Kirchner Algenfl. p. 151), bei der Elbfallbaude, unter der Spindelbaude! boilh 
Herrnskretschen ; im Schlossgarten bei Petersburg, in Teichen bei Jechnitz; bei Bilín, Dux, 
Brůx, Osseg, Franzensbad, Carlsbad, Saaz, Laun, Smečno, Schlan; bei Beraun, Karlstoin, 
Půrolitz, Příbram, Stránčic, Bystřic, Podolí, Olbramowic, Wotic, Sudoměřic, Stupčic, Planá, 
Tábor, Sobieslau, Veselí, Schewetín, Strakonic, Winterbere, Prachatitz, - Zamostí, Frauen- © 
berg, Budweis, Wittingau, Lomnic, Wodnian, Písek, Klattau, Mies; bei Eisenstein, Hohen- 
furth! bei Pilsen (Hora, Flora v. Pilsen p. 12); var. B bisher nur bei Prebischthor in 
der bóhm. Schweiz! 

406. C. [Euastrum] pseudobotrytis Gay. Desmid. T. 1. Zellen 26 bis 30, am. 
Isthmus 10 bis 13 u breit, 33 bis 39 u lang, 18 bis 21 u dick, von derselben Form. 
wie C. botrytis. Zellhálften an den Seiten convex, warziggekerbt, am Scheitel ach abge- © 
stutzt, an der Scheitelfláche nicht gekerbt, mit je einem Chlorophore.  Zellhaut mit con- © 
centriseh an den Zellhálften angeordneten m besetzt, welche in der Mitte der Zell- © 
hálften weniger deutlich auftreten. | 

, 

In Báchen, Wassergráben ete. meist unter anderen Algen (3—9). 50 in einem 
Báchlein bei Selc náchst Roztok mit Cosmarium leiodermum, ebenso auf feuchten Felsen © 
gegenůber Lettek, bei Dolanky und Chwatěrub an der Moldau und an Felsen in der Náhe © 
des Teiches Seberak bei Kunratic! 

407. C. tetrophthalmum (Ralís) Bréb. Delponte Desmid. T. 9, Wolle Desmid. © 
T. 13. Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 827!  Zellen 29 bis 79 u breit, 60 bis 115 u 
lang, mit tiefer, fast linealischer Mitteleinschnůrung. © Zellhálften nahezu halbkreisfórmig, © 
an der geraden Basis leicht bauchie aufgetrieben, am Scheitel unmerklich vorgezogen und 
flach abgerundet, mit je zwei ansehnlichen Chlorophoren. Zellhaut gleichmássig mit Warzen © 

besetzt; var. B) rupestre Nág. Zellen 30 bis 32 u breit, 56 bis 60 u lang, mit mehr © 
herzfórmig-nierenformigen Zellhálften, sonst wie die typische Form; var. y) menus Joshua. © 
Zellen 76 bis 90 u lang, 56 bis 66 u breit. 

In stehenden Gewůássern, Teichen ete., var. B auf feuchten Felsen (5—10). 
So auf feuchten Kalksteinen am Abflusse der Waldguelle bei Kuchelbad náchst Prag 

var. G spárlich ! 

408. C. reniforme (Ralfs) Arch. Wolle Desmid. T. 14. Zellen 50 bis 60, am 
Isthmus 15 bis 18 u breit, 63 bis 70 u lang, mit tiefer, nach innen erweiterter Mittel- © 
einschnůrung. Zellhálften breit nierenfórmig, mit abgerundeten Seiten und Scheitel. Zell- © 
haut gleichmássig, mit halbkugeligen, in leicht gekrůmmten Reihen angeordneten ansehn- 
lichen Warzen besetzt. 

In Sůmpfen, stehenden Gewássern ete. (5—10). So in Salzwassersůmpfen bei 
Oužic náchst Kralup und bei Chotzen in Ostbohmen nicht selten ! 

409. C. Brébissonii Menegh. Ralfs Desm. T. 16, Wolle Desm. T. 13, Delponte 
Desm. T. 9. Zellen 45 bis 65 u im Durchm., etwas lánger als breit, mit schmaler, nach 
aussen etwas erweiterter Mitteleinschnůrune. Zellhálften halbkreisfórmig, mit breit abge- 
rundeten unteren Ecken, convexen Seiten und rundlichem Scheitel; Zellhaut dicht mit 
kurzen, conischen, scharf zugespitzten stacheligen Wrzchen besetzt. Scheitelansicht elli- 
psoidisch oder eifórmig. 

In Sůmpfen, torfigen Gewássern u. ů. (6—9). So bei Habstein náchst Hirschberg, 
bei der Elbfallbaude im Riesengebirge! auf der Mádelwiese, bei der Wiesenbaude, am 
Kleinen Teich (Schróter 1. c. p. 185); bei Kuschwarda im Boóhmerwalde! 

b) Scheitelansicht lánglich, mit besonders bauchig hervortretender Mitte; ©) Zell. 
haut glatt oder punctirt. 



C Cosmarium. = 201 
i —— 

410. C. eruciatum Bréb. Wolle Desm. T. 18. Zellen 22 bis 25 gu lang, fast 
'eben so breit, am Rande fein gekerbt, mit sehmal linealischer Mitteleinschnůrung; Zell- 

„hálften frápezoidisch, untere Ecken abgerundet. obere zugespitzt, mit gerade abgestutztem 

'Scheitel, Zellhaut glatt oder fein punctirt. 

In Sůmpfen, Teichen ete. wie vor. (5—10). So an feuchten Felsen gegenůber Lettek 
"und bei Stěchowic an der Moldau mehrfach; am Mummelfall bei Harrachsdorf! am Kleinen 
"Teich im Riesengebirge (Rabenhorst Flora eur. alg. III. p. 168). 

; 
1 411. C. pusillum Bréb. (Euastrum pusillum Bréb.) Zellen meist 9 bis 10 u breit, 
T 7 bis 9 u lang, mit linealischer Mitteleinschnůrung, am Isthmus 33 bis 4 u přáse. 

Zellhálften trapezoidisch, mit runden Ecken, etwas convergirenden geraden oder leicht 
„convexen Seiten, am Scheitel gerade oder ein wenig concav; Zellhaut slatt. 

In stehenden Gewássern, auf feuchten Felsen u. á. (4-—9). So auf der Iserwiese 
-in den Sudeten (Kirchner Algenfl. p. 153). 

412. C. suberenatum Hantzsch. Wolle Desm. T. 18, 19, Wittr. et Nordst. Alg. 
jexs. No. 562! Zellen 20 bis 26 u breit, 23 bis 36 u lang, mit tiefer, linealischer Mittel- 
'einschnůrung, Zellhálften am Rande gleichmássig buchtig gekerbt (auf jeder Seite 4 bis 
'6 seichte Einkerbungen), an der Basis gerade, am Scheitel flach abgestutzt, mit wenig 
'abgerundeten Ecken und leicht gebogenen (convexen) Seiten; Scheitelansicht elliptisch. 
Im angeschwollenen Mitteltheile der Zellen oft einige (5) Prominenzen. 

| In stehenden Gewássern, Wassergráben u. á. unter Oedogonien ete. (6—9). So 

'in einem Graben an der Bahn bei Trautenau, bei Arnau. und Herrnskretschen náchst 

"Bodenbach ; im Jordan-Teiche bei Tábor! 

413. C. pulcherrimum Nordst. Wolle Desm. T. 49. Zellen etwa 33 u breit, um 
JA lánger (40 w lang), mit tiefer, fast linealischer, nach aussen nicht erweiterter Ein- 
schnůrung; Zellhálften fast halbkreisfórmig, mit orader Basis, zugespitzten unteren Ecken, 
(convexen Seiten, abgerundetem Scheitel und mit deutlich sranulirter Zelhaut. Puncte in 
4 oder 5 concentrischen Reihen angeordnet. 

In stehenden Gewássern wie vor. So bei Tannwald! 

414. C. phaseolus Bréb. Wolle Desm. T. 18. Klebs Desm. T. 3.) Zellen 24 
-bis 36 u breit, 28 bis 32 u lang, 14 bis 16 u dick, mit fast linealischer nach aussen 
-etwas erweiterter Einschnůrung, am Isthmus 7 u breit. Zellhálften nierenfórmie, mit runden 
'unteren Ecken und flach abgerundetem Scheitel, mit je einem Chlorophylltráger. Zellhaut 
'granulirt. (Vorderansicht der von Ú. depressum [Nág.| Lund. sehr áhnlich). 

In stehenden Gewássern, Teichen, Tůmpeln u. 4. (6—9). So bei Hirschbere, 
"Lomnic náchst Wittingau; bei Eisenstein! 

B) Zellhaut mit Warzen besetzt. 

| 415. Č. ornatum Ralfs. Desm. T. 16, Wolle Desm. T. 17, 18. Zellen 33 bis 
'41 (seltener bis 60) u breit, eben so lang, mit schmaler, nach aussen etwas erweiterter 
„Mitteleinschnůrung, am Isthmus 10 bis 12 u breit. Zellhálften mit-gerader oder schwach 
„nierenfórmiger Basis, breit abgerundeten unteren Ecken und gerade abgestutztem Scheitel. 
'Seiten convex ausgebaucht, vor dem Scheitel plótzlich zusammengezogen und concav, so 
"dass oben zwei spitze Ecken entstehen und der Scheitel kurz cylindrisch erscheint; in 
"jeder Zellhálfte zwei Chlorophoren. Zellhaut am Rande und an der Mittelausbuchtung mit 
"Warzen besetzt. Zygoten vieleckig, ihre Ecken mit langen zweispitzigen Stacheln besetzt. 

In stehenden Gewássern, alten Teichen, Tůmpeln u. 4. (6—10). So in Tůmpeln 
| an der Moldau bei Hodkowička náchst Prag, in Sůmpfen an der Bahn zwischen Běchowic 

1) Klebs vereinigte mit dieser C.-Art C. bioculatum Bréb. Aus ihr sollen einerseits 
'Formen von C. tinctum, anderseits von C. moniliforme entstehen; sie geht auch in Štaurastrum 
„muticum (!) úber. Andere Variationen (von C. phaseolus) bilden C. depressum, C. pygmaeum Arch., 
C em Lund.; C. phaseolus stellt auch Variationen von C. Ralfsii Bréb. und C. pyramidatum 
(dar. (L-c- d. 35, 36). 

l 
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und Ouwal, in Tůmpeln an der grossen Elbinsel bei Čelakowic und bei Neratowie ; bei 
Osseg unter dem Erzgebirge; im Jordan-Teiche bei Tábor, bei, Lomnic und Wittingau! 

416. C. caelatum Ralfs. Desm. T. 17, Wolle Desmid. T. 18. Zellen im Umfang 

rundlich, 26 bis 38 (nach Wolle bis 40) u breit, 33 bis 44 u lang, etwa 21 u dick, 
mit schmal linealischer Mitteleinschnůrung, am Isthmus etwa 15 u breit; Zellhálften halb- 
kreisfórmie, mit gerader Basis und wenig spitzen, fast rechtwinkeligen unteren Ecken, 
am Rande meist gleichmássig gekerbt; seltener sind die Basallappen breiter, jedes Lápp- 
chen mit zwei Warzen besetzt; Zellhaut am Rande und auf der Mittelausbuchtung mit 

Warzen versehen. A 

In stagnirenden, torfigen Gewássern wie vor, selten (6—9). So im Riesengebirge 
bei Wurzelsdorf und am Mummelfall náchst Harrachsdorf! in den Elbguellen (Kirchner 
Algenfl. p. 154), am Koppenplan, am Kleinen und Grossen Teich (Schróter 1. c. p. 185). 

417. C. biretum Bréb. Ralfs Desmid. T. 16, excl. C. anomalum Delp. Desmid. 
T. 9, p. 125. Wolle Desmid. T. 17. Zellen im Umfang fast guadratisch, 55 bis 66 u 
breit, ungefáhr so (68 bis 72) w lang, mit schmal linealischer Mitteleinschnůrung und 
schmalem, etwa 24 u breitem Isthmus; Zellhálften mit schwach nierenfórmiger, fast ge- 
rader Basis, nicht oder sehr wenig abgerundeten Ecken, fast parallel ansteigenden Seiten 
und breit convexem oder fast flachem Scheitel, mit je zwei Chlorophoren; Zellhaut ziemlich 
dick, mit Warzen besetzt. 

In Sůmpfen, alten Teichen etc., meist einzeln unter anderen Algen (6—9). So bei 
Dux und bei Lomnic náchst Wittingau! 

418. C. minneapolitanum (Wolle) nob. (C. protuberans Lund. var. granulatum 
Wolle Desmid. p. 84, T. 51). Zellen in der Form von C. biretum, jedoch nur 25 bis © 
28 u breit, etwa um "/; lánger als breit, mit tiefer, fast linealischer Mitteleinschnůrung; 
Zelhálften fast zweimal so lang als breit, mit leicht divergirenden Seiten, fast rechtwin- 
keligen oberen und stumpfen unteren Ecken, in der Mitte der Seitenfláche ist eine mit 
Warzen dichter besetzte Anschwellung; in der Scheitelansicht elliptisch, in der Mitte leicht 
angeschwollen; Zellhaut mit Warzen besetzt. ') 

In alten Teichen, Sůmpfen u. á. (6—9). So bei Selc náchst Roztok und 
bei Dobříš! 

95. Gattung. Arthrodesmus Ehrb. *) 

Zellen wie bei Cosmarium durch eine tiefe Mitteleinschnůrung in zwei gleich 
grosse Hálften getheilt, die beiderseits mit je einem (2mal 2) oder zwei (2mal 4) einfachen 
derben pfriemenformigen Stacheln versehen sind. Scheitelansicht oblong oder elliptisch, ohne 
Anschwellung in der Mitte.  Chlorophore bandfórmig, axil. Zygoten glatt oder stachelig. 

1. Sect. Tetracanthtum (Nág.) nob. Zellen mit 4 (Zellhálften mit je 2) einfachen 
Stacheln besetzt. | 

419. A. incus (Bréb.) Hass. Ralfs Desmid. T. 20, Wolle Desmid. T. 24. Wittr. 
et Nordst. Alg. exs. No. 76! Zellen etwa 10 bis 36 u breit, fast ebenso lang, mit gleich- 
mássig breiter oder nach aussen erweiterter Mitteleinschnůrung, am Isthmus etwa 6 bis 
9 u breit. Zellhálften viereckig, mit abgerundeten unteren Ecken, obere Ecken mit je 

!) Diese Cosmarium-Form, welche Wolle bei Minneapolis entdeckt hat und die von C. 
protuberans Lund., das zu den mit fein punctirter Zellhaut versehenen C.-Arten gehórt, wesentlich 
durch seine Bewarzung und gróssere Dimensionen sich unterscheidet, náhert sich durch seine wenig 
ausgebildete mittlere Anschwellung bei der Scheitelansicht dem bedeutend grósseren, in der Form 
dem C. biretum Bréb. áhnlichen Č. anomalum Delp. Desmid. T. 9, dessen Zellen in der Scheitel- 
ansicht lánglich elliptisch sind (ohne bauchig hervortretende Mitte). 

*) Wie Nágeli (Einz. Algen, p. 113) so hat neulich auch Gay (Conjus. p. 35) die Gatt. 
Artlrodesmus mit der Gatt. Euastrum, als deren eine Section vereinigt. De Bary (Conjug. p. 72) © 
hat sie wieder als eine Untergruppe seiner Gatt. Cosmarium untergeordnet. 
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jem, fast wie dě ganze Zelle langem oder noch lángerem Stachel versehen. Zygoten 
(stachelig, ohne Stacheln 22 u im Durchm.; var. B) Vntermedius Wittr. W. et Nordst. 
FAlg. exs. No. 824! Zellen 12 bis 15 u breit, 15 bis 
l 18 u lang, mit etwa 5 bis 6 u langen, geraden Stacheln. 

In torfigen Gewássern, Sůmpfen u. á. (5—9). So 
(in Sůmpfen an der Bahn zwisehén Běchowic und Ouwal, 
Tebenso zwischen Veselí und Lomnic reichlich, bei Sche- 

(wetín náchst Veselí, bei Hirschberg! bei Sohluckenan 
| (Karl Rbh. Kryptfl. p. 197). 

' 420. A. ovalis Wolle. Desmid. T. 24. Zellen 
1 ohne Stacheln, 18 bis 20 u breit, etwa um "/, lánger po (W atiRVOGodS údhvaředis 

1022 u lang), 6 fast linealischer Mitteleinschnůrung, am | (Ehrb) Ralfs. a) Eine veget. Želle 
„Isthmus 6 u breit; Zellhálften fast eifórmig, jederseits © wáhrendderTheilungin der breiten 
k mit je einem en um "/„—'/; als die ganze Zelle | Lángsansicht, etwa 400mal vergr.: 

kůrzeren Stachel versehen. b) Sibate p Gueransicht, 

E. In Teichen, Sůmpfen u. á. selten (6—9). So bei ze ori c 
| Hirschberg! 

| 421. A. convergens (Ehrb.) Ralfs. Desmid. T. 20, Wolle Desmid. T. 23. (Xan- 
| thidium convergens Delponte Desm. T. 14.) Zellen 40 bis 46 u breit, 38 bis 42 u lang, 
mit nach aussen allmálig verbreiteter Mitteleinschnůrung, am Tsthmus etwa 12 u breit. 

I Zellhálften elliptisch, an den beiden unteren Ecken mit je einem einfachen, fast halb 
-wie die ganze Zelle langen, nach der Einschnůrung hin geneigten Stachel versehen; Zell- 
-haut glatt. Zygoten glatt. Die Zellen sind nicht selten von einer am Rande strahlenartie 
| gezáhnter (schleimiger?) Hůlle umgeben. 

In torfigen Sůmpfen, Wassergráben wie vor. (5—9). So in torfigen Sůmpfen an 
"der Bahn bei Běchowic und Ouwal náchst Prag, bei Veselí, Lomnic und Wittingau mehr- 
(řach! bei Pilsen im Račicer Bach (Hora, Flora v. Pilsen p. 12), bei Carlsbad (Corda 
Alm. d. Carlsb. 1840 p. 209 auch im warmen Wasser unter Oscillaria elegans et 
0. Okeni). je) 

2. Sect. Octacanthtum mnob.  Zellen mit acht (Zellhálften mit je 4) einfachen 
Stacheln versehen. 

422. A. octocornis Ehrb. Ralfs Desmid. T. 20. Wolle Desmid. T. 24. Wittr. et 
Nordst. Alg. exs. No. 823! Zellen 16 bis 25 u breit, fast eben so lang oder etwas lánger, 
mit breiter Mitteleinschnůrung, am Isthmus etwa 5 u breit. Zellhálften trapezoidisch, mit 
concaven Seiten und ausgebuchtetem Scheitel, an oberen und unteren Ecken mit je einem 
fast "/„ der ganzen Zelle [etwa 12 u| langem, spitzigem, geradem Stachel versehen. Zy- 
goten kugelig. 

In alten Teichen, torfigen Sůmpfen, Wassergáben u. á. meist unter anderen De- 
smidiaceen zerstreut (5-—9). So in torfigen Sůmpfen an der Bahn zwischen Běchowic und 
Ouwal, ebenso zwischen Veselí und Lomnic und bei Eisenstein im Bóůhmerwalde! 

96. Gattung. Euastrum (Ehrb.) Ralís. *) 

Zellen im Umfange lánelich oder elliptisch, in der Mitte guer tief eingeschnůrt, 
-an den Seiten in der Regel symmetrisch ausgebuchtet oder gelappt, an den Enden abge- 
rundet oder abgestutzt und daselbst buchtig ausgerandet oder durch einen schmalen Ein- 

= 

1) Arthrodesmus senilis Corda Alm. d. Carlsb. 1849 T. 6 £. 33 von Carlsbad důrfte wohl 
- mit A. convergens zu vereinigen sein. A. asper Corda 1. c. T. 6 f. 34, bei Reichenberg von Corda 
- entdeckt, ist in neuerer Zeit nicht mehr beobachtet worden. A. serratus I. c. T. 6 £. 35 und A. guadran- 
© gularis L c T. 6£ 36, die erstere bei Prag und Reichenberg, die letztere bei Carlsbad von Corda 
"Deobachtet, gehoren nicht zu dieser Gattung. 

ž) Mit dieser Gattung hat Nágeli folgende Gattungen als Untergattungen vereinigt: 
(1. Arthrodesmus (Tetracanthium Nág.), 2. Cosmarium, 3. Euastrum, 4. Miorasterias (Einz. Algen 
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schnitt (wie bei Tetmemorus) zweilappig. Scheitelansicht lánglich, mit einer oder mehreren 
halbkugelig hervortretenden Ausbuchtungen auf jeder Seite. In jeder Zellhálfte ein axileli 
aus strahligen Lánesplatten bestehender Chlorophyltráger mit je einem Pyrenoide, ode 
zwei neben der Lángsaxe liegenden Chlorophoren. Zygoten kugelig, mit einfachen Warzen 
oder Stacheln besetzt. 

a) Die Zellhálften am Scheitel breit buchtig ausgerandet, aber nicht mit einem 
Einschnitte versehen. 

423. E. verrucosum (Ehrb.) Ralfs. Desm. T. 11, Wolle Desm. 26, Delpontěl 
Desm. T. 6 [Cosmarium cornutum Corda Alm. d. Carlsb. 1839 T. 5 £. 80, U. gua- 
drangulare Corda 1. c. T. 5 £f. 322] Zellen 65 bis 97 u breit, 80 bis 102 u lang, mit 
zuerst verbreiterter, nach aussen aber wieder zusammennétsender Mitteleinschnůrung. Zell- 
hálften mit convergirenden Beiten, durch 2 dem Šcheitel nahe liegende, schrág gestellte. 
Einbuchtungen dreilappig, mit geschwungener, in der Mitte convexer, an den Enden 
wieder nach unten geneigter Basis, spitzen unteren Ecken; Seitenlappen mit einer breiten 
Einbuchtung, durch welche meist ein grósseres spitzes unteres und ein kleines stumpfab- 
gerundetes oberes Láppchen entsteht; Endlappen nach der Špitze wenig verbreitert, am 
Ende mit weiter Ausrandung und abgerundeten Ecken; in jeder Zellhálfte drei grosse 
basale Anschwellungen, Scheitelansicht oblong, mit 2mal 4 Einbuchtungen. Zellhaut mit 
Warzen besetzt; var. B) alatum Corda (Cosmarium alatum Corda Alm. d. Carlsb. 1839, 
T Dalí, ad) Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 808! Zellen fast eben so breit wie lang. 
Seitenlappen in 2 fast gleich grosse, zugespitzte Láppchen getheilt. 

In Sůmpfen, Wassergráben, alten Teichen nicht selten (5—9). So in den Sůmpfen. 
an der Bahn bei Běchowic und Ouwal reichlich, bei Hirschberg mehrfach auch im Heide- 
teiche, bei Habstein, Kdnigerátz; bei Brůx, Franzensbad; bei Veselí und Lomnic náchst 
Wittingau! bei Reichenberg (Corda Alm. di; Carlsb. 1839 p. 243); var. B bei Prag u 
Carlsbad (Corda 1. c. p. 243). 

424. E. gemmatum Bréb. Ralfs Desm. T. 14. Wolle Desm. T. 28. Zellen 30. 
bis 43 u breit, 50 bis 72 u lang, etwa 28 u dick, mit schmal linealischer, nach aussen. 
nicht erweiterter Mitteleinschnůrung, am Isthmus 7 bis 9 u breit. Endlappen nach dem. 
Scheitel wenig verbreitert, Scheitel bedeutend ausgerandet; Seitenlappen ziemlich breit,. 
seicht ausgebuchtet, kurz zweilappig! in jeder zwei Chlorophylltráger enthaltenden Zell- 
hálíte je 3 in einer geraden Linie stehende Anschwellungen; Zellhaut auf diesen Anschwel- 
lungen und am Rande granulirt; sonst wie vor. | 

In Sůmpfen, Torfmooren wie vor. (5—9). So in torfigen Sůmpfen an der Bahn 
bei Běchowic und Ouwal náchst Prag; ebenso bei Habstein náchst Hirschberg; bei Fran- 
zensbad; in Sůdbohmen bei Veselí, Lomnic und Wittingau! 

425. E. pectinatum Bréb. Ralís Desm. T. 14. Zellen 44 bis 48 u breit, 1"/, bis 
2mal so (58 bis 72 u) lang, etwa 29 u dick, mit schmal linealischer, nach aussen ein 
wenig erweiterter Mitteleinschnůrung, am Isthmus 9 bis 10 u breit; Zellhálften durch 
zwei etwas schrág gestellte Einbuchtungen dreilappig; Basis gerade, Seitenlappen mit fast. 
senkrechtem Rande aufsteigend, durch eine Einbuchtung in zwei gleich grosse buckel- 
fórmige Láppchen getheilt; Scheitel wenig ausgerandet, fast gerade, mit abgerundeten oder 
zugespitzten Ecken, in jeder Zellhálfte 3 im Dreieck stehende Anschwellungen. Scheitel- 
ansicht wie bei vor., Zellhaut glatt oder punctirt. 

In torfigen Gewássern, Sůmpfen u. á. (6—9). So bei Habstein náchst Hirschberg! 

b) Die Zellhálften am Scheitel durch einen schmalen Einschnitt getheilt. 

426. E. oblongum (Grev.) Ralfs. Desm. T. 12 [Cosmarium sinuosum Corda Alm. 
d. Carlsb. 1835 T. 2], Wolle Desm. T. 25, Delponte Desm. T. 6, Wittr. et Nordst. Alg. 

p. 113. u. 4. 1 Gay dagegen theilt diese Gatt. in: 1. Sect. Auteuastrum — Euastrum Rlís. D. By., 
2. Sect. Cosmarium — Eucosmarium et Microcosmarium ex p. D. By. Nach Rabenhorst (Flora 
europ. alg. III., p. 179) ist diese Gattung „Genus artificiale, guod a Cosmario non discerni potest.“ 

2. 
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exs. No. 467, 475!  Zellen im Umfang oblong, 68 bis 86 u breit, 2 bis 2'"/,mal so 
(138 bis 165 u) lang, 50 bis 58 u dick, mit schmal linealischer Mitteleinschnůrung, am 
Isthmus 21 bis 26 u breit; Zellhálften mit 2 Chlorophoren, gerader Basis, abgerundeten 
unteren Ecken, durch 4 tiefere Einbuchtungen am Rande in 2mal 2 Seitenlappen, von 

denen der untere breiter als der obere, und einen Endlappen getheilt; letzterer aus 

schmalem Grunde nach oben fast auf das Doppelte verbreitert, mit abgerundeten Ecken, 
abgestutztem, geradem Ende und schmalem Einschnitt; Seitenlappen mit abgerundeten 

Ecken und mehr oder weniger concavem Rande; in jeder Zellhálfte úber der Basis und 
in jedem Lappen eine buchtige Anschwellung. Seitenansicht oblong, am Rande mit 9mal 
4 gleichmássigen welligen Einbuchtungen. Zellhaut glatt oder granulirt. Zygoten kugelig, 

mit stumpfen, cylindrischen Warzen besetzt; var. B) oblongiforme (Cram.) Rbh. Wittr. 

et Nordst. Ale. exs. No. 809! Durch die Zahl und Anordnung der Anschwellungen von 

der typischen Form verschieden. 
In Sůmpfen, torfigen Gewássern u. á. ziemlich verbreitet (5—10). So in torfigen 

Sůmpfen an der Bahn bei Běchowic und Ouwal náchst Prag háufig; ebenso bei Žiželic 
náchst Chlumec an der Cidlina, bei Kóniggrátz, Lichtenau an der Adler; bei Habstein 
náchst Hirschberg; Střezmiř náchst Stupčic, Podhrad bei Budweis, Veselí, Lomnic, Wit- 
tingau! bei Franzensbad, Dux! bei Pilsen im Grossen Teich, im Račicer Bach (Hora, 
Flora v. Pilsen p. 12), Carlsbad (Corda Alm. d. Carlsb. 1835, p. 206). 

427. E. erassum (Bréb.) Ktz. Lundell Desmid. T. 1, Ralfs Desm. T. 11, Wolle 
Desm. T 25. Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 810! Zellen oblone; 73 bis 102 u breit, 
2 bis 2'/„mal so (125—190 w) lang, etwa 72 u dick, mit schmal linealischer Mittelein- 
schnůrung, am Isthmus etwa 20 u breit; Zellhálften mit zwei Chlorophoren, gerader 
Basis, wenig abgerundeten unteren Ecken, mit nur 2 schráe stehenden, ziemlich schmalen 
Einschnitten in der oberen Hálfte, wodurch zwei sehr breite Seitenlappen und ein End- 
lappen gebildet werden; letzterer wie bei vor.; Seitenlappen mit abgerundeten oberen 
Ecken, am Rande mit einer oder zwei ungleich langen, seichten, welligen Einbuchtungen ; 
in jeder Zellhálfte 3 Basalanschwellungen, darůber weitere 2 und 2 kleine im Endlappen. 
Scheitelansicht wie bei vor.; Zellhaut mit deutlichen, reihenweise gestellten Puncten be- 
setzt; var. B) ornatum (Wood) Wolle? *) [E. ornatum Wood] Wolle Desm. T. 25. Zellen 
ofters nur 63 wu breit, 2mal so lang, sonst wie die typische Form. 
| In torfigen Sůmpfen u. á. wie vor. jedoch seltener (5—10). So bei Franzensbad ; 
var. B bisher nur in Sůmpfen an der Bahn zwischen Veselí und Lomnic! 

428. E. didelta (Turp.) Ralfs. Desm. T. 14, Wolle Desm T. 29, Delp. Desm. 6. 
[Cosmarium fenestratum Corda Alm. d. Carlsb. 1839, T. 5 f. 29!| Zellen 45 bis 70 u 
breit, 70 bis 140 u lang, mit schmal linealischer Mitteleinschnůrung, am Isthmus 9 bis 
20 u breit. Zellhálften mit zwei Chlorophylltrágern, gerader Basis, abgerundeten unteren 
Ecken, schrág ansteigenden, convergirenden Seiten, von denen jede zwei ungefáhr gleich 

osse, mehr oder weniger tiefe, bogenfórmige Einbuchtungen zeigt, durch welche keine 
ausgeprásten Seitenlappen, aber ein etwas vorgezogener Endlappen gebildet wird; letzterer 
jist vom Grunde nach dem Scheitel hin nur wenig verbreitert; in jeder Zellhálfte zwei 
(Chlorophylltráger, 4 Basalanschwellungen, 3 darůber stehende, noch hóher 2, im End- 
lappen 2. Scheitelansicht lánelich, mit 2mal 5 gleich grossen, welligen Einbuchtungen. 
Zellhaut deutlich punctirt; var. B) stnuatum Gay Conj. T. 1. Endlappen etwas lánger, 
mit tieferen unteren Einbuchtungen, sonst wie die typische Form; var. y) tatricum Racib. 
Desm. Polon. T. 13. Wittr. et Nordst. Ale. exs. No. 812! 

In torfigen Gewássern, Sůmpfen wie vor. selten. So bei Schluckenau (Karl Rbh. 
Kryptfl. p. 186); im Riesengebirge in den Elbguellen (Kirchner Algenfl. p. 158), auf der 
IMádelwiese (Schróter 1. c. p. 184), bei Reichenberg (Corda Alm. d. Carlsb. 1839 p. 249). 

429. C. ampullaceum Ralfs. Desm. T. 13, Delponte Desm. T. 6, Wolle Desm. 
r 29, Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 479! Zellen dem vor. áhnlich, aber breiter und 

M 

1) Bei der Erklárung der Figuren auf Tab. 25. hat Wolle E. ornatum Wood als „a form of 
E. crassum“ (Breb.) Ktz. bezeichnet. 

M 
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etwas kůrzer, 50 bis 68 u breit, 88 bis 98 u lang, am Isthmus etwa 10 u breit, mit © 
einem, nach dem Scheitel bedeutend verbreiteten Endlappen, einem breiten Seitenlappen, 
der von der geraden Basis aus mit schrágem Rande ansteigt, und vor dem oberen Ende 
eine kleine vorgezogene abgerundete Ausbuchtung trást, die auf ihm fast rechtwinkelig 
steht, 3 im Dreieck gestellten Basalanschwellungen, von welchen die mittlere grósser und © 
mehr hěóckerig ist. Scheitelansicht mit 2mal 5 Einbuchtungen, von welchen die mittelste 
die kleinste ist. Zellhaut fein punctirt. 

In Sůmpfen, torfigen Gráben wie. vor. selten. So bei Teplitz (Karl Rbh. Kryptfi. 
p. 185),; bei Kuschwarda in Sůdbohmen! 

430. E. circulare Hass. Ralfs Desm. T. 13, Wolle Desm. T. 28. Zellen den 
beiden vor. áhnlich, 36 bis 54 u breit, 62 bis 90 u lang, mit 3 Basalanschwellungen 
in jeder Zellhálfte, darůber stehen noch 2, im Endlappen 2; Scheitelansicht mit 2mal 
4 welligen Einbuchtungen. Zellhaut fast glatt oder fein punctirt; sonst wie vor.; var. B) 
sinuosum Lenorm. [Euastrum sinuosum Lenorm.| Wittr. et Nordst. Ale. exs. No. 251! 
Zellhálften an der Basis mit 5 Anschwellungen, sonst wie die typische Form. 

In Sůmpfen, torfigen Gráben wie vor. (6—9). So bei Habstein náchst Hirsch- © 
berg var. B! 

431. E. insigne Hass. Ralfs Desm. T. 13, Wolle Desm. 27. Zellen 30 bis 61 u 
breit, etwa 2mal so (bis 100——107 u) lang, etwa 30—39 u dick, mit nach aussen all- 
málich erweiterter  Mitteleinschnůrung, am Isthmus čfters 13 u breit; Zellhálften kurz © 
flaschenfórmig, mit breiter Basis, abgerundeten unteren Ecken, nach oben durch eine grosse 
bogenfórmige Einbuchtung, plótzlich in einen fast halsfórmig abgetrennten  Endlappen 
verengt, dieser am Rande verbreitert, mit abgerundeten Ecken und einem schmalen, spalten- 
fórmigen Einschnitt am Scheitel; 2 grosse Basalanschwellungen; Zellhaut granulirt. 

In torfigen Gewássern, Gráben u. 4. wie vor. S90 im Riesengebirge in den Elb- 
guellen (Kirchner Algenfl. p. 158). 

432. E. ansatum (Ehrb.) Ralfs. Desm. T. 14 [E. Ralfsii Rbh.|. Nág. Einz. Alg. 
T. 7. Wolle Desm. T. 25, 29. Delponte Desm. T. 6. Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 
251, 572, 479! Zellen 30 bis 43 u breit, fast 2mal so (60 bis 88 u) am Isthmus 8 bis 
10 u breit; Zellhálften mit gerader Basis, abgerundeten unteren Ecken, convergirenden, 
schrág ansteigenden Seiten, die eine bogige Einbuchtung zeigen, so dass ein nach dem 
Scheitel nicht verbreiterter, kurz cylindrischer Endlappen entsteht (wie bei E. didelta); 
in jeder Zellhálfte eine Anschwellung in der Mitte. Scheitelansicht lánalich, mit je einer 
Mittelausbuchtung auf beiden Seiten.  Zellhaut mit feinen  reihenweise angeordneten 
Puncten besetzt. 

In Wassereráben, Sůmpfen, sumpfigen Felsenschluchten u. á. ziemlich verbreitet © 
(5—10). S90 in den Sůmpfen an der Bahn bei Běchowic und Ouwal náchst Prag, bei Sele 
náchst Roztok in einer Felsenschlucht spárlich; bei Habstein náchst Hirschberg; bei Kónig- 
grátz, Lichtenau an der Adler; bei Franzensbad; bei Veselí, Lomnice, Wittingau, Hohen- 
furth mehrfach, bei Winterberg und Kuschwarda in Sůdbohmen ! 

433. E. elegans (Bréb.) Ktz. Ralfs Desm. T. 14, Wolle Desm. T. 27. Wittr. et 
Nordst. Alg. exs. No. 155! Zellen 13 bis 36 u breit, 1'/, bis 2mal so (etwa 19 bis 
60 w) lang, mit schmal linealischer Mitteleinschnůrung, am Isthmus oft nur 3 bis 10 u breit; 
Zellhálften mit gerader Basis, wenig oder gar nicht abgerundeten unteren Ecken, wenig 
convergirenden Seiten, die mit 2, selten 3, mehr oder weniger tiefen Einbuchtungen ver- 
sehen sind, ohne dass dadurch ein deutlicher Endlappen gebildet wird, dessen beide Ecken 
oft mit einem vorspringenden, spitzen Zahn versehen (selteňer abrerundět) sind. Scheitel 

gerade abgestutzt oder convex, mit schmal linealischem Einschnitt. Scheitelansicht eifórmic, 
mit einer Mittelausbuchtung auf beiden Seiten. Zellhaut fein punctirt. Zygoten kugelig, mi 
einfachen, pfriemlichen Stacheln besetzt; var. ©) genuinum Krch. ie beiden oberen 
seitlichen Einbuchtungen grósser als die unteren, Scheitel convex, an den Ecken spitz 

ausgezogen; var. 8) rostratum (Ralfs) Rbh. [Euastrum rostratum Ralfs]. Einbuchtungen 



© nicht selten (4—9). So in Tůmpeln an der Moldau bei Hodkowička, 
„in torfigen Sůmpfen an der Bahn bei Běchowic und Ouwal; bei Hab- 

- Rbh. Kryptfi. p. 187); im. Riesengebirge in den Elbguellen, im 
- Grossen Teich, auf der Weissen Wiese (Kirchner Algenfl. p. 159), : b 
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© tiefer, Endlappen verbreitert, an den Ecken mit lángeren Záhnchen ; var. v) tnerme (Ralfs) 
© Rbh. [E. inerme Lund. Desmid. T. 2). Alle Ecken und Ausbuchtungen abgerundet. 

In Sůmpfen, Teichen, Tůmpeln, torfigen Gewássern -wie vor. 

stein náchst Hirschbere; Wichstadtl an der Adler, bei Franzensbad ; 
var. y bei Písek; bei Stupčic, Lomnic, Wittingau, Veselí, Planá náchst 
Tábor, Kuschwarda in Sůdbohmen! bei Schluckenau var. B (Karl 

auf der Mádelwiese (Schróter, 1. c. p. 185). ") 

434. E. binale (Turp.) Ralfs. Desm. T. 14, Wolle Desm. Fig. 118. Euastrum 
T. 27, Delponte Desm. T. 6, Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 658 f., =. r: 
252 £.! Zellen 9 bis 24 u breit, 10 bis 30 u lang, am Isthmus breiten, b) in der 
oft nur 3 bis 45 u breit. Einschnitt am Scheitel seicht, oft nach | schmalen Lángsan- 
aussen verbreitert; Zellhálften an den Seiten nur mit einer deutlichen, © Sicht, 300mal vergr. 
unten breit abgerundeten Ausbuchtung und hochstens noch mit einer 

kleinen Ausrandung der unteren Ausbuchtung, am Scheitel gerade abgestutzt oder etwas 
concav, mit zugespitzten Ecken; Zellhaut glatt, sonst wie vor. Aendert ab in der Grósse, 
Weite und Tiefe der Einbuchtungen, in Gestalt des Scheitels ete.; var. B) denticulatum 
Krch. Zellhaut mit einzelnen Warzen pesetzt, Zellen am Rande durch diese Warzen gezáhnt. 

In Sůmpfen, Gráben, torfigen Gewássern u. á wie vor. (4—9). So in torfigen 
Simpfen an der Bahn zwischen Běchowic und Ouwal, ebenso bei Žiželic náchst Chlumec, 
in Sůdbohmen bei Veselí, Lomnic, Wittingau, Planá náchst Tábor! im Riesengebirge in 

- den Elbguellen (Kirchner Algenfl. p. 159), auf der Mádelwiese, Weissen Wiese, am Koppen- 
plan, Grossen Teich (Schróter, 1. c. p. 185). *) 

97. Gattung. Micrasterias (Ag.) Menech. 

Zellen in der Mitte durch eine tiefe Einschnůrung in zwei gleiche Hálften ge- 
theilt, flach zusammengedrůckt, im Umfang kreisrund oder lánelich-elliptisch, strahlig ge- 
lappt, scharfrandig. Jede Zellhálfte durch 2 oder 4 symmetrische Einschnitte in 3 oder 
o Lappen getheilt, von welchen der mittlere anders gestaltet ist als die paarigen Seiten- 

- lappen; diese letzteren mit ungetheiltem oder ein- bis mehrmals zwei- oder dreispaltigem 
- Rande. Mittellappen convex oder ausgerandet, aber nicht durch einen engen Einschnitt 

- getheilt. Scheitelansicht schmal elliptisch, mit geradem oder welligem Rande. Chlorophyll- 
- tráger als eine axile Platte von der Form der breiten Seitenffláchen der Zellen, mit 
- ordnungslos zerstreuten Pyrenoiden, einfach oder mit senkrecht aufgesetzten, lánes der 
Ránder des Mittellapens verlaufenden Leisten. Zygoten kugelig, mit langen, oft wiederholt 
2- bis Sgabeligen Stacheln besetzt. 

1. Sect. Tetrachastrum (Dixon) nob. Zellhálftem dreilappig, Lappen nicht strahlig. 
- Mitteleinschnůrung und Einschnitte der Zellhálften nach aussen bedeutend  erweitert. 
Mittellappen verbreitert, convex oder abgestutzt von den Šeitenlappen durch eine weite 
Ausbuchtung entfernt. 

435. M. incisá Kiz. [Euastrum incisum Bréb.] Zellen etwa 58 u im Durchm., 
© fast ebenso lang wie breit; Seitenlappen der 3lappigen Zellhálften aus breitem Grunde in 

2) Cosmarium bicuspidatum Corda Alm. d. Carlsb. 1839 T. 5 f. 28 von Corda bei Reichen- 
berg beobachtet, gehórt hóchst wahrscheinlich zu dieser C.-Art. 

“) Das von Corda bei Carlsbad beobachtete Cosmarium pelta Corda Alm. d. Carlsb. 1835 
(T. 2 f. 25 ist vielleicht mit Euastrum pelta Ralfs [vergl. Annal. a. mag. of nat. hist. 1884 p. 190 
T. 7] — Euastrum crassum (Bréb.) Ktz. (vergl. Ktz. Species alg. p. 172) zu identificiren. 
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j 
den zweitheiligen Scheitel allmálich verdůnnt; Endlappen stark verbreitert, fast geradlinig- 
abgestutzt, an den Ecken zweispitzic. 

In Torfsůmpfen, Mooren selten (6—9). So bei Franzensbad! bei o 
[Karl Rbh. Flora eur. alg. III. p. 188]. 

496. M. oscitans Ralfs. Wolle Desmid. T. 33 Fig. 4; b) přnnatifida (Ktz.) Rbh. 
[M. pinnatiida Ktz. — Euastrum didymacanthum Nág. Einz. Alg. T. 6.) Zellen 48 bis. 
o8 u breit, 56 bis 66. u lang; die Zellhálften im breiten Lángsprofil durch zwei tiefe 
Buchten drenp pu. die Seitenlappen verschmálert, stumpf sowie die beiden etwas vorge- 

zogenen stumpfen Ecken des wenig gewólbten Endlappens 
zweistachelig; die inneren Ránder zur Hálfte einander 
berůhrend, zur Hálfte divergirend. 

In Torfgráben wie vor. (5—9). So in torfigen 

smidiaceen ! 
2. Sect. Humicrasterias nob. Zellhálften 3- oder 

Blappig, Einschnitte convergiren nach der Mitte der 
strahlenfórmig-gelappten Zellen. 

rende hornfórmige Fortsátze verlángert. 
437. M. crux melitensis (Ehrb.) Ralfs. Desm. 

! | T. 9, Wolle Desm. T. 35 male exs. Delponte T. 4. Wittr. 

Fig. 119. Micrasterias crux meli- ©£ Nordst. Ale. exs. No. 372! Zellen 98 bis 119 u breit,. 
107 bis 130 u lang, etwa 35 u dick, mit nach aussen ver- 

b) die ganze Zelle in der Scheitel- | breiterter Mitteleinschnůrung, am Isthmus 17 bis 20 u breit; 

ansicht, etwa 400mal vergr. Mittellappen der dreilappigen Zellhálften von den seitli- 
chen durch zwei breite Einschnitte getrennt, seine Ecken 

tensis (Ehrb.) Ralfs. a) Hálíte 
einer Zelle in der Lingsansicht; 

in zwei am Ende zweispitzige Fortsátze verlángert! Seitenlappen durch einen nach aussen 
erweiterten Einschnitt getheilt, jede Hálfte noch mit einem kůrzeren Einschnitt versehen, 
die Šegmente letzter Ordnung zweispitzig, wie die Fortsátze des Mittellappens. Zellhaut glatt, 

In Sůmpfen, torfigen Gewássern wie vor. stellenweise verbreitet (5—8). So in 
torfigen Sůmpfen an der Bahn bei Běchowic und Ouwal zahlreich ; bei Grossem Teich und 
im Heideteich; bei Dux, Lomnic und Wittingau! bei Pilsen (Hora, Flora v. Pilsen p. 12). 

438. M. furcata (Ac.) Ralfs. Wolle Desm. T. 35. Zellen in Gestalt und Theilung 
der vor. áhnlich, 113 bis 205 u breit, 140 bis 220 u lang, etwa 35 u dick, am Isthmus 
12 bis 22 u breit; Fortsátze des Mittellappens lánger ausgezogen und in zwei lange. 
Spitzen auslaufend, alle Einschnitte sind tiefer, die Segmente letzter Ordnung hornfórmig 
verlángert, den Fortsátzen des Mittellappens gleich gestaltet, die neben einander entsprin- 
genden divergiren. 

In Sůmpfen, torfigen Gewássern, Torfmooren selten. So bei Carlsbad (Agardh 
Flora 1827, Alm. d. Carlsb. 1834 p. 60). 

b) Mittellappen ohne hornfórmig verlángerte Fortsátze; ©) Mitteleinschnůrung und 
Einschnitte der Zellhálften ziemlich linealisch, nach aussen wenig oder gar nicht erweitert; 
Mittellappen vom Grunde nach dem Scheitel etwa auf das Doppelte verbreitert. 

439. M. truncata (Corda) Bréb. [Cosmarium truncatum Corda Alm. d. Carlsb. 
1835 T. 2.] Wolle Desm. T. 38, Delponte Desm. T. 5, Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 
290, 373! Zellen 84 bis 108 u breit, 94 bis 107 u lang, etwa 38 w dick, am Isthmus 
18 bis 22 u breit. Zellhálften 3- oder undeutlich Šlappig, Seitenlappen mit ungleich 
grossen, am inneren Ende abgerundeten Einschnitten versehen, Segmente letzter Ordnung 
gezáhnt; Scheitel des Mittellappens convex und ganzrandig oder gerade abgestutzt und 
cin wenig eingebogen. Zellhaut glatt. Aendert ab in der Grósse, Form und Schárfe der 
Záhne ete.; var. B) guadragies-cuspidata (Corda) nob. [M. truncata var. semiradiata (Nág.) 
Wolle Desm. T. 38, Euastrum semiradiatum Ktz. in Nág. Einz. Alg. T. 6, p. 123, Cos- 
marium dguadragies- -cuspidatam Corda Alm. d. Carlsb. 1840, T. 6]. Zellén DO bis 74 u 

Sůmpfen zwischen Veselí und Lomnic unter anderen De- 

a) Mittellappen an den Ecken in zwei divergi- 
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roit 87 bis 96 u lang. Die Zellhálften im breiten Lángsprofil halbkreisfórmice, durch 
(2 tiefe, spitze Einschnitte Slappig. Endlappen breit, gewólbt, an den beiden Konososneh 
| Spitzen stachelig.  Seitenlappen durch einen spitzen Einschnitt zweilappig, jeder Lappen 
mochmals durch einen Einschnitt in 2 Láppchen getheilt, diese mit 2 einstacheligen Ecken. 

- Zellhaut glatt oder punctirt-rauh. 

In Sůmpfen, torůgen Gewássern wie vor. (6—9). So bci zh náchst Hirsch- 
" berg! bei Carlsbad (Corda Alm. d. Carlsb. 1835 p. 206); var. 8) bei Lomnic náchst 
Wittingau! bei Reichenberg (Siegmund Rbh. Kryptfl. p. 183), bei Carlsbad (Corda Alm. 

-d. Carlsb. 1840 p. 215). 

440. M. decemdentata Nág. Einz. Alg. T. 6, Wolle Desm. T. 33, Delponte 
- Desm. T. 5. Zellen bis 50, seltener bis 83 oder 100 u breit, fast eben so lang; Zell- 
- hálften am breiten Lángsprofil fast halbkreisfórmig, durch zwei tiefe spitze Einschnitte 
| dreilappig; Endlappen breit, gewolbt, an den beiden vorgezogenen Spitzen einstachelic ; 
© Seitenlappen durch einen stumpfen Einschnitt in 2 Láppchen getheilt, diese breit, mit 
- zwei einstacheligen Ecken; die inneren Ránder sowie die Ránder der Haupteinschnitte 
| fast gerade, etwas divergirend. Zellhaut oft punčtirt. 

In Torfsůmpfen u. á. (6—9). So bei Lomnic náchst Wittingau! 

B) Mittellappen nach dem Scheitel hin wenig verbreitert, alle Einschnitte conver- 
| giren nach der Mitte der Zelle. 

441. M. Jenneri Ralfs. Desmid. T. 11, Wolle Desm. T. 33. Zellen 100 bis 150 u 
' breit, oblong (nach Schróter 190 w lang), mit fůnflappigen Zellhálften und eng an ein- 
ander liegenden Lappen; Mittellappen nach oben oft auf das Doppelte verbreitet, mit 

© stumpfem Ende und seichter Mitteleinschnůrung. Seitenlappen tief zweitheilig, Theile noch 
-1 bis 2mal eingeschnitten, dicht an einander und am Mittellappen anliegend, mit abge- 
- rundeten Enden; Zellhaut fein granulirt. Variirt in der Lánge der Zellen, welche ofters 
© bis 2mal so lang als breit sind; var. B) angulosa Rbh. mit rechtwinkeligem Mittellappen 
-und tieferen Einschnitten als die typische Form. 

In Torfsůmpfen ete. (6—9). So auf der Mádelwiese im Riesengebirge (Schróter, 
Jahresb. d. schles. Ges. f. vat. Cul. 1883 p. 185). 

442. M. rotata (Grev.) Ralfs. Desm. T. 8, Wolle Desm. T. 33, Delponte. Desm. 
T. 4, Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 249, 374! [Cosmarium stellinum Corda Alm. d. 
- Carlsb. 1835 T. 2]. Zellen bis 220 u breit, 248 bis 280 u lang. Zellhálíten Slappig, 
Mittellappen schmáler als der obere Seitenlappen, úber diesen ein wenig hervorragend, am 

| Scheitel ausgerandet, mit gewólbtem Rande, an den Ecken mit zwei Záhnen; Seitenlappen 
2—3fach durch immer kůrzere, enge, innen abgerundete Einschnitte gelappt, Segmente 
letzter Ordnung zweizáhnig; untere Seitenlappen ungefáhr halb so breit als die oberen. 
Zellhaut glatt. Zygoten kugelig, mit langen einfachen Stacheln besetzt, etwa 108 u im 
Durchm. (ohne Stacheln, diese etwa 25 w lang). 

In Sůmpfen, torfigen Gewássern, Teichen u. á. (6—-9). So im Můhlteiche bel 
Kunratie und in torfigen Sůmpfen an der Bahn bei Běchowic und Ouwal náchst Prag 

réichlich; ebenso zwischen Lomnic und Veselí und bei Lichtenau an der Adler! bei Carlsbad 

[Corda Alm. d. Carlsb. 1835 p. 206). 

443. M. denticulata (Bréb.) Ralfs. Desm. T. 7, [M. furcata Ag. b) denticulata 
Rbh.], Wolle Desm. T. 34, Gay Conj. T. 1, Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 370, 465, 
552! Zellen 170 bis 175 u breit, 200 bis 250 u lang. Zellhálften Slappig. Mittellappen 
schmáler als die Seitenlappen, an den Enden stumpf, am Scheitel ausgerandet oder flach 
"eingeschnitten; Seitenlappen ziemlich gleich breit, Segmente letzter Ordnung abgestutzt 
oder ausgerandet; Zellhaut glatt oder punctirt. Zygoten etwa 80 u im Durchm., ohne 
Stacheln, diese gabelig getheilt, ziemlich lang; sonst wie vor.; var. B) guadridentata 
„Nordst. N. et Wittr. Ale. exs. No. 371! Zellen 315 bis 320 u breit, 395 bis 360 u lang, 
75 bis 80 u dick, Segmente letzter Ordnune abgestutzt, vierzáhnig (seltener blos 2—3- 
záhnig), Ecken des Endlappens zweizáhnig. 

14 
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In Sůmpfen, torfigen Gewássern wie vor. (6—9). So bei Habstein náchst Hirsch- 
berg, Franzensbad; bei Veselí, Lomnic und Wittingau! 

444. M. fimbriata Ralfs. Desm. T. 8, Wolle T. 36. Zellen 125 bis 200, seltener 
bis 400 [forma elephanta Wolle Desm. T. 36] u breit, 150 bis 250, seltener mehr u 
lang; Einschnitte der Zellhálften wie bei der vor., Mittellappen ausgebuchtet und mit wel- 
ligem Rande; oberer Seitenlappen breiter als der untere, Segmente letzter Ordnung gerade 
abgestutzt oder wenig ausgerandet, ében so wie die Ecken des Mittellappens mit je 2 Sta- 
cheln besetzt. Zellhaut glatt oder punctirt (forma nuda Wolle), seltener mit einigen (we- 
nigen Stacheln besetzt oder mit kleinen, reihenweise angeordneten Borsten [var. y) api- 
culata Menech. Wolle Desm. T. 36] versehen. 

In Sůmpfen wie vor. So bei Teplitz (Karl Rbh. Kryptfl. p. 182). 

445. M. papillifera (Ktz.) Ralfs. Desm. T. 9, Wolle Desm. T. 32, Delp. Desm. 
T. 4. Zellen 100 bis 125 u breit, 110 bis 135 u lang. Mittel- und Seitenlappen fast 
gleich breit, ersterer ausgerandet, an den Ecken in je 2 stumpfe Záhne auslaufend, die 
oft am Ende kopfchenfórmig verdickt sind; jeder Seitenlappen gleichmássig doppelt dicho- 
tomisch eingeschnitten ; Segmente letzter Ordnung in je 2 stumpfe oder kópfchenfórmige 
Záhne auslaufend; Zellhaut punctirt, an den Haupteinschnitten mit kopfchenfórmigen Pa- 
pillen besetzt, die besonders an dem Lángs- und Auerprofil deutlich hervortreten. Zygoten 
mit geraden oder gekrůmmten, etwa 18—21 u langen, am Ende kurz gabeligen Stacheln; 
etwa 60 u im Durchm.; sonst wie vor.; var. 8) glabra Nordst. Wittr. et Nordst. Alg. 
exs. No. 466!  Zellen 88 bis 100 u breit, 90 bis 110 u lang. Zellhaut ohne Pa- 
pillen, glatt. 

In torfůgen Sůmpfen wie vor. S90 in Sůmpfen an der Bahn zwischen Běchowic 
und Ouwal mit Zygoten; in Sůmpfen an der Bahn zwischen Lomnic und Veselí! bei Schlu- 
ckenau (Karl. Rbh. Kryptfl. p. 183). 

98. Gattung. Staurastrum Meyen. ') 
i 

Zellen durch eine tiefe Einschnůrung in der Mitte in 2 symmetrische Hálften 
getheilt, auf der Vorderansicht denen von Cosmarium gleich oder áhnlich. Zellhálften im 
Ouerprofil (Scheitelansicht), 3-, 4-, 5-, 6- oder mehreckig oder strahlig, mit stumpfen 
abgerundeten, spitzen oder hornfórmig ausgezogenen Ecken.  Chlorophylltráger axil, aus 
doppelt soviel um einen Amylonkern gesammelten und von der Mitte der Zellhálfte nach 
den Ecken paarweise strahlig verbreiteten Platten bestehend als Ecken vorhanden sind. *) k 
Zygoten mit Stacheln besetzt. k 

a) Zellhaut glatt, seltener punctirt oder mit kleinen Warzen besetzt; «) Zell- 
hálften am Auerprofil 3- bis Seckie mit mehr oder weniger abgerundeten Ecken. :) 

É 

, 

446. 8. muticum Bréb. Ralfs Desm. T. 21. Wolle Desm. T. 39. Wittr. et Nordst. © 
Alg. exs. No. 166, 472! Zellen 20 bis 38 u breit, fast eben so lang, mit nach aussen 
erweiterter Mitteleinschnůrune; Zellhálften eifórmie, Scheitelansicht 3- oder 4eckig, mit © 
abgerundeten Ecken und fast geraden oder leicht concaven Seiten. Zygoten mit gabelig 
getheilten Stacheln; var. B) ellůpticum Wolle Desm. T. 39. Zellhálften fast elliptisch, 
sonst wie die typische Form. 

In Sůmpfen, Torfmooren u. . nicht selten (4—9). So in torfigen Sůmpfen bei 
Běchowic und Ouwal und bei Dobřichowic náchst Prag; bei Niclasberg und Moldau im 

") Nach Nágeli kónnten Arthrodesmus (Tetracanthium Nás.) Arten als zweistrahlige 
Staurastrum- (Phycastrum Ktz. et Nás.)-Arten angesehen werden (Einz. Alg. p. 124). 

*) Staurastrum-Arten mit bandfórmigen, wandstándigen Chlorophoren, welche Lundell zu 
einer zweiten Staurastrum-Untergattung [Pleurenterium Lund. Desmid. p. 72] vereinigte, Gay 
[Conjug. p. 37] dagegen zur Gatt. Xanthidium gezogen hat, sind in Bóěhmen bisher nicht beo- 
bachtet worden. 
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| Erzgebirge; bei Weisswasser, Kóniggrátz, Tannwald; im Riesengebirce háufig, so unter 
| der Spindlerbaude, in den Siebengrůnden, bei der Elbfallbaude, Petersbaude, am Mummel- 
P fall bei Harrachsdorf und Wurzelsdorf mehrfach! in den Elbguellen [Kirchner Algenfl. 
p. 164], am Koppenplan [Schróter 1. c. p. 185]; in Waldsůmpfen bei Bradkowic náchst 

“ Příbram, bei Tábor, Planá, Písek, Veselí, Schewetín, Lomnic, Wittingau, Budweis, Frauen- 
berg; im Bohmerwalde am Spitzberg und am Arber-See, bei Winterberg und Kuschwarda! 

B) Ecken der Zellhálften mit je einem aufcesetzten Stachel, seltener ohne diesen 
und abgerundet. 

447. S. brevispina Bréb. Wolle Desm. T. 40, Ralfs Desm. T. 34. Zellen etwa 
-40 bis 48 u im Durchm. im Umfang kreisrund, mit nach aussen wenig erweiterter Mittel- 
einschnůrung, am Isthmus 10 u breit; Zellhálften elliptisch, mit hoch convexem Scheitel, 
etwas flach gedrůckter Basis und spitzen, mit einem kurzen, nach innen geneigten Stachel 
besetzten Seiten. Scheitelansicht 3eckig, mit breit abgerundeten Ecken, denen ein kurzer 
Stachel aufgesetzt ist und mit leicht concaven Seiten. Zellhaut glatt oder granulirt; var. B) 
dnerme Wille, Wolle Desm. T. 40. Zellen bis 60 u im Durchm. Ecken stachellos, abge- 
rundet; sonst wie die typische Form. 
ot o o, c VA ON za] kt 

In stehenden Gewássern, Tůmpeln, Wassergráben (5—9). 90 in einem Tůmpel 
auf der Kaiserwiese náchst Prag, bei Ouwal, Žiželic náchst Chlumec an der Cidlina; 
bei Brůx! 

| 448. 9. dejectum Bréb. Ralfs Desm. T. 20, Wolle Desm. T. 40, Wittr. et Nordst. 
„Alg. exs. No. 171! Zellen 19 bis 38 u breit, 24 bis 32 u lang, mit nach aussen mehr 
oder weniger erweiterter stumpfwinkeliger Mitteleinschnůrung ; Zellhálften elliptisch oder 

- verkehrt-kegelfórmie, mit fast geradem oder leicht convexem Scheitel, an den Seiten mit 
je einem nach aussen, gerichteten, meist langen Štachel; Scheitelansicht 3- oder 4eckig, 
Ecken abgerundet, mit einem aufgesetztem geradem Stachel, Seiten concav. Zellhaut olatt 
oder fein punctirt. Zygoten mit einfachen, pfriemenfórmigen Stacheln besetzt, 21 bis 35 u 
im Durchm. (ohne Stacheln); var. B) mucronatum (Ralfs) Krch. Scheitel der Zellen convex, 
Stacheln wagerecht oder etwas nach innen gerichtet; var. y) sudeticum Krch. Zellen am 

- Scheitel ziemlich flach, Stacheln in der Verlángerune des Scheitels stehend; var. d) de- 
-© pressum Krch. Mitteleinschnůrung spitzwinkelig, Zellhálften schmal elliptisch, Stachel in 
-der Mitte der Seite, nach innen geneigt; var. e) Debaryanum Nordst. N. et. Wittr. Alg. 
- exs. No. 557! De Bary Conj. T. 6. Zellhálften fast trapezoidisch, Mitteleinschnůrung weit, 
| Scheitel flach oder leicht convex, Stacheln nach innen gerichtet; var. 9) apiculatum 
- (Bréb.) Krch. Mitteleinschnůrung wie bei der vor. innen bogig abgerundet, Scheitel flach 
- oder leicht concav, Stacheln nach aussen gerichtet, etwas úber den oberen Ecken stehend. 

In Tůmpeln, Sůmpfen, torfigen Gráben u. á. (4—9). So in einem Tůmpel an der 
© Moldau bei Troja náchst Prag, bei Planá, Tábor var. 9, bei Lomniec, Wittingau auch 

var. 8, Frauenberg náchst Budweis, Hohenfurth; bei Habstein náchst Hirschberg var. 8; 
bei Franzensbad, Dux auch var. e! im Riesengebirge in den Elbguellen var. y (Kirchner 
Algenfl. p. 169), im grossen Teiche Schróter (1. c. p. 185). 

449. 8. cuspidatum Bréb. Ralfs Desm. T. 33, Wolle Desm. T. 40. Delponte 
Desm. T. 10, Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 377! Zellen ohne Stacheln bis 25 u breit, 

-25 bis 30 u lang, mit einer so weiten Mitteleinschnůrung, dass ein schmaler lang gezo- 
- gener (bis 12 u langer) Isthmus gebildet wird; Zellhálften dreieckig, mit flachem oder 
convexem Scheitel, an dessen Ecken in seiner Verlángerung je ein langer gerader Stachel 

- steht; Scheitelansicht 3- oder 4eckig, mit wenig abgerundeten Ecken, der jeder einen ge- 
raden Stachel trást und mit etwas concaven Seiten. Zellhaut glatt. Zygoten mit vielen 
- Buckeln besetzt, von welchen jeder einen langen Stachel trágt. 

: In Sůmpfen, torfigen Gewássern u. á. wie vor. (6—9). So in Sůmpfen an der 
-Bahn bei Žiželic náchst Chlumec an der Cidlina; bei Kóniggrátz, Habstein náchst Hirsch- 

- berg; bei Franzensbad ; Veselí, Schewetín, Lomnic, Wittingau, Frauenberg náchst Budweis, 
-am Spitzberg im Bohmerwalde! bei Schluckenau (Karl Kryptfi. p. 189). 

o- 
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vy) Ecken der ZŽellhálften je mit 2 (seltener 3) Stacheln besetzt. 

450. S. bifidum (Ehrb.) Bréb. [Desmidium bifidum Ehrb., Phycastrum bifidum 
Ktz.] Zellen ohne Stacheln 33 u breit, 30 bis 33 u lang, mit nach aussen erweiterter 
Mitteleinschnůrung, am Isthmus 198 bis 14 u breit. Zellhálften elliptisch oder fast drei- 
eckig, am Scheitel breit convex (in der Mitte aber etwas abgeflacht); an den Seiten in 
der Mitte je 2 hinter einander stehende, schrág abwárts geneigte, etwa 9 u lange Sta- © 
cheln; Scheitelansicht Seckig, Ecken etwas eingebogen, zweistachelig, Seiten gerade. 
Zellhaut glatt. 

In Sůmpfen u. á. wie vor. (5-——9). So bei Lomnic náchst Wittingau! in Sůmpfen 
bei Lieben náchst Prag Corda [Alm. d. Carlsb. 1840 p. 203). 

451. 8. laeve Ralfs Desm. T. 23. Zellen ohne Fortsátze 13 u breit, etwa 22 m 
lang, mit breitem Isthmus; Zellhálíten fast verkehrt-halbkreisfórmig, mit geradem Scheitel 
und aufwárts gerichteten hornfórmigen Eckfortsátzen, von welchen jeder 2 Stacheln trást. 
Scheitelansicht 3 bis Šeckig, Šeiten tief concav; Zellhaut olatt. 

In Sůmpfen, Wassergráben wie vor. (6-—9). S90 bei Tannwald! 

b) Zellhaut deutlich punctirt oder mit Warzen besetzt; «) Ecken auf der Scheitel- 
ansicht in verschmálerte Fortsátze vorgezogen. Seiten tief concav. 

452. 8. márgaritaceum (Ehrb.) Menegh. Ralfs Desm. T. 21, Wolle Desm. T. 41. 
Zellen 33 bis 48 u breit, etwa 25 u lang, mit einer stumpfwinkeligen Mitteleinschnůrung, 
am Isthmus etwa 10 u breit; Zellhálften lánglich-spindelfórmig, am Scheitel mit vorgezo- 
genen herabgeneigten Fortsátzen versehen, Scheitel convex, in der Mitte abgeplattet; 
Scheitelansicht mit 4-——7 am Ende abcestutzten Fortsátzen, die von einem scheibenfórmigen 
Centrum strahlig auslaufen. Zellhaut mit regelmássig in Anorreihen stehenden perlfórmigen 
Knětchen besetzt. 

In Sůmpfen, Wassergráben u. 4. So im Riesengebirge in den Elbguellen (Kirchner 
Algenfl. p. 166), auf der Weissen Wiese, Mádelwiese, am Koppenplan (Schróter I. c. p. 
185), auf feuchten Felsen in Weckelsdorťf (Kirchner 1. c. p. 166); bei Schluckenau (Karl 
Rbh. Kryptil. p., 191): 

453. 8. dilatatum Ehrb. Ralfs Desm. T. 21 [Staurastrum (Phycastrum) crenu- 
latum Nág. Einz. Alg. T. 8, Delponte Desm. T. 12, Wolle Desm. T. 42]. Zellen 20 bis 
28 u breit, mit am Isthmus abgerundeter, nach aussen hochstens rechtwinkelig erweiterter 
Mitteleinschnůrung. Zellhálften schmal lánolich-elliptisch. © Scheitelansicht mit 3—5 Fort- 
sátzen, die am Ende abgerundet oder abgestutzt sind; BŠeiten tief concav, Ecken in ver- 
schmálerte Fortsátze vorgezogen. Zellhaut wie bei der vor. granulirt, 

In Sůmpfen, Tůmpeln u. A. ($—9). So in einem Tůmpel auf der Kaiserwiese 
und bei Troja náchst Prag, in torfigen Sůmpfen an der Bahn bei Běchowic und Ouwal, 
ebenso bei Žiželic náchst Chlumec an der Cidlina; bei Čelakowic, Weisswasser, Hiréchbérp; 

Habstein; bei Franzensbad, Brůx; in Sůdbolmen bei Sina náchst Stupčic, Tábor, 
Frauenberg bei Budweis, Tome, Wittingau, Winterbercg! 

B) Ecken abgestutzt oder abgerundet, nicht in Fortsátze verlángert. 

454. 8. punctulatum Bréb. Ralfs Desm. T. 22, Delponte Desm. T. 11, Wolle 
Desm. T. 41, Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 72, 556! Zellen 23 bis 36 u breit, 25 bis 
27 u lang, 20 u dick, mit nach aussen bedeutend erweiterter Mitteleinschnůrung, am 
Isthmus 125 u breit. Zellhálften eifórmig, mit convexer Basis und eben solchem Scheitel, 
an den SŠeiten fast eckig; Scheitelansicht 3eckig; Ecken abgerundet, Seiten etwas concav. 
Zellhaut gleichmássig mit kleinen, punctfórmigen Warzen besetzt. Zygoten mit bis 4 u 
langen, nach der Spitze verdůnnteh und dichotomisch getheilten Stacheln, etwa 29 u im 
Durchm. (ohne Stacheln). 

In Sůmpfen, torfigen Gewássern wie vor. (4—9). So in Sůmpfen náchst Satalka 
bei Kunratic, in torfigen Sůmpfen bei Běchowic und Ouwal! im Riesengebirge in den 
Elbguellen (Kirchner Algenfl. p. 164), am Koppenplan, auf der Mádelwiese, am Grossen 
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- Teich ete. (Schróter 1. c. p. 185); bei Pilsen im Grossen Teiche (Hora, Flora v. Pilsen 
-p. 12), bei Planá náchst Tábor! bei Neuhaus (Studnička jun.!). 

455. 8. muricatum Bréb. Ralfs Desm. T. 22, Wolle Desm. T. 42. Zellen 40 bis 
-55 u breit, mit tiefer nach aussen wenig erweiterter Mitteleinschnůrung. Zellhálften fast 

NĚ 

halbkreisfórmig, mit abgerundeten unteren Ecken; Scheitelansicht 3eckig, mit abgerundeten 
Ecken und leicht convexen Seiten. Zellhaut mit spitzen Warzen gleichmássig besetzt. 

In Sůmpfen, Wassergráben wie vor. Im Riesengebirge in Gráben auf der Elbwiese 
(Kirchner Algenfl. p. 164), auf der Mádelwiese (Schrěter 1. c. p. 185). 

456. S. Reinschil Roy (Staurastrum sp. Reinsch in Contrib. ad algol. et fungok. 
T. 17 Chlorophyll.) Zellen etwa 30 u breit, fast ebenso lang; Zellhálften fast eifórmie, 
mit hoch gewólbtem Růcken, abgestutzten Seitenecken, die etwas verlángert sind und am 
Ende zwei kurze Stacheln tragen. Mitteleinschnůrung spitzwinkelig, nach aussen erweitert. 
Scheitelansicht 3eckig, mit leicht convexen Seiten, abgerundeten Ecken, die je mit einem 

- geraden Stachel besetzt sind.  Zellhaut sgleichmássig mit einfachen oder am Ende zwei- 
- spitzigen kurzen Stacheln bedeckt. 

In torfigen Gewássern, Sůmpfen u. 4. (6—9). So in Torfsůmpfen bei Veselí mit 
Oedogonium crispulum 6) minutum!*) 

457. 8. pygmaeum Bréb. Ralís Desm. T. 35, Wolle Desm. T. 42. Zellen 16 bis 
-25 u breit, mit erweiterter, fast rechtwinkeliger Mitteleinschnůrune.  Zellhálften breit 
© elliptisch oder eifórmig, seltener fast rhombisch [forma rhombořdes Wolle Desm. T. 42), 
© ofters verkehrt gegen einander gestellt, mit mehr oder weniger abgestutzten Ecken und 
- leicht convexem Scheitel. Zellhaut granulirt, rauh. 

In Sůmpfen, torfigen Gewássern u. á. (6—9). So bei Lichtenau an der Adler 
-und am Kamme des Adlergebirges oberhalb Kronstadt! 

v) Ecken in ausgezogene hornfórmige Fortsátze verlángert, die am Ende in 3 bis 
4 Stacheln auslaufen. 

458. S. polymorphum Bréb. Ralfs Desm. T. 21, Delponte Desm. T. 11, Wolle 
P Desm. T. 42, Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 71. Zellen etwa 20 bis 35 u breit, 25 bis 
-40 ulang, mit nach aussen sehr stark erweiterter, innen ahgerundeter Mitteleinschnůrung. 
- Zellhálften elliptisch oder eifórmig, mit flachem oder wenig convexem Scheitel, mehr oder 
© minder vorgezogenen Ecken. Scheitelansicht 3 bis %eckig, Ecken zu kurzen und dicken, 
-in 3 oder 4 kleine Spitzen endenden Fortsátzen ausgezogen. Zellhaut fein granulirt, rauh. 

In torfigen Gewássern, Sůmpfen, Tůmpeln wie vor. (4—9). So in Tůmpeln an 
: der Moldau bei Hodkowička náchst Prag mehrfach, in Sůmpfen náchst Satalka bei Kun- 
- ratic, in torfigen Sůmpfen an der Bahn bei Běchowic und Ouwal; bei Planá náchst Tábor, 

i 

Sudoměřic, Heřmaničky, Veselí, Lomnic und Wittingau; im Arber-See, bei Winterberg 
© und Kuschwarda im Běhmerwalde! im Riesengebirge auf der Weissen Wiese (Schróter, 
Ec p, 186). 

459. S. gracile Ralfs. Desm. T. 12, Wolle Desm. T. 33, Delponte Desm. T. 12. 
Zellen 55 bis 60, seltener bis 72 u breit, etwa 42, seltener bis 50 u lang, mit noch 
mehr erweiterterter Mitteleinschnůrune als bei vor., am Isthmus etwa 10 u breit. Zell- 

© hálften am oberen Ende in zwei lange Fortsátze ausgezogen, die eine gerade Verlángerung 
des flachen Scheitels bilden; Scheitelansicht durch 3 lange und důnne, am Ende Sspitzige, 

© farblose Fortsátze dreistrahlig. Zellhaut mit punctfórmigen Knětchen besetzt, die auf den 
Fortsátzen in Auerreihen stehen. 

In Sůmpfen, Teichen wie vor. (6—9). So bei Franzensbad und bei Lomnic 

- náchst Wittingau ! 

1) H. Dr. Nordstedt, welcher diese Staurastrum-Art unter anderen ihm vom Verf. zuge- 
| sandten Algen zuerst beobachtet hat, war so gůtig den Verf. auf sie aufmerksam zu machen. 
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c) Zellhaut mit feinen Štacheln oder stacheligen und warzigen Protuberanzen be- 
setzt; «) Zellhálften gleichmássig an der Oberfláche mit feinen oder ziemlich starken Sta- 

cheln bedeckt. 

460. S. hirsutum (Ehrb.) Bréb. [Xanthidium hirsutum Ehrb.] Ralfs Desm. T. 22, 
Delponte Desm. T. 11, Wolle Desm. T. 45, Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 816! Zellen 
36 bis 64 u breit, 46 und mehr u lang, mit nach aussen wenig oder gar nicht erwei- 
terter Mitteleinschnůrung; Zellhálften fast halbkreisfórmig oder breit spindelfórmie, mit 
abgerundeten Ecken.  Scheitelansicht Jeckig, mit abgerundeten Ecken und geraden oder 
leicht convexen Seiten; Zellhaut dicht mit důnnen haarfórmigen Štacheln besetzt. 

In Sůmpfen, torfigen Gewássern wie vor. So in Sůmpfen an der Bahn zwischen 
Veselí und Lomnic! im Riesengebirge unter der Spindlerbaude! in den Elbguellen (Kirchner 
Algenfl. p. 166); bei Carlsbad an der Eger (Corda Alm. d. Carlsb. 1840 p. 212). 

461. S. echinatum Bréb.") Ralfs Desm. T. 35, Wolle Desm. T. 45 [Xanthidium 
deltoideum Corda Alm. d. Carlsb. 1840 T. 5 £. 38, 39?|. Zellen 28 bis 36 u breit, 
34 bis 44 u lang, mit nach aussen mehr erweiterter Mitteleinschnůrung, am Isthmus 

11 bis 15 u breit. Zellhálften elliptisch. Scheitelansicht mit leicht 
concaven Seiten, Zellhaut mit wenigen, am Grunde leicht verdickten, 
oben fein zugespitzten Stacheln besetzt, welche dem Rande ein 

gezáhntes Aussehen geben; sonst wie vor. 

einem Tůmpel auf der Kaiserwiese náchst Prag; in torfigen Sůmpfen 
an der Bahn zwischen Běchowic und Ouwal; bei Čelakowic a. E., 
Žiželic an der Cidlina, Kčnigerátz, Lichtenau an der Adler; bei 
Habstein náchst Hirschberg! im Riesengebirse in den Elbguellen 
(Kirchner Algenfl. p. 106), auf der Mádelwiese (Schróter, l. c. 
p. 185) ; bei Franzensbad ; in Sůdbohmen bei Stupčic, Veselí, Lomnic, 
Wittingau und am Spitzbers am Bóhmerwalde! bei Carlsbad ? 
(Corda Il. c. p. 214). 

Fig. 120. Staurastrum 
denticulatum (Nág.) 462. 8. denticulatum (Nág.) Arch. [Phycastrum denticu- 

Arch. a) Eine Zelle in  Jatum Něáe«. Einz. Alg. T. 8]. Zellen 20 bis 40 m breit, 24 bis 
AVE ui 09 ke 32 u lang, mit nach aussen erweiterter, spitzwinkeliger Mittelein- 
Oueransicht, 900fach. Schnůrung. Zellhálíten fast elliptisch, mit convexem Scheitel, am 

vergr. Rande kurz gezáhnt, mit fast conischen Ecken, die zwei úber ein- 
ander stehende, meist ungleich grosse Stacheln tragen; Scheitelan- 

sicht Sckig, mit spitzen, gestachelten Ecken und geraden, oder sehr wenig concaven, kurz- 
stachelig gezáhnelten Seiten. Zellhaut in der Náhe der Ecken mit Reihen kurzer Stachel- 

záhnchen besetzt. 
In Torfsůmpfen, Wassergráben, alten Teichen, wie vor. (6—9). In der Umgebung 

von Prag z. B. in den Sůmpfen an der Bahn bei Běchowic und Ouwal, in einem Teiche 
bei Buda náchst Mukařow; in Torfsůmpfen bei Habstein náchst Hirschbere, bei Fran- 
zensbad; Lomnic, Wittingau, Hohenfurth! *) 

B) Zellhaut blos an den Ecken und am Rande mit Stacheln besetzt. 

463. 8. pungens Bréb. Desm. T. 34. Zellen ohne Stacheln, etwa 26 « breit, 
fast ebenso lang. Zellhůlften im Umrisse fast eifórmig oder rundlich, am Scheitel convex 
und mit 4 lángeren Stacheln besetzt; am Auerprofil 3eckig, zur Seite jedes lángeren 
Stachels noch 2 kůrzere Stacheln; Seiten serade oder leicht convex, Ecken zugespitzt. 

In Sůmpfen, Wassergráben wie vor. So bei Schluckenau (Karl Rbh. Kryptůi. p. 193). 

„9 Staurastrum pecten Perty ist nach Wolle (Desmid. p. 141) hěchst wahrscheinlich mit 
5. echinatum Bréb. als dessen eine Varietát zu vereinigen. 
i *) Eine sehr kleine, dem S. aspinosum Wolle Desm. T. 51 in der Lángsansicht áhnliche 
».Worm, deren Zellen mit den Fortsátzen etwa 21 u (am Isthmus kaum 6 u) breit waren, hat der 
Verf. in den Sůmpfen an der Bahn bei Oužic náchst Kralup unter anderen Algen beobachtet. 

In Tůmpeln, torfigen Wassergráben u. á. (6—9). So in. 
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464. 8. cristatum [Nág.| Arch. [Phycastrum cristatum Nág. Einz. Alg. T. 8]. 
W Zellen 41 bis 45 u breit, 43 bis 54 u lang, mit nach aussen stark erweiterter 
L Mitteleinschnůrung ; Zellhálften am Scheitel etwas convex, mit einzelnen Stacheln besetzt, 

- mit spitzen oberen Ecken, die mit je einem feinen Stachel' besetzt sind; Scheitelansicht 
© dreieckie, mit spitzen, gestachelten Ecken und schwach convexen Seiten, die in der Náhe 
-der Ecken noch mit einigen Stacheln besetzt sind. 

In Sůmpfen, torfigen Gewássern wie vor. (6-—9). So bei Lomnic náchst Wittingau! 

d) Zellhaut mit zahlreichen lángeren oder kůrzeren Stacheln und Protuberanzen 
besetzt, am Scheitel abgestutzt und dfters stachelig; «) Zellhálften an den Ecken nicht 

L- oder wenig verlingert. 

465. 8. spongiosum Bréb. Ralfs. Desm. T. 23, Wolle Desm. T. 47. Zellen 
45 bis 50 u breit, mit nach aussen wenig verbreiterter Mitteleinschnůrung. © Zellhálften 
ungefáhr halbkreisfórmig.  Scheitelansicht '3- oder 4eckig, mit stumpfen Ecken, geraden 
oder wenig convexen Seiten. Zellhaut gleichmássig mit vielen kurzen, am Ende 2—4spi- 

- tzigen, farblosen Warzen bedeckt. Zygoten kugelig mit einmal oder doppelt gegabélten 
! bis 24 u langen Stacheln besetzt, 56 u im Durchm. (ohne Stacheln); var. B) Griffith- 
| stanum (Nág.) Lagerh. [Phycastrum Griffithsianum Nág.| Einz. Alg. T. 8, Wittr. et Nordst. 
lŠ Alsg. exs. No. 821! Zellhálíten am Pol schmal gestutzt; Mitteleinschnůrune nach aussen 

erweitert. Die Seiten des Auerprofils fast gerade, sonst wie die typische Form. 

In torfigen Gewássern, Sůmpfen wie vor. (5—9). So bei Franzensbad, Lomnic 
| und Wittingau ! 

B) Zellhálften mit vorgezogenen Ecken. 

| 466. S. aculeatum (Ehrb.) Menech. Wolle Desm. T. 45, Delponte Desm. T. 13, 
- Ralís. Desm. T. 23.  Zellen 34 bis 50 u breit, mit nach aussen sehr stark erweiterter 
— Mitteleinschnůrung. Zellhálften am Scheitel schwach convex, an den Seiten mit verlángerten 

Ecken. Scheitelansicht 3- bis šeckig, mit vorgezogenen EÉcken, geraden oder etwas con- 
caven Seiten. Zellhaut gleichmássig, mit vielen einfachen stachelformigen Fortsátzen be- 
kleidet. Zygoten mit langen, meist zweispitzigen, etwa 18 u langen Stacheln besetzt, etwa 
44 u im Durchm. (ohne Stacheln). 

In torfigen Gewássern, Sůmpfen wie vor. (5—9). So bei B nball“ am Spitz- 
bere im Bohmerwalde! 

467. S. furcatum (Ehrb.) Bréb. Wolle Desm. T. 40, 52, Wittr. et Nordst. Alg. 
exs. No. 165! [Xanthidium furcatum Ehrb.] Zellen 37 bis 40 u breit, etwa 30 u lang, 
mit bedeutend erweiterter Mitteleinschnůrung. © Zellhálften flachgedrůckt sechseckig, mit 
flachem Scheitel, an den oberen Ecken mit je zwei, an den unteren mit je einem zwei- 
spitzigen Fortsatz. Scheitelansicht 3- oder 4eckig, Ecken zugespitzt, mit je 3 starken, 
zweispitzigen Fortsátzen versehen; SŠeiten leicht concav. Zellhaut fein granulirt. 

In Sůmpfen, torfigen Gewássern wie vor. So bei Teplitz [Karl Kryptil. p. 194), 
bei Carlsbad? [Corda Alm. d. Carlsb. 1840 p. 213]. Im Riesengebirge am Koppenplan 
[Schróter, 1. c. p. 185]. 

468. 8. furcigerum Bréb. Ralfs. Desm. T. 33, Wolle Desm. 48, Wittr. et Nordst. 
Alg. exs. No. 163! [Didymocladon furcigerus Ralfs. in Delponte Desm. T. 14, Xanthidium 
articulatum Corda Alm. d. Carlsb. 1840 T. 5. f. 35. S. articulatum (Corda) Ralfs.| Zellen 

- mit Fortsátzen, 50 bis 90 u breit, 45 bis 83 u lang, mit schmal linealischer, nach 
aussen wenig erweiterter Mitteleinschnůrung. Zellhálften zusammengedrůckt oblong, in der 
Mitte der Seiten je ein allmálich etwas verdůnnter, am Ende zweigabeliger farbloser Fort- 

- satz, unter dem Scheitel noch 2—£ gleich gestaltete Fortsátze.  Scheitelansicht 3- bis 
- 9eckig. Ecken plótzlich zusammengezogen und in allmálig verschmálerte, oben zwei- 
- spitzige Fortsátze verlángert, Seiten concav. Zellhaut auf den Fortsátzen mit (uerreihen 
von Warzen versehen. ň 

In Torfsůmpfen, Wassergráben wie vor. (5—9). 50 in Tůmpeln bei Čelakowic 
a. E., in den Sůmpfen an der Bahn bei Žiželic náchst Chlumec an der Cidlina! im 
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Bache bei Račic náchst Pilsen (Hora, Flora v. Pilsen p. 11), bei Carlsbad, Reichenberg, 
Prag (Corda Alm. d. Carlsb. 1840 p. 213). 

469. S. pseudofurcigerum Reinsch. Algenfl. T. 11, Wolle Desm. T. 52. Zellen 
ohne Fortsátze 37 bis 43 u breit, 42 bis 46 u lang (Fortsátze 13—15 u lang, etwa 
4 u. dick), mit nach aussen erweiterter Mitteleinschnůrung; Zellhálften breit elliptisch, an 
den Seiten und Ecken in neun lángere, an der Spitze ausgerandete Fortsátze auslaufend ; 
Scheitelansicht 3eckig, Seiten leicht concav, Ecken in je einen zweispitzigen Fortsatz aus- 
gezogen, je zwei Fortsátze an jeder Seite nahe am Rande; Zellhaut glatt, ziemlich dick, 

In Sůmpfen, sumpfigen Teichen zerstreut (4—9). So bei Planá náchst Tábor 
unter anderen Desmidiaceen ! 

e) Unvollstándig bekannte Art. 

470. S. pileolatum Bréb.") Ralfs. Desmid. T. 35. Diese S.-Art, deren kurze 
Diagnose ohne Angabe der Gróssendimensionen in Rabenhorsts „Flora europ. algar. IL, 
p. 220“ angefůhrt ist, soll nach Schróter (1. c. p. 185) in den Elbgnellen und auf der 
Mádelwiese im Riesengebirge vorkommen. 

Nachtrace 
zum ersten Theile 

des Prodromus der Algenflora von Bohmen 

bis zu Ende Juli des Jahres 1887. 

I. Klasse. Rhodophyceae. 

1. Gattung. Lemanea Bory. 

L. fiuviatilis (L.) Ag. — In Harrachsdorf, Kaltenberg, Seifenbach, in Báchen, 
Wasserschleussen ete., welche in die Mummel fliessen, stellenweise massenhaft. *) Ebenso 
in Zuflůssen der Aupa im unteren Dunkelthal, Olafsorund bei Gross-Aupa, im Petzer, 
Grůnbach mehrfach, am Wege von Petzer zum Riesengrunde in den Zuflůssen der Aupe 
nicht selten. Bei Podchlumí náchst Opočno im Goldbache unter einem kleinen Katarakte. 
Bei Klostergrab unter dem Erzgebirge unter einem Můhlwehr im Bache, welcher von 
Niclasbere herabfliesst, in kůmmerlich entwickelten Exemplaren. Bei Winterberg in Sůd- 
bůhmen! Im Vorkobirce wie im ooo blos in reinen Báchen, in Stromschnellen, 
unter Katarakten etc. 

2. Gattung. Batrachospermum Roth. 

B. moniliforme (L.) Roth. a) Bei Čelakowic a. E. in einem Wiesenbrunnen; 
ehenso bei Planá náchst Tábor, in einem breiten Wassergraben bei Wittingau schon Ende 
Márz im an der Oberfliche noch von einer Eiskruste bedecktem Wasser in ůúppig entwi- 

") Ist mit S. pileatum Delp. Desmid. p. 176, T. 12 und S. pilosum (Nág.) Arch. nicht 
zu verwechseln. 

2) Bel Harrachsdorf beobachtete ich unter den fast schwárzlich violetten Fáden dieser 
k a auch solche, welche am oberen, aus dem Wasser hervorragenden Ende nicht selten ganz 
arblos waren. 

S 
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ckelten Bůscheln reichlich; c) bei Wurzelsdorf im Riesengebirge, bei Winterberg in 
© Sůdběohmen! 

3. Gattung. Chantransia Fr. ' 

Ch. chalybea Fr. — In einem Brunnen oberhalb Podol, ebenso bei St. Prokop, 
Podhoř, im Šárkathal, bei Hostiwic; bei Čelakowic, Přelouč, Chotzen, Opočno, Podchlumí, 
Wrutic, Můnchengrátz, Starkenbach, Neuwelt, Kaltenberg; bei Klostergrab, Niclasberg, 
Moldau im Erzgebirge; bei Podersam, Jechnitz, Falkenau; in Sůdbohmen bei Planá, Wit- 
tingau (auch in der typischen Form), Prachatitz, Winterberg, Kuschwarda! 

var. 6) fuscovtolacea nob. Fáden schwárzlichviolett bis schwárzlichbraun, matt 
- glánzend. Veget. Zellen meist 8 bis 9 u dick, 1 bis 4mal so lang, bráunlichviolett ge- 

fárbte Chromatophoren enthaltend;") sonst wie die typische Form. 
In Bergbáchen mit Chlorotylium cataractarum gesellig. So in einem Báchlein 

náchst Větrušic gegenůber Podmoráň an der Moldau 1886 reichlich! 

Ch. violacea Ktz. — Bei Neuwelt und Harrachsdorf in den Zuflůssen der Mummel 
mehrfach, meist mit Lemanea fluviatilis, ebenso in Zuflůssen der Aupe nicht selten, so im 
Olafsgrunde bei Gross-Aupa, im Petzer, Grůnbach, am Wege von Petzer zum Riesen- 
grunde mehrfach ! 

Ch. pygmaea Ktz. Bei Winterberg in Sůdbohmen! in Gebirgsbáchen bei Schlu- 
ckenau (Karl in Rbh. Alg. exs. No. 1946!). 

4. Gattung. Hildenbrandtia Nardo. 

H. rivularis (Liebm.) J. Ag. Die Anordnung der nur selten 6 bis 10 u dicken 
veget. Zellen in Fáden, welche sich nach dem oberen Ende zu nicht selten theilen, ist 
auch von Wollny *) constatirt worden. Die Antheridien, welche nach Borzi auf der Ober- 
fláche des Thallus gedrángt neben einander auftreten, so dass sie als unregelmássige, 
blasse Flecken auf dieser erscheinen, bestehen nach Wollny aus pinselartigen Bůscheln 
von reihenweise verbundenen hyalinen Kůgelchen von ca. 1 w diam.*) Trichogynen ent- 
stehen nach Petit aus einzelnen zu langen Haaren sich verlángernden Zellen mit stark 

- lichtbrechendem Inhalt von hellrother Fárbung. In den Einsenkungen des Thallus, wo die 
Fáden am kůrzesten, dicksten und hellroth gefárbt sind, wird eine geringe Menge Gallerte 
ausgeschieden, worauf die Trichogynen tragenden Fáden sich wahrscheinlich in dieser 
Gallerte ausbreiten. 

Im oberen Theile des ůúber Felsen herabfliessenden Voborní-Baches unterhalb 
Třepšín náchst Žampach an der Sazawa in grósserer Menge! 

II. Klasse. Phacophyceae. 

5. Gattung. Chromophyton Wor. em. Wille. 

| Ch. Rosanowii Wor. ex p. -— In Schanzeráben von Prag schon Ende Márz; 
bei Wittingau; bei Opočno! 

2) Die im warmen Wasser bei Johannisbad i. B. vorkommende Varietát (var. thermalis 
nob.) der Chantransia chalybea kommt, vielleicht auch in den Thermen von St. Giuliano in Tos- 
cana in Gesellschaft von Batrachospermum moniliforme var. pisanum Arc. und var. julianum 
Menegh. (B. julianum Menegh.) Arc. vor. (vergl. Arcangeli, Sopra alcune species di Batracho- 

-© spermum, 1882). 
2) Verel. dessen „Mittheilungen úber einige Algenformen“, 1886, p. 4 im Sep.-Abdr. 
9) L. c. p. 5 und Wollny's „Algologische Mittheilungen“, 1886 p. 2 £. im Sep.-Abdr., wo 

auch auf eine Verwandtschaft der Hildenbrandtia rivularis mit der Gatt. Peyssonellia hinge- 
wiesen wird. 
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8. Gattung. Hydrurus Ag. 

H. foetidus (Vill.) Krch. — In der Mummel und deren Zuflůssen háufig, so am 
Mummelfall, bei Seifenbach, Harrachsdorf mehrfach, noch bei der Fischerei und am Wege 
nach Wurzelsdorf, bei Siehdichfůr auch in blass braungelben bis fast farblosen Exemplaren ! 
auf der Elbwiese auch von Schróter beobachtet (Jahresber. d. schles. Ges. £. vat. Cultur 
1883, p. 183); in allen reinen Zuflůssen der Aupe von Marschendorf bis Petzer gemein, 
so im unteren Dunkelthal, im Olafsgrund, Petzer, Grůnbach, Záhgrund, stellenweise auch 
in Wiesengráben massenhaft und zwar meist in einer hell olivengrůnen Varietát, so im 
Riesengrunde, im Záhgrundwasser, bei den Keilbauden mehrfach! 

9. Gattung. Lithoderma Aresch. 

L. fiuviatile Aresch. b) fontanum (Flah.) nob. [L. fontanum Flah.| Auf Steinen 
im Bache náchst Libřic gegenůber Davle an der Moldau; auf Plánerkalksteinen unter 
einem kleinen Katarakte im Goldbache bei Podchlumí náchst Opočno! 

10. Gattung. Coleochaete Bréb. 

C. pulvinata A. Br. In Teichen und Sůmpfen bei Slatinan náchst Chotzen! 
C. orbicularis Pringsh. — Im Teiche Šeberak und im Můhlteiche bei Kunratic, 

im Teiche bei Jesenic náchst Kunratic; in Sůmpfen an der Bahn bei Cerhenic náchst 
Kolín; in Tůmpeln bei Neratowic und Čelakowic a. E., Kostomlat, Přelouč háufig; in 
Teichen bei Neu-Bydžow, Podchlumí náchst Opočno, in Sůmpfen an der Staatsbahn náchst 
Chotzen; bei Osseg unter dem Erzgebirge; in Teichen bei Březnic náchst Příbram, Strakonitz ! 

C. irregularis Pringsh. — In Teichen bei Falkenau und bei Březnic náchst 
Příbram spárlich, ebenso im Teiche Markwart bei Teptín náchst Eule! 

11. Gattung. Herposteiron Nás. [Aphanochaete A. Br.]") 

H. repens (A. Br.) Wittr. — In der Umgebung von Prag, in Tůmpeln im 
Nuslethal unterhalb Vršowic, im sog. Libuša-Bade náchst Pankrac, in Teichen bei Kun- 
ratic und Jesenic; in Sůmpfen an der Bahn bei Ouwal, ebenso bei Oužic náchst Kralup 
auch auf Bolbochaete-Borsten, an Rhizoclonien- und Špirogyren-Fáden im Frůhjahre nicht 
selten, in Elbetůmpeln bei Celakowic, Kostomlat, Přelouč; in Sůmpfen an der Bahn bei 
Cerhenic náchst Kolín, ebenso bei Slatinan náchst Chotzen; in Sůmpfen bei der Wiesen- 
baude am Kamme des Riesengebirges spárlich ! 

XXII. Familie. Mycoideae. nob. *) 

Der Thallus der blos an der Luft auf Bláttern einiger Gefásspflanzen wachsenden 
Mycoideen ist meist flach scheibenfórmig aus radial verlaufenden, mehr oder weniger fest 
zu grósseren oder kleineren, meist rundlichen Scheiben verwachsenen, verástelten Glieder- 
fáden aufgebaut, welche mit randstándigen Scheitelzellen (vielleicht auch intercalar) weiter 
wachsen. Veget. Zellen ohne Borstenhaare, an der primáren epiphytischen Generation, 

") Diese von Rabenhorst (Flora europ. alg. III., p. 390) und vom Verf. in diesem Werke 
p. 40 neben der Gatt. Coelochaete Bréb. gestellte Gattung ist wegen ihrer blos ungeschlechtlichen 
Wortpflanzung etc. richtiger zu den Chaetophoreen neben der Gatt. Stigeoclonium Ktz. und Chaeto- 
nema Nowakow. zu stellen. Abe 

: 2) Diese neue Chlorophyceen-Familie, welche mit der Fam. der Coleochaetaceen, Oedo- 
gonieen, Sphaeropleaceen und Cylindrocapseen die Unterordnung Oogameae der Confervoideen aus- 
macht, unterscheidet sich von den ihr am náchsten stehenden Coleochaetaceen nicht nur durch 
Fehlen der eigenthůmlichen Borstenbildungen jener, sondern auch durch ihre theils epi- theils endo- 
phytische Lebensweise und vorzůglich durch die eigenartige, nach ganz anderem Typus als bei 
ailen ibrigen oogamen Confervoideen erfolgende Ausbildung der Geschlechtsorgane und der Zygoten. 
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welche aus zweiwimperigen an der Oberfláche von Bláttern ausgekeimten Zoogonidien sich 
- entwickelt, fest mit einander verwachsen, meist mit gold- bis braungelbem Inhalte. Ein- 
zelne Zellen dieser primáren Scheiben, welche oft die ganze Blattoberfláche bedecken, 
wachsen unter gewissen Umstánden *) an der unteren Fláche der Scheibe aus, perforiren die 
Cuticula des sie tragenden Blattes und breiten sich, unterhalb derselben weiter wachsend, 
zu secundáren Thallusscheiben aus, deren radial verlaufende Aeste lockerer als an den 
primáren Scheiben zusammenhángen. 

Diese secundáren Scheiben entwickeln auf ihrer oberen Seite isolirte einreihige 
Zelfáden, welche die Cuticula emporheben und sie durchbrechend bůschelweise ůúber die 

: Blattoberfláche hervortreten. An ihrem Gipfel entwickelt sich die kopfartig anschwellende 
Scheitelzelle und kurze Seitenzweige zu Zoogonidangien, welche zweiwimperige Zoogonidien 
erzeugen. Der subcuticulare Thallus vermehrt sich theils durch subcuticulare Sprossungen, 
theils durch ungeschlechtlich erzeusgte Zoogonidien, aus welchen bei deren Keimung die 
primáren epiphytischen, anfangs grůnlichen, spáter (bei grósserer Trockenheit) meist gelb- 
bis rothbraunen Thallusscheiben hervorgehen. Wáhrend die gewóhnlich grůnen subcuticu- 
laren Thallusscheiben erst bei hochgradiger Trockenheit die braunrothe Farbe annehmen, 
zeigen die von ihnen ausgehenden, in die Luft hinausragenden Zellfáden immer eine 
bráunlichrothe Fárbung. Die ungeschlechtliche Fortpflanzung kann unter gewissen Umstánden 

- aufhóren und es entwickeln sich dann an den subcuticularen braunrothen Scheiben Ge- 

Fig. 121. Mycoidea parasitica Cunningh. a) Eine aus einer ausgekeimten Zoogonidie aus- 
gewachsene, kleine primáre (epiphytische) Scheibe, etwa 450fach vergr.; b) Stůck einer 

álteren Scheibe derselben Generation, etwa 960mal vergr. 

schlechtsorgane. Die Scheitelzellen einzelner Aeste werden námlich zu Oogonien, wáhrend 
die Nachbaráste weiter wachsen. Von der Unterseite der Scheibe entwickeln sich důnne 
Antheridienáste, welche ihre Endzelle einem Oogonium anpressen und mit diesem ver- 
wachsen. Nachdem die aus der befruchteten Oospháre sich entwickelnde Zygote sich mit 
Membran umhůllt hat, wird das Oogonium háufig von einem losen Zweiggewirr umwachsen, 
welches eine lockere Berindung um dasselbe bildet. Nach lángerer Ruhezeit entwickeln 
sich aus den durch Zugrundegehen der Cuticula der sie tragenden Blátter etc. frei ge- 
wordenen Zygoten nach eintretender Benetzung Zoogonidien in grósserer Anzahl, welche 
sich im Weiteren wie die ungeschlechtlich erzeugten Zoogonidien verhalten. [Der Be- 
fruchtungsact selbst ist jedoch bisher noch nicht direkt beobachtet worden|. 

99. Gattung. Mycoidea Cunningh. 

Der Thallus dieser einzigen Gattung der Mycoideen ist bei der primáren, blos 
ungeschlechtlich durch Zoogonidien sich vermehrenden epiphytischen Generation, flach 
scheibenfórmig [Coleochaete-artig, ohne Borstenbildung]; bei der secundáren endophytischen 
Generation besteht er theils wie bei der primáren aus gegliederten, verástelten, radial ver- 

— laufenden, niederliegenden, theils aus aufrechten, Zoogontdangien an ihrem oberen Ende 

1) Ófters entwickeln sich die primáren Scheiben nicht weiter zu secundáren endopbyti- 
schen Scheiben, sie vermehren sich jedoch durch Zoogonidien unbestimmte Zeit lang. 
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tragenden Fáden, in deren Zellinhalte stets Hámatochrom, wie in den Zellen der primáren, , © 
seltener auch der secundáren Scheiben, in mehr oder minder grosser Menge enthalten ist. 

Ungeschlechtliche Vermehrung durch Zoogonidien. Geschlechtliche Fortpfilanzung | 
durch Zygoten. | 

471. Mycoidea parasitica Cunningh. On Mycoidea Tab. 42, 43. Thallusfáden 
der ersten epiphytischen Generation aus 4 bis 8, seltener bis 12 u dicken, 1 bis 2mal 
so langen, meist vier- oder mehreckigen Zellen bestehend, zu kleinen 1 bis 4 mm breiten 
Scheiben verwachsen. Veget. Zellen, kleine blassgrůne wandstándice Chlorophoren, spáter 
meist eine gróssere Anzahl gold- oder orangegelben bis rothbraunen člartig glánzenden 
Trópfchen (Hámatochrom) enthaltend. In den randstándigen Zoogonidangien, welche meist 
viel grůsser als die veget. Zellen sind, entstehen mehrere, 3 bis 5 u dicke, ebenso oder. 
5 bis 6 u lange, eifórmige oder kugelige Zoogonidien, welche an ihrem hyalinen Vorder- 
ende gleiche, bis 2"/„mal so als die sie tragende Zelle lange Cilien tragen (eine con- 
tractile Vacuole und ein winzig kleiner rother Pigmentfleck tritt nur selten deutlich auťf); 
im plasmatischen Zellinhalte dieser Zoogonidien sind neben blass grůnen Chlorophoren 
ólartig glánzende, braungelbe Oltropfen vorhanden. ') 

Kommt an harten Bláttern verschiedener Warmhauspfianzen (Bilbergia, Rodri- © 
guezia, Stanhopea, Philodendron ete.) vor. (1—12). So (die erste Generation) in Warm- © 
háusern in Opočno sehr verbreitet,“) in Sichrow náchst Turnau spárlich! In der freien 
Natur ist sie bisher blos in Ostindien an Bláttern der Camellia japonica ete. beo- 
bachtet worden. 

12. Gattung. Oedogonium Link. 

I. Sect. Ruoedogončum (Wood.) nob. 1. Subsect. Vesteulifera monoica (Hass.) 
nob.?) Moněcische Arten mit glatten,“) kugeligen oder fast kugeligen Oogonien und 
Oosporen «). | ; 

0e. erispum (Hass.) Wittr. In Elbetůmpeln bei Čelakowic! 
0e. Vaucherii (Le CL.| A. Br. In der Prager Umgebung nieht selten, so im 

Teiche bei Vršowic im Nuslethal, bei Wolšan, St. Prokop, gegenůber Podmoráň an der 
Moldau; in Elbetůmpeln bei CČelakowic, Neratowic, Kostomlat, Přelouč; bei Chotzen, 
Opočno; bei Řičan, Březí, Bystřic, Dobříš, Woznic, Březnic und Pičín náchst Příbram; 
bei Sudoměřic, Wodnian, Strakonic, Schewetín náchst Veselí, Winterberg, Kuschwarda ; 
bei Jechnitz náchst Rakonitz, Podersam, Osseg, Klostergrab! 

B) Oogonien und Oosporen ellipsoidisch oder eifórmic. 

472. 0e. upsaliense Wittr.  Veget. Zellen 13 bis 20 u dick, 4 bis 8mal so 
lang. Oogonien einzeln verkehrt eifórmig oder fast elliptisch, 46 bis 50 u dick, 60 bis 
100 u lang, mit einem Loche oben sich Offnend, von der etwa 42 bis 47 u dicken, 
55 bis 75 u langen Oospore ausgefůllt. Antheridien, 1-, 2-, seltener 3-zellig, unter dem 
Oogonium stehend, 15 bis 18 u dick, 7 bis 10 u lang. 

In Sůmpfen, Tůmpeln u. á. (6—9). So in einem Elbetůmpel bei Břeh náchst Přelouč ! 
II. Sect. Androgyna (Wood.) nob. a) Zwergmánnchen einzellig. 2. Subsect. 

Astrogontum dioteum (Itzig.) nob. Oogonien mit wirtelig gestellten Vorsprůngen in der 
mittleren Zone. 

1) Die von mir beobachteten Zoogonidien haben sich an des Morgens befeuchteten (mit 
Wasser bespritzten) primáren Thallusscheiben an Bláttern einiger Warmhauspflanzen in grosser 
Menge entwickelt. Úber die secundáre endophytische Generation ete. der Mycoidea, zu welcher 
nach Cunningham die Gatt. Phycopeltis Millardet's „may with as much propriety be ascribed“ ist 
mehr in Cunningham's Abhandlung „On Mycoidea“ 1877 nachzulesen. 

; 2) Wird von diesem Standorte in Wittrock's und Nordstedt's „Algae exs.“ und in Hauck's 
und Richter's „Phycotheca universalis“ vertheilt werden. „jd 

") Die bisherige kůnstliche Eintheilung der Oe.-Arten kónnte durch eine natůrlichere, hier 
blos kurz angedeutete ersetzt werden. 

+) Oe.-Arten aus der. Subsect. Astrogonium monoicum (Itzig.) nob. sind in Bohmen bisher 
nicht beobachtet worden. 
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473. 0e. platygynum Wittr. W. et Nordst. Ale. exs. No. 17, 4, 151, 507! 
Gynandrospor oder idiandrospor [die Mutterzellen der Androsporen mit den Oogonien an 
den weiblichen Fáden oder auf besonderen unfruchtbaren Fáden|. Veget. Zellen 6 bis 
10 u dick, 2 bis Smal so lang. Oogonien einzeln, 21 bis 30 u dick, 16 bis 24 m lang, 
niedergedrůckt verkehrt eifórmig, mit 7 bis 12 Vorsprůngen in der Mitte, mit einem 
Loche in der mittleren Zone sich čffnend; Oosporen 17 bis 24 u dick, 15 bis 20 u lang, 
die Oogonien fast ausfůllend; Androsporangien 1 bis 3zellig, 6 bis 8 u dick, 7 bis 8 u 
lang. Endzellen der Fáden stumpf. Zwergmánnchen klein, verkehrt-eifórmig, 4'5 bis 5 u 
dick, 8:5 bis 95 u lang, auf den Oogonien sitzend. 

In Tůmpeln, Sůmpfen ete. (6—9). So in Tůmpeln auf der grossen Elbeinsel 
+ bei Čelakowic! 

3. Subsect. Vestculifera diotca (Hass.) nob. Diócische Arten mit glatten kuge- 
ligen oder fast kugeligen Oogonien. 

474. 0e. Rothii (Le C1.) Pringsh. Jahrb. 1858 T. 5. Wittr. et Nordst. Alg. exs. 
- No. 152! [non 0e. Rothii Hass. in Rbh. Kryptfl. p. 258 nec. Oe. Rothii Zell. == Oe. 
--plicatulum Wittr.| Gynandrospor.  Veget. Zellen 6 bis 8 u dick, 3 bis. 8mal so lang; 
- Oogonien einzeln oder zu 2 bis 6 ůúber einander 20 bis 21 u dick, 16 bis 19 wu lang, 
-© niedergedrůckt kugelig, mit einem Loche in der Mitte sich offnend, von den Oosporen 

fast ausgefůllt. Androsporangien 2 bis 4zellig, unter den Oogonien. Zwergmánnchen ver- 
kehrt eifórmig, auf den Oogonfen sitzend. 

In Gráben, Teichen ete. (6—9). So auf der Mádelwiese im Riesengebirge (Schróter, 

> Jahresb. d. schles. Ges. 1883, p. 183). 

0e. undulatum (Bréb.) A. Br. In Tůmpeln auf der Elbinsel bei Čelakowic; im 
Hirschgarten-Teiche bei Jechnitz náchst Rakonitz, bei Planá! bei Neuhaus (Studnička jun.)! 

b) Zwergmánnchen zwei- oder mehrzellig. 4. Subsect. Acrogonťum nannandrum 
- (D. By.) nob. Oosporen glatt, nicht stachelig. 

az 

Oe. Borisianum (Le Cl.) Wittr. In Teichen bei Břwe náchst Hostiwic; bei Oužic 
náchst Kralup, Cerhenic náchst Kolín; im Hirschgarten-Teiche bei Jechnitz, im Peters- 
burger Schlossparke, in Teichen bei Brůx; bei Strakonic und Schewetín náchst Veselí! 

5. Subsect. Echtnospora nannandra nob. Oosporen stachelig. 

0e. echinospermum A. Br. In torfigen Sůmpfen bei Kuschwarda! 

III. Sect. Pringshečmia (Wood.) nob. ') 6. Subsect. Acrogontum macrandrum 
(D. By.) nob. Oosporen glatt. ©) Oogonien nicht oder wenig angeschwollen (Isogonium Ktz.). 

0e. capillare (L.) Ktz. In der Prager Umgebung nicht selten, so im Nuslethale 
náchst Vršowic, am Wehre des Teiches Šeberak oberhalb Kunratic, bei Branik, Podhoř, 
Okoř, Dawle an der Moldau; am Ufer der Elbe, bei Kostomlat, Přelouč, Čelakowic; bei 
Roth-Peček náchst Kolín, Wrutic, Můnchensrátz, Neu-Bydžow, Chotzen, Podchlumí náchst 
Opočno, Sichrow náchst Turnau; bei Jechnitz náchst Rakonitz, Kaaden, Falkenau; bei 
Dobříš, Říčan, Březí, Pičín náchst Příbram, Březnic, Wodnian, Strakonic, Schewetin 
náchst Veselí, Winterberg, Kuschwarda! 

B) Oogonien deutlich angeschwollen. 

475. Oe. rufescens Wittr. W. et Nordst. Alg. exs. No. 10! Veget. Zellen 8 bis 
10 u dick, 5 bis 6mal so lang. Oogonien einzeln oder zu 2 bis 3, kugelig oder verkehrt 
eifórmig, mit einem Loche in der Mitte sich óffnend, 22 bis 24 u dick, 24 bis 30 u 
lang. Oosporen kugelig, die Oogonien ausfůllend, 21 bis 23 u dick, 20 bis 22 u lang. 
Mánnliche Fáden fast so diek als die weiblichen. Antheridien 6- bis 12zellig, 6 bis 8 u 

- dick, 8 bis 12 u lang; var. B) saxatile nob. Veget. Zellen 7 bis 9, selten bis J2 m 
dick, 4 bis 6, selten 2 bis 4mal so. lang, wie die 18 bis 24 u dicken, 24 bis 36 (an 

1) Oe.-Arten aus der Subsect. Behinospora macrandra noh. sind in Bohmen hisher nicht 
| beobachtet worden. 
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abnormalen bis 45) u langen Oogonien meist (vorz. im Herbste) durch Hámatoehrom 
orangeroth. Antheridien unbekannt. 

In stehenden Gewássern selten (6—10); var. B auf feuchten Felsen bei Selc 
náchst Roztok spárlich, an Felsen gegenůber Lettek mehrfach, in den letzten zwei Jahren 
bisher nur in weiblichen Fáden von mir gesammelt! 

0e. Pringsheimii Cram. In der Umgebung von Prag nicht selten, so im Teiche 
des gráfl. Kinsky'schen Gartens am Smichow, bei Podhoř, Břwe náchst Hostiwic; in Elbe- 
tůmpeln bei Čelakowic, Neratowic, Kostomlat, Přelouč; im Hirschgarten-Teiche bei Jechnitz 
náchst Rakonitz, bei Podersam, Saidschitz, Kaaden, Falkenau; bei Neu-Bydžow, Kónig- 
grátz, Chotzen, Opočno, Podchlumí; s náchst urnau. bei jen Keilbauden im Riesen- 
gebirge; in Sůdbohmen in Teichen bei Řičan, Planá náchst Tábor, Sudoměřic, Heřmaničky, 
Schewetin náchst Veselí, Strakonic, Wodnian, Kuschwarda; bei Březnic, Pičín náchst 
Příbram, Woznic náchst Dobříš! 

0e. crenulato-costatum Wittr. In Teichen bei Podchlumí náchst Opočno! 
0e. cryptoporum Wittr. var. y) vulgare Wittr. In Teichen bei Břwe náchst Ho- 

stiwic, bei Oužic náchst Kralup, Čelakowic, Cerhenic náchst Kolín; bei Hirschberg; in 
em bei Podchlumí náchst Opočno; in Sůdbohmen bei Planá, Bradkowic náchst Pří- 
bram, Veselí! 

IV. Sect. Unvollstándig bekannte Arten. 

0e. fonticola A. Br. In der Prager Umgebung nicht selten, so im Nuslethal 
náchst Vršowic, bei Satalka náchst Kunratic, bei Vysočan, St. Prokop, Trnová, Davle an 
der Moldau; bei Čelakowic, Kostomlat, Přelouč, Můnchengrátz, Neu-Bydžow, Chotzen, 
Opočno, Sichrow, Starkenbach, Nieder-Rochlitz; bei Jechnitz náchst Rakonitz, Podersam, 
Kaaden, Falkenau, Klostergrab, Niclasberg mehrfach; bei Dobříš, Řičan, Planá, Pičín, 
náchst Příbram, Březnic, Prachatitz, Wallern, Winterberg, Kuschwarda, Eleonorenhain! 

0e. giganteum Ktz. Bei Osseg unter dem Erzgebirge, bei Wodnian in Sůdbohmen ! 

476. 0e. ochroleucum Ktz. Tab. phycol. III. T. 34. Fáden zu ockerfarbigen 
oder bráunlichgelben, meist ziemlich weit auf feuchter Erde ausgebreiteten Lagern vereinigt. 
Veget. Zellen 11 bis 15 u dick, 2 bis 4mal so lang. Oogonien kugelig, 30 bis 40 w dick, 
von der kugeligen, rothbraunen Oospore vollstándie ausgefůllt. 

An inundirten Ufern von Teichen, in austrocknenden Sůmpfen ete. (6—9). So 
am Rande der Teiche oberhalb Kunratic und bei Hodkowička náchst Prag! 

477. Oe. tenuissimum nob.*) Fáden sehr důnn, meist auf anderen Fadenalgen 
festsitzend, seltener vereinzelt unter diesen frei vorkommend, hie und da leicht eingeknickt 
(nicht fadenartig gerade). Veget. Zellen meist 2:5 bis 3, seltener bis 5 u dick, 4 bis 5mal 
so lang (einzelne abnormal angeschwollene bis 6 u dick, 24 u lang), Oogonien nur selten 
entwickelt, einzeln, meist birnfórmig, etwa 9 u dick, 14 u lang. 

ů Tůmpeln, alten Teichen u. á. (6—9). So in Tůmpeln auf der grossen Elbeinsel 
bei Čelakowic spárlich, bei Kostomlat, Přelouč, Chotzen, Podchlumí náchst Opočno! 

13. Gattuns. Bulbochaete Ac. 

B. setigera (Roth.) Ag. Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 702! In Elbetůmpeln 
bei Čelakowic, in Teichen bei Podchlumí náchst Opočno; in Sůdbohmen bei Planá náchst 

Tábor, Strakonic, Schewetín náchst Veselí! | 
B. intermedia D. By. var. B) depressa Wittr. In Tůmpeln auf der Elbeinsel bei 

Čelakowic, bei Kostomlat und Přelouč! 
B. crassa Pringsh. In Sůmpfen bei Chotzen und im Teiche Markwart bei Teptín 

náchst Eule! 

B. subsimplex Wittr. In Sůmpfen an der Bahn bei Oužic náchst Kralup! 

v) Hóchst wahrscheinlich ist auch das in diesem Prodromus (p. 44) beschriebene Oe. 
erispulum var. B) minutum, welches ich auch in torfigen Sůmpfen bei Ouwal beobachtet habe mit 
dieser Oe.-Art zu vereinigen. 
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B. rectangularis Wittr. In Elbetůmpeln bei Neratowic, Čelakowic, Přelouč; bei 
Oužic náchst Kralup, Kóniggrátz, Chotzen, Podchlumí náchst Opočno; bei Kuschwarda 
in Sůdbohmen! 

XXIII. Familie. Gylindrocapseae nob. 

Vielzellige, fadenfórmige, unverástelte, im Wasser freischwimmende (nur in der 
Jugend ofters festsitzende), einkernige, oogame Chlorophyceen. Fáden anfangs aus einer 
Reihe úber einander stehender Zellen gebildet (confervenartig), spáter werden die Zellen 
der Fáden oft in Folge von Theilungen durch der Lángsachse parallele oder schiefe 
Scheidewánde zwei- und mehrreihig, resp. es entstehen an ihnen hie und da unregelmás- 

sige Zellhaufen. Veget. Zellen lánglichcylindrisch, kugelig oder (nach der Theilung) fast 
halbkugelig bis kurz kegelfórmig, mit hell chlorophyll- oder gelblichgrůnem, je in 
kugeliges Pyrenoid und zahlreiche Stárkekórner enthaltendem Inhalte und mit ziemlich 
dicker, farbloser, oft geschichteter Zellwand, von einer gemeinschaftlichen eng anliegenden 
ziemlich festen (meist nicht gallertigen) Scheide umgeben. 

Ungeschlechtliche Vermehrung durch agame Zoogonidien und veget. Zweitheilung 
der Zellen. Geschlechtliche Fortpflanzung durch Zygoten. Oogonien und Antheridien ent- 
stehen aus einzelnen veget. Zellen. 

22. !) Gattung. Cylindrocapsa Reinsch. 

Thallus fadenfórmig. Fáden meist kurz, aus lánselichen oder fast kugeligen Zellen . 

bestehend, deren Chromatophoren meist nicht deutlich, deren farblose Zellhaut an den 

beiden Polenden jedoch meist deutlich geschichtet ist. Oogonien entstehen aus einzelnen 

veget. Zellen, welche sich kugelfórmie aufbláhen und deren ganzer plasmatische Inhalt 

sich zu je einer einzigen kugeligen oder eifórmigen Oospháre gestaltet. Die Oogonien- 

membran besteht aus 3 bis 6 ziemlich weit von einander abstehenden, farblosen Schichten. 

Die Antheridien entstehen an denselben Fáden wie die Oogonien durch Theilung 
einzelner veget. Zellen in 2 oder 4 neben oder úber einander stehende, nicht von beson- 
deren Hůllen umsgebene Tochterzellen, aus welchen je zwei spindelfórmige Spermatozoiden 

- von gelblicher Farbe, mit 2 Cilien und 2 contractilen Vacuolen auf dem hyalinen Vorder- 
ende versehen, hervorgehen. Vor der Befruchtung čffnet sich das Oogonium durch ein 
Loch an einer seitlichen, meist in der oberen Oogonium-Hálfte, seltener in dessen Me- 
diane befindlichen, kurzen Ausstůlpung, indem die Zellhautschichten des Oogoniums an 

- dem vorgezogenen Theile dieser Ausstůlpung sich auflósen. Nach der Befruchtung wird die 
zuerst chlorophyllgrůne Oospháre róthlichgelb bis orangeroth und bekleidet sich mit einer 
doppelt contourirten Membran. 

Zoogonidien entstehen aus einzelnen veget. Zellen durch Theilung des plasma- - 
tischen Inhaltes in zwei oder vier Tochterzellen (Microgonidien), seltener ohne diese, je 
eine aus einer veget. Zelle (Macrogonidien); sie sind fast kugelrund bis eifórmig, 5 bis 
10 u dick, mit einem kleinen rothen Pigmentfieck, einer kleinen contractilen Vacuole 

- und zwei so wie die ganze Zelle langen Cilien am hyalinen Vorderende versehen.*“) Zur 
Ruhe gekommene Schwármzellen keimen, ohne vorher mit einander zu copuliren, indem 

- sie an verschiedenen Fadenalgen oder an den Wánden der Gefásse, in welchen sie cul- 
- tivirt werden, sich mit ihrem hyalinen Ende anheften, und zu jungen confervenartigen 
Pflánzchen heranwachsen. *) 

1) Im ersten Hefte dieses Werkes folgt námlich nach der 21. Gattung auf p. 71 gleich 
© die 23. Gattung Conferva auf p. 74; die 22. Gattung ist dort ausgelassen worden. 

2) Blos an durch Anwendung von Reagentien getodteten Schwármzellen gelang es mir in 
diesem Sommer die sehr feinen, an lebenden Schwármern nicht wahrnehmbaren, Cilien nachzuweisen. 

S) Mehr úber diese Gatt. ist in Cienkowski's „Zur Morphologie der Ulotricheen 1876“, 
-und in meinem Werke „Physiol. u. algol. Studien, 1887“ nachzulesen. 



PENĚ = — ně oč l : Í ———— —— o o kř 

478. (C. geminella Wolle. [Hormospora geminella Wolle Bull. of the Tor. Bot. 
Club 1877], Physiol. u. Algol. Studien Tab. 4. Fáden 
zu kleinen freischwimmenden, oder unter anderen Faden- 
algen liegenden Flóckchen von hell- oder gelbsrůner Farbe 
vereinigt, auch einzeln unter verschiedenen Conjugaten, 
Rhizoclonien, Tolypothrix-Arten zerstreut. Veget. Zellen 20 
bis 24 u dick, mit dicker deutlich geschichteter Zellhaut. 
Der ganze Faden durch ziemlich tiefe Guereinschnů- 
rungen in lauter zweizellige Segmente rosenkranzartig 
getheilt; var. B) mťnor nob. Veget. Zellen elliptisch, 
fast kugelie oder durch gegenseitigen Druck fast vier- 
eckig, meist 12 bis 15 (ausnahmsweise 18 bis 25, an 
ganz jungen Fáden auch 9 bis 12) u dick, 1 bis 2mal 
so lang (nach der Theilung etwas kůrzer) anfangs ziemlich 
důnnwandig, an álteren Fáden mit deutlich geschichteter 
dicker, farbloser Zellhaut und gelblich, selten lebhaft chlo- 
rophyllerůnem, mit Stárkekórnern oft fast vollgepfropftem 
Inhalte. Oogonien einzeln, seltener 2 bis 4 hinter ein- 
ander, meist kugelrund oder niedergedrůckt kugelfórmig, 
seltener  elliptisch, mit 3 bis 4Aschichtiger, farbloser 
Membran, 24 bis 40 u dick. Oospháren kugelig, die 

še Oogonien nicht ganz ausfůllend, 18 bis 24 u dick, zuerst 
Ž b chlorophyllgrůn, spáter gelbgrůn, róthlich bis orangeroth. 

há Oosporen mit rothgelbem, seltener bis rothbráunlichem, 
Fig. 122. Cylindrocapsa geminella © glartig glánzendem Inhalte und einer farblosen, glatten 
čzaes Oboe 1240 k Fadans, Membran. Spermatozoiden spindelfórmig, von gelbgrůner 
o ein Oogonium nach erfolgter  Farbe, 25 wu dick, etwa 9 bis 10 u lang; sonst wie die 
Zweitheilung der Oospháre; b) Fa- | typische Form. | 
denbruchstůck mit einem geoffne- op 
ten Oogonium o. Vergr. etwa 500m. In Tůmpeln, stehenden Gewássern ziemlich selten 

Ed: (5—38). So (var. P) in einem Tůmpel auf der grossen 
Elbeinsel bei Čelakowic mit Nostocopsis lobatus Wood spárlich, *) ebenso in Elbetůmpeln 
bei Břeh náchst Přelouč auch in der typischen Form, bei Kostomlat var. B, in Sůmpfen 
bei Slatinan náchst Chotzen in beiden Formen! in kleinen Wasserbeháltern in einem 
Gewáchshause des k. k. botán. Gartens am Smichow 1886 reichlich. *) 

XII. Familie. Ulvaceae. 

100. Gattung. Protoderma Ktz. 

Thallus háutig-krustenformig, mohnkorn- bis linsengross, oft von unregelmássiger 
Form, flach ausgebreitet, meist schlůpferig, von hell- oder gelblichgrůner Farbe, aus mehreren 
(am Rande oft nur aus einer) Zellschichten zusammengesetzt, am Substrate fest haftend, 

aus dicht gedráneten, zu einer Zellfláche verwachsenen, verzweigten meist strahlig ange- 
ordneten Fáden cgebildet. 

Fortpflanzung agcam, durch bewegliche und unbewegliche Gonidien, welche durch 
Theilung einzelner veget. Zellen in 4 bis 8, seltener 16 Tochterzellen entstehen und durch 

2) Dieser Standort, an welchem vom Verf. zuerst zwei seltene, bisher soviel ihm bekannt 
blos aus Amerika bekannte Sůsswasseralgen in von ihrer typischen (amerikanischen) Form wenig 
verschiedenen Varietáten nachgewiesen wurden, ist pflanzengeographisch von einigem Interesse. 

2) Wird von diesem Standorte in den náchsten Fascikeln der Algae exs. Prof. Dr. Wit- 
trock's und Dr. Nordstedt's mitgetheilt werden. Sie kommt hier theils mit Azolla caroliniana gesellig 
vor (ist můglicherweise mit dieser nach Prag verschleppt worden), theils ist sie jedoch auch unter 
den aus Bóhmen stammenden Wasserpflanzen zerstreut. 
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© Auflósung der Mutterzellmembran frei werden. Zoogonidien mit zwei etwa 1"/„mal so als die 
 ganze Zelle langen Cilien, einem kleinen rothen Štigma und zwei contractilen Vacuolen 
-am hyalinen Vorderende versehen. ") 

Unter Umstánden, welche die Trennung der Zelleů von einander und die Ver- 
- schleimung der Zellwánde veranlassen, geht Protoderma auch in ein Palmella — oder 
„wenn die Zellwánde nicht vergallerten in ein Protococcus-artiges Stadium úber, in welchem 
es auch meist úberwintert. 

k 479. P. viride Ktz. Lager zartháutig, hellgrůn, zuerst rundlich, spáter von un- 
: | regelmássiger Form. Fáden meist nur mit kurzen Seitenástchen zu einem fast parenchy- 
: matischen Gewebe locker verwachsen; blos an den 
-© Rándern des Thallus bleiben die Endverzweigungen 
; meist frei. An lteren, aus mehreren Zellschichten 
© zusammengesetzten Thallustheilen sind die ziemlich 
: grossen rundlichen Zellen fast Ulva-artig angeordnet. 
© Veget. Zellen der jůngeren Theile des Lagers meist 
: lánglich cylindrisch oder keilenfórmig, seltener fast 
> kugelrund, Ofters auch von unregelmássiger Form, 

-3 bis 6 u dick, 2 bis 3mal, seltener 1 bis 2mal 
-so lang, důnnwandig; die Zellen der álteren (mittle- 
-ren) Thallustheile sind nicht selten 6 bis 8, seltener 
-bis 12 u dick, 1 bis 2mal so lang, kugelig, oval, 
- elliptisch oder leicht gekrůmmt, dickwandig, oft mit 
an beiden Zellenden ungleichmássig verdickter Mem- 
bran. An einzelnen keilfórmigen Zellen wáchst die 
Phyaline Zellhaut nicht selten in einen leicht ge- 
 krůmmten, stielartigen, meist deutlich geschichteten 
| Fortsatz aus. Im Innern der důnnwandigen Zellen 
cist je ein wandstándiger, plattenfórmiger Chlorophyll- 
| tráger, mehrere kleine Stárkekórnchen oder Óltrópf- 
: -chen und ein Zellkern enthalten; in den dickwan- 
-digen Zellen scheint der feingekórnte Zellinhalt oft 
fast gleichmássig hell chlorophyllgrůn gefárbt zu 
sein. Zoogonidien kugelig oder eifórmig, 3 bis 3'5 u 
dick. Unbewegliche einzellige Gonidien eifórmic, 
- elliptisch, seltener sphárisch, 2 bis 3 wu dick. *) 

: Auf Steinen und Hůlzern in GAuellen und R 
Báchen, an Einfassungen von schnell fliessendem A 

„ Wasser, an von reinem Wasser bespůlten und be- © Fig. 123. Protoderma viride Ktz. Flá- 
spritzten Steinen ete. in Stádten (so an und unter | chenansicht eines Bruchstůckes vom vor- 
"den Pumpenróhren ete.) (1—12). In Prag an Ein- deren Theile des Lagers, sehr stark vergr. | s 

"fassungen und Steinen unter Pumpenróhren mehr- 
"fach auch im Winter, ebenso in Baumgarten, im gráfi. Kinsky'schen Garten im Teiche. 
an durch vom Felsen herabtropfelndes Wasser stets befeuchteten Steinen; in einem Bache 
im Libřicer Thal gegenůber Davle und bei Trnova an der Moldau! 

15. Gattung. Prasiola Ac. 

P. crispa (Licghtf.) Menegh. In Gross-Aupa im Riesengebirge; in Alt-Paka unter 
| (einem Bahnviaducte reichlich mit Ulothrix parietina ! 

4 v) Die Cilien gelang es mir auch ohne Anwendung von Reagentien an Schwármzellen 
„ nachzuweisen, welche sich aus im Juni l. J. gesammeltem Materiale, in meinem Laboratorium schon 
am ersten Tage in der Kultur entwickelt haben. 

2) Mehr úber diese Alge siehe in meinen „Physiol. u. algol. Studien“, p. 133 £. 

15 
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< 18. Gattung. Ulothrix Ktz. ampl. (incl. Schizogonium Ktz.) 

U. zonata (Web. et Mohr.) Ktz. In der Elbe bei Čelakowic; im Goldbache bei 
Podchlumí náchst Opočno mehrfach; in Sůdbohmen bei Planá náchst Tábor, Wodnian, 
Wittingau (in einer Můhlschleusse), bei Prachatitz, Winterberg mehrfach auch var. inae- 
gualis (Ktz.) Rbh., bei Klósterle náchst Winterberg auch in einer Form, mit 45 u dicken 
Fáden! im Riesengebirge auch auf der Weissen Wiese, kleinen Sturmhaube (Schróter, 
Jahresber. d. schles. vat. Ges. 1883, p. 183)! in Báchen und Wasserleitungen im unteren 
Dunkelthal, im Petzer und Grůnbach mehrfach ! 

U. tenuis Ktz. Meist zeitlich im Frůhjahre auftretend; in der Umgebung von 
Prag schon Ende Márz 1887 und im April fast in allen reinen Báchen des silurischen 
Felsengebietes gemein. So im Bache bei Hlubočep, im Roztoker-Bache bis nach Ounětic 
reichlich, bei Brnky, Trnova, Holubow, bei Dawle, im Libřicer Thal gegenůber Dawle, 
bei St. Kilian, Stěchowic mehrfach; in der Moldau in schnell fliessendem Wasser stellen= 
weise (nur im Frůhjahr) háufig, so z. B. an Pfáhlen und Steinen unter den Můhlschleussen 
und an den Prager Moldauwehren mehrfach, auch unter dem Vyšehrader Felsen 1887; 
in Abflůssen des Brunnenwassers an einem Brunnen náchst Pankrac, in Branik; bei Můn- 
chengrátz, Eisenbrod; im Riesengebirge an der Můhle am Olafsgrunde in Gross-Aupa; bei 
Planá náchst Tábor! 

U. subtilis Ktz. In der Prager Umgebung mehrfach, so im Šárkathale meist b) 
und ©), am Wege von Roztok nach Ounětic a), in Schanzgráben hinter dem gew. Korn- 
thore b) auch als var. 8, bei Strašnic b), Stěchowic a); bei Ouwal, Říčan, Březí; Pičín 
náchst Příbram, Březnic, Planá náchst Tábor auch ©), Wotic und Heřmaničky auch £f), 
bei Wittingau in Walderáben schon im April reichlich *) auch e), bei Schewetín náchst 
Veselí a), Kuschwarda a), e) und f); bei Falkenau auch f), Osseg b), Niclasberg und 
Moldau im Erzgebirge meist a) und e); in Elbetůmpeln bei Čelakowic d), Kostomlat, 
Přelouč; im GAuellwasser bei Vrutic und bei Můnchengrátz g) mehrfach reichlich, ebenso 
bei Eisenbrod, Sichrow, Chotzen auch e), Opočno; im Riesengebirge bei Siehdichfůr, 
Harrachsdorf, Seifenbach, am Mummelfall nicht selten; d) auch an den Steinigen Wasser- 
fállen und am Mummelfall náchst Neuwelt, im unteren Dunkelthale, in Sůmpfen bei der 
Wiesenbaude auch e) und h) auch in einer Hormospora mutabilis Bréb. úhnlichen Form, 

480. U. oscillarina Ktz. Tab. phycol. I. T. 88. Fáden zu hellgrůnen, schleimigen 
Bůscheln vereinigt. Zellen 10 bis 12, seltener bis 14 u dick, "/,„ bis */„mal so lang, mit 
důnner, leicht verschleimender Zellhaut. 

In Wassergráben mit reinem Wasser, Aguarien u. á. (5—6). So in einem Wasser- 
oraben oberhalb Kuchelbad náchst Prag! 

U. flaccida Ktz. In der Umgebung von Prag háufig, so bei Wolšan, Vysočan, 
Satalka náchst Kunratic, Jesenic, Dawle, Stěchowic; b) bei Sele und im Sárkathale; bei 
Řewnie, Lety, Mníšek, Dobříš, Woznic, Bradkowic náchst Příbram, Březnic, Planá náchst 
Tábor, Březí náchst Říčan, Sudoměřice, Heřmaničky, Wodnian, Strakonice, Wolyň, Winter- 
berg, Kuschwarda auch b), Prachatitz, Wallern, Schewetín náchst Veselí, Wittingau auch 
b); bei Čelakowic, Kostomlat, Wlkawa, Laučín, Přelouč, Peček, Kolín auch b), Neu-Bydžow, 
Chotzen, Opočno, Sichrow, Eisenbrod b); im Riesengebirge noch bei Neuwelt, am Olafs- 
grund in Gross-Aupa, an Sůdabhángen der Schneekoppe oberhalb der „Bergschmiede“, bei 
der Wiesenbaude an feuchten Brettern auch b); bei Swolenowes náchst Schlan, Jechnitz 
náchst Rakonitz, Kolleschowitz, Podersam, Petersburg, Osseg, Klostergrab, Moldau im Erz- 
gebirge; bei Falkenau, Kaaden, bei Carlsbad b)! 

var. e) fragilis (Ktz.) nob. (C. fragilis Ktz.) Tab. phycol. I. T. 96. Fáden 7 bis 
9'5 u dick, gelbgrůn, brůchig, verworren, oft gekrůmmt. Zellen */„ bis imal so lang als 

breit; sonst wie die typische Form. : 

") Wird von diesem Standorte mit Microthamnion Kůtzingianum Nág. in den náchsten 
Fascikeln der Wittr, u. Nordst. Algae exs. mitgetheilt werden. 
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An altem, feuchtem Holz ete. gelbgrůne Úberzůge bildend (5—10). So bei St. 
Prokop náchst Prag! 

U. radicans Ktz. Bei Dobříš, Harrachsdorf; Kuschwarda! 

U. parietina (Vauch.) Ktz. In der Umgebung von Prag háufig, so bei Kuhstall, 
Vysočan, in Baumgarten auch b), im Šárkathale b); bei Čelakowic, Přelouč, Chotzen, 
Opočno, Alt-Paka auch c), Trautenau, Neu-Bydžow; im Riesengebirge noch bei en 
dorf, Gross-Aupa auch b), bei der Wiesenbaude, bei Wurzelsdorf, Neuwelt, Harrachsdorf, 
Seifenbach ; bei Nieder-Rochlitz, Starkenbach ; bei Swolenowes, Jechnitz náchst Rakonitz, Kol- 
leschowitz, Woratschen, Petersburg, Podersam, Osseg, Klostergrab, Niclasbere, Moldau im 
Erzgebirge; bei Kaaden, Falkenau; bei Řičan, Březí, Dobříš, Mníšek, Bradkowic und Pičín 
náchst Příbram, Březnice, Planá náchst Tábor, Wotic auch b), Wodnian, Strakonic, Sche- 
wetín náchst Veselí, Volyň, Winterberg, Kuschwarda, Wallern, Prachatitz! 

U. varia Ktz. In der Prager Umgebung nicht háufig, so im Šárkathale, bei Ho- 
stiwic, Stěchowic; bei Kostomlat, Přelouč, Peček náchst Kolín, Můnchengrátz, Neu-Bydžow, 
Chotzen, Opočno, Starkenbach, Nieder-Rochlitz, Wurzelsdorf, Harrachsdorf, Seifenbach ; 
bei Kaaden, Falkenau; bei Pičín und Bradkowic náchst Příbram, Březnic, Planá náchst 
Tábor, Wittingau, Schewetín náchst Veselí, Wodnian, Strakonitz, Prachatitz, Winterberg, 
Kuschwarda! 

19. Gattung. Stigeoclonium Ktz. 

S. falklandicum Ktz. In einem kleinen Wiesentůmpel am Wege von Roztok nach 
Ounětic, bei Woznic náchst Dobříš, Sudoměřic; b) bei Seifenbach im Riesengebirge! 

S. tenue Ktz. In der Umgebung von Prag mehrfach, so im Šárkathale a) und 
b), in Teichen oberhalb Kunratic und bei Satalka b), bei Holubow náchst Trnová an der 
Moldau b), bei Hostiwic und Okoř b); bei Čelakowic b); £) bei Jesenic náchst Kunratic 
auch an untergetauchten Bláttern von Lysimachia nummularis, auf der Rinde lángere Zeit 
im Wasser liegender Holzstiámme (an Flóssen) in den Prager Schwimmschulen ete. am 

E Uter der Moldau ; bei Dobříš, Mníšek, Planá náchst Tábor, Bradkowic und Pičín náchst 
Příbram (bei Pičín auch b); bei Březnic, Wodnian, Strakonic, Winterbere, Wallern, Pra- 

—— chatitz, Kuschwarda; bei Jechnitz náchst Rakonitz, Podersam, Kaaden, Falkenau, Ossee, 
—— Klostergrab, Niclasberg, Moldau; bei Eisenbrod auch b), Sichrow, Můnchengrátz, Vrutic, 

- Neu-Bydžow, Starkoč, Chotzen, Opočno, Semechnic, Přelouč b), Kostomlat; im Riesenge- 
birge noch bei Wurzelsdorf, Harrachsdorf, an den Steinigen Wasserfállen, bei Siehdichfůr, 
Kaltenberg! 

9) lyngbyaecolum nob. Ráschen endophytisch im Lager der Lyngbya inundata 
u. 4. vegetirend, klein, aus dicht gedránsten, reichlich verzweigten Fáden bestehend, welche 
meist von den Lyngbya-Fáden dicht umwickelt sind. Die Zellen der Seitenástehen am 
oberen Ende dieser oft mit stumpf abgerundeton oder kegelfórmigen Zellen (ohne farblose 
Haare), die fast eben so dick sind wie die Basalzellen der Aestchen (4 bis 5 w dick, 
1 bis 2mal so lang). Die Zellen der Hauptfáden 5 bis 7 u dick, 1 bis 2mal so lang. 
Dauerzellen kaum grósser als die veget. Zellen, mit olartie olánzendem, Hámatochrom 
enthaltendem Inhalte und derber Membran; sonst wie die typische Form. 

: An im Wasser durch das ganze oder halbe Jahr liegenden Holzbalken, Holz- 
- stámmen und Flóssen in der Moldau mehrfach, vorzůgl. in der Schwimmschule am Smichow ! 

k S. longipilus Ktz. An der Smichower Schwimmschule, bei Lety náchst Řewnic:; 
— Ouwal; bei Veselí und Lomnic in Sůdbohmen! bei Neuhaus (Studnička jun.!). 

3 var. 6) minus mnob. Ráschen 3 bis 5 mm lang, an Schalen des Lymnaeus 
-— stagnalis u. 4. festsitzend. Zellen der Hauptfáden 4 bis 6 u dick, 2 bis 4mal so lang, 
-mit je einem bandfórmigen, in der Mitte des Zelllumens liegenden Chlorophore.  Neben- 
-- stehen zerstreut, důnner als die Hauptáste, am Ende verjůngt und in eine hyaline 
—— Haarspitze auslaufend. An niederliegenden, kriechenden Aestchen (an der sog. Stigeo- 

15* 
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clonium-Sohle) sind die Zellen meist 4 bis 9, seltener bis 12 u im Durchm.; sonst wie 
die typische Form. 

In Tůmpeln und Sůmpfen (6—11). So jn Sůmpfen an der Bahn bei Cerhenic ; 
náchst Kolín und zwischen Veselí und Lomnic in Sůdbohmen ! 

S. fagelliferum Ktz. In Tůmpeln auf der Elbeinsel bei Čelakowic auch b), in 
Sůmpfen an der Staatsbahn bei Chotzen, in Teichen bei Podchlumí náchst Opočno ! 

$. pygmaeum nob. Bei Kowanic náchst Nimburg und bei Neu-Bydžow spárlich! © 

101. Gattuns. Chaetonema Nowakow. 

Der Thallus dieser endophytischen Chlorophycee besteht aus unregelmássig ver- 
zweigten, meist vereinzelt im gallertigen Lager anderer Algen vorkommenden, gegliederten © 

Fáden. Aestchen ausgespreitzt, meist recht- 
winkelig abstehend. Veget. Zellen lánelich 
cylindrisch, oft an einer Seite nahe am 
Scheitel buckelfórmig hervorgewólbt, ein- 

Pyrenoid  einschliessenden © Chlorophoren, 
nicht selten ein, seltener mehrere termi- 
nale oder mediane einseitswendige, an der 
Basis etwas angeschwollene, hyaline lange 
Borsten tragend. 

Vermehrung durch Abgliederune der 

fórmige © Zoogonidien, welche sich in 
acropetaler Folge aus den angeschwol- 
lenen Gliedern an den Enden oder in der 
Mitte der Aeste aus deren Gesammtinhalt- 
oder nach vorheriger Zwei- oder Vierthei- 
lung derselben ausbilden und mit je 4 
Cilien und einem rothen Pigmentfleck ver- 
sehen sind. 

481. Ch. irregulare Nowakow. Kir- 
chner, Die micros. Planzenwelt 1885, T. 
1. Fig. 14 setis non delineatis! Aestchen 
so dick wie die Hauptfáden. Veget. Zellen 

Fig. 124. Chaetonema irregulare Nowak. Bruch- | meist 9 bis 15, seltener nur 6 bis 9 u 
stůck eines verzweigten Fadens mit zwei Borsten, dick, 2 bis Amal so lang; die Borsten an 

P SVETEm der Basis 4 bis 5 u dick, haarfórmig, oft 
gekrůmmt. Chromatophoren hellgrůn, meist 

mit mehreren grósseren Stárkekornern. 

Kommt endophytisch im gallertigen Lager der Schizochlamys, Tetraspora, Chae- 
tophora, Gloeotrichia, Coleochaete pulvinata, Batrachospermum u. á. vor. (5—9). So in 
einem Elbetůmpel bei Kostomlat im Lager der Schizochlamys gelatinosa und Gloeotrichia 
pisum in grósserer Menge! 

20. Gattung. Chaetophora Schrank. 

Ch. pisiformis (Roth.) Ag. Bei Čelakowic a. E., Wrutic, Chotzen, Falkenau, in 
einem Waldbrunnen bei Kamenic náchst Eule! 

Ch. elegans (Roth.) Ag. In der Prager Umgebung mehrfach, so in den Teichen 
oberhalb Kunratic und bei Jesenic a) und b), in Moldautůmpeln bei Hodkowička auch a), 

kórnig, mit wandstándicen, je ein kugeliges 

Aeste und durch ungeschlechtliche, ei- 
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in Teichen bei Hostiwic, Říčan, Teptín náchst Eule; in Elbetůmpeln bei Kostomlat, Pře- 
louč a) und b), Čelakowic ; im Teiche Podviňak bei Bóhm. Brod, bei Cerhenic náchst 
Kolín, Neu-Bydžow, Chotzen, Semechnic und Podchlumí náchst Opočno; in Sůdbohmen 

- bei Bystřic, Planá, in den Tůmpeln an der Lužnic, bei Sudoměřic, Heřmaničky, Wodnian, 
Strakonic, Schewetín náchst Veselí a) und b), in Sůmpfen an der Bahn zwischen Veselí 
und Lomnic, bei Kuschwarda, Březnic; bei Kaaden, Falkenau ! 

Ch. cornu damae (Roth.) Ag. Bei Strakonice in Sůdbohmen, bei Slatinan und 
Srub náchst Chotzen mehrfach ! 

21. Gattung. Draparnaldia Ag. 

D. glomerata (Vauch.) Ag. Bei Harrachsdorf und bei den Keilbauden im Riesen- 
gebirge; in Sůdbůohmen bei Wittingau P Neuhaus (Studnička jun.!), Veselí b) und d), 
bei Kuschwarda! 

D. plumosa (Vauch.) Ag. Am Ufer der Lužnic bei Planá náchst Tábor! 

23. Gattung. Čonferva L. em. Wille, 

C. tenerrima Ktz. In der Prager Umgebung auch im Teiche bei Kuchelbad, bei 
Dawle, St. Kilian, Stěchowic an der Moldau, bei Lettek und Libšic an beiden Ufern der 
Moldau ; bei Radlic náchst Eule, Mníšek, Dobříš, Pičín náchst Příbram auch b); bei 
Březnic, Wodnian, Strakonic, Schewetin náchst Veselí auch b); bei Planá náchst Tábor, 

— Wittingau und Winterberg a) und b), bei Kuschwarda, Wallern, Prachatitz, Sudoměřice, 
Heřmaničky, Řičan; bei Osseg, Klostersrab unter dem Hadebirsc; bei Bóhm. Brod, Če- 
lakowic, Kostomlat, Přelouč, Wrutic, Můnchengrátz, Neu-Bydžow a) und b), Chotzen, 
Opočno, Sichrow náchst Turnau ; im Riesengebirge noch in Sůmpfen bei der Wiesenbaude 
und im Záhgrund! 

C. floccosa (Vauch.) Ag. In der Prager Umgebung zerstreut, so in den Teichen 
oberhalb Kunratic und bei Satalka, im Sárkathale, bei Trnová an der Moldau, Třepšin 
náchst Stěchowic! bei Všetat auch var. B, Chotzen; im Riesengebirge bei den Keilbauden, 
in Sůmpfen bei der Wiesenbaude, bei Siehdichfůr náchst Harrachsdorf; bei Winterberg! 
bei Neuhaus (Studnička jun.!). 

C. stagnorum Ktz. In Sůdbohmen bei Sudoměřic, Schewetin náchst Veselí, 
Winterberg, Kuschwarda; im Riesengrunde, bei der Wiesenbaude und am Mummelfall im 
Riesengebirge! 

C. ochracea (Ktz.) Wille. In Sůmpfen bei Ouwal náchst Prag. 

482. C. pachyderma Wille. Om Conf. T. 1, Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 427! 
Veget. Zellen 9 bis 12 u dick, 1 bis 2mal so lang, mit dicker Membran. Dauerzellen 

i 

© (Akineten, Hypnosporen) entstehen aus einzelnen veget. Zellen ohne besonderen Zellbildungsakt. 
In Sůmpfen, alten Teichen selten (6-——9). So bei Ouwal náchst Prag; bei Dux; 

bei Lomnic náchst Wittingau; in Sůmpfen bei der Wiesenbaude im Riesengebirge! 

C. bombycina (Ag.) Wille. In der Prager Umgebung mehrfach, so bei Vysočan 
A a) und c), Kuchelbad, Hostiwic, Okoř, Podmoraň, „V močidlech“ náchst Větrušic an die 
 Moldau; bei Hodow náchst Ouwal, bei Dobříš, Mníšek, Eule, Heřmaničky, Sudoměřic, 

Planá náchst Tábor, Schewetin náchst Veselí a) und c), bei Veselí auch var. y, Strakonic, 
- Winterberg, Prachatitz, Barau, Wodnian, Březnic, Pičín und Bradkowic náchst Příbram! 

bei Neuhaus (Studnička jun.!); bei Bóhm. Brod, Čelakowic, Kostomlat, Přelouč auch v, 
— Vrutic auch b), Můnchengrátz auch b), Šichrow náchst Turnau, Trautenau, Neu-Bydžow, 
-© Chotzen, Opočno, Starkenbach, Nieder-Rochlitz; im Riesengebirge bei Wurzelsdorf, Har- 
— rachsdorf, Siehdichfůr, Seifenbach, im Riesengrunde, bei den Keilbauden, im Olafsgrunde! 
— am Mittagstein (Schróter, 1. c. p. 183); bei Kaaden, Falkenau, Osseg, Klostergrab, Ni- 

clasberg auch c), Moldau im Erzgebirge! 
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C. globulifera Ktz. Bei Vysočan náchst Prag; bei Čelakowic und Selčanky 
an der Elbe! 

C. amoena Ktz. In der Umgebung von Prag zerstreut, so bei St. Prokop und 

im sog. Libuša-Bade náchst Pankrac spárlich; bei Přelouč in einem Wasserkasten, Vrutic, 
Můnchengrátz; bei Sichrov náchst Turnau, Trautenau; im Riesengebirge in reinen Báchen, 
Wasserleitungen etc. sehr verbreitet, so in Marschendorf, Dunkelthal hie und da, in den 
Zuflůssen der Aupe von Gross-Aupa bis zum Riesengrunde sehr háufig und stellenweise 
massenhaft (so im Olafsgrund, Záhgrund, Petzer, Grůnbach), bei Wurzelsdorf, Siehdichfůr, 
Seifenbach, Kaltenberg; bei Osseg unter dem Erzgebirge; in Sůdbohmen bei Heřmaničky, 
Winterbere, Kuschwarda! 

24. Gattung. Rhizoclonium Ktz. 

R. hieroglyphicum (Acg.) Ktz. In der Umgebung von Prag mehrfach, so am 
Ufer des Botičbaches bei Vršowic im Nuslethal, ebenso am Hlubočeper und Roztoker 
Bache meist var. B und y, auf der Smichower Schwimmschule a), auf feuchten Felsen bei 
Sele gegenůber Libšic und bei Dolanky an der Moldau, bei Stěchowic; bei Řičan und 
Březí; bei Wodnian, Strakonic, Březnic, Bradkowic náchst Příbram; bei Všetat a), Ne- 
ratowic, Kostomlat, Cerhenic náchst Kolín b)! 

R. flutians Ktz. Im Bache bei St. Prokop und gegenůber Libšic an der Moldau! 

25. Gattung. Čladophora Ktz. 

C. fracta (Vahl.) Ktz. In der Prager Umgebung háufig, so im Nuslethal in 
Teichen und Tůmpeln mehrfach, in Teichen oberhalb Kunratic, bei Wolšan, Záběhlic 
auch c), Jesenic, am S08. Libuša-Bade náchst Pankrac c), im Šárkathale CL bei Hodow 
náchst Ouwal, Hostiwiec, Okoř, Trnová, Dawle, Hradištko, Stěchowic; bei Žampach in 
Tůmpeln an der Sázava, in Teichen bo Chotouň, Teptín r Kamenic náchst Eule; bei 
Bohm. Brod, Čelakowic und Selčanky a. E. c), Kostomlat, Přelouč a) und c); bei Vrutic, 
Všetat, Můnchengrátz, Sichrov, Starkoč, Opočno, Chotzen, Neu-Bydžow, Starkenbach; bei 
Peček, Cerhenic náchst Kolín; bei Kaaden, Falkenau, Jechnitz náchst Rakonitz, Peters- 
burg, Podersam, Osseg, Klostergrab unter dem Erzgebirge; bei Řewnic, Dobříš, Mníšek, 
Woznic, Bradkowic und Pičín náchst Příbram, Březnic, Strakonic, Wodnian, Schówetin 
náchst Veselí, Prachatitz, Sudoměřic, Heřmaničky meist c), Březí náchst Řičan! 

C. insignis (Ag.) Ktz. Im Teiche bei Vršowic náchst Prag b), bei Hodow náchst 
Ouwal, Dawle an der Moldau; Vlkava, Kostomlat, Trautenau; bei Řičan; Osseg unter 
dem Erzgebirce! 

C. glomerata (L.) Ktz. In der Prager Umgebung ziemlich verbreitet, so im 
Botičbache bei Vršowic, in Báchen bei Podhoř, Sele, Brnky gecenůber Lettek und Libšic 
mehrfach, bei Dolanky, Chwatěrub, Trnová, Davle, Hradištko, Št. Kilian, Stěchowic an 
der Moldau; bei Žampach, Borek, unterhalb řepsín und bei Dnespek in Báchen, welche 
in die Sana fliessen; bei Hostiwic, Herrndorf, Okoř; bei Bóhm. Brod, Čelakowic auch in 
der Elbe, Kostomlat, Por náchst Kolín, Všetat, Vrutic, Můnchénorátz, Chotzen, Opočno, 

Podchlumí náchst Opočno, Sichrow náchst Tarnau, in der Aupe bei Trautenau, bei Star- 
kenbach, Nieder-Rochlitz; bei Dobříš, Mníšek, Bradkowic náchst Příbram, Březnic, Stra- 
konic, Wodnian, Schewetin náchst Veselí, Prachatitz, Březí náchst Řičan; bei Jechnitz 
náchst Rakonitz, Petersburg, Podersam, Osseg, Klostergrab!  Fehlt in hóheren Ge- 
birgsregionen. 

489. C. canalicularis (Roth.) Ktz. Tab. phycol. IV. T. 43. a) genuina Rbh. Lebhaft 
oder bleich grůn, 3 bis 8 em lange, meist reichlich verástelte Bůschel bildend. Fáden an den 

Enden oft bůschelig verzweigt, mit ziemlich kurzen pinselfórmigen Zweigbůscheln; Zellen der 

6 vů dy Pan 
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- Hauptáste cylindrisch, 80 bis 120 u dick, 5 bis 8mal so lang, die der Zweige 30 bis 
54 u dick, meist 1"/, bis 3mal so lang, čfters angeschwollen, eifórmic. Zweige mit den 

> Hauptásten an ihrer Basis verwachsen; Zellen mit dicker, meist deutlich geschichteter, 
fast farbloser Membran und mit zu einer losen Spirale angeordnetem Chlorophyll; sonst 

-wie C. olomerata. 

k: b) Kůtzingiana (Grun.) Rbh. [C. Kůtzingiana Grun., C. macrogonya Ktz. Tab. 
- phycol. IV. T. 36] Bůschel meist kaum 2 bis 5 cm. lang, Fáden ŘeeHkeh verástelt, hell oder 

„ gelblichgrůn. Zweige an der Basis oft nur wenig mit einander verwachsen. Zellen der 
- Zweige etwa 40 bis 80 u dick, 5 bis 10mal so lang, mit dicker Membran. Endzellen 
-nicht selten angeschwollen, nur 2 bis 3mal so lang als dick; var. 6) tenuior Rbh. [C. 

- Kotschyana Grun.) Bůschel oft 4 bis 8 cm. lang. Fáden sehr důnn, satt grůn, mit di- 
oder trichotom verástelten Zweigen. Zellen der Zweige meist nur 20 bis 34 u dick, 

-4 bis 10mal so lane. 

In Teichen, Tůmpeln auf untergetauchten Pflanzenstengeln, Holz, auch an Můhl- 
© rádern ete. festgewachsen (6—9). So (a) bei Čelakowic an der Elbe; b) im Elbetůmpel 

„Tounice“ bei Gross-Wossek ! 

' C. declinata Ktz. In der Umgebung von Prag in Báchen des silurischen Felsen- 
] gebietes nicht selten, so bei Podhoř, Selc, Podmoráň. gegenůber Libšic, bei St. Prokop, 
| Stěchowic an der Moldau; im Voborní-Bache unterhalb Třepšín, in Báchen bei Žampach 
-- náchst Eule mehrfach; im Záhorundwasser im Riesengebirse spárlich! 

C. sudetica Ktz. Auf vom Wasser berieselten Felswánden bei Podhoř, Selc, in 
einer Felsenkluft gegenůber Lettek und bei Podmoráň an der Moldau! 

Da EEE 

| 

| 

26. Gattung. Trentepohlia Mart. 

T. aurea (L.) Mart. In der Prager Umgebung mehrfach, so in einer Felsenkluft 
bei Sele, an Felsen gegenůbér Lettek spárlich, ebenso bei St. Kilian und Stěchowic an 
der Moldau; an Sandsteinen an kleinen Staatsbahnviaducten bei Chotzen, insb. bei Srub 
mehrfach reichlich; im Riesengebirge ziemlich verbreitet, so im oberen Marschendorfe, im 
Olafsgrund, bei Petzer, in Grůnbach, am Wege vom Petzer zum Riesengrunde, bei Seifen- 
bach náchst Harrachsdorf! 

! T. abietina (Flot.) Wille. In Wáldern bei Sudoměřic, Prachatitz, Winterbere in 
Sůdbohmen ; im Riesengebirge nicht selten, so bei Neuwelt, Harrachsdorf, an Steinigen 

- Wasserfállen, bei Siehdichfůr, Seifenbach, Marschendorf, Olafsgrund, bei Petzer und Grůn- 
bach mehrfach, unter dem Záhbusch u. á., in Wáldern bei Opočno spárlich! 

T. odorata (Lyngb.) Wittr. Bei Březnic náchst Příbram und bei Wittingau ! 

| T. lagenifera (Hild.) Wille. In Warmháusern des H. Bar. Hruby-Jeleni in Roth- 
: Peček, ebenso in Gewáchsháusern in Opočno und Sichrow; auf von warmen Dámpfen be- 
: feuchteter Erde an der Můndung des Abzugsegrabens unterhalb der Dampfságe bei Kolin 

- spárlich! 
: T. umbrina (Ktz.) Bor. In der Prager Umgebung mehrfach, so bei Podhoř, Brnky, 
- Ounětic náchst Roztok, Lettek, Libšic, Dolanky, Trnová, Dawle, Hradištko, St. Kilian, 
- Stěchowic an der Moldan; bei Třepšín, Žampach, Borek, Chotouň, Kamenic něchst Eule, 
- bei Dnespek; bei Hostiwic, Herrndorf, Okoř; bei Bóhm. Brod, Čelakowic, Kostomlat, 

Přelouč, Selčanky, Cerhenic und Roth-Peček náchst Kolín; bei Všetat, Vrutic, Můnchen- 
grátz, Chotzen, Opočno, Sichrow náchst Turnau, Neu-Bydžow, Starkenbach ; bei Wurzels- 
dorf, Neuwelt, Harrachsdorť, Seifenbach, Kaltenberg, Nieder-Rochlitz, Marschendorf, Gross- 
Aupa, Petzer im Riesengebirge; bei Swoleňowes náchst Schlan, Podersam, Postelberg, 
Petersburg, Jechnitz, Woratschen, Kolleschowitz náchst Rakonitz; bei Kaaden, Falkenau, 
Osseg, Klostergrab, Niclasbere, Moldan im Erzgebirge; bei Řewnic, Mníšek, Dobříš, Brad- 
kowic und Pičín náchst Příbram, Březnic, Strakonic, Winterberg, Kuschwarda, Wallern, 

© Eleonorenhain, Prachatitz, Wodnian, Šchámétim náchst Veselí, Heřmaničky, Sudoměřic, 
- Planá náchst Tábor, Říčan, Březí! 
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T. uncinata (Gobi.) nob. Bei Harrachsdorf ) mehrfach, am Wece zum Mummel- 
fall; bei Moldau im Erzgebirge spárlich und in kůmmerlich entwickelten Exemplaren! © 

T. iolithus (L.) Wittr. An Grenzsteinen bei Moldau im Erzgebirge spárlich; im 
Riesengebirge im Olafsgrund bei Gross-Aupa, Petzer, Grůnbach, Záhgrund, am Wege von ] 
Petzer zum Riesengrunde, im Aupegrund, am Kamme bei der Riesenbaude ete. zerstreut, 
bei Harrachsdorťf, Neuwelt, am Mummelfall, Steinigen Wasserfállen, Seifenbach háufig ver- 
breitet, bis nach Wurzelsdorf und stellenweise noch tiefer (auf der Strasse nach N.-Rochlitz) 
auftretend; im Bůhmerwalde an Felsen und Felsblócken bei Kuschwarda bis an die Grenze 
zerstreut, an Meilensteinen bei Ober-Moldau! in der Náhe des Seefórsters bei Eisenstein 
[Willkomm, Der Bůhmerwald, p. 75]. 

T. Willeana nob. á Wolšaner Teiche náchst Prag und bei Strakonic in Sůd- 
bóhmen spárlich ! 

484. T. Reinschii nob. (Chroolepus sp. P. Reinsch, Contrib. Chlorophyllophyc. 
Tab. 6. Fig. 4). Bildet kleine, etwa 30—90 u breite, epiphytische, verzweigte Ráschen. 
Fáden dicht gedrángt, ofters theilweise radial verlaufend. Veget. Zellen fast so lang wie 
breit, 2 bis 4 u dick, mit gelblichgrůnen Chromatophoren. 

Auf Blattoberfláche von Wassermoosen, an untergetauchten Bláttern ete. (7—10). 
So in den Salzwassersůmpfen bei Oužic náchst Kralup auf im Wasser liegenden Bláttern 
von Samolus Valerandi (auch noch an im Zimmer kultivirten Exemplaren)! 

485. T. de Baryana (Rbh.) Wille. [ Gongrosira de Baryana Rbh.] Rbh. Alo. exs. 
No. 223! Om slásten Gongrosira T. 1. ILager scheibenfórmie, schmutzig oder lebhaft 
orůn, unregelmássig ausgebreitet. Fáden stark verzweigt, niederliegend, einer borstenlosen 
Coleochaete irregularis Pringsh. nicht unáhnlich. Veget. Zellen von verschiedener Form 
15 bis 30, seltener bis 40 u dick, 1 bis 2'/„mal so lang, mit chlorophyllgrůnen, wand- 
stándigen Chromatophoren und einem Zellkern. Zellhaut anfangs důnn, spáter (im Herbste) 
verdickt und deutlich geschichtet. Endzellen der Aeste schwellen oft bis zur Kugelform 
an und aus ihrem Inhalte bildet sich je eine orangefarbice Ruhezelle aus. Schwármzellen 
meist zu 16 und mehr in einem Gonidangium entstehend, zweiwimperig; Wimpern 2 '/„mal 
so lang wie die ganze Zelle. Ruhezellen (Akineten) bis 50 u im Durchm. 

An Paludina vivipara, Planorbis corneus u. a., seltener auch auf untergetauchtem 
Holz, Wurzeln, Steinen, im Schleime von Gloeotrichia- Colonien ete.; in stehenden Gewássern, 
Teichen, Tiimpeln u. 4. (5—11). So im Teiche „u Dubu“ bei der Generalka im Šárka- 
thale an Paludina, an Lymnaeus stagnalis bei Peček náchst Kolín, ebenso bei Čelakowic, 
Kostomlat, Přelouč und Neratowic an der Elbe; bei Neu-Bydžow; in Teichen bei Chotzen, 
Opočno; bei Bystřic, Dobříš, Strakonic in Sůdbohmen! 

27. Gattung. Chlorotylium Ktz. 

Ch. cataractarum Ktz. In der Umgebung von Prag in reinen Báchen des silu- 
rischen Felsengebietes nicht selten und stellenweise sehr reichlich, so bei Brnky gegenůber 
Lettek spárlich, „V močidlech“ gegenůber Podmoráň im J. 1886 massenhaft,?) bei Do- 
lanky spárlich; im Voborní-Bache unterhalb Třepsín bis zu dessen Můndung in die Sa- 
zawa massenhaft; im Bache vor Tuchoraz náchst Bóhm. Brod, bei Kolleschowitz náchst 
Rakonitz; in einem Báchlein bei Kostomlat; bei Trautenau! scheint im hóherem Gebirge 
gánzlich zu fehlen. 

28. Gattuno. Microthamnion Nág. 

M. Kůtzingianum Nág. In der Prager Umgebung zerstreut, so in Moldautůmpeln 
bei Hodkowička, in Sůmpfen an der Bahn bei Ouwal; bei Falkenau; in Sůdbohmen bei 

2) Wird von diesem Standorte in den náchsten Fascikeln der Algae exs. des H. Prof. 
Dr. Wittrock's und Dr. Nordstedts vertheilt werden. 

2) Wird von diesem Standorte in den náchsten Centurien der Flora austro-hung. exs. des 
H. Hofrathes R. v. Kerner mitgetheilt werden. 

k" 
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29. Gattung. Vaucheria D. C: 

V. sessilis (Vauch.) D. C. In der Umgebung von Prag nicht selten, so bei Vy- 
sočan a) und b), Podhoř, Brnky, Libšic, „V močidlech“ gegenůber Podmoráň, bei Trnová, 
Davle, Stěchowic an der Moldau, bei Hodow náchst Ouwal, Hostiwic, Herrndorf, Okoř ; 
am Rande der Salzwassersůmpfe bei Oužic něáchst Kralup im April 1887 reichlich; bei 
Doubrawic, Dnespek, Žampach, Eule an der Sázawa; bei Dobříš, Mníšek, Woznic, Řewnic ; 
bei Swoleňowes náchst Schlan, Kolleschowitz, Jechnitz, Petersburg, Podersam, Kaaden, 
Falkenau, Osseg, Klostergrab, Niclasbere; bei Řičan, Březí, Planá náchst Tábor, Sudo- 
měřic, Heřmaničky, Schewetin náchst Veselí, Strakonic, Wodnian, Winterberg, Kuschwarda, 
Prachatitz; bei Březnic, Pičin náchst Příbram; bei Čelakowic a. E. a) und b), Kostomlat, 
Přelouč; bei Roth-Peček, Bóhm. Brod; bei Kolín auch am Rande des warmes Wasser 
fůhrenden Wassergrabens unterhalb der Dampfságe, bei Všetat, Vrutic, Můnchenorátz, 
Sichrov, Chotzen, Opočno mehrfach, Starkenbach, Nieder-Rochlitz; im Riesengebirge bei 
Gross-Aupa, im Riesengrunde bei Seifenbach; bei Neu-Bydžow, Ouwal! 

c) pachyderma (Walz.) nob. [Vaucheria pachyderma Walz. Beitr. z. Morph. u. 
- Syst. d. Gatt. Vaucheria, T. 12.| Auf feuchter Erde. Fáden meist 30 bis 60 u dick. 
- Oogonien und Antheridien einzeln oder je 1 Antheridium zwischen 2 Oogonien, diese 

letzteren kugelfórmig oder elliptisch, seltener schief eifórmig, kurz geschnábelt, mit fein 
- getůpfelter Membran. Antheridien am Ende eines hakenfórmig gekrůmmten kurzen Seiten- 

ástchens, am oberen Ende verdůnnt, etwa 20 u breit. Oosporen etwa 60 bis 70 u im 
Durchm., mit mehrschichtiger, bis 5 oder 6 u dicker Membran, die inneren Schichten 
(oft 4) sind von den usseren (3) durch einen Zwischenraum getrennt. Die mittleren 
Schichten der Oosporenmembran glánzend; sonst wie b).*) 

Auf feuchter Erde in Blumentopfen in Warmháusern (1—12) und in der freien 
Natur zwischen Moosen in Wůldern (5—8). 8980 an Blumentěpfen im k. k. botan. 
Garten am Smichow! 

V. geminata Vauch. Walz. I. c. T. 12. Bei Čelakowiec an der Elbe, bei Opočno; 
-© im Riesengebirge bei Dunkelthal! 

var. y) verticillata (Ktz.) Rbh. [V. verticillata Ktz. Tab. phycol. VI. T. 64|. 
Fructif. Fáden gelblichgrůn, bis úber 90 u dick; Oogonien zu mehreren, meist zu 5 an 
důnnen Zweigchen guirlartie angeordnet, eifórmig, bis fast kugelrund, 60 bis 70 u im 

- Durchm.; sonst wie die typische Form. 
var. ©) rřvularis nob. Vesget. Fáden 50 bis 75 u dick (Geschlechtsorgane tra- 

- gende Fáden důnner), zu saft oder schmutzio- bis schwárzlichgrůnen, im Wasser fluthenden 
oder aus dem Wasser hervorragenden und bůndelweise geháuften (die Bůndel meist kammartig 
— getheilt) Ráschen dicht verflochten. Oogonien meist einzeln, 100 bis 105 u breit, ebenso 
— oder bis 135 w lang. Antheridien am hornfórmig gekrůmmten Theile etwa 30 bis 45 u 
- dick; sonst wie die typische Form. 

Var. O in Bergbáchen, so in Báchen des silurischen Felsengebietes nicht selten; 
-bei Sele, Roztok, Brnky, im Hlubočeper Bache, bei St. Prokop, Kuchelbad, Davle, Vo- 
borní-Bach unterhalb Třepsín u. a., var. y bisher nur im still stehenden Wasser, im 

ž Bache bei Libřic gegenůber Davle, im Juli fructificirend ! 
B. Tubuligerae Walz. B) Oogonien ei- oder vogelkopffórmig nicht rund (oder fast 

„ rund) wie bei V. dichotoma (L.) Ag. 

r) Wird von diesem Standorte in den náchsten Fascikeln der Wittr. et Nordst. Alg. exs. 
- vertheilt werden. 

2) Die von P. Reinsch neulich beschriebene Vaucheria orthocarpa, an welcher von Reinsch 
— auch eigenthůmliche gynandrische Bildungen nachgewiesen wurden, steht dieser Form der V, ses- 
-© silis am náchsten. 
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486. V. ormithocephala Ac. non. Hass. (incl. V. polysperma Hass., V. sericea © 
Walz 1. c. T. 183, vergl. Nordstedt's „Algolog. Smasaker 1879, p. 184 £f.“). Bildet blass 
bis graulich gelbgrůne oder bráunliche, auf der Wasseroberfláche frei schwimmende, watten- 
artige oft bis 1 oder 2 dm breite Rasen. Fáden dicht verflochten, reichlich verzweigt, 
18 bis 50 u dick, důnnwandig im plasmatischen Inhalte fast kugelige, etwa 3 bis5 u © 
dicke Chlorophylltráger enthaltend. Fructif. Aestehen meist rechtwinkelig vom Mutterfaden 
abstehend, kaum důnner als dieser. Oogonien meist zu 2 bis 6 hinter einander, alle auf © 
derselben Seite des Fádens, schiefeifórmig bis vogelkopfartig (an einer Seite convex, auf 
der anderen fast gerade) 30 bis 45 u dick, 1"/, bis fast 2mal so lang, an dem schnabel- 
fórmig vorgezogenen Vorderende zur Zeit der Befruchtung mit einem am Rande ofters 
fein gezáhnten Loche sich offnend, kurz gestielt oder sitzend. Oospháren eifórmic bis fast 
kugelig, etwa 45 u dick, das Oogonium blos im unteren und mittleren Theile ausfůllend. 
Antheridien meist in der Náhe der Oogonien, cylindrisch oder rohrenfórmig leicht ge- 
krůmmt, ofters fast wagerecht niederliegend, 14 bis 24 u breit, etwa 4mal so lang. 

In Teichen, Wassergráben u. . (4—6), schon Ende April fructif. So in dem 
kalkhaltiges Wasser enthaltenden Teiche bei der gew. Můhle oberhalb Kuchelbad im 
J. 1887 massenhaft.) 

C. Anomalae nob. Antheridien gerade, am Scheitel dem Handgriffe eines Krůcken- 
stockes áhnlich, apical, mit mehreren Befruchtungstuben versehen. 

487. De Baryana Wor. Bot. Ztg. 1880. T. 7. Lager polster- oder rasenartig, 
2 bis 6 und mehr cm im Lángsdurchmesser, von hell- oder graugrůner Farbe. "Thallus- 
fáden meist 24 bis 40 seltener mehr u, dick, spárlich (seltener reichlich) unregelmássig 
verzweigt, důnháutig mit kleinen etwa 3 u dicken, ei- oder fast kugelfórmigen Chlorophyll- 
kórnchen und spárlich auftretenden Oltrópfchen, von kohlensaurem Kalk oft stark incrustirt, 
nicht selten von einer continuirlichen rohrenartigen, grauen oder schmutzig-weisslichen 
Kalksinsterkruste umgeben. Fruchtáste 0:2 bis 0'3 mm. lang, aufrecht stehend, inhalts- 
reicher.  Antheridien am oberen Ende dieser Aeste, Oogonien seitlich unter den Anthe- 
ridien an besonderen kurzen Šeitenástchen gestielt, meist einzeln, seltener zu zwei oder 
drei. Normal entwickelte Fruchtáste tragen je 1 Antheridium und 1 Oogonium, seltener 
sind 2 A. und 1 O. oder 1 A. und 2 bis 3 O. vorhanden.  Antheridien fast farblos 
gerade, am Scheitel dem Handgriffe eines Krůckenstockes áhnlich, direct der sie tragenden 
Thalluszelle (ohne Zwischenzelle) aufsitzend, zwei, seltener 3- bis 4-eckig, an den Ecken 
zur Reifezeit mit je einer Offnung versehen (meist mit 2, seltener 3 oder 4 Óffnungen). 
Oogonien gerade aufrecht, fast kugelrund mit dunkelgrůnem, gekdrntem, viel Óltrópfchen 
enthaltendem Inhalte, am Scheitel in eine kleine farblose, dem Schnabel anderer Vaucherien 
entsprechende warzenfórmige Papille ausgezogen.  Reife Oosporen kugelie, seltener ge- 
schnábelt, d. h. mit einem aus der Oogoniummůndung hervorragenden kugeligen Fortsatze 
versehen.  Prolification der Fruchtáste nicht selten. 

In Báchen, Wasserleitungen u. á. in kalkhaltisgem Wasser, meist in Gebirgs- 
regionen (4-—10), im April und Mai fructif. So bei Kuchelbad náchst Prag in Wasser- 
leitungsrinnen 1886 háufig, 1887 verschwunden, in einem Felsenbrunnen und dessen Abzugs- 
graben bei St. Prokop náchst Nová Ves 1887 schon im April mit věllig entwickelten 
Geschlechtsorganen ! *) 

30. Gattung. Botrydium Wallr. 

B. granulatum (L.) Rostaf. et. Wor. Bei Trnova und Davle an der Moldau; bei 
Celakowic und Selčanky an der Elbe mehrfach; bei Bóhm. Brod, Kostomlat, Přelouč, 

mit Protococeus Coccoma; bei Chotzen, Trautenau! 

1) Wird von diesem Standorte in den náchsten Fascikeln der Wittr. und Nordst. Algae 
exs. und der Flora austro-hune. exs. des H. Hofrathes R.v. Kerner mitgetheilt werden. 

„*) In Sůmpfen bei Chotzen habe ich eine der Vaucheria tuberosa A. Br. [Kůtzing, Tab. 
phycol. VI, T. 65.] úhnliche Vaucherie in sterilem Zustande gesammelt. 
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32. Gattung. Eudorina Ehrb. 

E. elegans Ehrb. In Elbetůmpeln bei Kostomlat und Čelakowic! 

33. Gattung. Pandorina Bory. 

P. morum Bory. Im Teiche hinter dem Badhause bei Kuchelbad, in Elbetůmpeln 

- bei Poděbrad und Gross-Wossek mehrfach ! 

85. Gattung. Gonium Můller. 

G. sociale (Duj.) Warm. Im Teiche bei Jesenic náchst Kunratic spárlich ! 

i 87. Gattung. Chlamydomonas Ehrb. 
| 

Ch. pulvisculus (Můll.) Ehrb. In der Prager Umgebung nicht selten, so im Botič- 
- bache bei Nusle in fast still stehendem Wasser, im Wolšaner Teiche im Mai 1887 das 
| Wasser grůn fárbend, in Teichen bei Krč und Kunratic, bei St. Prokop unter anderen 
| Algen, bei Čelakowic, Gross-Wossek, Přelouč, Chotzen! 
| 

| 40. Gattung. Pediastrum Meyen. 
: 

| 
P. Boryanum (Turp.) Menegh. In Teichen bei Jesenic náchst Kunratic auch B, 

|- in Elbetůmpeln bei Kostomlat, Čelakowic, Gross-Wossek, Přelouč auch B, bei Chotzen 
© auch B, Sichrow náchst Tarnau! 

' P. duplex Meyen. Im Botičbache bei Nusle var. ©. In Sůmpfen im Libřicer-Thale 
| gegenůber Davle an der Moldau; in Elbetůmpeln bei Čelakowic auch m, Přelouč, Chotzen, 

- mehrfach auch 1! 

P. tetras (Ehrb.) Ralfs. Im Teiche in dem gvráfl. Kinsky'schen Garten am Smi- 
chow ; in Elbetůmpeln bei Čelakowic! bei Neuhaus (Studnička jun.!) 

P. biradiatum Meyen. In Elbetůmpeln bei Přelouč! 

41. Gattung Coelastrum Nág. 

C. Nágelii Rbh. Var. B in Salzwassersůmpfen an der Staatsbahn náchst Chotzen, 
auch in bis 60 u im Durchm. grossen Coenobien! 

C. microporum Nás. Im Teiche bei Jesenic náchst Kunratic; in Elbetůmpeln 
-bei Čelakowic und Kostomlat; bei Chotzen! 

42. Gattung. Sorastrum Ktz. 

: S. spinulosum Nág. Reinsch. Algenfi. p. 87, T. 5. In Elbetůmpeln bei Čelakowic! 

ý var. B) crassispinosum (Reinsch?) nob.“) Zellen breit herzfórmig, 6 bis 8 u 
- lang, etwa 2mal so breit, 5 bis 6 u dick, an den EÉcken in je zwei 4 bis 5 u lange, 
- ziemlich starke hyaline Borsten auslaufend; 16zellige Coenobien oft nur 30 bis 40 u im 

© Durchm.; sonst wie die typische Form. 

é In torfigen Sůmpfen zwischen Lomnic und Veselí unter verschiedenen Desmi- 
E 'iccen im Mai 1887 reichlich! 

v) Diese Varietát des S. spinulosum Nás. steht der von P. Reinsch in dessen Werke 
»Contributiones etc.“ p. 73, T. 6, Fig. 3 a) abgebildeten Form am náchsten. 

3 
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43. Gattung. Scenedesmus Meyen. 

S. bijugatus (Turp.) Ktz. In der Moldau am Smichov an der Rinde der Floss- : 
hělzer auch var. B, im Teiche Šeberak und im Teiche bei Jesenic náchst Kunratic, in © 
Sůmpfen im Libřicer-Thale gegenůber Davle, ebenso bei Ouwal auch var. 9; im Teiche .h 
Markwart bei Teptín náchst Eule; in Elbetůmpeln bei Čelakowic, Kostomlat, Přelouč; bei © 
Chotzen mehrfach, Opočno, Sichrow náchst Turnau; im Riesengebirge im unteren Dunkel- © 
thale, bei der Wiesenbaude! 

S. guadricauda (Turp.) Bréb. Bei Nusle auch im Botičbache, bei Hodkowička 
auch O, im Teiche bei Jesenic náchst Kunratic, im Libřicer-Thale gegenůber Davle, im © 
Teiche Markwart bei Teptín náchst Eule; bei Bóhm. Brod, in Elbetůmpeln bei Čelakowie, 
Kostomlat, Přelouč; bei Chotzen, in Teichen bei Semechnic und Podchlumí bei Opočno 
mehrfach, bei Sichrow náchst Turnau! 

S. obliguus (Turp.) Ktz. Im Siimpfen bei Ouwal auch P, ebenso im Teiche bei. 
Jesenic náchst Kunratic; in Sůmpfen im Libřicer-Thale gegenůber Davle; bei Čelakowic, 
Kostomlat, Přelouč; in Sůmpfen und Teichen bei Chotzen auch fB mehrfach, bei Sichrow 
náchst Turnau ! 

44. Gattung. Ophiocytium. Nác. 

O. cochleare (Eichw.) A. Br. In Sůmpfen bei Veselí in Sůdbohmen; ebenso im 
Riesengrunde im Riesengebirge! 

0. parvulum (Perty) A. Br. In Sůmpfen bei Ouwal; im Teiche Markwart bei 
Teptín náchst Eule; bei Bóhm. Brod.; in Elbetůmpeln bei Čelakowic, Kostomlat, Přelouč ; 
bei Chotzen, Opočno; im Riesengebirge in einem Tůmpel im Olafsgrumde bei Gross-Anpa | 

45. Gattung. Rhaphidium Ktz. 

R. polymorphum Fresen. Im Botičbache bei Nusle, im Teiche Šeberak und 
bei Jesenic náchst Kunratic; im Wolšaner Teich; bei Bóhm. Brod; im Elbetůmpeln bei 
Čelakowic, Kostomlat, Přelouč; bei Chotzen, Opočno, Sichrov náchst Turnau; Veselí in 
Sůdbohmen ; im Teiche Markwart bei Teptín und in Tůmpeln an der Sazawa bei Žampach 
náchst Eule! 

49. Gattung. Polyedrium Nág. 

P. trigonum Nág. In Sůmpfen bei Veselí var. y. schon im Mai! 

51. Gattung. Characium A. Br. 

Ch. subulatum A. Br. In Elbetůmpeln bei Čelakowic, Kostomlat, Poděbrad und 
Přelouč meist an Oedogonien; im Teiche Podviňak bei Bóhm. Brod; in Teichen bei Se- 
mechnic und Podchlumí náchst Opočno an Cladophoren und Oedogonien ; ebenso in kleinen 
Tůmpeln bei Žampach náchst Eule, Menčic náchst Stránčic! 

Ch. Nágelii A. Br. var. B) maťus nob.  Ausgewachsene Zellen spindel- oder 
keilfórmig, 15 bis 24 u dick, 40 bis 130 u lang, allmálig in das farblose Stielchen aus- 
laufend; sonst wie die typische Form. 

Am Rande eines kleinen Dorfteiches bei Satalka náchst Kunratic mit Stigeo- 
clonium tenue reichlich! 

Ch. ambiguum Herm. Bei Čelakowic an der Elbe! 
Ch. longipes Rbh. In Elbetůmpeln bei Kostomlat! 

55. Gattung. Tetraspora Link. 

T. gelatinosa (Vauch,) Desy. Im Teiche bei Hodow náchst Ouwal, in Tůmpeln 
an der Sázawa bei Žampach náchst Eule! 



Sochizochlamys — Pleuroococous., 23T 

56. Gattung. Schizochlamys A. Br. 

S. gelatinosa A. Br. In Elbetůmpeln bei Kostomlat; in Sůmpfen bei Slatinan 
náchst Chotzen! 

57. Gattung. Palmodactylon Nác. 

P. varium Nág. In Sůmpfen bei Veselí in Sůdbohmen ; im Riesengebirge in tor- 
figen Sůmpfen bei der Wiesenbaude! 

58. Gattung. Geminella Tury. 

G. interrupta (Turp.) Lagerh. In Sůmpfen bei Chotzen, in dem der Hormospora 
minor Nás. entsprechenden Entwickelungsstadium ! 

59. Gattung. Staurogenia (Morren) Ktz. 

S. rectangularis (Nág.) A. Br. Bei Prag im sog. Libuša-Bade náchst Pankrac; 
in Elbetůmpeln bei Čelakowic mit 4 bis 5 u dicken, bis 10 u langen Zellen, die mittlere 
Offnung zwischen je 4 Zellen meist 2 bis 3 wu breit; bei Přelouč! 

60. Gattung. Dictyosphaerium Nág. 

D. pulchellum Wood. In Salzwassersůmpfen bei Chotzen unter anderen Algen 
spárlich ! | 

62. Gattung. Oocystis Nás. 

0. Nágelii A. Br. In Salzwassersůmpfen bei Chotzen in hnlichen Formen wie 
bei Oužic náchst Kralup; in Elbetůmpeln bei Poděbrad! 

0. solitaria Wittr. In der typischen Form in Sůmpfen bei Ouwal, in Teichen 
und Sůmpfen bei Wotic, Chotzen, Opočno, in Elbetůmpeln bei Čelakowic, Přelouč; im 
Riesengebirge im Riesengrunde auch mit einigen orangerothen, Hámatochrom enthaltenden 
Zellen; var. y bei Selc náchst Roztok, an feuchten Felsen an der Sázawa bei Žampach 
náchst. Eule mehrfach ! 

63. Gattung. Pleurococeus Menegh. 

P. vulgaris (Grev.) Menegh. var. 8). Auch bei Chotzen, Přelouč, Žampach an 
der Sazawa! 

P. angulosus (Corda) Menech. In Elbetůmpeln bei Kostomlat, Čelakowic, Přelouč; 
(in Teichen bei Chotzen, Opočno ! 

var. B) Vrregularis nob. Zellen kugelig oder elliptisch, nicht selten eckig, etwa 
-25 bis 30 w dick, einzeln, zu 2 bis 4, seltener mehrere neben einander reihenweise an- 

Š 

- geordnet; Zellhaut ziemlich dick; sonst wie die typische Form. 
In Tůmpeln, alten Teichen u. á. (4—9). So in Teichen bei Wotic, bei Planá 

- náchst Tábor; in Tůmpeln bei Břeh náchst Přelouč! 

RE PVA oo T 

P. mucosus (Ktz.) Rbh. Bei Ouwal, Přelouč, Poděbrad, Gross-Wossek, Opočno, 
- Sichrow náchst Turnau, Trautenau! 
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64. Gattung. Gloeocystis Nág. 

G. rupestris (Lyngb.) Rbh. Im Libřicer-Thale gegenůber Davle; bei Žampach 
an der Sazawa; im Aupagrunde im Riesengebirge! 

G. gigas Ktz. Lagrh. Bei Ouwal, Kostomlat, Čelakowic, Přelouč, Chotzen; im 
Teiche Markwart bei Teptín náchst Eule! 

65. Gattung. Palmella Lyngb. 

P. stigeoclonii CČienk. In einem Bache bei Borek náchst Eule! 
P. mucosa Ktz. Im Riesengrunde bei der „Bergschmiede“ ! 
P. botryoides Ktz. In Warmháusern bei Sichrow und Opočno; bei Bóhm. Brod, 

Přelouč, Chotzen; im Riesengebirge in Gross-Aupa, bei Petzer, im Záhorunde; bei Žam- 
pach und Chotouň náchst Eule! 

P. miniata Leibl. In der typischen Form an einer Pumpenróhre in Přelouč; 
var. G bei Opočno, an Felsen bei Chotzen ganz rein in grósserer Menge; bei CČelakowic, 
im Libřicer-Thale gegenůber Davle, auf feuchten Felsen bei Žampach an der Sazawa 
mehrfach, bei Menčic náchst Stránčic! 

66. Gattung. Stichocoeccus Nás. 

S. bacillaris Nás. In der Prager Umgebung an Holzbalken in der Smichower 
Schwimmschule, bei Trnová auch B, im Libřicer-Thale gegenůber Davle auch var. € zwi- 
schen feuchten Moosen an Felsen; bei Hradištko, Třepsín, Žampach, Chotouň, Kamenic, 
Dnespek an der Sazawa; bei Hodow náchst Ouwal, Bóhm. Brod, Kostomlat, Čelakowic, 
Přelouč, Chotzen, Opočno, Sichrow náchst Turnau; im Riesengebirge bei der Wiesenbaude 
auch var. e, bei Petzer, Gross-Aupa, Marschendorf! 

67. Gattung. Inoderma Ktz. 

I. majus Hanse. Im Riesengebirge bei der Wiesenbaude spárlich ! 

69. Gattung. Protococcus Ag. 

P. viridis Ag. var. 3. An Sandsteinen an einem Bahnviaducte bei Přelouč, 
Chotzen, Alt-Paka! 

P. caldariorum Mrs. In Warmháusern bei Sichrow und Opočno nicht háufig! 
P. infusionum (Schrank) Krch. Im Teiche Šeberak und bei Jesenic náchst Kun- 

ratic, bei Hodow náchst Ouwal; in Tůmpeln an der Sazawa bei Žampach náchst Eule; 
bei Běohm. Brod, Čelakowic, Přelouč, Chotzen, Opočno ; in Sůdbohmen bei Lomnic und Veselí! 

P. botryoides (Ktz.) Krch.") In Teichen bei Kunratic náchst Prag, im Teiche 
Markwart bei Teptín náchst Eule! 

70. Gattung. Urococeus (Hass.) Ktz. 

U. insignis Hass. Phycotheca universalis No. 82! Die jugendlichen Urococcus- 
Zellen sind nach P. Richter (Hedwigia 1886, 6) chlorophyllgrůn und treten im Palmella- 

») Im schleimigen Lager der Gloeotrichia-Arten kommt nicht selten eine diesem Proto- 
coccus úhnliche, endophytisch lebende einzellige Alge vor, deren kugelige oder fast kugelige Zellen 
mit der ofters ziemlich weit abstehenden, farblosen, gelblichen oder gelbbráunlichen Membran meist 
6 bis 10 u dick, einzeln zu 2, 4 bis 16 zu etwa 30 bis 40 u dicken, fast kugeligen oder unregel- 
mássig elliptischen Familien vereinigt sind. Zellinhalt hell- oder gelblichgrůn. So in Teichen bei 
Wotic, in Elbetůmpeln bei Kostomlat, Poděbrad, Gross- Wossek ! 
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zustande von 3 bis 5 u Diam. auť. Unter den kugeligen Zellen, die sich spáter umhůllen 
und durch weitere Theilungen und Hůllmembranen zu bis 14 g dicken Familien anwachsen, 

-- treten auch cylindrische, 3 bis 4 u dicke, 5 bis 6 u lange Zellen auf. Erwachsene grůne, 
wenig umhůllte Zellen sind 20 bis 35 u im Durchm. und zeigen kugelige Chromatophoren. 

Geschlechtliche Differenzirung und Vermehrung durch zweiwimperige Zoogonidien scheint 
vorhanden zu sein. *) 

Im Riesengebirge nicht selten, so am. Záherundwasser, am Kamme bei der 
Wiesenbaude, am Aupefall! 

75. Gattung. Daectylococcus Nág. 

| D. caudatus (Reinsch) nob. Bei Žampach náchst Enle, Bóhm. Brod, Přelouč, 
Chotzen auch B; im Riesengebirge bei der Wiesenbaude, in Gross-Aupa! 

D. rhaphidioides nob. Im Libřicer-Thale gegenůber Davle an der Moldau! 

74. Gattung. Botryococcus Ktz. 

B. Braunii Ktz. Im Teiche Markwart bei Teptín náchst Eule; in Elbetůmpeln 
bei Čelakowic (spárlich), Přelouč, bei Slatinan náchst Chotzen, in Teichen bei Podchlumí 
náchst Opočno! 

75. Gattung. Mongeotia (Ag.) Wittr. 

M. nummuloides Hass. In einer Form, deren Zellen 14 bis 16 w dick, 4 bis 
Gmal so lang, deren kugelige Zygoten bis 34 u dick, mit braungelber Mittelhaut versehen 
waren am Aupefall und am Záhgrundwasser im Riesengebirge! 

M. parvula Hass. Im Teiche Markwart bei Teptín náchst Eule spárlich, in Elbe- 
tůmpeln bei Čelakowic, Kostomlat, Poděbrad, Gross-Wossek, Přelouč; bei Chotzen! 

M. genuflexa (Dillw.) Ag. Im Teiche bei Hodow náchst Ouwal, Podwiňak náchst 
Bóhm. Brod auch 9; bei Kamenic náchst Eule; in Elbetůmpeln bei Čelakowic, Jiřina, 

Selčanky, Kostomlat, Přelouč auch ©; bei Chotzen mehrfach auch d, in Teichen bei Se- 
mechnic und Podchlumí náchst Duočno: bei Starkoč, Alt-Paka; im Riesengebirge im Olafs- 
srunde und bei den Keilbauden ! 

M. corniculata nob. In Salzwassersůmpfen an der Staatsbahn bei Chotzen auch 
im Lager der an der Wasseroberfláche frei schwimmenden Form der Chroothece Richteriana 
mit reifen Zygoten! 

M. viridis (Ktz.) Wittr. Im Riesengebirge ziemlich verbreitet, so in Torfsůmpfen 
am Záhorundwasser, bei der Wiesenbaude, am Sůdabhange der Schneekoppe bei der 
„Bergschmiede“, im Riesengrunde! 

76. Gattung. Zysnema Ag. 

Z. cruciatum (Vauch.) Ag. Bei Chotzen spárlich! 

Z. stellinum (Vauch.) Ag. Im Teiche Markwart bei Teptín náchst Eule b), bei 
Hodow náchst Ouwal b), bei Bóhm. Brod a) und b), in Elbetůmpeln bei Čelakowic a—4d, 
Kostomlat a—c, Přelouč, bei Vlkawa, Alt-Paka, Starkoč, bei Chotzen auch a) und e), 
Opočno, im Riesengebirge im unteren Dunkelthal b), im Riesengrunde c), Olafsgrunde, 
Záhgrunde, bei den Keilbauden, in Sůmpfen an der Wiesenbaude! 

!) Mehr darůber in P. Richter's „Bemerkungen zu einigen in Phycotheca univ. II., aus- 
gegebenen ec 
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Z. pectinatum (Vauch.) Ag. Im Teiche Podwiňak náchst Běóhm. Brod a) nicht 
háufig, bei Slatinan náchst Chotzen b), im Riesengrunde d)! 

Z. ericetorum (Ktz.) nob. Im Riesengebirge am Wege von Petzer zum Riesen- 
orunde und in diesem selbst mehrfach, in Torfsůmpfen am Záhbusch a) und b) stellen- 
weise massenhaft, am Aupefall, am Sůdabhange der Schneekoppe, am Kamme bei der 
Wiesenbaude bis zur Riesenbaude auch an Fusswegen nicht selten eingetrocknet b), bei © 
den Renner- und Keilbauden, im Olafsorunde! | 

< 00 

77. Gattung. Spirogyra Link. 

S. communis (Hass.) Ktz. In Teichen bei Radlic und Kamenic náchst Eule, im © 
Libřicer-Thale gegenůber Davle b), in Elbetůmpeln bei Čelakowic, Kostomlat, Přelouč! © 

S. porticalis (Můll.) Cleve. Bei Hodow náchst Ouwal, Bóhm. Brod; Třepsín © 
gegenůber Stěchowic, bei Opočno; im Riesengebirge im Olafsgrunde, Záhgrunde, Riesen- 
grunde, am Sůdabhanse der Schneekoppe, in Sůmpfen bei der Wiesenbaude, bei den © 
Keilbauden meist b)! | 

S. arcta (Ao.) Ktz. Bei Božkow náchst Stránčic d)! 

S. varians (Hass.) Ktz. Bei Čelakowic an der Elbe! 
S. irregularis Nág. Bei Radlic náchst Eule! 

S. rivularis Rbh. Bei Třepsín gegenůber Stěchowic, Božkow und Menčic náchst 
Stránčic, Bohm. Brod, Kostomlat, Nimbure, Poděbrad und Gross-Wossek mehrfach, Přelouč, 
Chotzen, Podchlumí náchst Opočno meist B! 

S. fluviatilis Hilse. Bei Čelakowic und Kostomlat an der Elbe! 
S. dubia Ktz. Bei Třepsín gegenůber Stěchowic, Božkow náchst Stránčic, Hodow 

náchst Ouwal, Bóhm. Brod, Přelouč, Gross-Wossek, Opočno! 

S, subaegua Ktz. Auch in den Schanzgráben von Prag hinter dem gew. Kornthore! 

S. nitida (Dillw.) Link. In Teichen oberhalb Kunratic und bei Satalka, bei Božkow 
náchst Stránčic, Poděbrad, Gross-Wossek, Přelouč, Chotzen, Opočno, Alt-Paka, Šichrow 
náchst Turnau! 

S. erassa Ktz. In Tůmpeln an der Sazawa bei Žampach spárlich; in Elbetůmpeln 
bei Kostomlat, Nimburg, Poděbrad, Gross-Wossek, Přelouč! 

S. tenuissima (Hass.) Ktz. Im Libřicer-Thale, gegenůber Davle an der Moldau, 
bei Bóhm. Brod, Jankowic náchst Přelouč, Gross-Wossek meěist a)! 

S. inflata (Vauch.) Rbh. Bei Gross-Wossek, Chotzen, Opočno mehrfach; im 
Olafserunde bei Gross-Aupa seitlich copulirend! 

79. Gattung. Hyalotheca Ehrb. 

H. dissiliens (Smith) Bréb. In Tůmpeln bei Čelakowic a. E. spárlich! 

H. dubia Ktz. Bei Čelakowic mit der vorigen! 

81. Gattung. Sphaerozosma Corda. 

S. excavatum Ralfs. Bei Chotzen spárlich ! 

83. Gattung. Mesotaenium Nág. 

Kostomlat, Nimburg, Poděbrad, Gross-Wossek, Opočno; im Riesengebirge bei Gross-Aupa, 
im Petzer, Riesengrunde, am Sůdabhange der Schneckoppe, am Kamme bei der Wiesen- © 
baude, bei den Renner- und Keilbauden! 

M. micrococeum (Ktz.) Krch. Bei Kamenic und Žampach náchst Eule; bei 



Cylindrocystis — Closterium. 241 

In Sůdbohmen bei Konopišt náchst Beneschau, bei Beztahow, Martinic und Ja- 
nowic náchst Wotic, an feuchten Felsen an der Lužnic bei Tábor, bei Magdalena und 
Chlumec náchst Wittingau, bei Neu-Bistritz náchst Neuhaus; bei Cenkau náchst Zdic, 
Čimelic, Putim náchst Písek, Wolšan, Nepomuk, Blowic,' Holoubkau und Plass náchst 
Pilsen, Bistritz, Neuern; im Bohmerwalde bei Eisenstein háufig verbreitet, so bei der 
Pampferhůtte, am Fallbaum, am Wege von Deffernik zum Lackasee mehrfach, auch an 
Waldwegen mit Zygogonium ericetorum in einer Form, deren lánglich-cylindrische (nach 
der Theilung fast elliptische), an beiden Polen abgerundete Zellen meist nur 5 bis 9 u 
breit, 10 bis 20 w lang waren. Bei Kosoř náchst Radotín, Libřic mehrfach! 

M. Braunii D. By. Var. 8) Im Libřicer-Thale gegenůber Dawle an der Moldau ; 
bei Chotzen; im Riesengebirge im Záhorunde; bei Neuern! 

M. Endlicherianum Nág. Am Fusse des Bohmerwaldes bei Neuern; bei Neu- 
Bistritz náchst Neuhaus! 

85. Gattung. Cylindrocystis Menegh. 

C. Brébissonii Menech. Im Teiche Markwart bei Teptín náchst Eule spárlich ; 
bei Martinic náchst Wotic; bei Neu-Bistritz im Forellenteiche und in Torfsůmpfen mehr- 

- fach; im Bohmerwalde in torfigen Waldsůmpfen am Wege von Deffernik zum Fallbaum, 
- am Lackasee und am Wege von diesem See nach Deffernik mehrfach; im Riesengebirge 
j - am Aupefall, in Torfsůmpfen am Záhgrundwasser, am Sůdabhange der Schneekoppe, bei 

der Wiesenbaude! 

86. Gattung. Penium Préb. 

P. closterioides Ralfs. In torfigen Waldsůmpfen bei Plass náchst Pilsen, bei 
| Magdalena und Chlumec náchst Wittingau, im Teiche Kardaš und bei Záhoří náchst 
© Kardaš-Řečic, bei Neu-Bistritz náchst Neuhaus mehrfach; bei Deutschbrod; im Bóhmer- 
© walde in Torfsůmpfen bei Neu-Hurkenthal und am Lackasee! 

488. P. rufescens Cleve. Bidras. T. 4. Zellen cylindrisch, 24 bis 30 u breit, 
54 bis 72 u lang, in der Mitte sehr leicht eingeschnůrt, an den Enden abgerundet. 
Aussere Zellhautschicht róthlichbraun, punctirt, innere farblos, glatt. 

In Torfsůmpfen, alten Teichen ete. ziemlich selten (6—9). So bei Neu-Bistritz náchst 
Neuhaus, in Sůmpfen am Rande des Teiches Kardaš bei Kardaš-Řečic, bei Chlumec náchst 

- Wittingau unter anderen Desmidiaceen! 

P. navicula Bréb. In torfigen Waldsůmpfen bei Plass náchst Pilsen, bei Třtic 
© náchst Neu-Straschitz; bei Neuern; bei Magdalena und Chlumec náchst Wittingau; bei 

Neu-Bistritz mehrfach; in Sůmpfen am Rande des Teiches Kardaš und bei den Teichen 
náchst Záhoří náchst Kardaš-Řečic! 

P. truncatum Ralís. Am Aupefall im Riesengebirge spárlich! 

P. digytus (Ehrb.) Bréb. In Torfsůmpfen bei Třtic náchst Neu-Straschitz, bei 
Neu-Bistritz náchst Neuhaus mehrfach; im Bóhmerwalde in torfigen Waldsůmpfen am 
Wege von Deffernik zum Lackasee und an diesem See mehrfach; im Riesengebirge in 

- Torfsůmpfen am Záhorundwasser! 

P. lamellosum Bréb. Bei Deutschbrod! 

87. Gattung. Člosterium Meyen. 

C. gracile Bréb. In torfigen Waldsůmpfen bei Plass und Nepomuk náchst Pilsen, 
- bei Třtic náchst Neu-Straschitz auch in einer Form, deren Zellhaut in der Mitte der 
- Zellen mit 5 deutlichen Auerstreifen verziert war; in Wassergráben am Tunnel vor Grůn 
- náchst Neuern; bei Magdalena náchst Wittingau! 

16 
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Č. obtusum Bréb. In torfigen Sůmpfen bei Neu-Bistritz náchst Neuhaus; im 
Riesengebirge am Aupefall! 

C. lunula (Můll.) Nitzsch. In Torfsůmpfen bei Třtic náchst Neu-Straschitz; bei 
Beztahow náchst Wotic, Mažic náchst Veselí, Magdalena náchst Wittingau, Neu-Bistritz 
náchst Neuhaus mehrfach; am Tunnel vor Grůn náchst Neuern! 

C. acerosum (Schrank) Ehrb. In Sůmpfen in den Sanderuben oberhalb Kuchelbad 
und an der Bahn bei Auřinowes, in kleinen Sůmpfen im Thale bei Sliwenec náchst Prag; 
bei Beztahow náchst Wotic, in torfigen Sůmpfen bei Mažic náchst Veselí, bei Neu-Bistritz 
náchst Neuhaus! 

C. striolatum Ehrb. Zellen nach Raciborski 244 bis 260 u lang, Zygoten 55 
bis 59 w im Durchm. — Im Teiche Markwart bei Teptín náchst Eule; in torfigen Wald- 
sůmpfen bei Plass náchst Pilsen, bei Neuern; am Lackasee náchst Eisenstein; bei Magda- 
lena und Chlumec náchst Wittingau mehrfach ; im Forellenteiche und in Torfsůmpfen bei 
Neu-Bistritz náchst Neuhaus mehrfach; bei Deutschbrod; im Riesengebirge in Torfsůmpfen 
am Záhgrundwasser und im Riesengrunde! 

C. lineatum Ehrb. In torfigen Waldsůmpfen bei Plass náchst Pilsen, Neu-Bistritz 
náchst Neuhaus, am Teiche Kardaš und bei Záhoří náchst Kardaš-Řečic! 

C. decorum Bréb. In Torfsůmpfen bei Třtic náchst Neu-Straschitz! 

C. subtile Bréb. In Torfsůmpfen bei Neu-Bistritz náchst Neuhaus! 

C. Dianae Ehrb. Jn Sůmpfen am Dablicer-Berge und an der Bahn bei Auřinowes 
náchst Prag, bei Třtic náchst Neu-Straschitz, Janowic náchst Wotic, Magdalena und Chlumec 
náchst Wittingau, Neu-Bistritz, Deutschbrod; var. B) areuatum (Bréb.) Rbh. (C. arcu- 
atum Bréb.) auch in der von Delponte Desm. p. 202 T. 17 beschriebenen und abgebil- 
deten Form, deren Zellen 14 bis 18 (nach Lundell bis 25) u breit, 6 bis 12mal so 
(meist 110 bis 216 u) lang, deren Zellhaut deutlich lángs gestreift ist, in torfigen Sůmpfen 
bei Neu-Bistritz náchst Neuhaus! 

489. C. Jenneri Ralfs. Desm. T. 28, Delponte Desm. T. 17. Wolle Desm. T. 7. 
Zellen fast mondfórmig gekrůmmt, 14 bis 18 u dick, 6 bis 8, nach Delponte bis 12mal 
so (bis etwa 250 u) lang, nach den Enden allmálig verdůnnt und daselbst stumpf abge- 
rundet. Zellhaut glatt, farblos. Endvacuolen deutlich. 

In Sůmpfen, torfigen Gewássern, Teichen etc. (6—10). So in einem Tůmpel 
unterhalb Kosoř náchst Radotín, in Torfsůmpfen am Aupefall im Riesengebirge! 

C. Venus Ktz. In einem Teiche am Walde „Hůl“ bei Strakonic, am Lackasee 
náchst Eisenstein! 

C. parvulum Nág. In Sůmpfen am Dablicer-Berge und an der Bahn bei Auři- 
nowes náchst Prag, in Elbetůmpeln bei Kostomlat, Gross-Wossek; bei Chotzen, in Sůmpfen 
an der Bahn zwischen Všetat und Bišic, Bišic und Kojowic; bei Třtic náchst Neu-Štraschitz, 
Putim náchst Písek, Strakonic, Nepomuk, Neuern, am Teiche bei Deffernik náchst Eisen- 
stein; bei Plass náchst Pilsen, Magdalena und Chlumec náchst Wittingau, Neu-Bistritz 
náchst Neuhaus, Deutschbrod, am Teiche Kardaš bei Kardaš-Řečic, bei Beztahow und 
Janowic náchst Wotic! 

C. Ehrenbergii Menegh. In Sůmpfen bei Konopišt náchst Beneschau, bei Janowic 
náchst Wotic! 

C. moniliferum (Bory) Ehrb. Var. 8) Bei Prag in einem Bassin in den Chotek'- 
schen Anlagen am Sandthor, in Sůmpfen in den Sandgruben oberhalb Kuchelbad, in 
Moldautůmpeln bei Branik, in Sůmpfen am Dablicer-Berge und an der Bahn bei Auři- 
nowes; in Elbetůmpeln bei Kostomlat, Nimburg, Poděbrad, Gross-Wossek, Přelouč, in 
Sůmpfen an der Bahn zwischen Všetat und Bišic, Bišic und Kojowic; bei Třtic náchst 
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Neu-Straschitz, Křimic und Plass náchst Pilsen, Nepomuk, Strakonic, Chlumec und Magda- 
© lena náchst Wittingau mehrfach, im Teiche Kardaš und bei Záhoří náchst Kardaš-Řečic, 
- bei Neu-Bistritz, Deutschbrod; in Teichen bei Měšic und bei Zavadilka náchst Tábor, bei 
- Beztahow und Janowic náchst Wotic, Konopišt náchst Benéschau (auch in der typischen 
Form), bei Radlic náchst Eule ! 

C. rostratum Ehrb. Zellen nach Raciborski auch nur 16 u breit, 187 u lang; 
Zygoten 32 u breit, 52 u lang. — In Sůmpfen am Dablicer-Berge náchst Prag; in Torf- 
sůmpfen bei Třtic náchst Neu-Straschitz, Neu-Bistritz náchst Neuhaus, Deutschbrod, Janowic 
náchst Wotic; in Waldsůmpfen bei Plass náchst Pilsen; im Riesengrunde und bei den 

| Keilbauden im Riesengebirge! 

88. Gattung. Dysphinctium Nág. ') 

1. Sect. Actinotaentum Nág. (Sphinctopenium Gay). a) In jeder Zellhálfte je ein 
axiler Chlorophylltráger und ein Pyrenoid (Amylonkern). 

D. curtum (Bréb.) Reinsch. Var. 9. An feuchten Brettern der Wasserleitungen 
bei Bistritz, Neuern und Neu-Hurkenthal náchst Eisenstein nicht selten, Ofters mit Cos- 
marium cruciatum! 

D. palangula (Bréb.) nob. Im Riesengebirge in Torfsůmpfen am Záhgrundwasser 
mehrfach, im Aupegrunde, am Sůdabhange der Schneekoppe, im Olafsgrunde! 

D. cruciferum (D. By.) nob. In Siůmpfen am Dablicer Berge náchst Prag, im 
Teiche Markwart bei Teptín náchst Eule, bei Putim náchst Písek, in Sůmpfen am Teiche 
Kardaš bei Kardaš-Řečic, bei Neu-Bistritz náchst Neuhaus, Deutschbrod, Pampferhůtte 
bei Eisenstein ! 

490. D. globosum (Bulnh.) nob. [Cosmarium globosum Bulnh. Wolle Desmid. 
T. 15, 49.) Zellen fast biscuitfórmig, 20 bis 24 u breit, 25 bis 33 u lang, in der Mitte 
seicht, fast spitzwinkelig eingeschnůrt. Zellhálften kugelig oder mehr weniger niedergedrůckt 
halbkugelig, mit slatter oder fein punctirter Membran und je einem hell- oder gelblich- 
grůnem Chlorophore; var. B) minus nob. (incl. Cosmarium globosum Bulnh. in Nordst. 
Desmid. arctoae p. 28, T. 7 und in Wille's Bidrag til Sydamer. Algflora p. 17, T. 1. Cos. 
moniliforme Ralfs var. a) in Delponte Desm. p. 106, T. 7.) Zellen 14 bis 155, seltener 
bis 18, am Isthmus 10 bis 12, seltener bis 15 u breit, 20 bis 25, seltener bis 28 u 
lang, 15, seltener bis 16 u dick. Zellhálften in der Scheitelansicht rund, seltener rundlich- 
elliptisch, sonst wie die typische Form. *) 

In Sůmpfen, Wassergráben etc. (7—10). So in Sůmpfen an der Bahn zwischen 
Všetat und Bišic mit Desmidium Swartzii var. amblyodon reichlich! 

D. cucurbita (Bréb.) Reinsch.?) In Torfsůmpfen bei Chlumec náchst Wittingau ; 
bei Putim náchst Písek, Neuern náchst Eisenstein ; im Riesengebirge am Aupefall und im 
Riesengrunde mehrfach ! 

b) In jeder Zellhálíte je zwei neben der Axe liegende Chlorophore und Pyrenoide 
- (Amylonkerne), blos bei D. connatum var. minus meist nur je 1. 

1) Da einige von den Dysphinctium-Arten sich den Cosmarium-Formen, andere wieder 
der Gatt. Penium, Docidium, Tetmemorus und Euastrum náhern, so ist diese Gattung, von welcher 

- schon Nágeli (Einz. Alg. p. 109) bemerkt, „dass sie mehrere Typen vereinigt, welche aus Mangel 
-an vollstándigen Untersuchungen noch nicht als selbstándige Gattungen aufgestellt werden konnten“ 

- auch in phylogenetischer Beziehung von einigem Interesse. 
2) Von Cosmarium moniliforme unterscheidet sich diese Dysphinctium-Form speciell 

- durch den sehr breiten Isthmus. Von D. (Cosmarium) globosum var. subarctoum Lagerh. in Wittr. 

- nob. (Cosmarium globosum Bulnh.). 

et Nordst. Alg. exs. No. 567! durch andere Form und Dimensionen der Zellen und Zellhálften. 
9) P. Reinsch (Algenflora p. 178) vereinigte mit dieser D.-Art aueh D. globosum (Bulnh.) 

165 
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491. D. guadratum (Ralfs ex p.) nob. [Cosmarium dguadratum Ralfs in Lund. 

Desmid. p. 47, C. cucumis Corda var. guadratum (Ralfs) Jacobs. Aperc. p. 199 F. 8. 
Fig. 22 a—d = Cosmaridium cucumis (Corda) Gay var. B) guadratum Jacob, in diesem 
Prodromus p. 190 u. f. ")] Zellen lánglich-cylindrisch, 30 bis 34 (am Isthmus 23 bis 24) u 
breit, bis etwa 28 u dick, 54 bis 64 u lang, in der Mitte seicht eingeschnůrt, oberhalb 
der Mitteleinschnůrung Ófters unmerklich verengt, am Scheitel stumpf abgerundet, so dass 
die je zwei Pyrenoide enthaltenden Zellhálften im Umrisse nicht selten fast guadratisch sind, 

In torfigen Gewássern, Sůmpfen ete. (6—10). So in torfigen Sůmpfen an der 
Bahn vor Ouwal, am Dablicer-Berge náchst Prag; bei Magdalena und Chlumec náchst 
Wittingau, bei Deutschbrod mehrfach ! 

D. connatum (Bréb.) D. By. Var. 6) minus Nordst. (incl. Cosmarium sp. in P. 
Reinsch's Contrib. p. 82. T. 12. Fig. 4.) In torfigen Sůmpfen an der Bahn bei Ouwal; 
im Teiche Markwart bei Teptín náchst Eule; in Torfsůmpfen bei Magdalena und Chlumec 
náchst Wittingau mehrfach! 

2. Sect. Calocylindrus Nág. In jeder Zellhálfte ein oder zwei Chlorophore und 
Pyrenoide. 

D. annulatum Nág.?) In Torfsůmpfen bei Magdalena und Chlumec náchst Wit- 
tingau, Neu-Bistritz náchst Neuhaus, Deutschbrod, am Lackasee náchst Eisenstein! 

D. cylindrus (Ehrenb.) Nág. In Torfsůmpfen bei Neu-Bistritz náchst Neuhaus, 
Třtic náchst Neu-Straschitz spárlich ! 

D. Ralfsii (Ktz.) nob.*) In torficen Waldsůmpfen bei Plass náchst Pilsen, 
Magdalena náchst Wittingau, Neuern! 

D. notabile (Bréb.) nob. Im Riesengrunde am Riesengebirge! 

3. Sect. Tetmemoridtum nob. In jeder Zellhálfte je ein axiler Chlorophylltráger 
und Pyrenoid. *) 

D. pusillum nob. An feuchten silurischen Felsen bei Kosoř náchst Radotín und 
gegenůber Lettek an der Moldau nicht selten mit Oocystis solitaria var. rupestris, im 
Libřicer-Thale gegenůber Dawle an der Moldau; im Riesengebirge an feuchten Felsen 
etc. nicht selten, so im Olafsgrunde und im Riesengrunde mehrfach ; auf feuchten Mauern 
an einer Můhle bei Wittingau spárlich! 

89. Gattung. Docidium Bréb. 

D. baculum Bréb. In torfigen Gewássern bei Nepomuk náchst Pilsen, Magdalena 
und Chlumec náchst Wittingau, bei Deutschbrod! 

D. minutum Ralfs. [Pleurotaenium minutum Delponte Desmid. p. 247], dessen 
typische (kůrzere) Form a) genuinum Racib. Desmid T. 5 in diesem Werke auf p. 185 
als Dysphinctium mínutum (Cleve) nob. beschrieben wurde, kommt auch in Torfsůmpfen 
bei Magdalena náchst Wittingau vor! 

1) Durch die seichte Mitteleinschnůrnng sowie durch die Lage und Form der Chroma- 
tophoren und Pyrenoide unterscheidet sich diese D.-Form wesentlich von Cosmaridium cucumis, 
durch die Zahl der Chlorophylltráger und Form der Zellhálften von Dysphinctium sinuosum (Lund.) 
nob. (Čosmarium sinuosum Lund. Desmid. p. 47, Nordstedt Desmid. arctoae p. 38). 

*) Nach Lundell (Desmid. p. 46) und nach Nordstedt (Desmidieae arctoae p. 30) gehórt 
diese D.-Art vielleicht zur Gatt. Cosmaridium Gay 1. Sect. Pleurotaeniopsis Lund. 

S) Nach Kirchner (Algen p. 142) ist auch diese D.-Art mit der Gattung Cosmaridium Gay 
1. Sect. Pleurotaeniopsis Lund. zu vereinigen. 

*) Zu dieser Section gehěrt neben Disphynctium anceps (Lund.) nob. = Cosmarium 
anceps Lund., vielleicht auch Cosmarium parvulum Bréb. in Nordstedt's Desmid, arctoae p. 27, 
T. 7, dessen schmale Seitenansicht jedoch mehr der eines Euastrum als der eines Dysphinctium 
entspricht. Von Euastrum-Arten náhert sich dieser Section Euastrum angustatum Gay Conjug. 
p. 54 (incl. E. polare Nordst. Desmid, Spetsb. T. 7) und E. binale (Turp.) Ralfs var. elobatum 
Lund. Desmid. T, 2, Fig. 7, dessen schmale Seitenansicht einem Cosmarium věllig entspricht. 
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90. Tetmemorus Ralís. 

T. Brébissonii (Menegh.) Ralfs. In Torfsůmpfen bei Neu-Bistritz nůchst Neuhaus 
mehrfach ! 

T. laevis (Ktz.) Ralfs. In torfigen Gewássern bei Třtic náchst Neu-Straschitz, 
Magdalena und Chlumec náchst Wittingau, Neu-Bistritz náchst Neuhaus mehrfach, bei 
Deutschbrod; im Bohmerwalde am Lackasee; im Riesengrunde und am Záhgrundwasser 
im Riesengebirge! 

T. mínutus D. By. In Torfsůmpfen bei Neu-Bistritz náchst Neuhaus; in torfigen 
Sťimpfen am Záhgrundwasser und bei der Wiesenbaude im Riesengebirge! 

91. Gattung. Pleurotaenium Nág. 

P. Ehrenbergii (Ralfs.) Delp. In Sůmpfen am Dablicer-Berge und an der Bahn 
bei Auřinowes (spárlich) náchst Prag; im Teiche Markwart bei Teptín náchst Eule; in 
torfigen Sůmpfen bei Třtic náchst Neu-Straschitz, Wolšan und Nepomuk náchst Pilsen, 
bei Neuern, am Lackasee náchst Eisenstein, Magdalena náchst Wittingau ! 

P. truncatum (Bréb.) Nág. In torfigen Sůmpfen im Thiergarten bei Chlumec 
náchst Wittingau, bei Deutschbrod! 

P. trabecula (Ehrb.) Nág. Zellen bis 34 am Isthmus 32 u breit, 244 bis 540 u 
lang (nach Delponte). — In Sůmpfen an der Bahn bei Auřinowes náchst Prag; in Torf- 
sůmpfen bei Třtic náchst Neu-Straschitz; in Teichen bei Záhoří náchst Kardaš-Řečic, bei 
Magdalena und Chlumec náchst Wittingau, in torfigen Waldsůmpfen bei Plass náchst 
Pilsen auch in 27 bis 45 u dicken Exemplaren, deren Membran glatt, seltener rauh 
(jedoch nicht granulirt) war! 

C. Gruppe Incisae. Der Isthmus stets weniger als halb oder nur halb so breit 
als die Zelle in ihrer gróssten Breite, mit Ausnahme der in der Gattung Cosmaridium 
-Gay 1. Sect. Pleurotaeniopsis (Lund.) nob. angefůhrten Arten, bei welchen die Mittelein- 
schnůrung, wie bei der zweiten Gruppe (Constrictae) immer weniger als '/„ des halben 
Ouerdurchmessers der Zellen (meist nur '/£—'/; desselben) betrást*) und des am Isthmus 
ebenfalls oft etwas breiteren Cosmarium holmiense Lund., C. tinctum Ralfs und Cosma- 
ridium cucumis (Corda) Gay. 

92. Gattung. Cosmaridium Gay. 

1. Sect. Pleurotaemiopsis Lund. exp. Zellen kurzcylindrisch oder fast eifórmig, 
in der Mitte seicht durch eine nach innen abgerundete Furche eingeschnůrt, so dass der 
Isthmus mehr als halb so breit ist, als die Zelle in ihrer gróssten Breite.“) «) Zellhaut 
glatt oder fein punctirt.*) | 

1) Da der Verf. die beiden eine natůrliche Gattung bildenden Sectionen nicht als zwei 
besondere kůnstliche Gattungen von einander trennen wollte, so glaubt er um Missverstándnissen 
vorzubeugen, auf die oben hervorgehobenen Ausnahmen hier besonders aufmerksam machen zu sollen. 

2) Von den am náchsten stehenden Pleurotaenium-Arten unterscheiden sich die in dieser 
Section angefůhrten Cosmaridium-Formen theils durch das Fehlen der farblosen Endvacuolen mit 

- tanzenden Kórnchen theils durch ihre kurzcylindrische Form. Von den Dysphinctium-Arten durch 
- ihre wandstándigen, bandfórmigen Chromatophoren. 

3) Zu dieser Gruppe gehórt neben C. de Baryi auch C. turgidum (Bréb.) nob. [Cosmarium 
turgidum Bréb. Pleurotaenium turgidum D. By. Calocylindrus turgidus (Bréb.) Krch. Dysphinctium 
turgidum (Bréb.) Delp.] und Cosmarium pseudoconnatum Nordstedt (Bidrag til syd. Norges Desmid. 
p. 24) — Calocylindrus pseudoconnatus Nordst. Wolle Desmid. p. 55. 
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492. C. De Baryi (Arch.) nob. (Cosmarium Debaryi Arch. Pleurotaenium cosma- 
rioides D. By Conj. T. 5, Nordstedt Desmid. arctoae T. 7 non Wolle Desm. T. 15.) 
Zellen oblong, 50—54, am Isthmus 34 bis 39 u breit, fast zweimal so (etwa 100 bis 
112 u) lang, 47 bis 50 u dick, an den Enden flach abgerundet oder fast abgestutzt, in 
der Mitte durch eine seichte nach innen abgerundete Furche eingeschnůrt, mit wandstán- 
digen, bandfórmigen, am Rande ausgezackten Chlorophoren. Zellhaut glatt oder fein. 
punctirt; var. B) minus nob. Zellen blos 40, am Isthmus 30 u breit, 90 bis 93 u lang; 
var. y) spetsbergense Nordst. Desm. arct. T. 7. Zellen 64 bis 70, am Isthmus 42 bis 
47 u breit, 123 bis 130 u lang, etwa 57 wu dick. — In Sůmpfen, torfigen Gewássern etc. 
(6—10). So var. B) bei Magdalena und Chlumec náchst Wittingau unter anderen Desmi- 
diaceen vereinzelt! — — b) Zellhaut mit Warzen besetzt.") 

493. C. striolatum (Nág.) nob. (Dysphinctium striolatum Nás. Einz. Ale. T. 6. 
Cosmarium striolatum (Násg.) Arch. in Lund. Desm. p. 53.). Zellen lánelich. 64 bis 72, 
am Isthmus oft nur 50 bis 55 u breit, 130 bis 146 u lang, in der Mitte mit einer 
abgerundeten, */1, der Zellenbreite betragenden Furche. Zellhálften im breiten Lángenprofil 
fast oval, an den Enden halbkugelig abgerundet.  Zellhaut mit Ausnahme des Isthmus 
dicht mit halbkugeligen Warzen besetzt und an der Fláche gestreift, Streifen nach dem 
Mittelpuncte der breiten Seitenfláche convergirend; var. 8) Cohni? (Krch.) nob. (Calocy- 
lindrus Cohnii Krch. Racib. Desmid. T. 1, incl. Dysphinctium tessellatum Delponte Desm. 
T. 21). Zellhálften an der Basis cylindrisch, dann allmálig halbkugelig abgerundet 63 
bis 86, seltener nur 52 bis 55, am Isthmus oft nur 42 bis 58 u breit, 129 bis 148, 
seltener nur 92 bis 117 u lang. Zellhaut nicht deutlich gestreift; sonst wie die typische 
Form. — In Sůmpfen, sumpfigen Teichen etc. (6—9). So bei Nepomuk náchst Pilsen 
unter anderen Algen! 

2. Sect. Eucosmaridium nob. Zellen oblong oder rundlich, in der Mitte durch 
eine tiefe linealische Einschnůrung versehen, so dass der Isthmus meist halb oder weniger © 
als halb so breit ist, wie der Ouerdurchmesser der Zelle. «) Zellhaut glatt uder fein 
punctirt.*) 

C. cucumis (Corda) Gay. Zellen nach Raciborski (Desmid. p. 69 f. Tab. 1.) bis 
107 u lang, oft nur 30 u dick. — In Sůmpfen an der Bahn zwischen Všetat und Bišic, 
bei Magdalena und Chlumec náchst Wittingau ! 

379. 0. Ralfsii (Bréb.) nob. (Cosmarium Ralfsti Bréb. in diesem Frodromus 
p. 199.) Besitzt nach Lundell (Desmid. p. 40 und 52), Nordstedt (Bidrag till syd. Norges 
Desmid. p. 25) und Raciborski (Desmid. p. 70 T. 1) acht bandfórmice, wandstándige 
Chlorophoren. 

Kommt in Torfsůmpfen bei Mažic náchst Veselí, bei Deutschbrod und am Záh- 
busch im Riesengebirge, dann in Sůmpfen hei Křimic náchst Pilsen und bei Poděbrad an 
der Elbe vor! *) 

93. Gattung. Xanthidium Ehrb, 

1. Sect. Schizacanthium Lund. In jeder Zellhálfte je zwei Chlorophylltráger mit 
mehreren Pyrenoiden. 

X. armatum (Bréb.) Ralfs. In torfigen Sůmpfen bei Neu-Bistritz náchst Neu- 
haus spárlich ! 

») Zu dieser Gruppe gehort neben C. striolatum noch Cosmaridium elegantissimum (Lund.) 
nob. [Cosmarium (Pleurotaeniopsis) elegantissimum Lund.] und vielleicht auch Dysphinctium annu- 
latum Nág. und D. Ralfsii (Cosmarium cylindricum Ralfs.) 

*) Zu dieser Gruppe gehěrt noch C. incissum (Jacobs.?) nob. [Cosmarium incissum Racib. 
(? C. cucumis d, incissum Jacobs.)] und C. pseudoexiguum (Racib.) nob. (Cosmarinm pseudoexi- 
guum Racib.) 

S) Zu den Eucosmaridium-Formen mit warziger Zellhaut gehort neben C. ovale (Ralfs) 
nob. auch C. praegrande (Lund.) nob. (Cosmarium praegrande Lund.). 
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2. Sect. Holacanthium Lund. In jeder Zellhálfte zwei (seltener 3) Chlorophyll- 
tráger mit je einem Pyrenoide. 

-X antilopaeum (Bréb.) Ktz. Im Teiche Markwart bei Teptín náchst Eule, in 
Torfsůmpfen bei Magdalena und Chlumec náchst Wittingau mehrfach, ebenso bei Neu- 
Bistritz und Deutschbrod nicht selten! *) 

94. Gattung. Cosmarium (Corda) Ralfs. 

1. Sect. Eucosmarium D. By. ampl. Scheitelansicht rundlich, elliptisch oder oval 
nicht mit bauchig hervortretender Mitte. 

1. Subsect. Microcosmarium D. By. exp. In jeder Zellhálfte je ein Chlorophor 
und ein Pyrenoid. ©) Zellhaut glatt oder fein (seltener srob) punctirt. 

C. granatum Bréb. In Moldautůmpeln bei Hlubočep náchst Prag, in Elbetůmpeln 
bei Kostomlat, Poděbrad, Gross-Wossek, bei Chotzen, in Sůmpfen an der Bahn zwischen 
Všetat und Bišic, Bišic und Kojowic; in Sůdbohmen bei Strakonic, Chlumec náchst 
Wittingau! 

C. moniliforme (Turp.) Ralfs. (Dysphinctium moniliforme- (Turp.) Reinsch.) In 
Sůmpfen bei Třtic náchst Neu-Straschitz ! 

C. bioculatum Bréb. Nordstedt Desmid. arctoae T. 6. In Tůmpeln auť der grossen 
Elbeinsel bei Celakovic, in Sůmpfen an der Bahn zwischen Všetat und Bišic; in Sůd- 
bohmen im Teiche Kardaš náchst Kardaš-Řečic, bei Magdalena und Chlumec náchst Wit- 
tingau, bei Deutschbrod, bef Beztahow náchst Wotic!*) 

C. nitidulum De Not. Nordst. et Wittr. Desmid. et Oedog. ital. p. 34 T. 12. In 
Sůmpfen bei Poděbrad ; bei Magdalena náchst Chlumec, Wolšan und Nepomuk náchst Pilsen! 

C. Hammeri Reinsch ex p. [incl. C. homalodermum Nordst. Desm. arctoae T. 6, 
Desm. et Oedog. ital. p. 34, excl. C. homalodermum in Wille's „Alger fra Novaia-Zemlia“ 
p. 7 T. 13 cum nucleis amylaceis binis|. In Sůdběohmen bei Chlumec und Magdalena 
náchst Wittingau, im Teiche Kardaš náchst Kardaš-Řečic; bei Deutschbrod mehrfach, bei 
Nepomuk náchst Pilsen, Strakonic! 

C. leiodermum Gay. An feuchten Felsen am Woborní-Bache unterhalb Třepsín 
gegenůber Dawle an der Moldau mehrfach, an einem kleinen Felsenbrunnen im Rado- 
tiner-Thale und unterhalb Kosoř auch in bis 18 w breiten und etwa 9 u dicken Exemplaren ! 

C. Meneghinii Bréb. In einem Schiffe am Ufer der Moldau bei Lieben, in 
Tůmpeln in den Sandgruben oberhalb Kuchelbad, in Sůmpfen am Dablicer-Berge und an 
der Bahn bei Auřinowes auch O), im Teiche in der wilden Sarka bei Prag; in Siůmpfen 
an der Bahn zwischen Všetat und Bišic, Bišic und Kojowic; in Elbetůmpeln bei Čela- 
kowic, Kostomlat, Přelouč, Poděbrad, Gross-Wossek; bei Chotzen mehrfach, Sichrow 
náchst Turnau; im Riesengebirge in Sůmpfen am Záhbusch auch var. d) concinnum 
(Reinsch,) Rbh.; in Sůdbohmen im Teiche Markwart náchst Teptín bei Eule auch var. d, 
im Teiche bei Zawadilka náchst Tabor, bei Beztahow, Martinic auch var. 8, Janowic 
náchst Wotic, bei Magdalena und Chlumec náchst Wittingau auch € und d, im Forellen- 
teiche und in Sůmpfen bei Neu-Bistritz náchst Neuhaus meist ©, € und 0, im Teiche 
Kardaš und in Teichen bei Záhoří náchst Kardaš-Řečic auch © und 9, bei Deutschbrod 
auch 9; bei Strakonic, Wolšan und Nepomuk náchst Pilsen auch © und 9; in Sůmpfen 
bei Křimic und Plass náchst Pilsen, bei Neuern auch O; in Sůmpfen bei der Pampfer- 

1) Nach einer mir mitgetheilten unvollstándigen Zeichnung ist daselbst vielleicht auch 
Xanthidium cristatum Bréb. verbreitet. 

2) Eine dem C. ellipsoideum Elf. Finska Desmid. T. 1, Raciborski Desmid,. T. 1 áhnliche 
C.-Form, deren Zellen jedoch nur 27 bis 28, am Isthmus etwa 12 u breit, 33 bis 34 u lang waren, 
hat der Verf. auf feuchten Felsen unterhalb Kosoř náchst Radotín in wenigen Exemplaren gesammelt. 
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hůtte, im Teiche bei Deffernik, im Lackasee auch var. e), in Waldsůmpfen zwischen Def- 
fernik und Lackasse auch 0); bei Třtic náchst Neu-Strašic, Kosoř náchst Radotín ! 

494. C. impressulum Elf. Finska Desmid. T. 1 [incl. C. Meneghinii Bréb. in 
Reinsch's „Contrib. Chlorophyll.“ p. 88. T. 12 a et b — C. Meneghinii var. Reinschii 
in Istvánffy's „Diagnoses praeviae alg. nov. in Hungaria obs.“ p. 8, ? (C. cambricum C. 
et W. in Cooke's Desmid. new to Britain, 1880. T. 13 und in Raciborskis Desmid. 
T. 2). Zellen 21 bis 25, nach Gay auch nur 17 u breit, 25 bis 36 u lang, 11 bis 
14 u dick, am Isthmus 4 bis 8 w breit, elliptisch, mit linealischer Mitteleinschnůrung. 
Zelhálften im Umfange fast halbkreisformig, gegen den Scheitel mehr convergirend, am 
Rande gleichmássig wellig-gekerbt (meist mit 8 Einkerbungen), am Scheitel leicht abge- 
flacht mit zwei Einkerbungen, mit fast rechtwinkeligen unteren Ecken und glatter Membran. 
Scheitelansicht elliptisch. 

In Sůmpfen, alten Teichen u. a. (7-—9). So bei Magdalena náchst Wittingau; 
bei Neu-Bistritz náchst Neuhaus auch in einer Form, deren obere dritte Einkerbung un- 
deutlich (die Seiten von der zweiten unteren bis zu der Einkerbung am Scheitel gerade, 
unter einem stumpfen Winkel ansteigend), deren Zellen 18 bis 20, am Isthmus 6 u 
breit, 22 bis 24 u lang und etwa 9 u dick waren! 

C. depressum (Násg.) Lund. Im Teiche Kardaš bei Kardaš-Řečic! 
C. crenatum Ralfs. Nordst. Desmid. Spetsbere. T. 6. Racib. Desmid. T. 2. In 

Tůmpeln in den Sandgruben in Feldern oberhalb Kuchelbad und in Sůmpfen an der Bahn 
bei Auřinowes náchst Prag; in Sůmpfen an der Bahn zwischen Všetat und Bišic, in Elbe- 

tůmpeln bei Poděbrad (insb. in der Skupice); in Sůdbohmen bei Strakonic auch var. B, 
bei Rosenberg; bei Deutschbrod, Holoubkau náchst Pilsen! 

C. Nágelianum Bréb. Bei Třtic náchst Neu-Straschitz; in Sůdbohmen bei Bez- 
tahow und Janowic náchst Wotic, Chlumec und Magdalena náchst Wittingau mehrfach ; 
bei Mažic náchst Veselí, im Teiche Kardaš bei Kardaš-Řečic; bei Neu-Bistritz náchst 
Neuhaus (insb. im Forellenteiche), bei Grambach náchst Neu-Bistritz; bei Deutschbrod 
mehrfach; bei Strakonic, Nepomuk und Křimic náchst Pilsen; bei Gross-Wossek auch in 
Elbetůmpeln ! 

495. G. tinctum Ralfs. Desm. T. 32 [Sphaerozosma tinctum (Ralfs.) Rbh.]. Wolle 
Desm. T. 16, Wille Norg. Alg. T. 1, Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 833? Zellen 8 bis 11, nach 
Wolle bis 15 u breit, um etwas lánger (meist 10 bis 14 u lang), mit nach aussen bedeutend 
erweiterter Mitteleinschnůrung und etwa 5 bis 7 u breitem Isthmus.“) Zellhálften breit 
oval oder flach halbkreisfórmig mit je einem Chlorophore und glatter, gelb, bráunlich oder 
róthlichbraun gefárbter Zellhaut. Zygoten viereckie, glatt mit haften bleibenden Zellhálften. 

In stagnirenden und langsam fliessenden torfigen Gewássern (6—9). So bei 
Chlumec náchst Wittingau und bei Deutschbrod! 

C. holmiense Lund. Var. y) mínus nob. steht der var. d) saxicolum Racib. 
Desmid. p. 81. T. 2, deren Zellen 26 bis 28, am Isthmus 16 bis 18 u breit, 96 bis 42 u 
lang, 19 bis 20 u dick, an dem leicht convexen, in der Mitte seicht spitzwinkelig aus- 
gerandet sind am náchsten. 

An feuchten Felsen bei Chwatěrub gegenůber Kralup, bei Kosoř náchst Radotín 
und bei Brunšov gegenůber Stěchowic an der Moldau! 

C. venustum (Bréb.) Rbh. [Euastrum venustum Bréb.| Zellen 24 bis 30 u breit, 
nach Lundell (Desmid. p. 23) auch 15 bis 17 u breit und 21 bis 24 u lang. — Bei der 
Pampferhůtte náchst Eisenstein ! 

C. pseudopyramidatum Lund. Var. y) minus Wille. Bidrag til Sydamerikas alg- 
flora T. 1. Zellen etwa 20 u breit, 34 u lang, 15 u dick, am Isthmus etwa 8 u breit, 
sonst wie die typische Form. | 

*) Diese Cosmarium-Art sollte wegen ihrer seichten Mitteleinschnůrung wie C. globosum 
Bulnh. mit der Gattung Dysphinctium vereinigt werden. 

| 

| 
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In Sůmpfen bei Neu-Bistritz náchst Neuhaus auch var. y! 

496. C. subtumidum Nordst. (?(C. galeritum Nordst. var. B) minus Reinsch, 
Contrib. Chlorophyll. p. 88. T. 13, C. galeritum Lund. in Kirchners Algenfl. p. 150 
non C. galeritum Nordst. Reinsch Contrib. Chlorophyll. T. 10 und C. galeritum v. minus 
Wille. Bidrag til Sydamerikas algfl. p. 48 T. 2 nec C. holmiense v. Kirchnerianum Racib. 
Desmid. p. 81.) Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 172, 832! Zellen 24 bis 34 u breit, 
26 bis 39 u lang, mit schmaler, nach aussen kaum erweiterter Mitteleinschnůrung, am 
Isthmus 8 bis 13 u breit, 15 bis 18 u dick; Zellhálften fast halbkreisfórmig-viereckig 
mit gerader oder schwach nierenfórmiger Basis, breit abgerundeten unteren und oberen 
Ecken, nach oben leicht convergirenden SŠeiten und breitem flach abgestutztem Scheitel, 
in jeder je ein Chlorophylltráger. Zellhaut glatt. Scheitelansicht lánglich-elliptisch. Schmale 
Seitenansicht fast kreisfórmig.“) 

In Sůmpfen, sumpfigen Teichen u. á. (6—10). So in Sůmpfen bei Třtic náchst 
Neu-Straschitz; im Riesengebirge am Wege von Petzer zum Riesengrunde! 

B) Zellhaut mit Warzen besetzt, seltener nur grob punctirt. 

C. pseudobotrytis Gay. In Tůmpeln oberhalb Kuchelbad, an einem Felsenbrunnen 
im Radotiner-Thale und bei Kosoř náchst Prag, in einem Tůmpel an der Elbeinsel bei 
Celakowic; im Riesengebirge im Olafsgrunde und bei den Keilbauden; bei Neuern! 

497. C. orbiculatum Ralfs Desmid. T. 17, 33. De Bary Conjug. T. 6. Delponte 
Desmid. T. 7. Zellen 16 bis 19, nach Delponte bis 28 u breit, 30 bis 35, nach Del- 
ponte bis 39 u lang, am Isthmus etwa 9 u breit. Zellhálften kugelig oder niedergedrůckt 
kugelfórmig. Zellhaut gleichmássig mit Warzen besetzt. Zygoten kugelig mit kugelfórmigen 
Warzen versehen. 

In Sůmpfen, torfigen Gewássern (6—9). So bei Magdalena náchst Wittingau 
unter anderen Desmidiaceen !*) 

2. Subsect. Eucosmarium D. By. exp. In jeder Zellhálfte je zwei Chlorophore 
und zwei Pyrenoide.*) 

©) Zellhaut glatt oder fein punctirt. 

C. pyramidatum Bréb. In torfigen Sůmpfen bei Magdalena und Chlumec náchst 
Wittingau, bei Beztahow náchst Wotic, Neu- Bistritz náchst Neuhaus mehrfach, bei 
Deutschbrod! 

498. C. circulare Reinsch. Algenfl. T. 10; Wolle Algae. T. 57. Zellen 54 bis 
69, nach Wolle (Algae p. 28) bis 75-——85, nach Lundell (Desm. p. 41) nur 41 bis 43 u 
breit, ebenso lang, oder etwas kůrzer oder lánger nach Wolle 70 bis 75, nach Lundell 
blos 48 bis 50 u lang, 24 bis 32 u dick, am Isthmus "/; oder etwas weniger als die 
ganze Zelle (in der kleineren Form nur 16 u) breit. Zellhálften halbkreisfórmig, mit ge- 
rader Basis, abgerundeten unteren Ecken, fein punctirter Zellhaut. Scheitelansicut elliptisch, 

- schmale Seitenansicht fast eifórmig; var. B) minus nob.*) Zellen 30 bis 35, am Isthmus 
etwa 15 u breit, 33 bis 36 u lang. In jeder Zellhálíte je zwei Chlorophore und Pyrenoide. 
Zellhaut důnn, glatt, sonst wie die typische Form. 

1) Zu dieser ersten Subsection gehóren von den in diesem Werke beschriebenen Cosma- 
rium-Árten Nro. 377—391, 394, 395, 397 und wahrscheinlich auch 398. C. undulatum Corda soll 
nach Lundell (Desmid. p. "35) und Kirchner (Algenfl. p. 145) in jeder Zellhálfte je zwei, nach Gay 
(Conjug. p. 60.) in der var. monspeliense blos je einen Chlorophylltráger enthalten. 

2) Der Verf. hat eine, dem zu dieser Gruppe gehorenden C. trigemmatum Delponte Desmid. 
p. 109 T. 7 áhnliche, jedoch nur 24 u breite und ebenso lange, etwa 12 u dicke C.-Form, welche 
an der Scheitelansicht in der Mitte blos 2 statt 3 warzenartige Erhebungen besass, bei Chlumec 
náchst Wittingau beobachtet. 

>) Nach De Bary (Conjug. p. 72) sind in jeder Zellhálfte die Chlorophyllplatten der 
beiden Chlorophore blos abnormer Weise um einen axilen Amylonkern (Pyrenoid) vereinigt. 

4) Diese Varietát steht der von Raciborski (Desmid p. 82. T. 2.) beschriebenen und abce- 
bildeten Form des C. circulare nahe. 
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In stagnirenden und torfigen Gewássern (6—9). Var. B) bei Magdalena náchst | 
Wittingau; im Riesengebirge am Sůdabhange der Schneekoppe! 

C. pachydermum Lund. Desmid. T. 2. In torfigen Sůmpfen bei Třtic náchst © 
Neu-Straschitz! 

499. C, obsoletum (Hantzsch) Reinsch (Arthrodesmus obsoletus Hantzsch, Di- © 
dymium obsoletum (Hantzsch) Reinsch Algenfl. T. 9, Wille Bidrag til Sydamerikas alg- © 
flora p. 16, T. 1, non C. obsoletum Wolle Desmid. p. 64) Zellen 48 bis 50, am Isthmus © 
etwa 20 u breit, 39 bis 42 u lang, 21 bis 24 u dick. Zellhálften niedergedrůckt halb- © 
kreisfórmig, mit nach aussen fast y-artig erweiterter Mitteleinschnůrung, zugespitzten in © 
kurze Fortsátze auslaufenden unteren Ecken, flach abgerundetem Scheitel, je zwei ansehn- 
liche Chlorophore enthaltend.  Zellhaut fein punctirt. Scheitelansicht elliptisch. Schmale © 
Seitenansicht der ganzen Zelle fast biscuit- oder 8-fórmig.') 

In stehenden Gewássern, Teichen, torfigen Sůmpfen etc. (6—9). So in Sůmpfen 
an der Bahn bei Ouwal náchst Prag, bei Magdalena náchst Wittingau! 

B) Zellhaut mit Warzen besetzt, seltener nur grob punctirt. 

C. margaritiferum (Turp.) Menegh. In Tůmpeln in den Sandgruben oberhalb 
Kuchelbad, in Sůmpfen an der Bahn bei Auřinowes náchst Prag; in Elbetůmpeln bei 
Kostomlat, Poděbrad, Gross-Wossek; bei Podchlumí náchst Opočno; im Riesengebirge am 
Záhorundwasser, im Aupegrund und am Aupefall; im Teiche Markwart bei Teptín náchst 
Eule; bei Křimic, Plass, Wolšan und Nepomuk náchst Pilsen; bei Neuern, am Lackasee 
náchst Eisenstein im Bohmerwalde; im Teiche Kardaš bei Kardaš-Řečic, bei Deutschbrod ! 

C. botrytis (Bory) Menegh. In Tůmpeln in den Sanderuben oberhalb Kuchelbad, 
bei Lieben auch in einem lecken Schiffe am Ufer der Moldau mit Hydrodictyon reticu- 
latum, in Sůmpfen am Dablicer Berge und an der Bahn bei Auřinoves náchst Prag; in 
Elbetůmpeln bei Kostomlat, Nimburg, Čelakowic mehrfach, Poděbrad, Gross- Wossek, 
Přelouč; bei Chotzen, Opočno, Sichrow náchst Turnau; im Riesengebirge im Olafsgrunde, 
am Aupefall, in Sůmpfen bei der Wiesenbaude; in Sůmpfen an der Bahn zwischen Všetat 
und Bišic, Bišic und Kojowic; bei Třtic náchst Neu Straschitz; im Teiche Markwart bei © 
Teptín náchst Eule, Křimic und Plass náchst Pilsen; Bistritz und Neuern náchst Eisen- 
stein; bei Blowic, Nepomuk, Wolšan, Strakonic, Mažic náchst Veselí, Čimelic, Magdalena 
und Chlumec náchst Wittingau, Neu Bistritz náchst Neuhaus mehrfach, Deutschbrod; im 
Teiche Kardaš und bei Záhoří náchst Kardaš-Řečic, bei Beztahow, Martinic und Janowic 
náchst Wotic, im Thale unterhalb Kosoř náchst Radotín! 

C. tetrophthalmum (Ralfs) Bréb. In der typischen Form bei Nepomuk náchst 
Pilsen, Chlumec náchst Wittingau! ! 

C. reniforme (Ralfs) Arch. Wittr. et Nordst. Alg. exs. Nro. 73! In Tůmpeln 
in den Sandgruben oberhalb Kuchelbad, in Sůmpfen an der Bahn bei Auřinowes auch in 
einigen blos 42 bis 45, am Isthmus 15 u breiten, 48 bis 60 u langen, bis 24 u dicken 
Exemplaren, in Sůmpfen an der Bahn zwischen Všetat und Bišic reichlich, zwischen Bišic © 
und Kojowic; bei Třtic náchst Neu-Straschitz ! 

C. Brébissonii Menegh. In torfigen Sůmpfen bei Neu-Bistritz náchst Neuhaus! 

2. Sect. Gastrocosmarium nob. Scheitelansicht lánolich oder lánglich-elliptisch 
mit bauchig hervortretender Mitte. 

3. Subsect. Microgastridium nob. In jeder Zellhálfte je ein Chlorophor und 
Pyrenoid, 

C. suberenatum Hantzsch. Nordstedt Desmid. arctoae T. 6. In einem Elbetůmpel © 
auf der grossen Insel bei Čelakowic ! 

!) Zu dieser Gruppe der zweiteu Subsection gehóren von den in diesem Werke beschrie- 
benen C.-Arten noch Nro. 392, 393, 396 und 402. 
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C. phaseolus Bréb. Im Teiche Markwart bei Teptín náchst Eule; bei Magdalena 
und Chlumec náchst Wittingau ! 

Var. B) elevatum Nordst. Sydl. Nore. Desmid. T. 1. Zellen 25 bis 28, seltener 
nur 18 u breit, 28 bis 31, seltener blos 20 u lang, am Isthmus 6 bis 11 u breit, etwa 
10 bis 19 w dick, die Zellhálíten fast sechseckig-elliptisch, am Scheitel abgestutzt convex. 

Bei Záhoří náchst Kardaš-Řečic und bei Deutschbrod! 

C. caelatum Ralfs. In torfigen Sůmpfen bei Magdalena und Chlumec náchst 
Wittingau mehrfach, bei Neu-Bistritz náchst Neuhaus nicht selten, bei Deutschbrod; im 
Riesengebirge am Záhgrundwasser und am Aupefall mehrfach ! 

C. minneapolitanum (Wolle) nob. In Sůmpfen bei Magdalena náchst Wittingau! 

4. Subsect. Eugastridium nob. In jeder Zellhálfte je zwei Chlorophore und zwei 
Pyrenoide. 

C. ornatum Ralfs. In Sůmpfen bei Habstein náchst Hirschberg! 

C. cruciatum Bréb. Zellen nach Nordstedt (Desmid. et Oedog. Ital. p. 38) bis 
29, am Isthmus 12 u breit, 31 u lang. In Gebirgsgegenden nicht selten. So im Riesen- 
gebirge bei Gross-Aupa, im Petzer, Olafsgrund, Záhgrund, hinter der sog. Bergschmiede 
im Riesengrunde, am Sůdabhange der Schneekoppe; an Wasserleitungen der Fabriken bei 
Neu-Hurkenthal, bei Deffernik náchst Eisenstein, bei Bistritz und Grůn (an feuchten Felsen 
vor dem Tunnel) náchst Neuern, im Radotiner-Thale náchst Prag spárlich! 

C. biretum Bréb. Zellen der typischen Form nach Nordstedt (Desm. artóae p. 
26 und Desm. Oedog. Ital. p. 40) in der Mitte 45 bis 50, am Scheitel 54 bis 60, am 
Isthmus 16 bis 24 u breit, 35 bis 42 u dick, 54 bis 74 u lang. 

Im Bache, welcher von Felsen unterhalb Sliwenec nach Gross-Kuchel fliesst, an 
einigen Stellen im September 1887 massenhaft!) 

Var. B) minus nob. Zellen 30 bis 40, am Isthmus etwa 12 bis 15 u breit, 
33 bis 45 u lang, an der mittleren schwach hervortretenden Anschwellung etwa 18 bis 
23 u dick, mit je zwei Chlorophoren in jeder Zellhálfte, sonst wie die typische Form. ") 

In stehenden Gewássern (6—10). So in einem lecken Schiff am Ufer der Moldau 
vor Lieben náchst' Prag mit Hydrodictyon reticulatum, Pediastrum-, Scenedesmus- etc. 
Arten und bei Chlumec náchst Wittingau! 

500. C. Broomei Thwait. Ralfs Desmid. T. 16, Delponte Desmid. T. 8, Wolle 
Desmid. T. 17, Phycotheea universalis No. 26. Zellen im Umfang fast guadratisch, mit 
abgerundeten Ecken 30 bis 46, nach Delponte bis 57, am Isthmus etwa 14 u breit, 
42 bis 52, nach Delponte bis 57 u lang, etwa 21 u dick. Zellhálften viereckig, mit ge- 
rader Basis, wenig abgerundeten unteren, mehr abgerundeten oberen Ecken, senkrechten 
oder wenig convexen Seiten, am Scheitel gerade abgestutzt. Zellhaut gleichmássig mit 

Warzen besetzt. 
In Sůmpfen, alten Teichen ete. (6-—9). So in Sůmpfen an der Bahn zwischen 

Všetat und Bišic! 

95. Gattung. Arthrodesmus Ehrb. 

A. incus (Bréb.) Hass. Bei Chlumec und Magdalena náchst Wittingau, in Teichen 
am Walde Hůl bei Strakonic, bei Neu-Bistritz náchst Neuhaus! 

A. convergens (Ehrb.) Ralfs. Bei Třtic náchst Neu-Štraschitz auch in einer 
Form mit blos 3 bis 4 u langen Stacheln; im Teiche Kardaš bei Kardaš-Řečic, bei 

1) Wird von diesem Standorte in den náchsten Centurien der Flora austro-hung. exs. des 
H. Hofrathes R. v. Kerner und in der Phycotheca universalis P. Richter's und Dr. Hauck's mitge- 
theilt werden. 

2) Aehnliche kleine Formen des C. biretum Bréb. sind schon ofters beobachtet worden, 
vergl. z. B. Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 560! 
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Magdalena und Chlumec náchst Wittingau, im Forellenteiche bei Neu-Bistritz náchst Neu- 
haus, bei Deutschbrod, Nepomuk náchst Pilsen ! 

A. octocornis Ehrb. Bei Deutschbrod! 

96. Gattung. Euastrum (Ehrb.) Ralfs. 

E. verrucosum (Ehrb.) Ralfs. Bei Beztahow náchst Wotic, in torfigen Sůmpfen 
im Thiergarten bei Chlumec náchst Wittingau, bei Neu-Bistritz, Deutschbrod, Neuern 
náchst Eisenstein! 

E. gemmatum Bréb. Bei Magdalena náchst Wittingau, Deutschbrod! 

E. oblongum (Grev.) Ralfs. In torfigen Sůmpfen bei Třtic náchst Neu-Straschitz ; 
im Riesengebirge in Torfsůmpfén am Záhbusch mehrfach; bei Magdalena und Chlumec 
náchst Wittingau; bei Neu-Bistritz náchst Neuhaus,') Deutschbrod; bei Neuern náchst 
Eisenstein! 

E. didelta (Turp.) Ralís. In torfigen Sůmpfen bei Neu-Bistritz náchst Neuhaus! 

E. ampullaceum Ralfs. Bei Neu-Bistritz náchst Neuhaus! 

E. cireulare Hass. In Torfsůmpfen bei Neu-Bistritz var. B! 

E. ansatum (Ehrb.) Ralfs. In torfigen Sůmpfen bei Chlumec und Magdalena 
náchst Wittingau, bei Neu-Bistritz náchst Neuhaus mehrfach, Deutschbrod; im Teiche bei 

Deffernik náchst Eisenstein ! 

E. elegans (Bréb.) Ktz. (Cosmarium bicuspidatum Corda Alm. d. Carlsb. 1839 
T. 5.?) In Sůmpfen am Dablicer-Berge náchst Prag, im Teiche Markwart bei Teptín 
náchst Eule, bei Beztahow und Martinic náchst Wotic, Magdalena und Chlumec náchst 
Wittingau auch var. B, im Forellenteiche und in Sůmpfen bei Neu-Bistritz mehrfach auch 
var. 9,*) bei Deutschbrod, im Teiche Kardaš bei Kardaš-Řečic auch v; bei Putim náchst 
Písek, Strakonic, Wolšan und Nepomuk náchst Pilsen auch vy; bei Třtic náchst Neu- 
Straschitz, Chotzen auch y, in Sůmpfen an der Bahn zwischen Všeťat und Bišic auch 
var. 9) tnerme Ralfs [E. inerme Lund.?].“) 

Var. d) spinosum Ralfs Rbh. Flora eur. alg. III. p. 186. (E. spinosum Ralts 
Wolle Desm. T. 27.) Zellen oft bis 35 bis 40 u breit, an jeder seitlichen Ausbuchtung 
mit je zwei lángeren Záhnchen versehen. 

In Sůmpfen, torfigen Gewássern (6—9). So bei Chlumec náchst Wittingau! 

E. binale (Turp.) Ralfs. [E. dubium Nás. Einz. Alg. T. 7.| In Sůdbohmen bei 
Beztahow und Janowic náchst Wotic, bei Magdalena und Chlumec náchst Wittingau in 
verschiedenen Formen; ebenso bei Neu-Bistritz náchst Neuhaus (im Forellenteiche ete.) 
und bei Deutschbrod mehrfach; im Teiche Kardaš und bei Záhoří náchst Kardaš-Řečic ; 

bei Wolšan und Nepomuk náchst Pilsen, bei Neuern, in Torfsůmpfen am Lackasee náchst 
Eisenstein; im Riesengebirge in Torfsůmpfen am Záhbusch mehrfach, auch in einer dem 
E. formosum Gay [Conj. p. 55, T. 1] entsprechenden Form; bei Třtic náchst Neu-Štra- 

1) Daselbst beobachtete ich auch Exemplare, deren eine (jůngere) Zellhálfte die Seiten- 
lappen ganzrandig (ohne Einbuchtungen) besass. s 

2) Daselbst und im Teiche Kardaš bei Kardaš-Rečic beobachtete ich mehrfach eine dem 
Euastrum pseudelegans Turner, New Desmids, T. 1 áhnliche E.-Form, deren Zellen jedoch meist nur 
15, am Isthmus 4 bis 6 u breit, 21 bis 24 u lang waren, deren Zellhálften an den Basallappen 
keine Einbuchtungen hatten und von E. compactum Wolle Desmid. p. 107, T. 27, Fig. 29 blos 
durch etwas kleinere Dimensionen und das schárfer hervortretende Záhnchen unter dem abge- 
rundeten nicht abgestutzten Scheitel sich unterschieden. 
é 9) Ob die von Lundell (Desm. p. 20 T. 2) beschriebene und abgebildete Form des Euastrum 
Inerme mit den kleinen, an allen Ecken und Ausbuchtungen abgerundeten Formen des E. elegans 
var. inerme zu vereinigen ist oder nicht, wagt der Verf., welcher bisher keine jener in den Dimen- 
stonen věllig entsprechende Form beobachtet hat, nicht zu entscheiden. 
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schitz auch in einer dem E. lobulatum Bréb. áhnlichen Form, deren Zellen 15 u breit, 
21 u lang, an den Seitenlappen nicht ausgebuchtet waren. 

Var. 8) denticulatum Krch. [incl. E. binale var. 8) Ralfs nach Kirchner Algenfi. 
p. 159.] Bei Deutschbrod und bei Chlumec náchst Wittingau, daselbst auch in einer 
mit dem E. amoenum Gay (1. c. p. 53, T. 1) úbereinstimmenden Form. 

Var. y) granulatum nob. Zellen etwa 21 u breit, fast 1"/, mal so lang, 12 bis 
14 u dick. Zellhálften an jeder Seite mit je zwei welligen seichten Einbuchtungen, diese 
sowie die am Scheitellappen abgerundet, die Seiten fast rechtwinkelig ansteigend. In der 
schmalen Seitenansicht ist die Mittelausbuchtung breiter und seichter, die Zellhálften nach 
dem abgerundeten Pole weniger verschmálert als bei der typischen Form; die Zellhaut ist 
gleichmássig mit kleinen abgerundeten Wárzchen granulirt. 

In torfigen Sůmpfen etc. (6—9). 50 im Riesengebirse am Sůdabhange der 
Schneekoppe! 

Var. d) simplex (Wolle) nob. [E. simplex Wolle Desm. p. 106, T. 27.] Zellen 
15 bis 36 u breit, meist 1"/„mal so lang (die kleineren etwa 20 wu lang, am Isthmus 
5 w breit). Zellhálften nur mit einer Seitenausbuchtung unter dem Scheitel, an der Basis 
bauchig erweitert, mit convexen oder stumpfwinkelig gebrochenen Seiten und spitz ausge- 
zogenen Scheitelecken. 

In torfigen Gewássern ete. (6—9). So bei Magdalena náchst Wittingau!*) 

97. Gattung. Micrasterias (Ag.) Menegh. 

M. crux melitensis (Ehrb.) Ralfs. In torfigen Sůmpfen bei Třtic náchst Neu-Stra- 
schitz; in einem Tůmpel auf der Elbeinsel bei Celakowic; bei Neuern náchst Eisenstein! 

M. truncata (Corda) Bréb. In Torfsůmpfen bei Deutschbrod; bei Třtic náchst 
Neu-Straschitz, in der am Rande der Seitenláppchen mit je zwei kurzen stumpflichen oder 
leicht zugespitzten lángeren Záhnchen versehenen Form (M. crenata Bréb. Ralfs Desmid. 
T. 10).?) 

M. rotata (Grev.) Ralfs. In einem Tůmpel anf der Elbeinsel bei Čelakowic 
spárlich ; in Torfsůmpfen bei Neu-Bistritz náchst Neuhaus, Deutschbrod ; in Wassergráben am 
Tunnel vor Grůn náchst Neuern; am Lackasee bei Eisenstein auch in bis 270 u breiten 
und úber 300 u langen Exemplaren; im Riesengebirge in Torfsůmpfen am Záhgrunde! 

M. papillifera (Ktz.) Ralfs. In Torfsůmpfen bei Deutschbrod! 

c) Mittellappen jeder Zellhálfte an den Ecken in 4 divergirende, hornartige Fort- 
sátze auslaufend. 

501. M. mahabuleshwarensis Hobson. Wolle Desmid. T. 37. Zellen etwa 125 u 
breit, 150 u lang, mit nach aussen allmálig erweiterter, spitzwinkeliger Mitteleinschnů- 
růng. Zellhálften durch zwei nach aussen verbreitete, spitz- oder fast rechtwinkelige Aus- 
schnitte in einen Mittel- und zwei breitere Seitenlappen getheilt; Mittellappen von der 
Basis nach den Enden allmělig auf das Doppelte verbreitert, in 4 kurze, hornfórmice, 
oben abgestutzte Fortsátze auslaufend; Seitenlappen durch je einen nach aussen verbrei- 
terten, fast rechtwinkeligen, nicht allzu tiefen Einschnitt getheilt, die beiden dadurch ge- 
bildeten gleich grossen hornartigen Láppchen mit parallelen Seiten. Die Zellhaut am Rande 
mit kurzen Stacheln besetzt, welche den Segmenten ein geságtes Aussehen geben.“) 

1) Mit den beiden zuletzt angefůhrten polymorphen Euastrum-Arten, welche nach Raben- 
horst (Flora europ. alg. III. p. 186 u. f.) in einander úbergehen, sind von Jacobsen (Apercu p. 191 
f.), Reinsch (Algenflora p. 136 f.) u. A. noch zahlreiche andere E.-Formen vereinigt worden, 

2) Diese M.-Form ist wohl mit der var. denticulata Istvánffy (Ale. nov. Hungar. p. 6.) 
cum synon. zu vereinigen; die von Istvánffy (1. c. p. 5) aufgestellte var. radiosa ist aus Prioritáts- 
růcksichten var. guadragies-cuspidata (Corda) nob. (Prodromus p. 208) zu benennen. 

5) Diese M.-Art steht der auch in Deutschland verbreiteten, in Bohmen bisher noch nicht 
beobachteten M. americana (Ehrb.) Ktz. am náchsten. 
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In forfigen Gewássern, Sůmpfen, selten (6—9). Bisher blos im Lackasee náchst 
Eisenstein im Boůhmerwalde unter anderen Algen spárlich! 

98. Gattung. Staurastrum Meyen.') 

1. Sect. Amblyactinium (Nág.) nob. Ecken der Zellen in beiden Profilen abge- 
rundet oder abgestutzt, Zellhaut úberall gleichmássig gebaut, ohne dass die Ecken auf 
der Scheitelansicht besonders ausgezeichnet sind (weder in Fortsátze ausgezogen noch mit 
Stacheln besetzt). : 

S. muticum Bréb.*) In Tůmpeln in den Sandgruben oberhalb Kuchelbad, in 
Sůmpfen am Dablicer-Berge und an der Bahn bei Auřinowes náchst Prag; bei Třtic 
náchst Neu-Straschitz; in Sůmpfen an der Bahn zwischen Všetat und Bišic; im Riesen- 
gebirge in Torfsůmpfen am Záhgrunde, am Sůdabhange der Schneekoppe; in Sůdbohmen 
bei Beztahow und Janowic náchst Wotic, bei Magdalena und Chlumec náchst Wittingau, 
Neu-Bistritz náchst Neuhaus mehrfach; bei Deutschbrod; im Teiche Kardaš bei Kardaš- 
Řečic; bei Strakonic, Wolšan, Nepomuk, Plass náchst Pilsen, Bistritz náchst Neuern, in 
Sůmpfen bei Neuern; im Bohmerwalde bei Neu-Hurkenthal, am Lackasee, in torfigen 
Waldsůmpfen am Wege von Deffernik zum Lackasee mehrfach ! 

Var. y) mínus Lund. (Phycastrum depressum Nág. Einz. Ale. T. 8) Wolle 
Desmid. T. 39. p. 119. Zellen weniger als 20 u breit, fast ebenso lang, am Auerprofil 
mit concaven Seiten. Zellhaut glatt; sonst wie die typische Form. So bei Bistritz und 
Neuern náchst Eisenstein ! 

502. 8. orbiculare (Ehrb.) Ralfs Desmid. T. 21, Wolle Desmid. T. 39. Del- 
ponte Desmid. T. 10. Wittr. et Nordst. Alg. exs. Nro. 74, 167! Zellen 21 bis 50, am 
Isthmus oft nur 14 u breit, 23 bis 54 u lang, mit nach aussen wenig oder gar nicht 
erweiterter, fast linealischer Mitteleinschnůrung. Zellhálften fast oval-elliptisch oder halb- 
kreisfórmig, mit ziemlich gerader Basis, schrág ansteigenden Seiten, breit abgerundetem 
Scheitel und unteren Ecken, in der Scheitelansicht dreieckieg mit abgerundeteu Ecken, 
leicht convexen oder fast geraden Seiten. Zygoten mit einfachen Stacheln besetzt. 

In Teichen, stagnirenden Gewássern (6—9). In Sůmpfen bei Neu-Bistritz náchst 
Neuhaus spárlich! 

503. S. alternans Bréb. (S. dilatatum Ehrb. b) alternans Rbh.) Delponte Desmid. 
T. 11 ex. p. Wolle Desm. T. 51, Ralfs Desm. T. 21. Zellen 20 bis 39 u breit, ebenso 
lang, mit tiefer nach aussen erweiterter spitzwinkeliger Mitteleinschnůrung. © Zellhálften 
lánglich-elliptisch, mit abgerundeten Ecken, flach convexem oder leicht in der Mitte ver- 
tieftem Scheitel. Scheitelansicht 3- bis 5-eckig, mit breit abgerundeten Ecken, mehr oder 
weniger concaven Seiten und alternirenden Zellhálften. Zellhaut granulirt. 

In Tůmpeln, stehenden Gewássern (6—9). So in einem Tůmpel in den Sand- 
gruben oberhalb Kuchelbad náchst Prag! 

S. punctulatum Bréb. Zellen nach Nordstedt bis 48, am Isthmus 21 u breit, 
92 u lang, etwa 33 u dick. Zygoten kugelig, mit bis 14 u langen Stacheln. 

In Sůmpfen am Dablicer-Berge und an der Bahn bei Auřinowes náchst Prag; 
am Aupefall im Riesengebirge; bei Deutschbrod! 

S. muricatum Bréb. (incl. Xanthidium deltoideum Corda [vergl. Prodromus p. 214] 
nach Delponte Desmid. p. 151, T. 11.) Zellen nach Delponte bis 57 u breit, 50 bis 
12 u lang. 

") Bei der Bearbeitung dieser Gattung sind die Diagnosen der von P. Reinsch in seiner 
Algenflora beschriebenen Formen der in diesem Werke angefůhrten Arten nur zum Theile be- 
růcksichtigt worden. 
„9 Jacobsen (Apercu p. 202) hat mit dieser S.-Art auch S. brevispinum Bréb. als var. 

brevispinum (Bréb.) Jacob. vereinigt. 
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| In Sůmpfen am Dablicer-Berge náchst Prag; bei Neuern, in Sůmpfen bei der 
- Pampferhůtte náchst Eisenstein; bei Nepomuk náchst Pilsen, Magdalena náchst Wittingau, 
- Neu-Bistritz náchst Neuhaus, Deutschbrod! 

S. pygmaeum Bréb. In Sůmpfen bei Nepomuk náchst Pilsen; zwischen Všetat 
und Bišic! 

S. hirsutum (Ehrb.) Bréb. Var. B) mínus Reinsch.  Zellen nur 27 bis 30 u 
breit, fast ebenso lang, sonst wie die typische Form. 

In Sůmpfen bei Chlumec náchst Wittingau auch var. B); in Sůmpfen am Teiche 
Bolewec náchst Pilsen! 

S. echinatum Bréb. In Torfsůmpfen bei Neu-Bistritz náchst Neuhaus; am Lacka- 
see náchst Eisenstein, im Riesengebirge am Záhgrunde! 

2. Sect. Pachyactinium (Nás.) nob. Ecken der Zellen in beiden Profilen zuge- 
spitzt, seltener (in der Scheitelansicht) abgerundet und beštachelt. Zellhaut blos an den 
Ecken oder auch in deren Náhe mit einem oder mehreren Stacheln oder Puncten besetzt 
oder úberall warzig oder stachelig. 

S. denticulatum (Nág.) Arch. [Didymium tigurinum Reinsch.] Zellen nach Reinsch 
23 bis 50 u lang, bis 46 u breit. : 

In Sůmpfen am Dablicer-Berge náchst Prag; im Teiche Kardaš bei Kardaš-Řečic ! 

S. Reinschii Roy. Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 802, 803, 822! In torfigen 
Sůmpfen bei Chlumec náchst Wittingau! 

S. eristatum (Nág.) Arch. [S. Nágelianum Reinsch]. Zellen nach Reinsch auch 
nur 38 u breit und ebenso lang. 

In torfigen Sůmpfen bei Třtic náchst Neu-Straschitz! 

S. spongiosum Bréb. Zellen nach Nordstedt ohne Stacheln 30, am Isthmus etwa 
15 u breit, 38 u lang, mit diesen bis 54 u breit, 46 bis 61 u lang. 

In torfigen Sůmpfen bei Třtic náchst Neu-Straschitz! 

S. furcatum (Ehrb.) Bréb. [S. spinosum Ralfs Desmid. T. 27, Wolle Desmid. 
T. 41]. In Sůmpfen am Dablicer-Berge náchst Prag, bei Magdalena náchst Wittingau, bei 
Neu-Bistritz náchst Neuhaus! 

S. furcigerum Bréb. Zellen ohne Fortsátze nach Reinsch 38 bis 48 u breit, 
47 bis 51 u lang. 

In Sůmpfen an der Bahn zwischen Všetat und Bišic zahlreich; in Waldsůmpfen 
bei Plass náchst Pilsen! 

S. dejectum Bréb. *) [S. laniatum Delponte Desmid. T. 10 ex p. Reinsch Contrib. 
Chlorophyll. T. 9, Fig. 2). 

In Tůmpeln in den Sandgruben oberhalb Kuchelbad auch B, in Sůmpfen am 
Dablicer-Berge náchst Prag; in Waldsůmpfen bei Plass, bei Nepomuk und Wolšan náchst 
Pilsen; bei Neuern, im Teiche bei Deffernik und im Lackasee náchst Eisenstein; bei 

Magdalena und Chlumec náchst Wittingau auch var. 9) apiculatum (Bréb.) Lund. [S. 
apiculatum Bréb.], deren Zellen ohne Stacheln oft nur 18 u breit und ebenso lang sind; 
im Teiche Kardaš und bei Záhoří náchst Kardaš-Řečic; bei Neu-Bistritz náchst Neuhaus, 
Deutschbrod mehrfach! 

Var. č) convergens Wolle Desmid. T. 40. Zellen ohne Stacheln 25 bis 38 u 
dick, mit schief nach innen gerichteten Stacheln an den Ecken; var. ©) connatum Lund. 

l) Eine dem Staurastrum Dickiei Ralfs [S. dejectum Bréb. var. Dickiei (Ralfs) Jacobs., 
S. brevispina Bréb. var. Dickiei (Ralfs) Rbh.) Wolle Desmid. T. 40, 51, Wittr. et Nordst. Alg. 
exs. Nro. 242, 814 áhnliche S.-Form, deren Zellen 33 u breit, an den Ecken mit nach innen ge- 
richteten kurzsn Stacheln versehen waren, habe ich bei Chlumec náchst Wittingau beobachtet. 
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Desmid. T. 3. [? Staurastrum hexacanthum Gay Conj. T. 2.| Zellen ohne Stacheln 21, 
am Isthmus etwa 6 u breit, 22 u lang mit je einem 8 bis 13 u langem, nadelartigem, 
aufwárts gerichtetem Stachel an jeder Ecke. 

In torfigen Sůmpfen am Aupefall im Riesengebirge var. Č); bei Neu-Bistritz náchst 
Neuhaus var. 2)! 

S. cuspidatum Bréb. In Sůmpfen am Dablicer-Berge náchst Prag; in Wald- 
sůmpfen bei Plass náchst Pilsen, in čs Sůmpfen bei Magdalena und Chlumec náchst 
Wittingau, bei Neu-Bistritz! 

504. S. erlangense Reinsch. Algenfi. T. 11. Zellen 19 bis 23 u breit, 19 bis 
30 u lang, mit spitz- oder stumpfwinkeliger, nach aussen erweiterter Mitteleinschnůrung. 
Zellhálften trapezisch oder elliptisch, mit vorgezogenen zugespitzten Ecken, am Scheitel 
convex; Scheitelansicht dreieckig, mit leicht concaven oder fast geraden Seiten, und ab- 
gerundeten, mit einem kurzen Stachel besetzten Ecken. Zellhaut olatt. 

In Sůmpfen, Wassergráben u. á. stagnirenden Gewássern (6—9). So in Sůmpfen 
an der Bahn zwischen Bišic und Kojowiec, bei Třtic náchst Neu-Straschitz ! 

505. 8. trifidum Nordst. Desmid. Brasil. T. 4, Wolle Desmid. T. 40. Zellen 
ohne Stacheln 30 bis 50 u breit, fast ebenso lang (Stacheln etwa 9 u lang), mit tiefer, 
spitzwinkeliger, nach aussen erweiterter Mitteleinschnůrung. Zellhálften im Umrisse fast 
dreieckig, mit convexen Seiten, fast geradem in der Mitte leicht vertieftem, breitem 
Scheitel, an dessen Ecken mit je drei Stacheln. Scheitelansicht dreieckig mit leicht con- 
caven Seiten, an den fast abgestutzten Ecken in drei Stacheln auslaufend. Zellhaut 
fein punctirt. 

In torfigen Gewássern, 8ůmpfen (6—9). So bei Magdalena náchst Wittingau 
unter anderen Desmidiaceen spárlich ! 

3. Sect. Stenactinium (Nás.) nob. Zellen an den abgestutzten oder gespaltenen 
Ecken in verschmělerte Fortsátze vorgezogen, mit olatter, warziger oder stacheliger Membran. 

S. margaritaceum (Ehrb.) Menegh. Zellen nach Nordstedt auch nur 28, am 
Isthmus 9 u breit, bis 29 u lang. 

In torfigen Sůmpfen bei Chlumec náchst Wittingau! 

S. dilatatum Ehrb.') Var. B) tricorne (Bréb.) Rbh. (S. tricorne [Bréb.| Menegh. 
Ralfs Desmid. T. 22, Delponte Desm. T. 11, Wolle Desmid. T. 41.) Zellen 22 bis 36 u 
breit, etwa 30 u lang. Scheitelansicht meist drei-, seltener viereckig, Zellhaut granulirt; 

sonst wie die typische Form. 

In Sůmpfen, torfigen Gewássern etc. (6—9). So in Sůmpfen an der Bahn bei 
Auřinowes náchst Prag und im Lackasee im Bóhmerwalde var. 6)! 

S. polymorphum Bréb. Zellen nach Delponte und Nordstedt bis 53 u breit, 
21 bis 53 u lang. 

Bei Beztahow náchst Wotic, Strakonic, Magdalena und Chlumec náchst Wit- 
tingau, im Teiche Kardaš náchst Kardaš-Řečic, im Forellenteiche und in Torfsůmpfen 

bei Neu-Bistritz, Deutschbrod! 

S. gracile Ralfs. Zellen auch nur 50 u breit, 30 bis 72 u lang. 

In Waldsůmpfen bei Plass náchst Pilsen! 

506. S. Pseudesebaldi Wille Norg. Alg. T. 2, Wolle Desmid. T. 46) Zellen 
60 bis 75, am Isthmus etwa 30 u breit, 51 bis 60 u lang, mit tiefer nach aussen erwei- 

n 

1) R. Reinsch (Algenflora p. 162.) hat diese S.-Art mit der vorgehenden (S. margarita- 
ceum) vereinigt, 

?) Die von P. Reinsch in seinen Contrib. Chlorophyll. T. 9 und 10 abgebildeten Formen 
des S. Sebaldi Reinsch sind wohl mit der oben angefihrten Art zu vereinigen, 
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terter und abgerundeter Mitteleinschnůrung. Zellhálften am Scheitel niedergedrůckt gewůlbt, 
an den oberen Enden in fast gerade lange Fortsátze ausgezogen. Scheitelansicht dreieckig, 
mit concaven Seiten, an den in lange Fortsátze auslaufenden Enden dreispitzig. Zellhaut 
mit einfachen und zweispitzigen Stacheln besetzt, die lánesten der letzteren sind in der 
Mitte des Scheitels. | 

In torfigen Sůmpfen, Mooren selten (6—10). So bei Chlumec náchst Wittingau 
und bei Deutschbrod! 

a ÍLaATLE. 

Die im Nachfolgenden angefůhrten Algenarten hat der Verf. auf seinen algolo- 
gischen Durchforschungsreisen in Bóhmen bis Ende October 1887 gesammelt. 

Lemanea fluviatilis (L.) Ag. Im Bóhmerwalde in Báchen am Wege von Def- 
fernik zum Fallbaum und von da nach Eisenstein zurůck mehrfach; in der Angel noch 
bei Hammern vor Neuern in kůmmerlich entwickelten Exemplaren spárlich! 

Batrachospermum moniliforme (L.) Roth. In einem Bache im Radotiner-Thale 
am Wege nach Lochkow, in einem Wiesenbrunnen bei Čenkau, bei Paseka auch im Hlu- 
bošer-Baché mit Chantransia chalybea; im Bohmerwalde in einem Wiesenbrunnen bei 
Hammern náchst Neuern, bei der Pampferhůtte náchst Eisenstein, in einem Waldbáchlein 
am Wege von Deffernik zum Lackasee, im Abflusse des Lackasees! bei Deutschbrod (Petr), 
bei Schattawa auch an Steinen in der Moldau (Bayer!) 

Chantransia chalybea Fr. In einem kleinen Brunnen „am Mádchensprung“ in 
der wilden Sarka, im Radotiner Thale am Wege nach Lochkow mehrfach, in Felsenbrunnen 
bei Sliwenec oberhalb Kuchelbad ; im Hlubošer-Bache und im Thiergarten bei Paseka náchst 
Jinec auch var. y reichlich; bei Božkow und Stránčic in einem Bache, in der Marien- 
guelle bei Kamenic und bei Žampach náchst Eule, in einem Brunnen bei Třepsín gegen- 
úber Stěchowic, bei Trnowa an der Moldau; in einem Brunnen in der Náhe des Teiches 
Bolewec náchst Pilsen; bei Neuern náchst Eisenstein mehrfach; bei Nepomuk und Wolšan 
náchst Pilsen; bei Chlumec náchst Wittingau, Neu-Bistritz und Neuhaus, Lžín bei Kardaš- 
Řečic, Reztahow und Janowic náchst Wotic! 

Ch. pygmaea Ktz. Im Lackaseebach und in Báchen bei Eisenstein mehrfach! 

Hildebrandtia rivularis (Liebm.) J. Ag. In einem Waldbáchlein unterhalb Wo- 
lešek gegenůber Dawle an der Moldau, ebenso in der Fasanerie bei Beztahow náchst Wotic ! 

Synerypta volvox Ehrb. In Sůmpfen bei Nepomuk náchst Pilsen!") 

Hydrurus foetidus (Vill.) Krch. Im Bóhmerwalde bei Eisenstein nicht selten, so 
in einem Bache am Wege vom Fallbaum nach Eisenstein stellenweise massenhaft, in 
Báchen am Wege von Deffernik zum Lackasee mehrfach zerstreut, am Lackasee und bei 
der Aussichtskanzel auf diesen See spárlich ! 

Lithoderma fluviatile Aresch. b) fontanum (Flah.) nob. Im Woborni-Bache unter- 
halb Třepsín gegenůber Stěchowic an der Moldau reichlich, in einem Bache bei Zampach 
náchst Eule spárlich ! 

1) In einem Wiesenbrunnen bei Adams náchst Neu-Bistritz beobachtete ich in Gesellschaft 
der Cylindromonas fontinalis eine seltene monadenartige Phaeophycee im Ruhezustande, deren kugel- 
runde, mit wandstándigen, scheibenfórmigen Phaeophoren versehene Zellen von 10 bis 12 u im Durchm, 
zu 4 bis 16 neben einander gruppirt waren. — Dinobryon sertularia Ehrb., mit welchem nach Wille 
(Om Chrysopyxis p. 21), Chromophyton Rosanowii Wor. ex p. im cenetischen Zusammenhange 
stehen soll, habe ich in den Sůmpfen an der Bahn bei Auřinowes náchst Prag noch Ende October 

„nach einigen ziemlich starken Frósten in grósserer Anzahl unter anderen Algen angetroffen. 

7 
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Coelochaete pulvinata A. Br. Im Teiche bei Wolšan náchst Plass; bei Putim 
náchst Písek auch var. B, im Teiche bei Grambach náchst Neu-Bistritz; in einem Tůmpel 
auf der Elbeinsel bei Celakowic! 

C. divergens Pringsh. Im Teiche Kardaš bei Kardaš-Řečic, bei Chlumec náchst 
Wittingau auch $! 

C. orbicularis Pringsh. In einem kleinen Moldautůmpel bei Hlubočep auch auf 
untergetauchten Kalksteinen festsitzende, 2 bis 3'/, mm breite Scheiben bildend, in 
Sůmpfen am Dablicer-Berge und an der Bahn bei Auřinowes náchst Prag; im Teiche 
Podwiňak bei Bóhm. Brod, in Elbetůmpeln bei Nimburg, Poděbrad, Gross-Wossek; bei 
Třtic náchst Neu-Straschitz; in Teichen bei Bolewec náchst Pilsen, bei Sechutic náchst 
Plass, Nepomuk, in Sůmpfen bei der Pampferhůtte náchst Eisenstein; in Teichen bei 
Magdalena und Chlumec náchst Wittingau mehrfach, ebenso bei Neu-Bistritz náchst Neu- 
haus, im Jordan-Teiche bei Tábor auch an Štengeln von Myriophyllum nicht selten! 

507. C. soluta Pringsh. Jahrb. f. w. Bot. 1860 II. T. 1, 4. Bildet kleine, lache, 
festsitzende Scheiben, welche aus radial verlaufenden, nicht mit einander verwachsenen 
Zweigen bestehen, deren Wachsthum von einem aus zwei Zellen gebildeten Centrum aus- 
geht. Veget. Zellen 12 bis 25 u breit, 2 bis 3'/„mal so lang. Carpogonien flaschenfórmig, 
aus der vorletzten Zweigzelle hervorgehend, spáter rings herum berindet, mit der Rinde 
60 bis 220 u dick und kugelig. Reife Frucht ohne Rinde 50 bis 150 u dick. Antheridien 
wie bei C. pulvinata A. Br. 

An Bláttern von Wasserpflanzen (Nuphar, Hottonia ete.) (6—9). In Teichen bei 
Chlumec náchst Wittingau, bei Neu-Bistritz náchst Neuhaus in der oben kurz beschrie- 
benen kleineren Form! 

C. irregularis Pringsh. Bei Magdalena náchst Wittingau ! 

Herposteiron repens (A. Br.) Wittr. Die nadelartigen, scheinbar scheidenlosen 
Borsten dieser H.-Art sind, wie der Verf. an einigen, an Wurzeln von Lemna minor fest- 
sitzenden Exemplaren bei starker Vergrósserung sich úberzeuct hat, nicht scheidenlos, 
sondern von einer důnnen sehr ene anliecenden farblosen, seltener gelblich gefárbten 
Scheide umgeben, aus welcher sie an jungen Exemplaren nicht, an álteren Exemplaren 
jedoch nicht selten in Form eines áusserst feinen hyalinen Hárchens hervorragen. 

In Sůmpfen am Dablicer-Berge náchst Prag; im Teiche Markwart bei Teptín 
náchst Eule; bei Cimelic, Chlumec náchst Wittingau, Neu-Bistritz náchst Neuhaus mehr- 
fach [insb. im Forellenteiche], bei Grambach, im Teiche Kardaš bei Záhoří náchst Kardaš- 
Řečic; bei Wolšan, Nepomuk, Blowic und Bolewec náchst Pilsen; bei Rynholec náchst 
Lana; in Sůmpfen an der Bahn zwischen Bišic und Kojowic, Všetat und Bišic; in Elbe- 
tůmpelu bei Nimburg, Poděbrad und Gross-Wossek! 

508. H. polychaete nob. Fáden gerade oder leicht gekrůmmt, durch Druck leicht 
von der Unterlage, an welcher sie festsitzen abtrennbar, unverzweigt, oder spárlich ver- 
zweigt, kriechend. Zellen rundlich oder lánglich, meist 9 bis 12, seltener an jungen Fáden 
blos 6 u breit, 1 bis 1"/„mal so lang, jede mit 2 bis 6 fast geraden oder leicht ge- 
krůmmten, nach allen Seiten von der oberen Zellhálfte schief oder fast rechtwinkelig ab- 
stehenden Borsten (ausnahmsweise blos mit einer solchen oder ohne diese). Die Borsten 
sind ungegliedert, 10 bis 20, seltener mehrmal so lang als die Breite der sie tragenden 
Zelle betrást, hyalin, an der etwa 3 u dicken Basis nicht oder nur unmerklich zwiebel- 
fórmig erweitert und daselbst von dem Zellinhalte durch eine horizontale Scheidewand 
abgetrennt, am oberen Ende allmálig in eine Haarspitze auslaufend, leicht zerbrechlich 
[man findet an den meisten Zellen nur selten ganze Borsten, regelmássig sind sie abge- 
brochen, die leeren von den Zellen auslaufenden Borstenbruchstůcke sind meist nur ebenso 
oder 1"/„mal so lang wie die sie tragende Zellej. Der chlorophyllgrůne plasmatische Zell- 
inhalt mit zahlreichen Stárkekodrnern. Chr omatophoren nicht deutlich [w ahrscheinlich scheiben- 

fórmig und wandstándig].) 

») Der Verf. hat selbst in den in der Theilune begriffenen Zellen den Zellinhalt scheinbar 
gleichmássig chlorophyllerůn gefárbt beobachtet, blos in einer jungen grossen Zellhálfte waren 
schwache Contouren eines w andstándigen scheibenfórmigen Chlorophy IItrácers wahrnehmbar. 
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Kommt an den Fáden der Cladophora fracta in Sůmpfen ete. vor. (6—10). So 
in Sůmpfen an der Bahn bei Auřinowes náchst Prag noch im October reichlich ! 

Oedogonium crispum (Hass.) Wittr. Im Forellenteiche bei Neu-Bistritz náchst 
Neuhaus auch in Exemplaren, deren Endzellen nicht wie“bei der typischen Form stumpf, 
sondern mit einem pfriemen- bis borstenfórmigen Fortsatze versehen waren [var. y) 70- 
stellatum (Pringsh.) Wolle Algae p. 72, T. 74 (Oe, rostellatum Pringsh. Beitr. z. Morphol. 
d. Alg. T. 5)]. 

0e. Vaucherii (Le Cl.) A. Br. In der Moldau bei Prag mehrfach, auch in einem 
lecken Schiffe am Ufer dieses Flusses bei Trnowa; im Teiche Hodow náchst Ouwal, Pod- 
wiňak bei Bóhm. Brod; in Elbetůmpeln bei Nimburg, Poděbrad [insbesondere bei Kruh 
und Polabec| mehrfach, bei Gross-Wossek; im Woborni-Bache unterhalb Třepsín gegen- 
ber Stěchowic an der Moldau, in Tůmpeln am Ufer der Sazawa bei Žampach, im Teiche 
Markwart bei Teptín náchst Eule; bei Konopišt náchst Beneschau, Beztahow náchst Wotic, 
im Jordan-Teiche bei Tábor, bei Kardaš-Řečic, Neuhaus; bei Wolšan, Nepomuk, Blowic, 
Holoubkau und Plass náchst Pilsen, Neuern und Bistritz, Putim náchst Písek, Čimelic! 

0e. undulatum (Bréb.) A. Br. Im Teiche Markwart bei Teptín náchst Eule, in 
Sůmpfen bei Chlumec und Magdalena náchst Wittingau, im Teiche Kardaš náchst Kardaš- 
Řečic, bei Neu-Bistritz náchst Neuhaus mehrfach [insb. im Forellenteiche|, in Teichen am 
Walde Hůl bei Strakonic, bei Nepomuk náchst Pilsen! 

0e. cyathigerum Wittr. Bei Magdalena náchst Wittingau und im Forellenteiche 
bei Adams náchst Neu-Bistritz ! 

0e. Borisianum (Le Cl.) Wittr. In Sůmpfen am Dablicer-Berge bei Prag, an der 
Bahn zwischen Všetat und Bišic, Bišic und Kojowic; bei Třtic náchst Neu-ŠStraschitz, im 
Teiche Markwart bei Teptín náchst Eule, bei Janowic náchst Wotic, Mažic náchst Veselí, 
im Teiche Kardaš und bei Záhoří náchst Kardaš-Řečic, bei Chlumec náchst Wittingau, 
Grambach und Adams náchst Neu-Bistritz; in Teichen am Walde Hůl bei Strakonic, in 
Waldsůmpfen bei Plass náchst Pilsen ! 

0e. sexangulare Clev. In Torfsůmpfen bei Magdalena und Chlumec náchst Wit- 
tingau, bei Neu-Bistritz náchst Neuhaus! 

0e. capillare (L.) Ktz. Bei Hlubočep und in der wilden Šárka náchst Prag, im 
Libřicer-Thale gegenůber Dawle an der Moldau; bei Hodow náchst Ouwal, im Teiche 
Podwiňak bei Bóhm. Brod, in der Elbe bei Nimburg, Poděbrad mehrfach, bei Gross- 
Wossek; bei Konopišt náchst Beneschau, Náchod náchst Tábor, Holoubkau, Plass, Blowic 
und Nepomuk náchst Pilsen und in Pilsen selbst! 

509. 0e. Landsboroughi (Hass.) Wittr. W. et Nordst. Alg. exs. No. 203! Veget. 
Zellen des weibl. Fadens 33 bis 36, des mánnl. F. 31 bis 33 u breit, 4 bis 6mal so 
lang. Oogonien einzeln, selten zu 2, mit einem Loche oben sich dffnend, 63 bis 70 u dick, 
105 bis 120 u lang, von der etwa 59 bis 70 w dicken, 75 bis 102 u langen Oospore 
ausgefůllt. Antheridien 27 bis 30 u breit, 9 bis 12 £ lang. Spermatozoiden je zwei in 
einer Zelle neben einander. Endzelle stumpf; var. B) gemelliparum (Pringsh.) Wittr. [Oe. 
gemelliparum Pringsh. Beitr. z. Morph. d. Alg. T. 5].  Veget. Zellen des weibl. F. 20 
bis 27 u dick, 3 bis 8mal so lang, die eifórmigen Oogonien 55 bis 57 u dick, 75 bis 
80 u lang, von den 49 bis 51 w dicken, 65 bis 69 u langen Oosporen ausgefůllt. End- 

zellen sehr lang. 
In Sůmpfen, Tůmpeln u. á. (6—9). So in einem Tůmpel in den Sandgruben 

oberhalb Kuchelbad náchst Prag in Gesellschaft von Characeen fructificirend var. $, 
ebenso in Sůmpfen an der Bahn zwischen Všetat und Bišic in der typischen Form [? steril 
in einem grossen Wiesentůmpel bei Wolešek gegenůber Dawle an der Moldau]! ) 

1) Eine dem Oe. suecicum Wittr. hnliche Oe.-Art (aus der Subsection Echinospora ma- 
crandara nob.?), deren veget. Zellen 8 bis 9 u dick, 6 bis 7mal so lang, die fast kugeligen Oogonien 

1 
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0e. rufescens Wittr. Var. B) saxatile nob. An feuchten silurischen Kalkstein- 
felsen bei Sliwenec oberhalb Kuchelbad, ebenso am Wege vom Radotiner-Thale nach Kosoř 

[insbes. unter einem kleinen Katarakte] náchst Prag, an nassen Felsen an der Sázawa bei 
Žampach náchst Eule mehrfach, an feuchten Felsen im Bahneinschnitte bei der Station 
Wolšan náchst Nepomuk, bei Neuern náchst Eisenstein! 

Oe. Pringsheimii Cram. In Schanzgráben vor dem gew. Kornthore bei Prag noch 
Ende October fructificirend, ebenso bei Měchenie náchst Dawle an der Moldau, in Tůmpeln 

in den Sandgruben oberhalb Kuchelbad, in Sůmpfen an der Bahn bei Auřinowes náchst 
Prag; bei Hodow náchst Ouwal, im Teiche Podwiňak bei Bóhm. Brod, in Elbetůmpeln 
bei Kowanic náchst Nimbure, Poděbrad mehrfach, Gross-Wossek; in Sůmpfen an der 
Bahn zwischen Všetat und Bišic; bei Menčic náchst Stránčic, im Teiche Markwart bei 
Teptín náchst Eule, bei Konopišt náchst Beneschau, Beztahow, Martinic und Janowic 
náchst Wotic, Mažic náchst Veselí, Chlumec und Magdalena náchst Wittingau, im Teiche 
Kardaš und bei Záhoří náchst Kardaš-Řečic, Neu-Bistritz, Deutschbrod; bei Holoubkau, 
Křimic, Plass und Blowic náchst Pilsen, bei Bistritz náchst Neuern, in Sůmpfen bei der 
Pampferhůtte náchst Eisenstein, bei Wolšan, Nepomuk, Strakonic mehrfach, Putim náchst 
Písek, Čimelic; bei Neu-Straschitz ! 

Oe. fonticola A. Br. In einem Bassin in den Chotek'schen Anlagen am Sandthore, 
in kleinen Wiesenbrunnen bei Nusle und Dworce, ebenso bei Rokoska und Markyta náchst 
Prag, in Felsenbrunnen bei Sliwenec oberhalb Kuchelbad und im Radotiner-Thale am 
Wege nach Lochkow, bei Měchenic náchst Dawle, im Woborni-Bache unterhalb Třepsín 
gegenůber Stěchowic an der Moldau, im Bache bei Božkow náchst Stránčic, bei Jinec, 
Paseka, Čenkau, Čimelic, Putim náchst Písek, Wolšan, Nepomuk, Plass, Pilsen, bei Bistritz, 
Neuern, Hammern, Eisenstein mehrfach; bei Neu-Bistritz, Neuhaus, Kardaš-Řečic, Lžín, 
Soběslau, Chlumec náchst Wittingau, Forbes náchst Budweis, Bukowsko náchst Veselí, 
Beztahow, Martinic, Nezdic und Janowic náchst Wotic, bei Konopišt náchst Beneschau ; 
bei Hodow náchst Ouwal, Bóhm. Brod, Nimburg, Poděbrad, Gross-Wossek! 

0e. giganteum Ktz. Bei Čimelic! 

Oe. ochroleucum Ktz. Bei Lžín náchst Kardaš-Řečic, Neuhaus! 

0e. tenuissimum nob. Oogonien bis 18 u dick und 21 u lang, mit einem in 
der Mediane liegenden Loche sich offnend, von der elliptischen, etwa 15 w dicken Oospore 
nicht ganz ausgefůllt. 

In Elbetůmpeln bei Poděbrad und Gross-Wossek! Die unter dem Namen Oe. cri- 
spulum Wittr. var. 8) minutum nob. in diesem Werke beschriebene 0Oe.-Form hat der 
Verf. auch in Waldsůmpfen bei Plass, bei Bolewec, Blowic und Nepomuk náchst Pilsen, bei 
Strakonic, Wolšan, Magdalena und Chlumec náchst Wittingau, in Sůmpfen am Teiche 
Kardaš bei Kardaš-Řečic, bei Neu-Bistritz; im Běhmerwalde bei Neuern und bei Deffernik 
náchst Eisenstein beobachtet! 

510. 0e. sterile nob. Diese seltene, auf p. 43 in diesem Werke in 1. Anmerk- 
kurz beschriebene, bisher noch nie fructificirend gesammelte,*) Oe.-Art aus der Gruppe 
Cymatopleura (Reinsch) nob.,?) deren sechseckige Zellen meist 6 bis 8 u dick, 9 bis 
15 wu lang (einzelne lánglich cylindrische oder fast elliptische Zellen auch 4 bis 6 u dick, 
38 bis 4mal so lang) sind, hat der Verf. in torfigen Gewássern bei Magdalena und 

28 bis 30 u dick, fast ebenso (28 bis 33 u) lang, die kugeligen Oosporen mit den feinen nadel- 
fórmigen, kaum 3 u langen Stacheln, 25 bis 27 u dick, die Oogonien fast ausfůllend, die Fáden 
leicht zerbrechlich waren, habe ich in einigen wenigen Exemplaren unter anderen Algen aus den 
torfigen Siimpfen von Chlumec náchst Wittingau beobachtet. 

: ") Aus diesem Grunde hat der Verf. diese bisher nur unvollstándio bekannte 0e.-Art, 
um sie von anderen zu unterscheiden Oe. sterile benannt. 

| ?) Zu dieser Gruppe gehóren solche 0e.-Arten, deren veget. Zellen meist lánglich-sechs- 
eckig, seltener (nur einige) auch lánglich-cylindrisch oder fast elliptisch sind. 
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Chlumec náchst Wittingau, bei Grambach náchst Neu-Bistritz und bei Záhoří náchst Kardaš- 
Řečic unter anderen Algen beobachtét!') 

Bulbochaete setigera (Roth) Ag. In einem Tůmpel in den Sandgruben oberhalb 
Kuchelbad náchst Prag, in Sůmpfen an der Bahn bei Auřinowes und zwischen Bišic und 
Všetat, bei Poděbrad; in Sůmpfen und Teichen bei Chlumec und Magdalena náchst Wit- 
tingau mehrfach, im Teiche Kardaš und bei Záhoří náchst Kardaš-Řečic, bei Grambach 
und Adams náchst Neu-Bistritz; bei Nepomuk und Plass náchst Pilsen, im Teiche bei 
Deffernik náchst Eisenstein ! 

B. intermedia D. By. Bei Magdalena und Chlumec náchst Wittingau, bei Bez- 
tahow náchst Wotic und bei Strakonic var. A! 

B. elatior Pringsh. Bei Putim náchst Písek! 

B. nana Wittr. In torfigen Sůmpfen im Thiergarten bei Chlumec náchst Wittingau! 

B. pygmaea Pringsh. In einem Tůmpel in den Sandgruben oberhalb Kuchelbad 
náchst Prag, in einem lecken Schiffe am Ufer der Moldau bei Trnowa an Oedogonien 
festsitzend; in Sůmpfen an der Bahn zwischen Všetat und Bišic; bei Chlumec náchst Wit- 
tingau, im Forellenteiche und in torfigen Sůmpfen bei Neu-Bistritz und Grambach náchst 
Neuhaus mehrfach, in Teichen bei Záhoří náchst Kardaš-Řečic ! 

B. minor A. Br. In Waldsůmpfen bei Plass náchst Pilsen! 

B. rectanguláris Wittr. In Sůmpfen am Dablicer-Berge náchst Prag, im Teiche 
Podwiňak náchst Bóhm. Brod; bei Poděbrad; in torfigen Sůmpfen bei Třtic náchst Neu- 
Straschitz; bei Beztahow náchst Wotic, im Teiche Kardaš náchst Kardaš-Řečic, bei Neu- 
Bistritz náchst Neuhaus mehrfach; bei Nepomuk und Bolewec náchst Pilsen; am Lackasee 
bei Eisenstein! 

Cylindrocapsa geminella Wolle. Var. B. In Sůmpfen an der Bahn bei Auřinowes 
náchst Prag spárlich, in einem Tůmpel bei Polabec náchst Poděbrad an der Elbe! 

Protoderma viride Ktz. [incl. Limnodictyon spec. Reinsch in Freshw. algae from 
the cape of good hope p. 244 T. 6|. Bei Kamenic und Zampach náchst Eule, in einem 
Bache gegenůber Měchenic und unterhalb Wolešek gegenůber Dawle an der Moldau! 

Prasiola crispa (Ligthf.) Menegh. Bei Menčic náchst Stránčic bei einer Scheune 
mit Ulothrix parietina spárlich; bei Neuern und Eisenstein! 

Ulothrix zonata (Web. et Mohr.) Ktz. An einer Můhle zwischen Beztahow und 
Wotic, bei Kardaš-Řečic, Neuhaus; in einem Wiesenbrunnen bei Plass náchst Pilsen, bei 
Neuern; im Bóhmerwalde bei der Pampferhůtte und in Báchen bei Eisenstein mehrfach, 
insb. im Lackaseebach stellenweise massenhaft auch b); bei Bóhm. Brod! 

U. subtilis Ktz.*) In kleinen Wiesentůmpeln bei Nusle, Dworce und Branik mehr- 
fach auch g), in Auellen bei Sliwenec (auch b) und Lochkow náchst Prag; bei Měchenic 
náchst Dawle, g), Třepsín gegenůber Stěchowic an der Moldau, Kamenic und Zampach 
náchst Eule; Konopišt náchst Beneschau auch g), Beztahow und Janowic náchst Wotic, 
Chlumec und Magdalena náchst Wittingau, Neu-Bistritz náchst Neuhaus auch c) und g) 
mehrfach, Mažic náchst Veselí, Strakonic auch e), Wolšan, Nepomuk, Blowic, Holoubkau 

!) Die Fáden einiger klein- und kurzzelligen Oedogonium-Arten gehen unter gewissen 
Umstánden (selten!) auch ín einen, dem einzelligen Zustande anderer Fadenalgen entsprechenden 
Zustand úber, wobei der ganze Faden oder gróssere Fadenabschnitte in einzellige Fragmente, die 
sich abrunden und nicht selten durch Zweitheilung vermehren, zerfállt. 

2) Einige Gloeotila Ktz.-Formen, deren Fáden nach Rabenhorst (Flora alg. europ. III., 
p. 319) morphologisch mit den Nostocaceen-Fáden zu vergleichen sind, vorzůglich G. hyalina Ktz. 
(Tab. phycol. III. T. 32) habe ich in Bóhmen čfters mit U. subtilis, von welcher sie sich nicht 
wesentlich unterscheidet, beobachtet. 
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auch ©), Plass auch g) und d), Křimic náchst Pilsen, bei Neuern, Bistritz, in Sůmpfen 
bei der Pampferhůtte náchst Eisenstein; bei Putim náchst Písek, Čimelic, Jinec, Čenkau 
und Paseka; in Sůmpfen an der Bahn zwischen Všetat und nk bei Bóhm. Brod auch 
©), Nimburg, Poděbrad auch g) und h), Gross-Wossek! 

69. U. rivularis Ktz. Tab. phycol. II. T. 86 [Hormidium rivulare Ktz.]. Fáden 
blassgrůn, kraus, hie und da mit kurzen Seitenástchen. Zellen 9 bis 10 m dick, “, bis 
1mal so lang, mit verdickter, hyaliner, an den Scheidewánden meist deutlich eingeschnůrter 
Zellhaut; var. B) mirabilis (Ktz.) nob. [ U. mirabilis (Ktz.) nob. in diesem Prodromus 
p. 60, incl. var. cataracta Wolle Algae p. 136 T. 118.| 

Am Ufer der Gebirgsbáche auf untergetauchten Moosen und Steinen. So (var. p) 
bei Petzer im Riesengebirge spárlich! 

U. flaccida Ktz. Bei Lochkow und Kosoř auch b), Měchenic und Wolešek gegen- 
úber Dawle an der Moldau, Dnespek, Božkow und Menčic náchst Stránčic, Kamenic, 
Teptín und Žampach n: Eule, Třepsín und Hradistko gegenůber Stěchowic an der 
Moldau; bei Holoubkau, Lochotín und Plass náchst Pilsen, Bistritz, Neuern, bei der 
Pampferhůtte und bei Neu-Hurkenthal náchst Eisenstein, Blowic, Nepomuk, Wolšan, Bu- 
kowsko und Mažic náchst Veselí, Chlumec und Magdalena náchst Wittingau mehrfach, 
Neu-Bistritz, Grambach, Neuhaus, Kardaš-Řečic, Lžín; Putim náchst Písek, Čimelic, Jinec 
und Čenkau, Beztahow und Janowic náchst Wotic, Konopišt náchst Beneschau; bei Pecinow 
und Třtic náchst Neu-Straschitz; bei Rokoska und Kobylic náchst Prag, Hodow náchst 
Ouwal, Bóhm. Brod auch b), Gross-Wossek, Poděbrad, Nimburg, Bišic und Liblic! 

U. radicans Ktz. Bei Plass náchst Pilsen spárlich! 

U. parietina (Vauch.) Ktz. Bei Veleslavín und Liboc náchst Prag, Hodow náchst 
Ouwal; an der Bahnstation Liblic-Bišic, bei Nimburg, Poděbrad, Gross- Wossek mehrfach ; 
bei Teptín und Borek náchst Eule, Dnespek und Menčic náchst Stránčic, Jinec, Čimelic, 
Putim náchst Písek, Woišan, Nepomuk, Blowic, Holoubkau und Plass náchst Pilsen, 
Bistritz, Neuern, Deffernik, Neu-Hurkenthal, Pampferhůtte náchst Eisenstein; Neu-Bistritz 
mehrfach, Neuhaus, Kardaš-Řečic, Chlumec náchst Wittingau, Mažic náchst Veselí, Bez- 
tahow und Martinic náchst Wotic! 

U. varia Ktz. Am Dablicer-Berge náchst Prag, bei Kosoř und Lochkow náchst 
Radotín, Měchenic und Wolešek sgegenůber Dawle, Hodow náchst Ouwal, Bóhm. Brod, 
Kowanic náchst Nimburg, Polabec náchst Poděbrad, Gross-Wossek; bei Dnespek und 
Menčic náchst Stránčic, Borek náchst Eule, Konopišt náchst Beneschau, Beztahow und 
Martinic náchst Wotic, Cekanic náchst Tábor, Bukowsko und Mažic náchst Veselí, Forbes 
náchst Budweis, Magdalena und Chlumec náchst Wittingau, Neu-Bistritz náchst Neuhaus 
mehrfach, bei Kardaš-Řečic und Záhoří, bei Wolšan, Nepomuk, Křimic, Holoubkau und 
Plass náchst Pilsen, bei Neuern, Hammern, Deffernik náchst Eisenstein; bei Putim náchst 
Písek, Jinec! 

Stigeoclonium falklandicum Ktz. Bei Magdalena náchst Wittingau, Neu-Bistritz 
náchst Neuhaus! 

S. tenue Ktz. Bei Sliwenec oberhalb Kuchelbad und bei Lochkow mehrfach; bei 
Wolešek gegenůber Dawle, Menčic náchst Stránčic, Žampach an der Sazawa, Eule, Třepsín 
gegenůber Štěchowic an der Moldau; bei Konopišt náchst Beneschau, Beztahow, Nezdic, 
Martinic und Janowic náchst Wotic, Magdalena und Chlumec náchst Wittingau, Kardaš- 
Řečic, Lžín, Neuhaus, Neu-Bistritz mehrfach, bei Wolšan, Nepomuk, Blowic, Bolewec, 
Holoubkau un Plass (meisé b) náchst Pilsen; bei Bistritz auch am Springbrunnen im 
Schlosspark, Neuern, Eisenstein; bei Putim náchst Písek, Čimelic, Paseka bei Čenkau, 
Jinec; bei Hodow náchst Ouwal, Bóhm. Brod, Liblic náchst Bišic, Nimburg, Poděbrad, 
Gross-Wossek 

S. longipilus Ktz. In Sůmpfen am Dablicer-Berge und an der Bahn bei Auři- 
nowes náchst Prag; in Elbetůmpeln bei Nimbure, Poděbrad, Gross-Wossek; bei Beztahow 

; 

| 
| 
| 
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náchst Wotic, in einem Teiche bei Zawadilka náchst Tábor, bei Magdalena und Chlumec 
náchst Wittingau, Mažic náchst Veselí, im Teiche Kardaš und bei Záhoří náchst Kardaš- 
Řečic, bei Neu-Bistritz náchst Neuhaus, bei Putim náchst Písek; bei Holoubkau náchst 
Pilsen var. B)! 

S. flagelliferum Ktz. Bei Beztahow náchst Wotic, im Forellenteiche bei Neu- 
Bistritz náchst Neuhaus reichlich, in einem Teiche nahe bei dieser Stadt spárlicher! 

Chaetophora pisiformis (Roth) Ag. In einem Felsenbrunnen am „Mádchensprung“ 
in der wilden Bárka, ebenso bei Sliwenec oberhalb Kuchelbad reichlich; in Wiesenbrunnen 
bei Beztahow náchst Wotic, Zawadilka und Měšic náchst Tábor, bei Wolšan, Nepomuk 
und Plass náchst Pilsen; bei Hammern náchst Neuern, bei der Pampferhůtte und an einer 
Waldguelle am Wege von Deffernik zum Lackasee náchst Eisenstein ; in einem Wiesen- 
brunnen bei Čenkau und bei Paseka! 

Ch. elegans (Roth) Ag. Wie bei einigen Ulothrix-Arten so zerfallen unter ge- 
wissen Umstánden auch die Fáden dieser Chaetophora in mehrzellige hormogonium-artige 
Fragmente (auch aus lángeren ÁAsten, deren farblose Haarspitze vorher abgetrennt wurde, 
entstehen durch Fragmentirung mehrzellige Bruchstůcke), deren weitere Entwickelung vom 
Verf. jedoch nicht verfolst wurde. Ob bei den Chaetophora-Arten wie bei den verwandten 
Stigeoclonien die sog. Sohle) sich entwickelt oder nicht, ist noch eine offene Frage. 

In Sůmpfen an der Bahn bei Auřinowes náchst Prag spárlich, ebenso in Sůmpfen 
zwischen Všetat und Bišic, Bišic und Kojovic, Liblic reichlich; in Elbetůmpeln bei Nim- 
burg, Kowanic, Poděbrad, Gross-Wossek in beiden Formen (a und b) nicht selten; bei 
Třtic náchst Neu-Straschitz; bei Konopišt náchst Beneschau, in Teichen bei Beztahow 
náchst Wotic, Zawadilka ete. náchst Tábor zerstreut, bei Magdalena und Chlumec náchst 
Wittingau sehr verbreitet, in Teichen bei Kardaš-Řečic, Záhoří und Lžín, bei Neu-Bistritz 
mehrfach; bei Mažic náchst Veselí reichlich, in Teichen am Walde Hůl bei Strakonic 
nicht selten, bei Wolšan, Nepomuk, in Wiesentůmpeln an der Uslawa bei Blowic, in 
Teichen bei Holoubkau, in Wiesentůmpeln bei Křimic, in Sůmpíen bei Bolewec náchst 
Pilsen, im Wolšaner Thiergarten und in Teichen bei Sechutic náchst Plass; im Teiche 
bei Deffernik náchst Eisenstein; bei Putim náchst Písek, in Teichen bei Čimelic mehrfach, 
bei Jinec und Žampach náchst Eule spárlich ! 

Ch. tuberculosa (Roth) Ag. Bei Wolšan, Nepomuk und Blowic náchst Pilsen ; 
bei Putim náchst Písek! 

Ch. cornudamae (Roth) Ag. In einem Tůmpel auf der Elbeinsel bei Čelakowic; 
in Sůmpfen an der Bahn bei Auřinowes náchst Prag meist «) und B) massenhaft,*) ebenso 
zwischen Všetat und Bišic nicht háufig; in einem Teiche bei Cimelic reichlich ! 

Draparnaldia glomerata (Vauch.) Ag. Bei Konopišt náchst Beneschau, Beztahow 
náchst Wotic, Mažic náchst Veselí, Neu-Bistritz náchst Neuhaus mehrfach auch d); am 
Lackasee bei Eisenstein; in einem Wiesengraben bei Plass náchst Pilsen auch c) reichlich ; 
bei Moldau im Erzgebirge! 

D. plumosa (Vauch.) Ag. Im Abflusse eines Felsenbrunnens bei Sliwenec oberhalb 
Kuchelbad náchst Prag! 

Conferva tenerrima Ktz. In Wiesengráben und kleinen Tůmpeln bei Nusle und 
Wršowic, in Sůmpfen am Dablicer-Berce, bei Gross-Chuchel, Sliwenec, Lochkow, Radotín, 
Kosoř ; bei Třtic náchst Neu-Straschitz, Rynholec náchst Lana; bei Nimburg, Poděbrad, Gross- 

1) Vergl. Wille's „Bidrag til Sydamerikas Algflora“ p. 38 und 4. Anmerk. auf p. 66 in 
diesem Werke, wo nach Nov. gen. Ulvacearum -= Choreoclonium Reinsch „Kerguelen Island Alg. 
p- 86, T. 4“ (Reinsch gibt selbst zu, dass diese Alge wohl mit einem Stigeoclonium „in cohaesione 
genetica“ steht) und „Freshw. algae from the cape of good hope p. 244“ folgen soll. 

2) Wird von diesem Standorte in den náchsten Centurien der Flora exs. austro-hung. 
des H. Hofrathes R. v. Kerner mitgetheilt werden. 



264 Conferva — Cladophora. 

Wossek; in Sůdbohmen bei Konopišt náchst Beneschau, bei Beztahow und Janowic náchst 
Wotic, in Teichen bei Zawadilka náchst Tábor, Mažic und Bukowsko náchst Veselí, Kardaš- 
Řečic, Neu-Bistritz, Neuhaus, bei Wolšan, Nepomuk, Blowic, Holoubkau und Plass náchst 
Pilsen; bei Neuern, in Sůmpfen bei der Pampferhůtte náchst Eisenstein; bei Putim náchst 
Písek, Čimelic, Jinec! 

C. floccosa (Vauch.) Ag.  Bei Sliwenec oberhalb Kuchelbad, Měchenic náchst 
Davwle, in Sůmpfen an der Bahn bei Auřinowes náchst Prag; in Sůdbohmen bei Konopišt 
náchst Beneschau auch 6, Beztahow und Janowic náchst Wotic, Mažic náchst Veselí, 
Chlumec náchst Wittingau, Neu-Bistritz náchst Neuhaus auch B; bei Plass náchst Pilsen 
auch B, Wolšan náchst Nepomuk; Paseka, Čenkau und Jinec! 

C. stagnorum Ktz. In torfigen Sůmpfen bei Třtic náchst Neu-Straschitz; Chlumec 
náchst Wittingau; Neu-Bistritz náchst Neuhaus mehrfach ; im Bůhmerwalde im Teiche bei 
Deffernik náchst Eisenstein, am Láackasee und am Wege von Deffernik zu diesem See! 

C. bombycina (Ag.) Wille. In Wiesengráben und Tůmpeln bei Nusle, Wršowic 
und Dworce, in Schanzgráben hinter dem gew. Kornthore c), am Dablicer-Berge náchst 
Prag, in Auellen bei Sliwenec oberhalb Kuchelbad, bei Gross-Chuchel, im Radotiner-Thale 
bei Lochkow, Kosoř, Měchenic und Wolešek gegenůber Dawle; bei Božkow und Menčic 
náchst Stránčic auch c), Konopišt náchst Beneschau, Beztahow und Janowic (auch 7) 
náchst Wotic, Mažic náchst Veselí, Chlumec náchst Wittingau, Neu-Bistritz auch v), 
Kardaš-Řečic, Lžín; Strakonic auch y), Wolšan, Nepomuk, Blowic, Plass, Holoubkau und 
Bolewec náchst Pilsen, bei Neuern, Pampferhůtte auch var. 5), Neu-Hurkenthal und Def- 
fernik náchst Eisenstein meist var. 6 und y; bei Putim náchst Písek, Cimelic, Jinec; bei 
Nimburg, Poděbrad, Gross-Wossek; Třtic náchst Neu Straschitz! bei Hradec náchst 
Můnchengrátz (Dr. Píč!). | 

C. amoena Ktz. In einer Felsenguelle im Radotiner-Thale; in kleinen Báchen 
und GAuellen bei Paseka, Cenkau und Jinec mehrfach; bei Wolšan náchst Nepomuk und 
bei Plass náchst Pilsen spárlich; im Bóhmerwalde bei Neuern nicht háufig, im Regenbache 
bei Eisenstein mehrfach, im Lackaseebach, bei Neu-Hurkenthal, Pampferhůtte und Def- 
fernik nicht selten, in Báchen am Wege von Deffernik zum Lackaseebach, vom Fallbaum 
nach Eisenstein stellenweise sehr reichlich, in der Angel noch bei Bistritz náchst Neuern 
im schnell fiiessenden Wasser; bei Třtic náchst Neu-Straschitz! 

Rhizoclonium hieroglyphicum (Ag.) Ktz. c) lacustre (Ktz.) nob. (R. lacustre 
Ktz. Tab. phycol. III. T. 72, Wittr. et Nordst. Alg. exs. No. 631!) Bildet gelblichgrůne 
Watten. Fáden verworren, ein wenig kraus. Zellen 15 bis 20 u breit, 2 bis 4mal so 
lang, cylindrisch oder an den Scheidewánden leicht eingeschnůrt. Zellhaut verdickt. Wurzel- 
astchen selten. 

In Tůmpeln, am Rande von Wassergráben ete. (6—10). So in Wiesentůmpeln 
bei Nusle náchst Prag, in einem Tůmpel auf der Elbeinsel bei Čelakowic! 

Cladophora fracta (Vahl.) Ktz. Im sog. Libuša-Bade náchst Pankrac, in Tůmpeln 
in den Sandgruben oberhalb Kuchelbad, bei Gross-Chuchel, Wolešek gegenůber Dawle 
spárlich, in Sůmpfen an der Bahn bei Auřinowes náchst Prag; in Elbetůmpeln bei Nim- 
burg, Poděbrad mehrfach, Gross-Wossek meist c); in Sůmpfen an der Bahn zwischen 
Všetat und Bišic, in Wiesengráben bei Liblic mehrfach; bei Rynholec náchst Lana; in 
Sůdbohmen bei Konopišt náchst Beneschau, Jinec, Čimelic, Putim náchst Písek; Nepomuk, 
Blowic, Holoubkau, Plass, Křimic bei Pilsen, in einem Bassin im Pilsener Stadtparke 
auch in Formen, welche der Cladophora globulina Ktz. Tab. phycol. III. T. 56 und C. 
lacustris Ktz. I. c. T. 55. áhnlich, deren keilenfórmig verdickte Zellen jedoch meist 35 
bis 78 u dick waren! 

C. crispata (Roth) Ktz. In Sůmpfen bei Liblic náchst Všetat! 

C. insignis (Ag.) Ktz. Bei Markyta und Rokoska něchst Prag; Nimburg, Gross- 
Wossek; Konopišť náchst Beneschau, Holoubkau náchst Pilsen! 
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C. glomerata (L.) Ktž. In einem Bassin in den Chotek'schen Anlagen auf der 
Kleinseite an Steinen unter dem Springbrunnen; im Libřicer-Thale gegenůber Dawle an 
der Moldau; an Můhlschleussen ete., in der Elbe bei Nimbure und bei Poděbrad 
nicht selten! 

C. canalicularis (Roth) Ktz. Am Ufer der Moldau gegenůber Měchenic 
náchst Dawle! 

C. declinata Ktz. In der wilden Šárka, in Felsenguellen und Báchen im Rado- 
tiner-Thale und unterhalb Kosoř und Lochkow stellenweise reichlich; im Libřicer-Thale 
gegenůber Dawle; im Hlubošer-Bache bei Paseka náchst Čenkau! 

T. aurea (L.) Mart. An silurischen Kalksteinfelsen unter einem kleinen Katarakto 
am Wege vom Radotiner-Thal nach Kosoř in grósserer Menge, an feuchten Felsen im 
Libřicer-Thale gegenůber Dawle spárlich! bei Chotěboř (Bayer!) 

Trentepohlia abietina (Flot.) Wille. In Wildern bei Beztahow náchst Wotic 
nicht háufie, ebenso am Wege von Deffernik zum Lackasee und am Fallbaum im 
Bohmerwalde! bei Schattawa (Bayer!) 

T. umbrina (Ktz.) Bor. Bei Sliwenec und Lochkow oberhalb Kuchelbad, bei 
Kosoř, Měchenic und Wolešek gegenůber Dawle náchst Prag; bei Auřinowes, Menčic und 
Božkow náchst Stránčic, Konopišt náchst Beneschau, Beztahow., Martinic und Janowic 
náchst Wotic, Náchod, Čekanic und Zawadilka náchst Tábor, Brlkowsko und Mažic náchst 
Veselí, Magdalena and Chlumec náchst Wittingau mehrfach, ebenso in der Umgebung von 
Neu-Bistritz, bei Neuhaus, Kardaš-Řečic, Lžín, Forbes náchst Budweis; bei Wolšan, Ne- 
pomuk, Blowic, Holoubkau, Rokycan und Plass náchst Pilsen, Bistritz, Neuern, Hammern, 
Eisenstein mehrfach; bei Putim náchst Písek, Čimelic, Čenkau und Paseka; bei Nimburg, 
Poděbrad, Gross- Wossek mehrfach; bei Třtic und Rynholec náchst Neu-Štraschitz ! 

T. uncinata (Gobi) nob. Im Boóhmerwalde am Fallbaum spárlich ! 

T. iolithus (L.) Wittr. Im Bůhmerwalde bei Eisenstein nicht selten, so am 
Regenbach am Wege zur Pampferhůtte, von da an feuchten Steinen an der Strasse etc. 
bis nach Neu-Hurkenthal zerstreut, von Alt-Hurkenthal zum Lackasee und am Lackasee- 
bach stellenweise reichlich, ebenso am Wege von Eisenstein zum Fallbaum, spárlicher am 
Wege vom Fallbaum nach Deffernik und von da zum Lackasee und Lackaberg! bei Schat- 
tawa (Bayer !) 

T. de Baryana (Rbh.) Wille. In Elbetůmpeln bei Nimburg, Poděbrad und Gross- 
Wossek mehrfach; bei Konopišt náchst Beneschau, Holoubkau, Bolewec und Křimic náchst 
Pilsen; bei o: Čimelic, Putim náchst Písek | 

Chlorotylium cataractarum Ktz. In der wilden Šárka an der Můhle „am 
Mádchensprung“ noch 1887 reichlich, an Šteinen am Rande des grossen Moldautůmpels 
bei Hlubočep in stehendem Wasser, in kleinen Báchen bei Gross-Chuchel bis nach Sli- 
wenec mehrfach reichlich, dann am Wege vom Radotiner-Thale nach Lochkow und Kosoř 
mehrfach in grosser Menge (auch in stehendem Wasser); im Hlubošer-Bache bei Paseka 
náchst Čenkau mit Chantransia chalybea spárlich! 

Microthamnion Kůtzingianum Nág. a) genuinum (Nág.) nob. In Sůmpfen am 
Dablicer-Berge, in einem offenen Felsenbrunnen bei Sliwenec oberhalb Kuchelbad náchst 
Prag! in Sůmpfen bei Neu-Bistritz náchst Neuhaus! 

Var. B) subclavatum nob. Hauptfáden spárlicher verzweigt, Aestchen leicht ge- 
krůmmt, wie die Hauptfáden aus leicht keulenfórmig verdickten, meist 3 bis 4 u dicken, 
etwa 4mal so langen Zellen bestehend. Zellinhalt blass gelblichgrůn. 

In Sůmpfen an Fadenalgen (Cladophora u. á.) festsitzend (6—10). So in Sůmpfen 
an der Bahn bei Auřinowes náchst Prag mit der typischen Form gesellig! 

Vaucheria sessilis (Vauch.) D. Č. In den Schanzgráben vor dem gew. Kornthore 
noch Ende October reichlich fructificirend a), in der wilden Šárka a) und b); bei Gross- 
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Chuchel náchst Prag; bei Nimburg, Poděbrad, Gross-Wossek; bei Všetat, Liblic, Bišic a) 
und b); bei Menčic náchst Štránčic, Konopišt náchst Beneschau, Beztahow und Martinic 
náchst Wotic, Cekanic náchst Tábor, Bukowsko und Mažic náchst Veselí, Forbes náchst 
Budweis; Magdalena und Chlumec náchst Wittingau, Neu-Bistritz mehrfach, Neuhaus, 
Kardaš-Řečic, Lžín; bei Wolšan, Nepomuk, Blowic, Holoubkau und Plass náchst Pilsen ; 
bei Bistritz, Neuern, Eisenstein, Pampferhůtte; bei Putim náchst Písek, Cimelic, Paseka, 
Čenkau und Jinec; bei Třtic und Rynholec náchst Neu-Straschitz ! 

V. geminata Vauch. var. 8) rvvularis nob. In kleinen Báchen am Wege vom 
Radotiner-Thale nach Lochkow und Kosoř mehrfach und stellenweise in grósserer Menge, 
im Libřicer-Thale gegenůber Dawle an der Moldau! 

Botrydium granulatum (L.) Rostaf. et Wor. Am Ufer der Moldau vor Lieben 
an der Můndung eines Kanals; in ausgetrockneten Moldautůmpeln vor (Gross-Chuchel 
náchst Prag massenhaft; bei Menčic náchst Stránčic mit Chlorococcum Coccoma reichlich, 
ebenso in einer Bucht des Jordanteiches bei Náchod und in Čekanic náchst Tábor 1887 
reichlich, bei Bukowsko náchst Veselí, Lžín náchst Kardaš-Řečic; bei Nimburg, Poděbrad 
und Gross-Wossek mehrfach ! 

Volvox globator Ehrb. In einem Tůmpel auf der grossen Elbeinsel bei Čelakowic! 

Pandorina morum Bory. In Sůmpfen am Dablicer-Berge und an der Bahn bei 
Auřinowes náchst Prag, in einem lecken Schiffe am Ufer der Moldau bei Trnowa unter 
Fadenalgen; bei Konopišt náchst Beneschau, Janowic náchst Wotic, Magdalena und 
Chlumec náchst Wittingau; bei Neu-Bistritz náchst Neuhaus mehrfach; bei Nepomuk, 
Blowic, Plass und Křimic náchst Pilsen; in Sůmpfen bei der Pampferhůtte náchst Eisen- 
stein; bei Třtic náchst Neu-Straschitz; in Sůmpfen an der Bahn zwischen Všetat und 
Bišic, Bišic und Kojowic! 

Chlamydomonas pulvisculus (Můll.) Ehrb. In Sůmpfen am Dablicer-Berge und 
an der Bahn bei Auřinowes náchst Prag; bei Plass náchst Pilsen, Neuern, in Sůmpfen 
bei der Pampferhůtte náchst Eisenstein; bei Janowic náchst Wotic! 

Cylindromonas fontinalis Hanse. In einem Wiesenbrunnen bei Adams náchst 
Neu-Bistritz noch Mitte September reichlich! ") Die Zellen, unter welchen einige bis 18 u 
dick waren, verhielten sich im diffusen Lichte negativ phototactisch, indem sie sich stets 
auf der Schůssel und an den Glimmerpláttchen, auf welchen ich sie trocknote an der 
Schattenseite ansammelten. Bei der Vermehrung im Ruhezustande entstehen durch wieder- 
holte Zweitheilung des Zellinhaltes 2 bis 4 gróssere oder 8 bis 10 kleinere Gonidien, 

von welchen die letzteren etwa 4 bis 5 u dick und fast 2mal so lang sind. 

Hydrodictyon reticulatum (L.) Lagerh. In einem lecken Schiffe, welches am © 
Ufer der Moldau im Wasser mehrere Monate lang vor Lieben náchst Prag lag, noch Ende 
October 1887 massenhaft,?) in Wiesentůmpeln bei Čimelic, in Wiesengráben bei Magda- © 
lena náchst Wittingau! 

1 Pediastrum forcipatum (Corda) A. Br. In einem lecken Schiffe am Ufer der 
Moldau vor Lieben náchst Prag, bei Beztahow náchst Wotic! 

bei Beztahow náchst Wotic, Magdalena und Chlumec náchst Wittingau; im Forellenteiche 

1) Wird von diesem Standorte in den náchsten Centurien der Flora exs. austro-hung. 
des H. Hofrathes R. v. Kerner in Wien mitgetheilt werden. . 

*) Wird vielleicht von diesem Standorte, an welchem es in Gesellschaft des Rhaphidium 
polymorphum, Scenedesmus bijugatus, S. guadricanda, einiger Pediastrum- und Cosmarium-Arten, der 
Oscillaria tenerrima, deren Fáden auch endophytisch in leeren Hydrodictyon-Zellen vegetirten in 
den náchsten Centurien der Flora austro-hung. des H. Hofrathes R. v. Kerner mitgetheilt werden. 

P. Boryanum (Turp.) Menegh. In Moldautůmpeln bei Branik und Hodkowička; 

| 

| 
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und in anderen Teichen bei Neu Bistritz nicht selten, bei Deutschbrod, im Teiche Kardaš 
und bei Záhoří náchst Kardaš-Řečic; bei Strakonic, Wolšan, Nepomuk, Blowic, Plass und 
Křimice náchst Pilsen, bei Neuern, im Teiche bei Deffernik náchst Eisenstein; bei Putim 
náchst Písek! 

Var. e) "ntegriforme nob.  Coenobien 16- oder mehrzellig (1--5—10 oder 
1+ 5—-10—-14), aus fůnf- bis sechseckigen, lůckenlos mit einander verwachsenen, 
12 bis 15 u breiten, 1 bis 1"/„mal so langen Zellen bestehend. Randzellen in der Mitte 
leicht stumpfwinkelig ausgerandet oder bogenfórmig ausgeschweift, mit je zwei sehr kurzen, 
stumpflichen Fortsátzen. 

In einem lecken Schiffe am Ufer der Moldau vor Lieben náchst Prag mit Hydro- 
dictyon reticulatum etc. gesellig! 

Var. č) subuliferum Ktz. [P. subuliferum Ktz.] Phycotheca universalis No. 80! 
Randzellen der meist 8- oder 16zelligen Coenobien in verlángerte, pfriemenfórmige, scharf 
zugespitzte Hórnchen auslaufend, etwa 12 u breit. Zellhaut deutlich punctirt. 

In einem lecken Schiffe am Ufer der Moldau vor Lieben mit der vor.! 

P. duplex Meyen. In Sůmpfen bei Wolšan auch č, Nepomuk náchst Pilsen auch Č, 
Magdalena auch 7, Chlumec náchst Wittingau auch B, y, s und, Grambach náchst Neu- 
Bistritz, im Teiche Kardaš und bei Záhoří náchst Kardaš-Rečic ! 

P. tetras (Ehrb.) Ralfs. Bei Beztahow náchst Wotic, Strakonic, Nepomuk und 
in Waldsůmpfen bei Plass náchst Pilsen, bei Neuern, im Teiche Deffernik bei Eisenstein ; 
bei Neu-Bistritz mehrfach ; in Teichen und Sůmpfen bei Magdalena und Chlumec náchst 
Wittingau zerstreut, im Teiche Kardaš und bei Záhoří náchst Kardaš-Řečic, kei Putim 
náchst Písek! 

P. biradiatum Meyen. Bei Beztahow náchst Wotic, Magdalena und Chlumec 
náchst Wittingau, im Forellenteiche und in Sůmpfen bei Neu-Bistritz mehrfach, bei Plass 
náchst Pilsen! 

Coelastrum microporum Nás. In Sůmpfen am Dablicer-Berge und an der Bahn 
bei Auřinowes náchst Prag; in Elbetůmpeln bei Nimburg, Poděbrad und Gross- Wossek ; 
in Sůdbohmen bei Konopišt náchst Beneschau, Beztahow náchst Wotic, Magdalena und 
Chlumec náchst Wittingau, im Teiche Kardaš und bei Záhoří náchst Kardaš-Řečic, bei 
Neu-Bistritz mehřrfach; bei Deutschbrod; in Teichen am Walde „Hůl“ bei Strakonic; bei 
Wolšan, Nepomuk und Plass náchst Pilsen; bei Neuern, im Teiche bei Defernik náchst 
Eisenstein ! 

511. C. cambricum Arch. In Wolle's Algae p. 170 £. T. 156. Coenobien fast kugelig 
meist 30 bis 40, junge nur etwa 20 vůllig erwachsene nach Wolle etwa 70 u im Durchm. 
Zellen 6 bis 12 u breit, eckig, lůckenlos oder so unter einander verwachsen, dass kleine 
Intercellularlůcken entstehen, am Aussenrande abgerundet und daselbst in der Mitte mit 
einem kurzen, trichterartigen, 3 bis 4 u breitem und fast ebenso langem Fortsatze. 

In torfigen Gewássern, Sůmpfen (6—9). So bei Chlumec náchst Wittingau unter 
anderen Algen in mehreren Exemplaren! 

Sorastrum spinulosum Nás. In Tůmpeln in den Sandgruben oberhalb Kuchelbad 
und in Sůmpfen am Dablicer-Berge, ebenso an der Bahn bei Auřinowes náchst Prag; in 
Sůmpfen an der Bahn zwischen Všetat und Bišic, Bišic und Kojowic; bei Chlumec und 
Magdalena náchst Wittingau ; in Waldsůmpfen bei Plass náchst Pilsen; bei Neuern mehrfach ! 

Scenedesmus bijugatus (Turp.) Ktz. Im Tůmpeln in den Sandgruben oberhalb 
Kuchelbad, in Sůmpfen am Dablicer-Berge und an der Bahn bei Auřinowes; in Elbe- 
tůmpeln bei Nimburg, Poděbrad mehrfach, Gross- Wossek, in Sůmpfen an der Bahn zwischen 
Všetat und Bišic, Bišic und Kojowic; bei Konopišt náchst Beneschau, Beztahow und Ja- 
nowic náchst Wotic, Magdalena (auch 6 und O) und Chlumec náchst Wittingau (auch $ 
und d), bei Mažic náchst Veselí, Neu-Bistritz mehrfach, Neuhaus, Deutschbrod; im Teiche 
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Kardaš und bei Záhoří náchst Kardaš-Řečic; bei Strakonic auch B, Wolšan, Nepomuk, 
Holoubkau, Plass und Křimic náchst Pilsen; bei Bistritz, Neuern, im Teiche bei Deffernik 
und in Sůmpfen an der Pampferhůtte bei Hosánulons: bei Putim náchst Písek, Čimelic! 

S. denticulatus Lagerh. In der typischen Form, deren Zellen auch bis 18 u lang, 
vierzellige Coenobien bis 24 u breit sind, bei Neu-Bistritz náchst Neuhaus; im Teiche 
Kardaš bei Kardaš-Řečic, bei Chlumec náchst Wittingau; in einem Tůmpel auf der Elbe- 
insel bei Čelakowic! 

Var. y) linearis nob.")  Coenobien meist vier- bis achtzellig, Zellen in einer 
geraden oder fast geraden Reihe, 4 bis 5 m dick, bis 15 u lang; sonst wie die ty- 
pische Form. 

In Sůmpfen, torfigen Gewássern ete. (6—10). So in Sůmpfen an der Bahn bei 
Auřinowes, am Dablicer-Berge náchst Prag; bei Magdalena náchst Wittingau; im Teiche 
Kardaš und bei Záhoří náchst Kardaš-Řečic, Deutschbrod; in Teichen am Walde „Hůl“ 
bei Strakonic; bei Neuern, im Lackasee! 

9. guadricauda (Turp.) Bréb. In Sůmpfen am Dablicer-Berge und an der Bahn 
bei Auřinowes náchst Prag; in Elbetůmpeln bei Nimburg, Poděbrad, Gross-Wossek; bei 
Třtic náchst Neu-Straschitz; in Sůdbohmen bei Konopišt náchst Beneschau, Beztahow und 
Janowic náchst Wotic, Mažic náchst Veselí, Magdalena und Chlumec náchst Wittingau 
mehrfach, in Sůmpfen am Teiche Kardaš m bei Záboří náchst Kardaš-Řečic, bei Neu- 
Bistritz im Forellenteiche ete. nicht selten; Deutschbrod; in Teichen am Walde „El 

bei Strakonic auch var. B, bei Wolšan, Nepomuk, Holoubkau und Plass náchst Pilsen ; 
Neuern, Deffernik náchst Eisenstein ! 

S. obliguus (Turp.) Ktz. In Sůmpfen am Dablicer-Berge und an der Bahn béi 
Auřinowes náchst Prag auch B; bei Beztahow und Janowic náchst Wotic mehrfach auch B; 
bei Magdalena und Chlumec náchst Wittingau auch 6; im Teiche Kardaš und bei Záhoří 
náchst Kardaš-Řečic ; bei Neu-Bistritz in Teichen und Sůmpfen mebrfach auch B, Deutsch- 
brod; bei Strakonic auch B, Wolšan und Nepomuk (auch P), Holoubkau und Plass náchst 
Pilsen, bei Neuern, in Sůmpfen bei der Pampferhůtte náchst Eisenstein; bei Putim náchst 

Písek auch B, in einem grossen Wasserkůbel an der Bahnstation Jinec-Čenkau mit var. G 
massenhaft (das Wasser grůn fárbend)! 

Sciadium arbuscula A. Br. In Sůmpfen bei Magdalena náchst Wittingau! 

Ophyocitium cochleare (Eichw.) A. Br. In Sůmpfen am Dablicer-Berge und an 
der Bahn bei Auřinowes náchst Prag; bei Beztahow und Janowic náchst Wotic, in Sůmpfen 
am Teiche Kardaš bei Kardaš-Řečic, im Forellenteiche und in Sůmpfen bei Neu-Bistritz 
mehrfach, bei Deutschbrod; in torfigen Sůmpfen bei Třtic náchst Neu-Straschitz ! 

O. parvulum (Perty) A. Br. In Sůmpfen am Dablicer-Berge und an der Bahn 
bei Auřinowes ; in Elbetůmpeln bei Nimburk, Poděbrad, Gross-Wossek; in Sůmpfen an 

der Bahn zwischen Všetat und Bišic, Bišic und Kojowic; in Sůdbohmen bei Konopišt 
náchst Beneschau, bei Beztahow und Janowic náchst Wotic, in Teichen bei Tábor mehr- 
fach, bei Magdalena und Chlumec náchst Wittingau, bei Neu-Bistritz im Forellenteiche und 
in torfigen Sůmpfen mehrfach, bei Deutschbrod; im Teiche Kardaš und bei Záhoří náchst 
Kardaš-Řečic; bei Wolšan, Nepomuk, Blowic, Holoubkau, Plass und Křimic náchst Pilsen ; 
bei Neuern, in Sůmpfen bei der Pampferhůtte und im Teiche bei Deffernik náchst Eisen- 
stein, bei Patim náchst Písek, Čimelic; bei Třtic náchst Neu-Straschitz! 

512. 0. capitatum Wolle Algae p. 176. Tab. 158. Zellen 5 bis 9 u dick, 
o bis 6mal so lang, fast gerade oder bogen- bis halbkreisfórmig gekrůmmt, an beiden 
Enden abgerundet und nicht selten leicht verdickt und daselbst (beiderseits) mit je einem 

1) Steht dem S. aculeolatus Reinsch „On freshw. algae from the cape of goode hope“ 
p. 238, T. 6 am náchsten. 
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etwa '/, bis !/, der Zellenlánge messenden (etwa 6 u langen), geraden oder le'cht ge- 
krůmmten Stachel. 

In torfigen Gewássern, Sůmpfen (6—9). So in Sůmpfen im Thiergarten bei 
Chlumec náchst Wittingau! 

Rhaphidium polymorphum Fresen. In Tůmpeln in den Sandgruben oberhalb 
Kuchelbad, in Sůmpfen am Dablicer-Berge, an der Bahn bei Auřinowes náchst Prag; bei 
Konopišt náchst Beneschau, Beztahow und Janowic náchst Wotic, Mažic náchst Veselí, 
Magdalena und Chlumec náchst Wittingau, Neu-Bistritz mehrfach, Deutschbrod, im Teiche 
Kardaš und bei Záhoří náchst Kardaš-Řečic; in Teichen am Walde „Hůl“ bei Strakonic; 
bei Wolšan, Nepomuk, Blowic, Plass mehrfach, Holoubkau, Bolewec und Křimic náchst 
Pilsen; bei Bistritz, Neuern, in Sůmpfen an der Pampferhůtte und im Teiche bei Deffernik 
náchst Eisenstein; bei Putim náchst Písek, Čimelic, Jinec; in Sůmpfen an der Bahn 
zwischen Všetat und Bišic, Bišic und Kojowic; in Elbetůmpeln bei Nimburg, Poděbrad, 
Gross-Wossek; bei Třtic náchst Neu-Straschitz! 

Var. 9) falcatum (Corda) Rbh. [Ankistrodesmus falcatus Ralfs, Delponte Desmid. 
T. 17.) Die einem kleinen Closterium áhnlichen Zellen sind in der Mitte meist 3 bis 4 
(seltener bis 10) u dick, oft 100 bis 180, seltener bis 300 u lang, fast gerade oder leicht 
gekrůmmt, an beiden zugespitzten Enden und in der Mitte hyalin, sonst in jeder Zell- 
hálfte, von welchen die eine čfters kůrzer ist als die andere (asymmetrische Formen) je 
einen Chlorophylltráger enthaltend. 

So in Prag in einem Bassin in den Chotek'schen Anlagen am Sandthore, meist 
einzellig unter Cladophorafáden, ebenso in den Sůmpfen an der Bahn bei Auřinowes spárlich ! 

R. convolutum (Corda) Rbh.“) Zellen auch 4 bis 5 u dick, etwa 4mal so lanc. 
So bei Nepomuk, Wolšan, Grambach náchst Eisenstein, im Teiche Kardaš und bei Záhoří 
náchst Kardaš-Řečic! 

513. R. falcula A. Br.*) Zellen einzeln oder zu 4 in der Mitte vereinigt, 5 bis 
6 u dick, 7 bis 9mal so lang, meist sichelfórmig gcekrůmmt, eifórmie lanzettlich, an den 
Enden scharf zugespitzt; sonst wie vor. 

In Teichen, Sůmpfen, an feuchten Brettern etc. (6—9). So bei Chlumec und Ma- 
gdalena náchst Wittingau, bei Nepomuk, Neuern, in Sůmpfen bei der Pampferhůtte náchst 
Eisenstein! 

Polyedrium trigonum Nág. Var. B) minus Reinsch. Algenfl. T. 3. Die Dicke 
der Zellen betrágt kaum "/„ deren Breite. Im Teiche Kardaš bei Kardaš-Řečic! 

Var. d) čnerme nob. Zellen dreieckig, 6 bis 14 u breit, etwa 3 bis 4 u dick, 
mit leicht concaven Seiten, breit konischen, stachellosen Ecken, gelbgrůnlichem Inhalte; 
sonst wie var. (). 

In Tůmpeln, Sůmpfen ete. (6—10). So in einem Tůmpel in den Sandgruben 
oberhalb Kuchelbad reichlich, in einem Elbetůmpel auf der Elbeinsel bei Celakowic spárlich ! 

P. tetraedricum Násg. In Siimpfen am Dablicer-Berge náchst Prag; bei Chlumec 
náchst Wittingau, in Sůmpfen am Teiche Kardaš und bei Záhoří náchst Kardaš-Rečic 
auch in Exemplaren, die blos 12 u breit waren; bei Deutschbrod! 

514. P. enorme (Ralfs) D. By.*) [P. lobulatum Nág. Einz. Alg. T. 4, De Bary 
Conj. T. 6, Wolle Desmid. T. 41 ex p. incl. P. multilobum et P. decussatum Reinsch 

1) Úber die Beziehungen dieser R.-Art zu Selenastrum Bibraianum Reinsch siehe mehr 
-in Wolle's Algae p. 199. 

2) Wie die Dactylococcus-Arten, von welchen einige einzelnen Rhaphidium-Zellen recht 
- ahnmlich sind, so sind auch Rhaphidium-, Selenastrum-, Scenedesmus- und Staurogenia-Arten blos 
© Formarten, die im genetischen Zusammenhange mit anderen hóher entwickelten Chlorophy- 
ceen stehen. 

3) Rabenhorst und Kirchner vereinigten mit dieser R.-Art auch P. hastatum Reinsch 
© Contrib. T. 18 — P. tetraedricum var. hastatum Reinsch Algenfi. T. 5. 
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Algenfl. T. 2, Contrib. Chlorophyll, T. 6, 8, 13, 18]. Zellen unregelmássie tetraedrisch 
oder mehreckig, mit mehr oder weniger vorgezogenen, ofters fast farblosen, einfachen oder 
mehrfach gelappten EÉcken, geraden oder mehr weniger tief ausgerandeten Šeiten, an den 
Ecken meist in kurze, einfache oder mehrfach gelappte und bestachelte Fortsátze auslaufend, 
seltener nur seicht ausgerandet, mit den Fortsátzen 23 bis 45 u im Durchm. 

In Sůmpfen, alten Teichen etc. (6—9). So in Sůmpfen am Dablicer-Berge náchst 
Prag und am Teiche Kardaš bei Kardaš-Řečic! 

P. Pinacidium Reinsch. In Sůmpfen bei Nepomuk und Wolšan, ebenso am Teiche 
Kardaš náchst Kardaš-Řečic! | 

Eremosphaera viridis D. By. In torfigen Sůmpfen bei Třtic náchst Neu-Straschitz, 
spárlich; bei Chlumec und Magdalena náchst Wittingau, Neu-Bistritz náchst Neuhaus 
mehrfach zerstreut unter anderen Algen! 

Characium subulatum A. Br. Im Teiche in der wilden Šárka náchst Prag; bei 

Neuern auf Oedogonien! 

Ch. Nágelii A. Br. In Sůmpfen bei Magdalena náchst Wittingau in der ty- 
pischen Form! 

Ch. longipes Rbh. In Sůmpfen bei Chlumec náchst Wittingau ! ") 

Kentrosphaera Facciolae Bzi. An der Innenwand eines grósseren Felsenbrunnens 
bei Sliwenec oberhalb Kuchelbad mit einer Lynebya, Diatomaceen, Chaetophora pisiformis 
und Chantransia chalybea! 

K. minor Bzi. An einer Můhlschleusse im Radotiner-Thale náchst Prag! 

Tetraspora explanata Ag. ampl. In einem Wiesenbrunnen bei Adams náchst 

Neu-Bistritz ! 

T. gelatinosa (Vauch.) Desv. In Sůmpfen in den Sandgruben oberhalb Kuchelbad 
náchst Prag spárlich; bei Wolšan náchst Nepomuk; in Sůmpfen bei der Pampferhůtte 

náchst Eisenstein! : 

Schizochlamys gelatinosa A. Br. In Sůmpfen am Dablicer-Berge náchst Prag; 
an der Bahn zwischen Všetat und Bišic, bei Liblic; in torfigen Sůmpfen bei Třtic náchst 
Neu-Straschitz; bei Magdalena und Chlumec náchst Wittingau mehrfach, ebenso bei Neu- 
Bistritz náchst Neuhaus nicht selten; bei Wolšan náchst Nepomuk! 

Palmodactylon varium Nás«. In Sůmpfen am Dablicer-Berge náchst Prag meěist 
var. B und y; bei Chlumec náchst Wittingau! 

" 

102. Gattuno. Apiocystis Nág. 

Zellen kugelig, mit dichten, in eine structurlose Gallerte zusammenfliessenden 
Hůllmembranen, zu vielen in festsitzende, microscopische Blasen vereinigt; Theilung ab- 
wechselnd in allen Richtungen des Raumes oder im Anfang einer Generationsreihe zuerst 
nur in einer Richtung. Vermehrune durch zweiwimperige Schwármzellen, welche durch eine 
Offnung der berstenden Blase entleert, nach dem Schwármen sich festsetzen und keimen.- 

515. A. Brauniana Nás. Einz. Alg. T. 2. Fresen. Beitr. T. 11, Wolle Algae 
T. 123. Wittr. et Nordst. Alo. exs. No. 356! Thallus blasenformig. Blasen birnfórmig, © 

1) Eine dem Ch. tuba Herm. [Hydrianum tuba (Herm.) Rbh.] úhnliche Ch.-Art, deren 
lánglich-cylindrische, 9 bis 12 u dicke, 4 bis 6mal so lange Zellen am oberen Ende abgerundet, 
am unteren mit einem kurzen, am Grunde scheibenfórmig verbreiteten Stielchen versehen waren, 
hat der Verf. bei Konopišt náchst Beneschau beobachtet. 

fd NÍ S O 
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etwa 20 bis 100 u breit und meist fast 2mal so lang. Zellen kugelig, 6 bis 8 w dick, 
zu 2 bis 32, oder in grósserer Anzahl (bis 300 und mehr in den bis úber 100 u breiten 
Blasen) vereinigt, mit sehr důnner Membran; im Zellinhalte feinkórniges Chlorophyll 
(Chlorophoren nicht deutlich ausgebildet); var. B) ltnearis (Nág.) Rbh. Blasen lánglich, 
bis linear, zuweilen keulenfórmig; sonst wie die typische Form. 

In Sůmpfen, Wassergráben an Cladophoren, Oedogonien und anderen Fadenalgen 
festsitzend (6—-9). So in einem Tůmpel in den Sandgruben oberhalb Kuchelbad náchst 
Prag und in einem lecken Schiffe am Ufer der Moldau bei Trnowa auf Oedogonien! 

Geminella interrupta (Turp.) Lagerh. In einem Tůmpel in den Sandgruben 
oberhalb Kuchelbad náchst Prag auch in einer kleineren Form, deren veget. Zellen nur 
45 bis 5 u dick, 1"/, bis 2mal so lang, die Schláuche 12 bis 15 u breit waren; in 
Sůmpfen an der Bahn zwischen Všetat und Bišic spárlich ! 

103. Gattung. Hormospora Bréb.") 

Zellen lánelich oder fast eifórmig, je zu vielen in einreihige, mit einer weiten 
Scheide umhůllte, microscopische, frei schwimmende, kleine Familien vereinist. Chlorophyll- 
tráger plattenfórmig wandstándig, oft deformirt. Zellhaut důnn. Theilung erfolet anfangs 
nur in einer, spáter in allen Richtungen des Raumes. Durch Lángstheilung und wieder- 
holte Theilungen der Zellen in verschiedenen Richtungen des Raumes entstehen an den 
ursprůnglich aus einer einfachen Zellreihe bestehenden Familien mehr oder weniger grosse 
Massen von palmellenartigen Zellen, welche in einer Schnur oder in vielen Nestern ver- 
einigt sind, die um das Vielfache den Durchmesser der ursprůnglichen Familie úbertreffen 
und spáter nach Auflósung der allgemeinen Gallertscheide in lauter einzelne palmellaartige 
Zellen sich auflóssen und nicht selten in schwármende Bewegungen gerathen. Diese schwár- 
mende Zellen (Zoogonidien) wachsen, den bewegungslosen, nach der Befreiung sich abrun- 
denden palmellenartigen Zellen gleich, bei der Keimung zu kleinen Schláuchen heran, die 
sich nachher durch Auerwánde weiter theilen. 

516. H. mutabilis Nág. non Bréb.?*) Einz. Alg. T. 3. Wittr. et Nordst. Alg. 
exs. No. 242!  Zellen 15 bis 16 u dick, vor der Theilung lánslich, nach der Theilune 
rundlich, 1 bis 2mal so lang, an beiden Enden abgerundet. (Gemeinsame Gallertscheiden 
der Familien mehr oder weniger weit (bis 43 u breit), ofters mehrere mit einander ver- 
klebt; var. B) minor nob. Zellen etwa 8 bis 10, sackfórmige Zellhaufen meist etwa 18 u 
dick, sonst wie die typische Form. 

In Sůmpfen, Wassergráben etc. (6—9). So unter Algen aus der Umgebung von 
Prag, welche der Verf. lángere Zeit im Zimmer kultivirte; var. B) in Waldsůmpfen am 
Wege von Deffernik zum Lackasee náchst Eisenstein! 

517. H. irregularis Wille. Norges Alg. T. 2. Zellen elliptisch-spindelformig, 
12 bis 15 u breit, 4 bis 6 u breit, ein- oder zweireihig, zu unregelmássig verzweigt- 
getheilten Schnůren vereinigt; Gallertscheide 30 u breit; var. B) palmodictyonea nob. 
Zellen 8 bis 15 u breit, *, bis */, so (meist 4 bis 9 u) lang, niedergedrůckt elliptisch, 
-dicht an einander liegend, zu fast geraden oder gekrůmmten, oft netzartig zusammen- 
hángenden Schnůren vereinist. Die gemeinsame hyaline Gallertscheide meist 24 bis 30 u 
breit. Durch transversale Theilungen werden die ursprůnelich einreihig angeordneten Zellen 
2- bis 4reihig, in den nur selten auftretenden bruchsackartigen Nestern, trennen sich die 

2) Diese Formgattung, deren Arten nach Cienkowski u. A. (vergl. in diesem Werke p. 129 
2. Anmerk. und Wolle's Algae p. 189) gewisse Entwickelungszustánde einiger Ulothrix-Arten sind, 
reprásentirt unter den Chlorophyceen die Allogonium-Ktz.- (Goniotrichum Ktz. ex p., Callonema 
Reinsch ex p., Asterocytis Gobi, Chroodactylon Hansg.) Form. 

2) Verol. des Verfassers „Physiol. u. algol. Studien“ p. 136. 



DÁ Hormospora — Oocystis. 

Zellen mehr von einander, runden sich ab und vergróssern sich, (nicht selten werden sie 
bis 20 u im Durčhm.); sonst wie die typische Form. 

In Sůmpfen u. á. unter anderen Algen frei schwimmend oder auf im Wasser 
untergetauchten Bláttern verschiedener Wasserpflanzen kleine, schleimige Lager bildend 
(6—9). So in Sůmpfen am Dablicer-Berge náchst Prag (var. B) und am Rande des Teiches 
Kardaš bei Kardaš-Řečic! 

518. H. grandis nob. Zellen eifórmig, seltener fast kugelrund, 30 bis 50 u dick, 
1 seltener bis 2mal so lang, mit einem wandstándigcen, plattenfórmigen Chlorophore. 
Gemeinsame Gallertscheide farblos, 45 bis 60 u dick. 

An einem Můhlrade bei Klósterle náchst Winterberg in Sůdbohmen mit Ulo- 
thrix zonata (im August)! 

Staurogenia rectangularis (Nác.) A. Br. In jeder Zelle ist je ein plattenfór- 
miger, wandstándiger, meist nur die eine (áussere) Hálfte der Zellwand bedeckender Chloro- 
phylltráger enthalten. 

In einem lecken Schiffe am Ufer der Moldau vor Lieben, in Sůmpfen an der 
Bahn bei Auřinowes náchst Prag, bei Beztahow náchst Wotic, Chlumec und Magdalena 
náchst Wittingau, Neu-Bistritz náchst Neuhaus, in Sůmpfen am Teiche Kardaš bei Kardaš- 
Řečic; im Teiche bei Deffernik náchst Eisenstein; bei Putim náchst Písek! 

519. Dictyosphaerium reniforme Bulnh. Hedwigia II. T. 2. Zellen nierenfórmig 
oder fast herzfórmie, 6 bis 10, nach Lagerheim (Pediastréer, p. 75) auch nur 2", bis 
7 u breit, 10 bis 20 (seltener nur 5 bis 15) u lang. Zellfamilien etwa 40 u im Durchm. 
Membran an der áusseren Seite Ofters mit feinen wimperfórmigen Stacheln besetzt. 

In torfigen Sůmpfen, alten Teichen ete. (6—9). So bei Magdalena náchst Wit- 
tingau unter anderen Algen! 

D. pulchellum Wood. In Waldsůmpfen bei Plass náchst Pilsen, bei Strakonic, 
in torfigen Sůmpfen und Teichen bei Magdalena und Chlumec náchst Wittingau zerstreut, 
am Teiche Kardaš bei Kardaš-Řečic ! 

Nephrocytium Agardhianum Nás. Kleinere Familien meist 18 bis 20 u dick, 
etwa 45 u lang. In Tůmpeln in den Sandgruben oberhalb Kuchelbad, in Sůmpfen am 
Dablicer-Berge auch in einer Dactylothece-artigen Form, deren Zellen von 2 bis 3 be- 
sonderen Hůllmembranen umgeben waren, in Sůmpfen an der Bahn bei Auřinowes náchst 
Prag; in Sůmpfen zwischen Všetat und Bišic! 

N. Nágelii Grun.*) In einem Tůmpel in den Sandgruben oberhalb Kuchelbad, in 
Sůmpfen an der Bahn bei Auřinowes und zwischen Všetat und Bišic mit der vor., bei 
Chlumec náchst Wittingau, in Sůmpfen am Teiche Kardaš náchst Kardaš-Rečic! 

Oocystis Nágelii A. Br. In Sůmpfen am Dablicer-Berge und an. der Bahn bei 
Auřinowes náchst Prag, bei Třtic náchst Neu-Straschitz! 

0. solitaria Wittr. An feuchten Kalksteinfelsen am Wege vom Radotiner-Thal 
nach Kosoř unter einem kleinen Katarakte var. B, ebenso an Felsen gegenůber Měchenic 
náchst Dawle an der Moldau; in einem Tůmpel in den Sandgruben oberhalb Kuchelbad, 
in Sůmpfen an der Bahn zwischen Všetat und Bišic; bei Třtic náchst Neu-Straschitz; bei 
Wolšan var. G an feuchten Felsen im Bahneinschnitte náchst der Station; bei Nepomuk 
und Plass náchst Pilsen; bei Neuern auch var. B, an tropfenden Felsen vor dem Tunnel 
bei Grůn; bei Magdalena und Chlumec náchst Wittingau, Neu-Bistritz náchst Neuhaus, 
Deutschbrod! 

4 „ *) Nephrocytium-artige Entwickelungszustánde der Cylindrocapsa geminella hat der Verťf. 
Ófters in der freien Natur, z. B. in den Sůmpfen an der Bahn bei Auřinowes, in den Elbetůmpeln 
bei Přelouč ete. beobachtet. 
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Pleurococcus vulgaris (Grev.) Menegh. Var. y) cohaerens Wittr. Om sněns och 
isens Flora T. 3. An feuchten Sandsteinen bei Liboc náchst Prag! 

P. angulosus (Corda) Menegh. In Elbetůmpeln bei Poděbrad und Gross-Wossek ; 
bei Putim náchst Písek, bei Křimic náchst Pilsen auch var. B) řrregularis nob.! 

P. mucosus (Ktz.) Rbh. In Auřinowes náchst Prag, Konopišt náchst Beneschau, 
Lochotin, Plass, Blowic und Holoubkau náchst Pilsen; Neuern, Eisenstein; Strakonitz ; 
Bukowsko náchst Veselí, Chlumec náchst Wittingau, Neu-Bistritz, Neuhaus! 

Gloeocystis rupestris (Lyngb.) Rbh. In Wáldern bei Beztahow und Janowic náchst 
Wotic; bei Neuern; Neu-Bistritz náchst Neuhaus! 

G. gigas (Ktz.) Lagrh. In Sůmpfen am Dablicer-Berge und bei Auřinowes náchst 
Prag spárlich; bei Třtic náchst Neu-Straschitz, Chlumec náchst Wittingau, im Lackasee 
bei Eisenstein! 

Palmella mucosa Ktz. In einem Bache unterhalb Wolešek gecenůber Dawle an 
der Moldau; im Bóohmerwalde bei Hammern, Deffernik und Neu-Hurkenthal náchst Eisen- 
stein, bei Bistritz náchst Neuern! 

P. botryoides Ktz. Bei Menčic náchst Stránčic, Beztahow und Martinic náchst 
Wotic, Chlumec náchst Wittingau, Neu-Bistritz mehrfach, Kardaš-Řečic, Nepomuk, Ho- 
loubkau náchst Pilsen, Neuern, am Lackasee náchst Eisenstein; bei Poděbrad und 
Gross- Wossek ! 

P. miniata Leibl. Am Wege vom Radotiner-Thale nach Kosoř an inundirten 
Kalksteinen am Rande eines Báchleins; an Pumpenróhren, Šteinen u. á. bei Všetat und Liblic, 
Poděbrad, Gross-Wossek mehrfach, Neu-Straschitz ; bei Konopišt náchst Beneschau, Martinic 
náchst Wotic, Čekanic náchst Tábor, Bukowsko náchst Veselí, Chlumec náchst Wittingau, 
Neu-Bistritz, Neuhaus; bei Forbes náchst Budweis, Nepomuk, Blowic, Holoubkau, Plass 
náchst Pilsen, Bistritz, Neuern, Eisenstein mehrfach, Deffernik; bei Putim náchst Písek, 
Cimelic! 

Stichococcus bacillaris Nág. Bei Vršowic, Rokoska, Modřan und Auřinowes náchst 
Prag, Měchenic und Wolešek náchst Dawle an der Moldau, Božkow náchst Stránčic, Konopišt 
náchst Beneschau, Beztahow, Martinic und Janowic náchst Wotic, Čekanic, Měšic und Náchod 
náchst Tábor, Bukowsko und Mažic náchst Veselí, Lžín, Kardaš-Řečic, Neu-Bistritz mehr- 
fach e—0; bei Magdalena und Chlumec náchst Wittingau auch var. 0, Strakonic y 
und 9, Wolšan, Nepomuk, Blowic «-—y, Plass, Holoubkau, Lochotin und Bolewec náchst 
Pilsen, Bistritz; Neuern, Hammern, Eisenstein "auch var. e spárlich, Pampferhůtte, Neu- 
Hurkenthal, Deffernik; bei Putim náchst Písek, Čimelic auch O, Čenkau und Paseka; bei 
Nimburg, Kowamc, Poděbrad und Gross Wessek mehrfach ; bos Všetat, Liblic und Bišic; 
bei Třtic náchst Neu-Straschitz ; Rynholec náchst Lana! 

Inoderma majus Hansg. Im Bůohmerwalde an einer Waldguelle auf feuchten 
Brettern am Wege von Deffernik zum Lackasee náchst Eisenstein mit Oncobyrsa rivularis! 

Protococeus infusionum (Schrank) Krch. In Sůmpfen am Dablicer-Berge und an 
der Bahn bei Auřinowes náchst Prag, ebenso an der Bahn zwischen Všetat und Bišic, bei 
Liblic; in Elbetimpeln bei Nimburg, Poděbrad, Gross-Wossek mehrfach ; in Sůmpfen bei 
Konopišt náchst Beneschau, Beztahow und Janowic náchst Wotic, Mažic náchst Veselí, 
Magdalena und Chlumec náchst Wittingau, bei Neu-Bistritz mehrfach, Deutschbrod, in 
Sůmpfen am Teiche Kardaš bei Kardaš-Řečic, in Teichen am Walde Hůl bei Strakonic, 
bei Wolšan, Nepomuk, Blowic, Holoubkau, Plass und Křimic náchst Pilsen; bei Neuern, 
im Teiche bei Deffernik nohet Eisenstein; bei Putim náchst Písek, Čimelic ! 

P. Wimmeri Hilse. Var. 6) major nob. Zellen kugelig, 54 bis 90, seltener blos 
45 u im Durchm., mit ziemlich důnner, nicht deutlich geschichteter, farbloser, eng an- 
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liegender oder ziemlich weit abstehender Membran und róthlichbráunlichem Inhalte; sonst 
wie die typische Form. 

In Sůmpfen an der Bahn bei Auřinowes náchst Prag unter anderen Algen recht 
zahlreich ! 

P. botryoides (Ktz.) Krch. Var. B) niďulans nob. Diese im vorliegenden Werke 
auf p. 288 1. Anmerk. kurz (ohne Namen) beschriebene Protococeus-Form, welche der 
Verf. auch im schleimigen Lager der Rivularia-Arten angetroffen hat, kommt in Sůd- 
bohmen in Teichen und Sůmpfen bei Magdalena und Chlumec náchst Wittingau, Neu- 
Bistritz mehrfach, im Teiche Kardaš náchst Kardaš-Řečic, bei Strakonic, Wolšan, Ne- 
pomuk, Blowic und Křimic náchst Pilsen, Putim náchst Písek und bei Cimelic vor! 

Urococeus insignis Hass. Bei Třtic náchst Neu-Straschitz; Chlumec náchst Wit- 
tingau, Neu-Bistritz, Neuhaus, Deutschbrod, Kardaš-Řečic! 

520. Acanthococeus palustris nob.*) Zellen kugelig, 15 bis 24 u im Durchm,, 
mit chlorophyllgrůnem Inhalte (Chromatophoren nicht deutlich) und farbloser, nicht deutlich 
geschichteter, an der áusseren Fláche mit zahlreichen, kurzen, wenig zugespitzten Promi- 
nenzen besetzter Membran. Bei der Keimung entwickeln sich aus dem Inhalte der ein- 
zelnen Zellen meist je zwei kugelige, 8 bis 15 u dicke, zunáchst mit důnner, stachelloser 
Zellhaut versehene Tochterzellen. *) 

Im Wasser auf untergetauchten Pflanzenbláttern etc. (6—9). So in einem kleinen 
sumpfigen Teiche bei Božkow náchst Stránčic! 

Dactylococcus infusionum Nág. In einem Wasserkůbel in der Náhe der Bahn- 
station Jinec-Cenkau mit Scenedesmus obliguus ete. reichlich ! 

D. caudatus (Reinsch) nob. Bei Plass náchst Pilsen, Neuern auch B) und 7), 
Eisenstein, Neu-Bistritz, Chlumec náchst Wittingau, Jinec! 

D. rhaphidioides nob. Bei Neuern! 

Botryococcus Braunii Ktz. In einem Tůmpel in den Sanderuben oberhalb Kuchel- 
bad und bei Wolešek gegenůber Dawle an der Moldau, in Sůmpfen am Dablicer-Berge 
und bei Auřinowes náchst Prag; bei Beztahow náchst Wotic, in einem Teiche bei Zawa- 
dilka náchst Tábor, Mažic náchst Veselí, Magdalena und Chlumec náchst Wittingau mehr- 
fach, im Forellenteiche und in torfigen Sůmpfen bei Neu-Bistritz náchst Neuhaus nicht 
selten, in Sůmpfen am Teiche Kardaš und bei Záhoří náchst Kardaš-Řečic; bei Wolšan, 
Nepomuk, Plass náchst Pilsen; bei Neuern, im Teiche bei Deffernik náchst Eisenstein ; 
bei Putim náchst Písek; in Sůmpfen an der Bahn zwischen Všetat und Bišic, Bišic und 
Kojowic, bei Třtic náchst Neu-Straschitz ! 

An vielen Exemplaren dieser Alge beobachtete der Verf. an der Oberfláche der 
Familien kurze hocker- ete. artige Hervorragungen (so insb. im October). 

Mougeotia scalaris Hass. In Wiesentůmpeln bei Křimic náchst Pilsen mit 31 
bis 33 u dicken, kugeligen oder ovalen, 32 bis 39 u langen Zygoten! 

M. nummuloides Hass. Bei Neuern! 

M. parvula Hass. In einem Tůmpel in den Sandgruben oberhalb Kuchelbad, in 
Sůmpfen am Dablicer-Berge und an der Bahn bei Auřinowes náchst Prag, am Ufer der 
Moldau gegenůber Měchenic náchst Dawle; bei Konopišt náchst Beneschau, Beztahow, 
Martinic und Janowic náchst Wotic, Mažic náchst Veselí, Magdalena und Chlumec náchst 
Wittingau mehrfach, Neu-Bistritz nicht selten, Deutschbrod; Kardaš-Řečic, Záhoří; Stra- 
konic, Nepomuk, Blowic, Plass náchst Pilsen; bei Neuern, Bistritz, Deffernik und noch 

r) Steht dem A. granulatus Reinsch am náchsten. : : 
: *) Mehr úber die biologischen und Struktur-Verháltnisse ete. der A.-Arten siehe in P. 

Reinsch"s „Ueber das Palmellaceen-Genus Acanthococeus, 1886“. 

| 
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am Wege von Deffernik zum Fallbaum náchst Eisenstein; bei Putim náchst Písek, Čimelic; 
bei Třtic náchst Neu-SŠtraschitz; in Sůmpfen an der Bahn zwischen Všetat und Bišic, 
Bišic und Kojovic, bei Liblic! 

M. genuflexa (Dillw.) Ag. Bei Markyta, in Sůmpfen unterhalb Kosoř und Sli- 
wenec, am Dablicer-Berge und an der Bahn bei Auřinowes náchst Prag; bei Božkow náchst 

- Stránčic, Konopišt náchst Beneschau, Beztahow und Janowic náchst Wotic, Mažic und 
Bukowsko náchst Veselí; bei Magdalena und Chlumec náchst Wittingau mehrfach, ebenso 
bei Neu-Bistritz, Neuhaus, Kardaš-Řečic, Lžín, Deutschbrod; bei Strakonic auch 0, 
Wolšan, Nepomuk, Blowic, Holoubkau, Plass, Křimic und Bolewec náchst Pilsen; bei 
Neuern, bei der Pampferhůtte und im fnekasea náchst Eisenstein; bei Putim ach 
Písek, Čimelic; in Elbetůmpeln bei Nimburg, Poděbrad, Gross-Wossek auch d; in Sůmpfen 
an der Bahn zwischen Všetat und DBišic, bei Liblic; in Sůmpfen bei Třtic náchst Neu- 
Straschitz auch d! 

M. viridis (Ktz.) Wittr. Im Bohmerwalde bei Neuern, in Sůmpfen bei der Pampfer- 
hůtte und am Lackasee náchst Eisenstein; bei Magdalena und Chlumec náchst Wittingau, 
NeuBistritz mehrfach; bei Nepomuk und Bolewec náchst Pilsen! 

Zygnema stellinum (Vauch.) Ag. In Tůmpeln in den Sandgruben oberhalb Ku- 
chelbad, in Sůmpfen am Dablicer-Berge meist a), unterhalb Kosoř und Sliweneec, an der 
Bahn bei Auřinowes náchst Prag; in Elbetůmpeln bei Nimburg, Poděbrad a—d, Gross- 
Wossek a, b; in Sůmpfen an der Bahn zwischen Všetat und Bišic a—d, Bišic und Ko- 
jowic, Liblic; bei Třtic náchst Neu-Straschitz auch b), Rynholec náchst Lana; in Sůd- 
bóhmen bei Konopišt náchst Beneschau, Beztahow und Janowic náchst Wotic, im Teiche 
bei Zavadilka náchst Tábor auch b), bei Mažic náchst Veselí, Magdalena und Chlumec 
náchst Wittingau auch d), Neu-Bistritz a—d mehrfach; bei Deutschbrod; in Sůmpfen am 
Teiche Kardaš und bei Záhoří náchst Kardaš-Řečic auch d); bei Strakonic auch c), Wolšan 
a), b), Nepomuk, Blowic meist a), Holoubkau, Plass a), b), Křimic náchst Pilsen meist a); 
bei Bistritz, Neuern a—c, Pampferhůtte, im Teiche und in Sůmpfen bei Deffernik b, c, 
Neu-Hurkenthal, am Wege von Deffernik zum Lackasee mehrfach meist b, c; bei Putim 
náchst Písek, Čňnelie, Čenkau ! 

Z. pectinatum (Vauch.) Ag. In Sůmpfen an der Bahn bei Auřinowes náchst 
Prag nicht selten; in einem Elbetůmpel auf der grossen Insel bei Celakowic spárlich ; 

in torfigen Bůmpfen bei Chlumec náchst Wittingau (insb. im Thiergarten), bei Neu-Bistritz 
náchst Neuhaus! 

Z. ericetorum (Ktz.) nob. An Waldwegen bei Beztahow und Janowic náchst 
Wotic, in torfigen Sůmpfen bei Mažic náchst Veselí reichlich, bei Magdalena und Chlumec 
náchst Wittingau mehrfach, ebenso bei Neu-Bistritz, Grambach, Neuhaus, Deutschbrod, 
Kardaš-Řečic; bei Wolšan, Nepomuk, Holoubkau und Plass náchst Pilsen; bei Neuern, 
Hammern, am Waldwege von Deffernik zum Fallbaum, und zum Lackasee mehrfach, am 
Lackasee, am Wege von Neu-Hurkenthal nach Eisenstein mehrfach; bei Putim nach 
Písek, Cimelic, bei Třtic náchst Neu-Straschitz! 

Spirogyra gracilis (Hass.) Ktz. In Elbetůmpeln und Sůmpfen bei Poděbrad a), 
c); bei Chlumec náchst Wittingau; in Teichen bei Záhoří náchst Kardaš-Řečic, bei Neu- 
Bistritz náchst Neuhaus; Strakonic, Nepomuk a, c, Blowic und Plass náchst Pilsen ! 

S. communis (Hass.) Ktz. In den Schanzgráben vor dem gew. Kornthore, in 
Tůmpeln in den Sandgruben oberhalb Kuchelbad, in Sůmpfen bei Gross-Chuchel, bei Wo- 
lešek gegenůber Dawle an der Moldau und an der Bahn bei Auřinowes; bei Nimburg, 
Poděbrad und Gross-Wossek; in Sůmpfen an der Bahn zwischen Bišic und Kojowic, 
Všetat und Bišic; bei Třtic náchst Neu-Straschitz; bei Janowic náchst Wotic, Magdalena 
und Chlumec náchst Wittingau, in Teichen bei Záhoří náchst Kardaš-Řečic ; bei Wolšan, - 
Nepomuk, Blowic, Plass und Holoubkau náchst Pilsen! 

S. polymorpha Krch. Bei Poděbrad! 
18* 
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S. porticalis (Můll.) Cleve. In Tůmpeln in den Sandgruben und bei Sliwenec 
oberhalb Kuchelbad, in Sůmpfen unterhalb Kosoř, im Libřicer-Thale und bei Wolešek 
gegenůber Dawle, bei Božkow náchst Stránčic, Konopišt náchst Beneschau, Beztahow, 
Martinic und Janowic a, b, Cekanic náchst Tábor, Mažic náchst Veselí, Chlumec náchst 
Wittingau, Neu-Bistritz, Kardaš-Řečic, Deutschbrod; bei Wolšan, Nepomuk a, b, bei 
Plass und Holoubkau náchst Pilsen meist b); Bistritz b), Neuern, bei der Pampferhůtte, 
Neu-Hurkenthal, Deffernik náchst Eisenstein; bei Putim náchst Písek, Cimelic a, b; bei 
Třtic náchst Neu-Straschitz, in Sůmpfen an der Bahn zwischen Všetat und Bišic! 

521. 8. elongata (Berk.) Ktz. Tab. phycol. V. T. 23. Fáden zu gelblichgrůnen 
Rasen lose vereinigt; veget. Zellen 16 bis 22 u breit, 4 bis 14mal so lang, mit ein- 
fachen Scheidewánden und 2 bis 3, seltener nur 1 Chlorophylltráger, von 4 bis 5 sehr 
losen Umgángen. 

In Wassergráben, Teichen und am UÚfer der Flůsse (6—9). So bei Chlumec 
náchst Wittingau! 

S. rivularis Rbh. Var. 8) minor nob. In Sůmpfen an der Bahn zwischen Všetat 
und Bišic; bei Konopišt náchst Beneschau, Bukowsko náchst Veselí, Kardaš-Rečic, Ne- 
pomuk, Blowic und Plass náchst Pilsen; bei Třtic náchst Neu-Štraschitz ! 

S. fuviatilis Hilse. Bei Nepomuk náchst Pilsen! 

S. dubia Ktz. Bei Markyta und Auřinowes náchst Prag; Beztahow náchst Wotic, 
Tábor, Bukowsko und Mažic náchst Veselí, bei Deutschbrod; Nepomuk, Holoubkau und 
Plass náchst Pilsen, Neuern, Putim náchst Písek, Čimelic, Čenkau; Třtic náchst Neu- 
Straschitz! 

S. subaegua Ktz. Bei Janowic náchst Wotic! 

S. majuseula Ktz. Im Forellenteiche bei Adams náchst Neu-Bistritz massenhaft a)! 

S. nitida (Dillw.) Link. Bei Markyta náchst Prag, Tábor, Bukowsko und Mažic 
náchst Veselí, Deutschbrod, Plass náchst Pilsen, Cimelic, Třtic náchst Neu-Straschitz ! 

9. crassa Ktz. In Tůmpeln an der Uslawa bei Blowic, in Wiesentůmpeln bei 
Křimic, ebenso bei Nepomuk, Holoubkau náchst Pilsen, bei Tabor auch im Teiche bei 
der Malzfabrik! 

S. tenuissima (Hass.) Ktz. Im sos. Libuša-Bade bei Pankrac, in einem lecken 
Schiffe am Ufer der Moldau bei Trnowa a), in Sůmpfen an der Bahn bei Auřinowes 
náchst Prag; bei Konopišt náchst Beneschau, Janowic und Beztahow náchst Wotic, Magda- 
lena und Chlumec náchst Wittingau, im Forellenteiche und in Sůmpfen bei Neu-Bistritz 
mehrfach, bei Holoubkau und Plass náchst Pilsen; in Sůmpfen an der Bahn zwischen 
Všetat und Bišic! 

S. inflata (Vauch.) Rbh. In einem lecken Schiffe am Ufer der Moldau bei Trnowa; 
bei Konopišt náchst Beneschau, Mažic náchst Veselí, Blowic und Plass náchst Pilsen, im 
Teiche bei Deffernik náchst Eisenstein! 

S. guadrata (Hass.) Pet. In der Angel bei Neuern und Hammern nicht selten, 
bei der Pampferhůtte náchst Eisenstein ! 

S. Weberi Ktz. In Tůmpeln in den Sandgruben oberhalb Kuchelbad d), bei 
Tabor mehrfach, Mažic náchst Veselí a), Nepomuk und Holoubkau náchst Pilsen d), 
Neuern, Cimelic! 

922. Gonatozygon Ralfsii De By Conj. T. 4. [G. asperum (Ralfs) Rbh.| Zellen 
lang cylindrisch, 10 bis 19, seltener nur 6 u breit, 10 bis 20mal so lang, an beiden 
Enden nicht oder unmerklich verdůnnt, zu Mougeotia-áhnlichen Fáden verbunden; Zell- 
haut gleichmássig mit kleinen spitzen Wirzchen dicht besetzt. 
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In torfigen Sůmpfen, alten Teichen (6—9). So bei Magdalena náchst Wittingau 
unter anderen Desmidiaceen spárlich ! 

Hyalotheca dissiliens (Smith) Bréb. Var. B) didentula Nordst. Sydl. Nore. 
Desm. T. 9. Zellen in der Scheitelansicht fast kreisrund [bei der typischen Form «) 
genuina Nordst. (cireularis Jacobs. Desm. p. 212 et Racib. Desmid. p. 64.) vollkommen 
kreisrund] 16 bis 33, seltener 15 bis 34 u breit, 11 bis 21, seltener bis 28 u lang; 
var. v) tridentula Nordst. Sydl. Norsg. Desm. T. 9. var. triguetra Jacobs. Desm. 
p. 213 T. 8. Zellen in der Scheitelansicht rundlich-dreieckig auch nur 34 u breit.*) 

In Sůmpfen an der Bahn bei Auřinowes náchst Prag auch var. 8) bei Janowic 
náchst Wotic, Magdalena und Chlumec náchst ned bei Neu-Bistritz mehrfach auch 
B); bei Neuern; Třtic náchst Neu-Straschitz ! 

H. mucosa (Mert.) Ehrb. In Sůmpfen am Dablicer-Berge náchst Prag, auf der 
Elbeinsel bei Čelakowic spárlich; bei Neuern, im Lackasee bei Eisenstein; bei Magdalena 
und Chlumec náchst Wittingau, Neu-Bistritz, Deutschbrod, Kardaš-Řečic! 

H. dubia Ktz. Ralís Desmid. T. 35, Rbh. Alg. exs. Nro. 285! In torfigen 
Sůmpfen bei Magdalena und Chlumec náchst Wittingau, bei Neu-Bistritz, in Sůmpfen am 
Teiche Kardaš bei Kardaš-Řečic! Var. B) subconstricta nob. [in diesem Werke p. 169] 
steht der ebenfalls scheidenlosen H. dissiliens var. tatrica © Racib. Desmid. p. 64. 
T. 5. nahe. 

Gymnozyga bambusina (Bréb.) Jacobs. in torfigen Sůmpfen bei Magdalena náchst 
Wittingau, ebenso an den Teichen bei Záhoří náchst Kardaš-Rečic! 

Sphaerozosma filiforme (Ehrb.) Rbh. In torfigen Sůmpfen bei Chlumec náchst 
Wittingau in einer Form, deren Zellen 12, am Isthmus 6 u breit, fast ebenso lang, an 
jeder Seite mit je 2 etwa 3 u langen Klammern versehen waren! 

S. excavatum Ralís. In Waldsůmpfen bei Plass náchst Pilsen, Neuern, bei Chlumec 
náchst Wittingau, in Sůmpfen am Teiche Kardaš bei Kardaš-Řečic! 

S. secedens D. By. Var. 8). In torfigen Sůmpfen bei Magdalena náchst Wit- 
und bei Neu-Bistritz náchst Neuhaus mehrfach ! 

Var. y) bambusinoides (Wittr.) Lund.? Desmid. p. 92. [S. bambusinoides 
Wittr. Anteckn. Fig. 12, Wolle Algae T. 54 et Lundell sub S. pulchellum var. bambu- 
soides, Reinsch Contrib. Chlorophyll. p. 77. T. 6. sub S. pulchellum var. gracilius| 
Zellen 7 bis 9, seltener 4 bis 5 u breit, 9 bis 12 u lang, 3 bis 5 u dick, in der Mitte 
seicht eingeschnůrt, Zellhálíten fast trapezisch, mit schief ansteigenden, leicht concaven 
Seiten und geraden Berůhrungsfiáchen. 

In torfigen Sůmpfen selten (6—-9). So bei Neu-Bistritz náchst Neuhaus! 

Desmidium Swartzii Ag. In torfigen Gewássern bei Chlumec und Magdalena 
náchst Wittingau mehrfach, ebenso bei Neu-Bistritz, Deutschbrod; in Waldsůmpfen bei 
Plass náchst Pilsen, Neuern! var. 8) amblyodon Rbh. In Sůmpfen an der Bahn zwischen 
Všetat und Bišic reichlich ! 

D. cylindricum Grev. In torfigen Sůmpfen bei Magdalena náchst Wittingau! *) 

523. Cylindrocystis crassa D. By. Conjus. T. 7. Wittr. et Nordst. Alg. exs. 
Nro. 269! (Penium rupestre [Ktz.] Rbh. Trichodictyon rupestre Ktz. Tab. phycol. I. 
T. 26.) Zellen meist eifórmig-cylindrisch, 20 bis 31 u nach Wittrock [Olands Als. p. 66] 

1) Mehr úber diese beide Formen ist in Raciborski's Degmid. p. 65 nachzulesen. 
2) Ueber D. aptogonum Bréb. [Aptogonum Desmidium Ralís] var. G) Ehrenbergii in 

diesem Werke p. 172, welche Raciborski mit D. caelatum Krch. [Aptogonum caelatum (Krch.) 
Racib.] vereinisgte, ivergl. man Racib. Desmid. p. 65 u. £f. 

PT, 
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bis 36 u breit, hochstens doppelt so (etwa 27 bis 49, nach Wittrock bis 70 w) lang, 
an den Enden sanft abgerundet, von fester farbloser Gallerte umhůllt. Zygoten nach Nord- 
stedt kugelig, seltener viereckig 25 bis 30 u im Durchm. mit gelb-brauner Mittelhaut. 

Bildet hell- oder gelblicherůne Gallertpolsterchen auf Moosen an feuchten Fels- 

wánden (6—11). So an einer feuchten Felsenwand im Libřicer-Thale gegenůbér Dawle 
an der Moldau mit Zygoten, in Gesellschaft des Dysphinctium notabile var. pseudospe- 
ciosum, Gloeothece rupestris, Chrooccus turgidus ete.,") dann bei Wurzelsdorf und Harrachs- 
dorf im Riesengebirge ! 

353.) Dysphinctium tumens (Nordst.) nob. (Cosmarium tumens Nordst. Desmid. 
Spetsbere. T. 7, incl. C. notabile D. By. forma ornata Nordst. in Nordstedts und Witt- 
rock's Desm. et Oedoc. Ital. T. 13, Fig. 16.) Zellen 27 bis 35, am Isthmus 18 bis 24 
u breit, 42 bis 50 u lang, 20 bis 30 u dick, am Scheitel etwa 10 bis 16 u breit, Zell- 
hálften breit eifórmig oder fast trapezisch, mit convexen Seiten, abgestutztem Scheitel, 
breit abgerundeten unteren Ecken, am Rande wellig gekerbt, mit 12 bis 16 Einkerbungen 

(am Scheitel 4), seichter, nach aussen erweiterter Mitteleinschnůrung und je einem Chlo- 
rophore und Pyrenoide, an der Basis mit 2 bis 4 parallel verlaufenden Reihen von punkt- 
fórmigen Wůrzchen, in der schmalen Seitenansicht niedergedrůckt eifórmig, mit flach ab- 
gerundetem Scheitel und leichter Anschwellung oberhalb der Mitteleinschnůrung. Scheitel- 
ansicht breit elliptisch; var. B) mínus nob. Zellen 18 bis 21, am Isthmus 12 bis 16, 
am Scheitel etwa 9 bis 14 u breit, 24 bis 26 u lang, 13 bis 18 u dick. Zellhálften 
niedergedrůckt eifórmig, mit leicht convexen, nach dem flach abgestutzten Scheitel con- 
vergierenden, am Rande wellig gekerbten Seiten und stumpf abgerundetem Scheitel, mit 
12 bis 14 Einkerbungen, die Zellhaut fast oleichmássie mit kleinen punktfórmigen Wárz- 
chen granulirt; sonst wie die typische Form, von welcher sie sich auch durch Nichtvor- 
handensein der kleinen bauchartigen Anschwellung oberhalb der Mitteleinschnůrung in 
der schmalen Seitenansicht unterscheidet. 

An feuchten Felsen, bemoosten Felswánden etc. (6—10). So im Libřicer-Thale 
gegenůber Dawle an der Moldau mit Cylindrocystis crassa spárlich ! 

359. Dysphinctium anceps (Lund.) (Cosmarium anceps Lund. Desmid. T. 2. 
non C. anceps Delponte, vergl. Prodromus p. 187 2. Anmerk.) Zellen lánglich sechseckig, 
15 bis 20, am Isthmus etwa 11 bis 12 u breit, 25 bis 35 u lang, 11 bis 15 u dick, 
am Scheitel etwa 12 bis 14 u breit, mit seichter, fast linealischer Mitteleinschnůrung. 
Zellhálften von der breiteren Basis nach dem Scheitel leicht convergirend, an diesem 
flach abgestutzt, mit geradlinigen (nicht gekerbten) Seiten, fast rechtwinkeligen oberen 
und unteren Ecken, in der Scheitelansicht rundlich, in der schmalen Seitenansicht láng- 
lich-elliptisch, mit glatter Membran; var. B) pusillum nob. (Dysphinctium pusillum nob. 
in diesem Prodromus p. 187.) hat Verf. mit Úbergangsformen zu der soeben beschrie- 
benen  typischen Form an einer feuchten Felsenwand im Libřicer-Thale gegenůber Dawle 
an der Moldau beobachtet! 

Cosmarium bioculatum Bréb. Var. B) parcum Wille Om Norg. Alg. T. 1. p. 85. 
Zellen 18, am Isthmus 6 u breit, fast ebenso (18:5 u) lang, 9 bis 10'5 u dick. Zell- 
hálften niedergedrůckt, breit elliptisch oder fast sechseckig-nierenfórmig, in der schmalen 
Seitenansicht fast kreisfórmig, in der Scheitelansicht elliptisch, mit in der Mitte kaum 
hervortretender Anschwellune und glatter Zellhaut; sonst wie die typische Form. In Sůmpfen 

bei Magdalena náchst Wittingau ! 

Cosmarium Hammeri Reinsch. Algenfl. p. 111 excel. C. octogibbosum Reinsch.*) 
Var. B) čntermedium Reinsch ampl. Ale. from the cape of good hope T. 6. Zellen 25 

1) Wird von diesem Standorte mit den oben angefiihrten Algen in den náchsten Fasci- 
keln der Algae exs. des H. Prof. Dr. Wittrock's und Dr. Nordstedt's mitgetheilt werden. 

2) Nro. 353 auf p. 185 in diesem Werke (Dysphinctium minutum) hat Verf. auf p. 244. 
mit Nro. 362. (Docidium minutum) vereinigt. 

S) Wenn die von Dr. Nordstedt (Desmid. aretoae p. 18.) beschriebene, grosse Form des 
C. homalodermum, deren Zellen bis 51 u breit und 66 u lang sind, in jeder Zellhálfte je zwei 
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bis 35, am Isthmus etwa 8 bis 12 u breit, 25 bis 40 u lang, etwa 15 u dick, an dem 
fast lach abgestutzten Scheitel halb oder etwas mehr oder weniger so wie die ganze 
Zelle in der Mitte breit; sonst wie die typische Form. 

In Sůmpfen im Thale unterhalb Kosoř náchst Radotín! 

C. Meneghinii Bréb. Var. č) subhexagonum (Reinsch.) nob.*) (Cosmarium sp. 
nov. in Reinsch's „Alg. from the cape of good hope“ p. 242, T. 6, Fig. 10—11) Zellen 
11 bis 15 u breit, 16 bis 19 u lang. Zellhálften im Umrisse fast trapezisch mit recht- 
winkeligen unteren, stumpfwinkeligen oberen Ecken, an den beiden Seiten fast in der 
Mitte unter einem stumpfen Winkel angebrochen, am Scheitel fast gerade abgeflacht, mit 
glatter Zellhaut, am Isthmus etwa '/„ der Guerdurchm. 

In Teichen, Sůmpfen, Auellen otc. In Sůmpfen am Teiche Kardaš und bei Záhoří 
náchst Kardaš-Řečic! 

C. punctulatum Bréb. Liste T. 1. (? C. punctulatum in Reinsch's „Alg. from 
the cape of good hope“ T. 6, Fig. 7.) Zellen am Isthmus 9 bis 10 u breit, etwa 16 
bis 17 u dick. Zellhálften ofters fast nierenfórmig, am Scheitel etwas abgeflacht, mit je 
einem Chlorophore und Pyrenoide. Zygoten kugelig, mit an der Spitze 3- bis 4-theiligen 
Protuberanzen besetzt. Scheitelansicht elliptisch (sonst dem C. depressum [Nág.] Lund. 
áhnlich). — So im Teiche Kardaš bei Kardaš-Řečic! 

Chlorophore und Pyrenoide enthalten sollte (wie Verfasser vermuthet), so wáre sie ebenfalls aus- 
zuschliessen. 

1) Diese C.-Form steht dem C. hexagonum Elf. Finska Desmid. T. 1. am náchsten. 

i 



Erklárung der Abkůrzungen 

von Autorennamen und anderer in diesem Prodromus sich wiederholenden 

Abbreviaturen und Zeichen. 

A Dr 

Ag. oder Agd. 
Allm. 

Arch. 

Aut. oder Auct. 
Awd. oder Auersw. 

Bail. 

Bennet 

Berk. oder Berkel. 

Bory 
Bor. 

Bréb. 

Bzi. 

Bulnh. 

Carm. 
Ces. 

Cienk. 

Cleve oder Clev. 

Cohn 

Cd. oder Corda 

Cooke 

Cram. 

Cunnincgh. 
De By. oder D. By. 
D. C. oder Decand. 
Delp. 
De Not. 

Desm. oder Desmaz. 

Desv. 

De Toni 

Dillw. 

Duj. 
Dun. 

Ehrb. oder Ehrenb. 

Elfv. oder EU. 

Flah. 

Alexander Braun 

C. A. Agardh 
Allman 

W. Archer 

Auctores 

B. Auerswald 

J. W. Bailey 
A. W. Bennett 
M. J. Berkeley 
Bory de St. Vincent 
E. Bornet 

A. de Brébisson 

A. Borzi 

O. Bulnheim 

Carmichael 
V. de Cesati 

L. Cienkowski 

P. T. Cleve 

Ferd. Cohn 
A. J. +0. Gorda 

M. C. Cooke 

C. Cramer 

D. Cunningham 
Anton de Bary 
A. P. de Candolle 

J. Delponte 
G. de Notaris 

J. Desmazičres 

A. Desvaux 

G. B. De Toni 

L. W. Dillwyn 
M. F. Dujardin 
Dunal 

Ch. G. Ehrenberg 
F. Elfvine 
Ch. Flahault 

= 

Pr. 

Fres. oder Fresen. 

Fw. et Flotow 

Gay 
Girod. 

Gobi 

Goods. 

Greg. 
Grev. 

Grun. 

Hall. 

Hanse. 
Hantzsch 

Harv. 

Hass. 

Hedw. 

Hempr. 
Henfr. 

Herm. 

Hildebr. 

Jacobs. 
Istv. 

Jan. 

Itz. oder Itzigs. 
Klebs 

Ktz. oder Kůtz. 

Krch. 

L. oder Linn. 

Lasgrh. oder Lagerh. 
Lamour. 

Le Cl. 

Leibl. 

Lenor. 

Liebm. 

Lichtf. 
Lk. 

E. Fries 
G. Fresenius 

J. v. Flotow 

F. Gay 
Girod-Chantrans 
Ch. Gobi 
Goodsir 
W. Gregory 
R. K. Greville 

A. Grunow 
E. Hallier 

A. Hansgirg 
C. A. Hantsch 
W. H. Harvey 
A. H. Hassall 

J. Hedwig 
Hemprich 

A. Henfrey 
Hermann 

Hildebrand 
J. P. Jacobsen 

J. Istvánffy-Schaarschmidt 
C. Janisch 

H. Itzigsohn 
G. Klebs 
F. T. Kůtzing 
O. Kirchner 

C. v. Linné 
G. v. Lagerheim 
L. V. F. Lamouroux 

L. Le Clerc 
V. Leiblein 

Lenormand 
F. Liebman 

J. Lightfoot 
D. H. F. Link 
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Lund. P. M. Lundeli Suring. W. F. R. Suringar 
Lynsb H. L. Lyngbye Szym. oder Szyman. F. Szymanski 
Mag. P. Magnus Thr. oder Thur.. G. Thuret 

Mart. C. F. v. Martius Thwait. oder Thw.  Thwaites 

Menegh G. Menechini Tourn. J. P. de Tournefort 
Meyen J. F. Meyen Trent. J. F. Trentepohl 
Mont. J. C. Montagne Trevis. B. A. Trevisan 
Můll. oder Můller O. F. Můller Turner B. Turner 

Nág. C. v. Nágeli Turp. J. F. Turpin 
Nardo G. M. Nardo Ung. F. Unger 
Nitzsch C. L. Nitzsch Vahl M. Vahl 

Nordst. O. Nordstedt Vauch. J. P. Vaucher 
Now. oder Nowakow. L. Nowakowski Vill. D. Villars 
Pest P. Petit Wallr. F. W. Wallroth 
Pringsh. NŇ. Pringsheim Walz J. Walz 
Pritch. A. Pritchard Warm. E. Warming 
Racib. M. Raciborski Wartm. B. Wartmann 

Ralís J. Ralís Web. et Mohr oder 
Rbh. oder Rabh. © L. Rabenhorst W. et M. E- Weber ad M. Mohr 
Reinsch P. Reinsch Wille N. Wille 

Rfski. oder Rostaf. | J. Rostafinski Wittr. V. B. Wittrock 
Rich. P. Richter Wolle F. Wolle 

Rom. F. A. Roemer Wood H. C. Wood 
Roth oder Rth. A. W. Roth Wor. M. Woronin 
Roy J. Roy | Zopf W. Zopf 
Schrót. J. Schroeter nob. nobis zz A. Hansgire 
Schwabe H. Schwabe ampl. zz amplius 
Sirod. S. Sirodot em. = emendatum 
Sommerf. Ch. Sommerfelt ex p. ZZ ex parte 
Stein F. v. Stein var. ZZ varietas 
Stiz. Stizenberger | 

! bezeichnet die vom Verf. an Ort und Stelle beobachteten und meist auch gesammelten 
Algenarten ; neben dem Namen eines Algensammlers oder neben Alg. exs. No. bedeutet es, 
dass Verf. die betreffende Art gesehen, revidirt oder bestimmt hat. 

u: 0001 mm, cm, dm ete. sind metrische Lángenmaasse. 
(1—12) vor den Standorten, .bedeutet die Monate, in welchen der Verf. oder 

andere Algologen die betref-fende Algenart lebend in der freien Natur oder in Warm- 
háusern gesammelt oder beobachtet haben. 

Alm. d. Carlsb. z Almanach de Carlsbad von J. de Carro, Carlsbad 1834—1840. 
Bot. Centralbl. z- Botanisches Centralblatt herausg. in Cassel v. Uhlworm u. Behrens. 
Bot. Ztg. -— Botanische Zeitung, herausg. in Leipzig v. A. de Bary. 
Brit. fresh. oder freshw. ale. =— British fresh-water Algae ete. von M. Cooke, London, 

1882—1884. 
Cleve Bidrag == Bidrag till kánnedomen om Šweriges sótvattensalger ať Familjen Desmi- 

dieae, Stockholm, 1864. 
D. By Conjug. = Untersuchungen úber die Familie der Conjugaten ete. von A. de Bary, 

Leipzig, 1858. 
D. By Úber Oedog. u. Bulb. = Úber die Algengattungen Oedogonium und Bnlbochaete, 

Frankfurt a. M. 1854. 
Delp. Desmid. oder Desm. == Specimen Desmidiacearum subalpinarum ete. von J. B. 

Delponte, Turin 1873. 
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Einz. Alg. = Gattungen einzelliger Algen ete. von C. v. Nágeli, Zůrich 1849. 
Engl. Bot. zz English Botany ete. by J. E. Smith and J. Sowerby, 1790—1814. 
Fl. Dan. — Flora Danica etc. von C. Oeder, F. Můller, M. Vahl und W. Hornemann, 

1766—1831. 
Jacobs. Apercu == Apercu systématigue et critigue sur les Desmidiacées du Danemark, 

Kobenhavn, 1875. 
Jahrb. f. w. Bot. == Jahrbůcher fůr wissensch. Botanik, herausg. von N. Pringsheim 

in Berlin. © 

Klebs Desm. = Úber die Formen einiger Gattungen der Desmidiaceen Ostpreussens, 
Kónigsberg, 1879. 

Krch. Alg. z Algen von Schlesien bearbeitet von O. Kirchner, Breslau, 1878. 
Ktz. Alg. exs. zz Algarum aguae dulcis germanicarum Decas 1—16 von F. Kůtzing, 

1833—18536. 
Ktz. Spec. alg. z= Species Algarum von F. Kůtzing, Leipzig, 1849. 
Lagerh. Bidrag == Bidrag till Sveriges algflora von G. Lagerheim, 1885. 
Lundell Desmid. zz De Desmidiaceis, guae in Suecia inventae sunt. Von P. M. Lundell, 

Nova acta r. soc. scien. Upsaliensis, 1871. 
Mus. = Herbarium des nat. Museums in Prag. 
Nordst. Desmid. arctoae == Desmidieae arctoae. Auctore O. Nordstedt, Stockholm 1875. 
Not. Algol. zz Notes algologigues von E. Bornet und G. Thuret, Paris 1876—1880. 
Note ala morf. e biol. == Notte alla morfologia e biologia delle alghe ficocromacee von 

A. Borzi, 1878—1882. 
Osterr. bot. Zeitschr. rm Oesterreichische botanische Zeitschrift herausg. in Wien von 

A. Skofitz. 
Physiol. u. algol. Stud. -— Physiologische und algologische Studien, von A. Hansgirg, 

Prag, 1887. 
Racib. Desm. z= De nonnullis Desmidiaceis guae in Polonia inventae sunt, von M. Raci- 

borski, (Krakau, 1884. 
Ralís Desm. oder Desmid. == The british Desmidiaceae von J. Ralfs, London, 1848. 
Rbh. Flora eur. alg. == Flora europaea algarum ete. v. L. Rabenhorst, Leipzig 1864—1868. 
Rbh. Kryptfi. zz Kryptogamenflora von Sachsen ete. v. L. Rabenhorst, Leipzig, 1863. 
Rbh. Deutsch. Kryptfl. == Deutschlands Kryptogamen - Flora ete. von L. Rabenhorst, 

Leipzig, 1847. 
Rbh. Alg. exs. z= Die Algen Sachsens. Dec. 1-—100, 1848—1860 und Die Algen 

Europas Dec. 1—259, 1861—1879 von L. Rabenhorst. 
Reinsch Algenfl. == Die Algenflora des mittleren Theiles von Franken, von P. Reinsch, 

Nůrnberg, 1867. 
Reinsch Contrib. ad algol. ete. == Contributiones ad algologiam et fungologiam etc. von 

P. Reinsch, Leipzig, 1875. 
Reinsch Kerguelen Island Alg. == Freshwater Algae from Kerguelen Island, Phil. Transact. 

of the royal Soc. London, 1879. 
Reinsch Ale. from the cape of good hope —= On freshwater algae from the cape of good- 

hope, London 1877. 
Rozpr. akad. umiej. zz Rozprawy i sprawozdania akademie umiejetnosci w Krakowie. 
Sirod. Leman. = Étude sur la famille des Lemanéacées von S. Sirodot, 1872. 
Stein Infus. == Die Infusionsthiere von F. Stein, Leipzig, 1859—1884. 
Stud. algol. == Studi algologici von A. Borzi, 1883. 
Sturm Deutsch. Flora — Deutschlandsfora von Sturm, 1829—1832. 
Tab. phycol. == Tabulae phycologicae von F. T. Kůtzing, Nordhausen, 1845—1869. 
Wille om Conf. == Om hvileceller hos Conferva von N. Wille, Ófver. af k. vetens.-akad. 

forhand. Stockholm, 1881. 
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der Ordnungen, Familien und Gattungen. 
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namen sind cursiv gedruckt, von den mit vorgesetztem * bezeichneten Sectionsnamen 
sind hier blos einige angefůhrt, welche frůher auch als Gattungsnamen gegolten haben. 
Die Namen der Ordnungen und Familien sind mit fetterer Schrift gedruckt. Ein vollstán- 
diges Arten- und Synonymen-Register wird erst am Ende des zweiten Theiles dieses 
Werkes erscheinen. Die Zahlen bezeichnen die Seiten. 
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Chlorotylium Ktz. vi 
Choreoclonium Reinsch. ... 
Chromophyton Wor. em. Wille 
Chromophytoneae 
Chromulina Cienk. 
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Gloeotila Ktz. i 
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Gomotrichum Ktz. 
Gongrosira Ktz. 
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Phaeothamnieae . 
Phaeothamnion Lagerh. : 
Phaeozosporeae . 
Phycopeltis Millard. . 
*Phyllactidium Ktz. . 
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Prasiola Ag... : 

*Pringsheimia Wood. 
Protococeaceae i 
Protococcoideae . .... 
Protococcus Ag. .... 
Protoderma Ktz.... 
Rhaphidium Ktz.. 
Rhizoclonium Ktz. 
BRhynchonema Ktz. 
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Sciadium A. Br. .. 
Scotinosphaera Klebs 
Selenastrum Reinsch . 
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Spirotaenia Bréb. . 

*Spondylosium Bréb. 
Staurastrum Meyen 
Stauridium CČorda ... 

*Stauroceras Ktz..... 
Staurogenia (Morren) Ktz. 

*Staurospermum Ktz. 
Stephanosphaera Cohn 
Stichococeus Nás. . 
Stigeoclonium Ktz. . 

© Byncrypta Ehrb. 
Syngeneticae . 
Synura Ehrb. 
Tetmemorus Ralfs 
Tetraedron Ktz. 
Tetrasoma Corda . 
Tetraspora Link.. 
Trentepohlia Mart. . 
Trentepohliaceae 
Trochiscia Ktz. 
Ulothricheae . 
Ulothrix Ktz. 
Ulvaceae . . ě 
Urococcus (Hass. ý Ktz. 
Vaucheria D. C... 
Vaucheriaceae . 

*Vesiculifera Hass. 
Volvocaceae . 
Volvox Ehrb. : i 
Xanthidiastrum Delp. . 
Xanthidium Ehrb. . 
Zoochlorella Brandt. 
Zygnema Ag. .. 
Zysnemaceae 
Zysnemeae..... 

*Zygogonium Ktz.. 
Zygophyceae 
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Berichtiogungen und einige Zusátze 

Am Titelblatt des ersten Heftes lese man: Phaeophyceen und Chlorophyceen st. Phaeophyceen und 
einen Theil der Chlorophyceen. 

Seite 24, Zeile 7 von unten setze man nach Menge: b). 
58, 
58, 
56, 
65, 
84, 
95, 

105, 

107, 
120, 
120, 

120, 
121, 
138, 
136, 
159, 
162, 
168, 
170, 

170, 
178, 
180, 

180, 
188, 
184, 
185, 

185, 

185, 
186, 

14 v. u. lese man: Enteromorpha statt Euteromorpha. 
l "Anmerk. letzte Zeile lies unbekannten st. umbekannten. 
Zeile 11 v. 0. lies Ulothricheae st. Ulotricheae. 

» 

E JE JE | 

nak Jo Jo 0 CO E | 

» 

3 
11 
14 
7 

9 

v. u. lies In Torfsůmpfen st. Im Torfsůmpfen. 
v. u. lies st. Hohen-Elbe: Hohenelbe. 
v. u. lese man: hornfórmig st. kornfórmig. 
v. 0. setze man nach A. Br.: Cohn's „Beitr. z. Biologie d. Fflanzen“ II. 1. 
p. 103, Big. 1—4. 
v. 0. lies pulvisculus st. pulviscus. 
v. 0. setze man nach gekrůmmt: 5 bis 8 u breit, 16 bis 23 u lang. 
v. 0. setze man nach Polyedrium Nág.: (Astericium Corda 1889, Tetraedron 
Ktz. 1845?). 
v. u. ist nach leicht concaven: seltener geraden oder leicht convexen zu setzen. 
v. 0. setze man vor abgerundeten: stumpf. 
v. u. ist nach P ein Punkt zu setzen. 
v. u. lese man st. úbergeht: geht ... úber. 
v. u. setze man nách einem : seltener 2, nach 2—4',: seltener bis 7. 
v. u. lies st. 62: 66 und setze vor bis 10mal: 2. 
v- u hes.st. 895:-805.+ 
v. u. setze man nach F. 29: Nach Wille Norges Alg. p. 58, T. 2 sind die Zellem 
12 u breit, ebenso lang und 7 u dick, 
v. 0. ist nach nicht: oder sehr schwach zu setzen. 
v. 0. lies st. 50 bis 150: 30 bis 150. 
v. 0. setze man nach bis 17 u breit: nach Delponte (Desmid. p. 205, T. 18) 
bis 21. 
v. 0. setze man nach bis 370: nach Delponte bis 576. 
v. 0. setze man nach Hirschberg: auch fB). 
v. 0. ist nach By ein Punkt zu setzen. 
v. 0. setze man nach Cosmarium? cruciferum D. By. exp.: Fentum cruciferum 
(D. By.) Gay. 
v. u. lies st. "D. minutum (Čleve) nob.: D. minutum (Ralfs) mob. (Docidium mi- 
nutum Ralís). 
v. u. lies st. minor: minus. 

13 v. u. setze man nach Wolle Desm. T. 12.: Fig. 17 non exacte excus. 
187, sefze man zur 1) Anmerk. und dem Cosmarium speciosum Lund. var. B) stmplex Nordst. 

(Desmid. Spetsbere. p. 31. T. 6. Fig. 12), vom welchem sie sich hauptsčchlich 
durch die konische, nach der Spitze mehr verschmůlerte Form, geringere Dicke und 
Lůnge der Zellen, sowie durch dichtere Granulation der Zellhaut unterscheidet ; 
die warzenfórmigen Punlkte an der Basis der Zellhálften sind bei dem D. notabile var. 
pseudospeciosum stets im 3 horizontale sich fast beriihrende Reihén angeordnet. 
Verf. glaubt, dass Dysphinctium speciosum (Cosmarium speciosum Lund.), dessen 
nahe Verwandschaft mt D. notabile (Cosmarium notabile Bréb.) Lundell selbst 
anerkennt (verel. in diesem Werke p. 187 *) Anmerk.) und von den Úbergangs- 
formen zu C. notabile Bréb. Dr. Nordstedt beobachtet zů haben scheint („An in- 
dividua nonnulla minora huc (ad C. speciosum) pertineant, annon ad (. 
notabile Bréb. non certus sum“ Nordstedt Do Spetsbere. p. 31.) als Sub- 

19 



species (D. notabile b) speciosum) neben der typischen Form (D. notabile a) ge- 
nuinum) mit D. notabilé zu vereinigen sei. H. Dr. Nordstedt dem Verf. D. nota- 
bile var. pseudospeciosum fůir seine und Prof. Dr. Wittrock's Algae exs. zugesandt 
hat und welchem Verf. fiir seine hebenswiirdige Freundlichkeit zu vielem Dank 
verpflichtet ist, schreibt mir soeben, dass es schwerlich zu ermittelm ist, was eigentlich 
Cosmarium notabile Bréb. sei. — Mam sollte also statt Cosmarium notabite Bréb. 
richtiger C. notabile Bréb.?) D. By. schreiben. 

Seite 188, Zeile 6 v. 0. ist nach 14 bis 22: seltener nur 12 zu setzen. 
188, 
189, 
190, 
190, 
198, 
198, 
198, 
193, 
194. 
194, 
195, 
195, 
196, 
196, 

197, 
198, 
199, 
199, 

» 

o. setze man die Klammer vor Bréb. zu Closterium. 
. lies st. tanzendem: tanzendem. 
setze man nach Ralís Desmid. x. 15: ex 10. 

. setze man nach am Isthmus 16: bis 28 nach Lundell. 
. setze man nach p. 36: Jacobs. Apercu T. 8. 
lies st. nierengedrůckt-eifórmig: medergedrůekt-eifórmig. 

. lies st. 27 u im Durchm.: 57 u im Durchm. (Lund. Desm. T. 8) 
setze man nach etwa 4: bis 8. 

. setze man nach ziemlich geradem: oder leicht ausgerandetem. 
„nach Wolle Desmid. T. 18: FB%g. 27, 36—58 exp. 
. setze man nach Nro. 1303: C. concinnum (Rbh.) Reinsch Algenfl. T. 9. 

. setze man nach bis 48 u: nach Wolle auch nur 20 bis 25 u. 
lies st. C. venustum Bréb.: C. venustum (Bréb.) Rbh. : 
setze man zu C. cyclicum var. subtruncatum nob. als Anmerkung: Mit 

dieser Varietůt ist vielleicht die kleinere von Nordstedt (Desmid. et Oedog. Ital. 
. 37) beschriebene Form der var. areticum Nordst. (Desmid. Spetsbers. p. 31. 
. 6.) zu vereinigen. 
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23 v. u. lies st. Wolle Desm. T. 33. Wolle Desm. T. 34. 
22 v. u. lies st. Debaryanum Nordst.: Debaryanum (Jacobs.) Nordst. 
setze man oben statt Closterium: Staurastrum. 

p 
T 

5 v. 0. lies st. Desmid. T. 26: T 16. 
17 v. 0. setze man nach Lund.: Desmid. T. 2. 
18 v. 0. setze man nach Desm. T. 13.: Wittr. et Nordst. Alg. exs. Nro. 72. 
22 v. 0. lies st. Alg. exs. Nro. 491: Nro. 471. 
23 v. 0. setze man nach etwa 33: nach Lundell bis 54. 
24 v. 0. setze man nach 40: nach Lundell bis 68 u lany. 
19 v. o. lese man st. alatum Corda: alatum (Corda) Wolle, Desmid. T. 26. 
2 v. u. lies st. C. ampullaceum: Z. ampullaceum. 
2 v. 0. setze man nach E. inerme Lund, Desmid. T. 2: sec. Jacobsen Apercu 
p 

Zeile 10 v. o. setze man nach T. 17: Fig. 4. 
19 v. u. lies st. ahgerundeter: abgerundeter. 
9 v. u. lies st. Wolle Desm. T. 33: Wolle Desm. T 45. 
5 v. u. lies st. Desm. T. 34. Ralfs. Desm. T. 34. 4 

2) Anmerk. setze man nach Kralup: und in Waldsimpfen bei Plass něáchst Pilsen. 
. lies Phaeophyceae st. Phacophyceae. x 
setze man nach Wittr.: Prodrom. Oedog. T. 1, Wolle Algae T. 97. 

. setze man nach Club 1877: Algae T. 91. 
. lies st. C. fragilis Ktz. Tab. phycol. I.: U. fragilis Ktz. Tab. phycol. II. 
. setze man vor De Baryana: V. 
. lies st. Ktz. Lagrh. (Ktz.) Lagrh.' 
. lies Pseudosebaldi st. Pseudesebaldi. i 8 

4 v. 

vy 

2 v. 

3 v. 

20 v. 

5.v. 
2 V. Sooso0m 
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db) Zweite Serie gemessener Hóohenpunkte in Bohmen (Sect. -Blatt III.) von Prof. 
Dr. Kořistka. 84 Seiten Text. 

c) Hohenschichtenkarte, Section III., von Prof. Dr. Kořistka. (Diese Karte 
enthált die in dem vorstehenden Text angegebene Situation im Massstabe von 1 : 200.000). 

ď) Hohenschichten des Riesengebirges von Prof. Dr. Kořistka im Maasstabe 
von 1: 100.000. Preis dieser Abtheilung . .... .... Neb doby 08: eno 00 PaA A. 450 

II. Die Arbeiten der geologischen Abtheilung. I. Theil enthált: 

a) Prof. Dr. Ant. Frič: Fauna der Steinkohlenformation Bohmens mit 4 Tafeln. 
b) Karl Feistmantel: Die Steinkohlenbecken bei Klein-Přílep, Lísek, Stílec, 

Holoubkow, Mireschau und Letkow mit 9 Holzschnitten. 
c) Jos. Vála und R. Helmhacker: Das Eisensteinvorkommen in der Gegend 

von Prag und Beraun mit 6 Tafeln, 9 Holzschnitten und 1 Karte. 
d) R. Helmhacker: Geognostische Beschreibung eines Theiles der Gegend 

zwischen Beneschau und der Sázava, mit 1 Tafel und 1 Karte. 
: Dieser Theil enthált 448 Seiten Text, 11 Tafeln, 18 Holzschnitte und 2 k; Karten. 
E ká oo podobojí a A an dní čelSU JE. l. 4— 

II. Theil enthált: 

Dr. Em. Bořický: Petrographische Studien an den Basaltgesteinen Bohmens 
mb 294 Seiten Lext und: © Tafeln. "Preis -+ 5.1. A. 350 

Preis der ganzen ersten Hálfte des zweiten Bandes (I. und II. Abtheilung zusammen) geb. fi. 10— 

ZW EIUTVTEE BAND. 

Zweiter Theil. 

III. Botanische Abtheilung. Dieselbe enthált: 

Prodromus der Flora von Bóhmen von Prof. Dr. Ladislav Čelakovský (II. 6 
n bext amo dhodel. BOM 0 A 9.) 4M 8 eo 5 dř ů. 26 

IV. Zoologische Abtheilung. Dieselbe enthált: 

a) Prof. Dr. Ant. Frič: Die Wirbelthiere Bohmens. 
B : P : Die Flussfischerei in Bohmen. 
c) Die Krustenthiere Bohmens 

Mit 1 Tafel, 100 Holzschnitten, POOR JPxko s PBÍS <% Lipan aa elelaí k OS he 

V. Chemische Abtheilung. 

Prof. Dr. Em. Bořický: Úber die Verbreitung des Kali und der Phosphorsáure 
in den Gesteinen Bohmens. 58 Seiten Text. Preis. . „60 kr. 

Preis der ganzen zweiten Hálfte des zweiten Bandes (III., IV. u. V. Abth. zusammen) geb. A. 5— 

MD OEC AK UE" ES EC EB A ND. 

I. Topographische Abtheilung. 

Verzeichniss der in den J. 1877—1879 vom k. k. mil.-geogr. Institut trigoňnometrisch 
bestimmten Hohen von Bohmen herausgegeben von Prof Dr. Karl Kořistka und 
Major R: Daublebsky von Sterneck mit 1 Karte.. ....... .. -4+ + i. 180 

II. Geologische Abtheilung: 

I. Heft. Petrographische Studien an den Phonolithgesteinen Bóhmens von 
Prof. Dr. Em. Bořický mit 2 chromolith. Tafeln, 96 Seiten Text. Preis... A. 1— 

II. Heft. Petrographische Studien an den Melaphyrgesteinen Bóohmens von 
Prof. Dr. Em. Bořický mit 2 chromolith. Tafeln. 88 Seiten Text. Preis l. 1— 

IN. Heft. Die Geologie des bohmischen Erzgebirges (I Theil) von Prof. Dr. 
Gustav Laube mit mehreren Holzschnitten und einer Profiltafel. 216 sýc Text 
A ve dk by k) a 00 pel So rz 60 eh .2— 

III. Botanische Abtheiluns: 

Prodromus der Flora von Bohmen von Prof. Dr. Ladislav Čelakovský. (III. Theil. 

POMO ILO LOK: CELPIS vhod oa i je oabeh C kK Ej 65 8 RM 60b en Le A. 2:40 



(IV. Zoologische Abtheilung: © ka o l 

L:Heft:., Die o Běhmens von F. V. Rosreky mit 24 Bhizachujtah: 44 Seiten 
Text.: Preis“ + 60 kr. 

Il: EHeft. Die lado nerneh Bóhmens von B hts latě Eellách- mit 70. Holzachmisen. 
182 -Seton TBómt dkg ar: adíolse 25 4 aha an M kt la V 

v. Chemiseh-petrologische Abtheilung: 

Elemente einer neuenchemisch-mikroskopischen Mineral-und Gesteinsanalyse 
von Prof. Dr. Bořický mit 3 Holzschnitten und 2 lith. Tafeln. 80 Seiten Text. fl. 1:40 

n 

VIERTER BAND. 
x i bo p il : : 

No. 1. Studien im Gebiete der bohmischen Kreideformation. Die Weissen- 
berger und Malnitzer Schichten von Dr. Anton Frič mit 155- Holzschnitten. 
184: BEHEH EOšt u SPLBIS -ey vel slsnkí Jouoodo mění a Eoe Ses PANE MEP i PRE 

No. 2. Erláuterungen zur geologischen Karte der Umgebuncen von (Pras von 
J. Krejčí und R. Helmhacker mit 1 Karte, mehreren Profilen und Holzschnitten A. 450 

No. 3. Prodromus der Flora von Bóhmen von Prof. Dr. Ladislav Čelakovský. 
(TV. Theil.) Nachtráge bis 1880. Verzeichniss und Register... . ©« . ©... 1. 240 

No. 4. Petrologische Studien an den Porphyrgesteinen Běhmens von Prof. Dr. 
Em.2Bořilký 7 4 noo arg u "ve dada On OOA TL SSK od zadna A. 1:80. 

No. 5. Flora des Fiussgebietes der Cidlina und Mrdlina von Prof. Ed. Pospíchal. 
fl. — 

No. 6. Der Hangendflótzzug im Schlan-Rakonitzer Steinkohlenbecken von Carl 
FOX SA AMMGE Ae: G3iek ieacat) zdi kly Náš E Mo ní ka A PR o R k 

FPŮUNFETEHR BAND. 

No. 1. Erláuterungen zur geologisch enKarte des Hlábnesi des (Železné Ko 
und der angrenzenden Gegenden im ostlichen Bohmen von J. Krejčí und 
R- Helm hacker: 1557 Me nej S 113 6 ZaRe Er ele 11. 2— 

(Die Karce selbst erscheint spáter.) 
No. 2. Studien im Gebiete der bohmischen Kreideformation. Ii. Die Iser- 

schichten. Von Dr- Anton Frič. Mit 132 TOxIioúren "7 ee MH 3— 
No. 3. Die mittelbohmische' Steinkohlenablagerung von Carl Feistmantel. Mit 

20 Holzschnitten . . . P 
No. 4. Die Lebermoose rusi Hepatici) Běhmens von Prof Jos. Dědeček. A 1— 
No. 5. Orographisch-geotektonische Úbersicht des silurischen Gebietes im 

mittleren Bohmen. Von Johann Krejčí und Karl Feistmantel. Mit 1 geolog. 
Karte úad vřelen Holzschnitten -5 + 1 S% „A 2— 

No. 6. Prodromus der Alsgenflora von Bohmen. Erster Theil enthaltend die Rhodo- 
phyceen, Phaeophyceen und einen Theil der Chlorophyceen. Von Dr. Anton Hansgirg. 

S IECTIIS TEEB BAND. 

No. 1. Die bohmischen Torfe vom naturhistorischen und wirthschaftlichen 
Standpunkte. Von Prof. Fr. L. Sitenský. (Die deutsche Ausgabe noch nicht vollendet.). 

No. 2. Die PAS ROA Bohmens. Von Josef Kafka. Mit 91 Abbildungen 
im Dexte: 1 SY:71 4 Pouann líní zh karetní pioepul le: © tl des o fi. 12 

No. 3. Grundzůge einer Hyčětographie des Kónigreiches Bohmen. Nach mehr- 
Jáhrigen Beobachtungsergebnissen von 700 ombrometrischen Stationen entworfen von Dr. 
F. J. Studnička. Mit einer Karte und mehreren Holzschnitten . ...... - fl. 150 

No. 4. Geologie des bohmischen Erzgebirges. Von Dr. Gustav C. Laube. II. Theil. 
Geologie des ostlichen Erzgebirges oder des Gebirges zwischen Joachimsthal-Gottesgab 
und der Elbe. Mit 6 Landschaftsbildern, 7 geolog. Durchschnitten, 5 Abbildungen k 6 eh 
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Druck von Dr. Ed. Grégr in Prag 1887. — Selbstverlag 
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