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Anstalten und Vereine 

mit welchen bis zum Schlusse des Jahres 1875 wissenschaftlicher 

Verkehr stattfand *). 

Acram: Kroatische Ackerhau-Gesellschaft. 
Gospodarski List. 1875. Nr. 1—26. 

Amiens: Societe Linncenne du Nord de la France. 

Bulletin mensuel. 1575. Nr. 31—58. 

Amsterdam: Königliche Akademie der Wissenschaften. 

N. ih .Processen-Verbaal. .13873—187:E. 

| Jaarböek:' 1873. 

Yerslagen.'2. Reiho,'-8: "Theil. .1874. 

R Zoolosische Gesellschaft „Natura artıs mayistra.“ 

Nederlandsch Tijdsehrift voor de dierkunde. 1.—4. Theil. 

1864-1974. 

Angers: Sveicte acaddınique de Maine et Loire, 

> Socict& Liundenne du departement de Maine et Loire. 

I Annaberg-Buchhola: Verein für Naturkunde. 

Augsburg: Naturhistorischer Vrrein. 

Auxerre: Societ6 des sciences Lustoriques et naturelles de l’Yonne. 

j u Bulletin. 29. Band.:1875..1. Sem. 

4 Bamberg: Naturiorschende Gesellschaft. 

- (tewerbe- Verein. 

Wochenschrift. 1574. Nr. :31—36. 

WW x 1875 .NE, 1068 
Basel: Naturforschende Gesellschaft. 

Verhandlungen. 6. Theil, 2. Heft. 1875 

*% . r . . . “ . . rys un 
) In diesem Verzeichnisse sind zugleich die im Tausche erworbenen Druckschriften 

angeführt, 
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Berlin: Königlich preussische Akademie der Wissenschaften. 

Monatsberichte. 1874. September— Dezember. 

re: 1875. Jänner— Oktober. 

„ Botanischer Verein der Provinz Brandenburg. 

Verhandlungen. 16. Jahrgang. 187&. 

»„ Deutsche geologische Gesellschaft. | 

Zeitschrift. 25. Band. 1874. 3. undi 4. Heft. 
r 26. Band. 1875. .1.—4.! Heft. 

27. Baud-1875. 1.—3.; Heft. 

„ Gesellschaft für allgemeine Erdkunde. 

Zeitschrift: > 9. Band, 6. Heft. 

S 10. Band, 1.—5. Heit. 

Verhandlungen. 1875. 1.—S. Heft. 

n Afrikanische Gesellschaft. 

s Gesellsehaft natüurforschender Freunde. 

2 Entomologischer Verein. 

- Deutsche entomologische Zeitschrift. 19. Jahrgang. 1875, 

= 1. Holt sg: E 
Naturforschende Gesellsehaft. 

Mittheilungen. 187. Nr. 828—873. 

Schweizerische naturforschende Gesellschaft. 

Verliundlungen der 55. Versammlung in Freiburg (1872) 

und der 57. Versammlung in Chur (187-4). 

Bona: Academie d’Hippone. 

Bonu: Naturhistorischer Verein der preussischen Riheinlande und 

Westphalens. 

Verhandlungen. 30. Jahrgang, 2. Hälfte. 

31. Jahrgang. 

2. Jahrgang, 1. Hälfte. 

Bordeaux: Socictö des sciences physiques et naturelles. 

Memoires. 10. Band, 2. Heft. 1875. 

5 2..80r1e,: 1. Bandz 1. Heft. 1875. 

5 Soeiete Linneenne. 

Boston: Society of natural history. 

Memoirs.. 2. Band, 3.. Theil, Nr. 1—5. 1873—1875. 

n 2. Band, 4. Theil, Nr. 1. 1875. 

Proceedings, 16. Band, 3. und 4. Theil. 18 

N 17. Band, 1. und 2. Theil. 18 



Boston: American Academy of arts and sciences. 

Proceedings. 9. Band. 1873— 1874. 

Bremen: Naturwissenschaftlicher Verein. 

Breslau: Schlesische Gesellschaft für yaterländische Cultur. 
51. Jahresbericht 1874. 

= (rewerne-Verein, 

Breslauer Gewerbe-Blatt. 20. Band. 1874. Nr. 2% — 96. 

2 a a .Band--1875- Nr 29m 

Verein für schlesische a 

Zeitschrift. 1.—b. und 8.—15. Jahrgang. 1874—1861, 

Neue Folge. 1—4. Heft. 1870-1874. 

Eintomologische Miscellen. Breslau. 1874. 

Brünn: K. k. m.-sehl. Gesellschaft zur Beförderung des Ackerhaues, 
der Natur- und Laudeskunde. 

Mittheilungen. Jahrgang 1874. 

Verein für Bienenzucht. 

Die Honigbiene von Brünn. Jahrgaus 1874. Nr, 8—12, 
a n & Jahrgang 1875. Eu eh, 

Vcela brnenska. Jahrgang 1874. Nr. RS SER, 

5; Jahrgaus 1875. Nr. 1-12. 

Brüssel: Academie royale des sciences. 

Bulletin. 42. Jahrgang. 1873. 

43. Jahrgang. 1874. 

Annuaire. 40. Jahrgang. 1574, 

3 Societe malacologique de Belgique. 
Societe entomologique de Belgique. 

Annales. 17. Band. 1874. 

Compte rendu. 2. Reihe. Nr. 15—20. 

n Observatoire royal. 

= Societe royale de botanique. 
Bulletin. 1.-- 13. Band, (1862— 1874.) 

Caen: Soeicte Linndenne de Normandie. 

»  Acadömie des sciences, arts et belles lettres. 
Memoires. 1575. 

Cambridge: Museum of comparative zoology. 
Annual Report. 1873. 

American association for the advaneement of seiences. 

Proceedings. 22. und 23. Band. 1873—1874. 

Carlsruhe: Naturwissenschaftlicher Verein. 

und 36. Band.) (9 3 

(37. Band.) 

1* 



Cassel: Verein für Naturkunde, 

- Catania: Accademia Givenia, 

- Öhemniba: Naturwissenschaftliche Gesellschaft. 

 Cherbourg: Soeidts des sciences naturelles. 

Chicago: Academy vi sciences. 

‚Christiania: Königliche Universität. 

Chur; Naturforschende Gesellschaft Graubündens. 

15. Jahresbericht. -1573>--1874. 

Danzig:  Naturforschende Gesellschaft. 
E Schriften. 3. Band, 3. Teit. 1874, 

Darmstadt: Verein für Erdkunde und verwandte Wissenschaften. 

a“ Notizblatt. 3. Folge. 13, Ueft. 1874. 
Dessau: Naturhistorischer Verein. 

| Dijon: Acudcmie des sciences. 

Donaueschingen: Verein für Geschichte und Nalurgeschichte der Baar 
und der angrenzenden Landestheiie. 

Dorpat: Naturforscher Gesellschaft. 

Dresden: Naturwissenschaftliehe Gesellschaft „Isis“. 

| ae Sitzungsberichte. 187-E-Aprtl>=Dexembher. 

' \ . e 1875. ‚Jänner —Juni. 

2 n Verein für Nabur- und Heilkunde. 

: Jahresberichte. Oktober 187-4—Mai 1875. 

Ä Kaiserliche Leopollino-Carolinische Akademie. 

“ Leopoldina..,10. Heft. Nr. 7—19. 1874. 

w 11.. Höft.. Nr. 1-24, 1875. 

- Dublin: koyal geological Society of Ireland. 
| Journal. Vol. 3, Part 1, 1873-1874. 

s University biologieal association. 
BE : Proceedines, 1: Band. Nr 1.1870. 

Dürckheim: Naturwissenschaftlicher Verein „Pollichia®. 

"Jahresberichte. 'Nr. 3 (1845), Nr, 4 (1846), Nr, 12. 
| (1854), Nr. 13. (1855) und Nr. 30—32 (1874). 

Blinluuh: u ee oe, 

50. a 15 iA. 

7 Kleine Schriften. 'Nr.:17. 1875. 

" Bifurt: Königliche Akademie gemeinnütziger Wissenschaften. 

- Erlangen: Königliche Universität. 
BE Fünfundvierzig akademische Schriften, 



Erlangen: Physikalisch-medieinische Societät, 
j Sitzungsberichte, 6. Heft, (November 1873— August 1874 

Florenz: Societü entomologica italiana, 
Bulletino, 6. Jahrgang, 1874. 

n 7. Jahrgang.. 1875, Nr. 1—2, 

Frankfurt a. M.: Physikalischer Verein. 
Jahresbericht für 1873—-1874. 

Seckenberg’sche naturforschende Gesellschaft. 
3ericht für 1873—1874, 

Freiburg i. B.: Naturforschende Gesellschaft. 

x Grossherzogliche Universität, 

Fulda: Verein für Naturkunde. 

2. und ..3. Bericht. 1869---1875. 

(senua: Societä di letture scientifiche. 

ffemeridi. 4. Jahrgang. Nr. 10—12, 

5. Jahrgang. Nr; 1—5. 

ie) 

” 

„ »ocietä erittogamologiea italiana. 

Gera: Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften. 

(tiessen: Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde, 

Görlitz -Naturforschends "Gesellschaft. 7: | 

Abhandlungen. 15. Band. 187.0: 

Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften. 

Neues Lausitzisches Magazin. 51. Band. 1874, 

(Göttingen: Königliche Universität. 

Königliche Gesellschaft der Wissenschaften. 
Nachrichten. Jahrgang. 1874. 

Graz: Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark. 

Mittheilungen. Jahrgang 1874, 

„ Verein der Aerzte in Steiermark. 

„ Akademischer naturwissenschaftlicher Verein. 

Jahresbericht, 1, Jahrgang, 1875. | 

Greenwich: Royal Observatory. 
Results of the magnetieal and meteorological observations 

1872. 

Results of the astronomieal Ob atinne 1819 

Stone, E. J., The Cape Catalogue of 1159 stars, deduce@- 

from observations at the Royal Observatory, Cape 0 h: 

(x0ood Hope, 1856 to 1861, reduced to the een 1860 

Cape Town, 187: 3% Sa i er 

” 
Bj 



| 
| 

| 

| 

| 

6 

Greifswald: Naturwissenschaftlicher Verein für Neuvorpommern und 

Rügen. 
Mittheilungen, 5. und 6. Jahrgang. 1873—18T4. 

Gröningen: Natwurkundig Genootschap. 

Vorslag. 1874. 

Halle; Naturforschende Gesellschaft. 

Abhandlungen: 13. Band, 2. Heft. 1874, 

Hamburg: Naturwissenschaftlicher Verein. 
Abhandlungen. 6. Band, 1. Abtheilung. 1879. 

h Verein für naturwissenschaftliche Unterhaltung. 

Verhandlungen. 1871—1874. 

Hanau: Wetterauische Gesellschaft für Naturkunde. 

Hannover: Naturhistorische Gresellschaft 

23. und 24, Bericht 1872—1874, 

Harlem: Soeicte hollandaise des sciences. 

Archives. 8. Band (1873), I. und 2.. Heft. 

). Band (187-4), +. und 5. Heft. 

). Bani. (1875), 1.—2.. Heft. 

em ” 

og 
>= ...Muste -Teyler. 

m 

Heidelberg: Naturbistorisch-medieinischer Verein. 

Verhandlungen. Nene Folge, 1. Band, 2. Hett, 1575. 

Helsinefors: Societas scientiarum fenniena. 

Bilrag till Kännelom af Finnlands naturoch folk, 21.-—25. 

Holt. 1873— 1874. 
Observations faites A l’observatoire magnetique et meteo- 

rologique de Helsingfors. 5. Band. 1875. 

5 Societas pro fauna et Nora fenniea. 

Notiser, 13. Heft. 1871—1874. 

Hermannstadt: Verein für siebenbüreische Landeskunde. 

Archiv. 11. Band, 3. Heft. 1874. 

12.: Band. 1. Heft: 1874 

Jahresbericht für 1875-—-1874. 

Hermannstadt: Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften. 

Verhandlungen und Mittheilungen 25. Jahrgang. 1875. 

Innsbruck : Ferdinandeum. 

Zeitschrift. 19. Heft. 1375. 

Naturwissenschaftlich-medieinischer Verein. 

Berichte. 5. Jahrgang. 1874. 



Kesmark: Ungarischer Karpathen-Verein. 
Jahrbuch, 2. Jahrgang, 1875. 

Kiel: Naturwissenschaftlicher Verein für Schleswig-Holstein. 
Schriften. 3. Heft. 1875. 

Königtiche Universität. 

Schriften. 21. Band. 1874. 

Klagenfurt: Naturhistorisches Landesmuseum. 

Kopenhagen: Naturhistorische Gesellschaft. 

Videnskabelige Meddelelser. Jahrgang. 1874. 

Königsberg: Physikauisch-ökonomische Gesellschaft. 
Schriften. !4. und 15. Jahrgang. 1873 und 1874. 

Königliche Universität. 
Acht akadeinische Schriften. 

Krakau: K. k. Gelehrten-Gesellschaft. 

Laibach: Museal-Verein für Krain. 

Landshut: Botanischer Verein. 

Lausanne: Societe vaudoise des sciences naturelles. 

Bulletin. Nr. 72—-74. 1874—1875. 

Leipzig: Fürstlich ‚Jablonowsky’sche Gesellschaft. 

Preisschriften. XVIIT. Wangerin, Albert, Reduction der 

Potentialgleichung für gewisse Itotationskörper auf eine 

gewöhnliche Differentialgleichung. 1875. 

Lemberg: K. k. galizische landwirthsehaftliche Gesellschaft. 

Rolnik. 15. Band. Nr. 5.und 6. 

16. Band. Nr. 1—6. 

2 17. Band Nr. 1 6 

Linz: Museum Franeisco-Carolinum. 

„ Verein für Naturkunde. 

6. Jahresbericht. 1875. 

London: Royal Society. 
5 Linnean Society. 

‚Journal. Zooloey. 

n 

y. 12. Band. Nr. 58—59. 

: 3otany. 14. Band. Nr. 77—80. 

Additions to the library. 1873—1874, 

Luxemburg: Institut royal grand-ducal de Luxembourg. Section des 
sciences naturelles et mathematiqnes. 

Publications. 14. und 15. Band. 1874—1875. 

5 Societe de hotanique. 
Lüneburg: Naturwissenschaftlicher Verein. 



Lüttich: Soeidte grologigque de Belgique. 

Annales, 1. Band. 1874. 

yon: Societs d’agricullure, 

| Annales. + Reihe, 44% und 5. Band. 1871— 1872. 

Madison: Wisconsin Academy of seiences, arts and letters. 

Magdeburg: Naturwissenschaftlicher Verein. 

Abhandlungen. db. Helt. 1574. 

Sitzungsberichte. 1874. 

Mailand: Reale Istitwnio lombardo. di scienze e lettere. 

| Rendiconti. 2. Reihe, 7. Band. Fase. 516. 

Mannheim: Verein für Naturkunde. 

Marburg: Königliche Universität. 

Sieben Inangural-Dissertationen. 

nn Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissen- 

schaften. 

Marseille: Soeicte de statisbique. 

Metz: Soeiet“ «(histoire naturelle. 

Moncalieri: „Dseryatorio ac] R. Collssio Carlo Alberto. 

ASS EER letino Ieteoriloe Fre Dands. NE 7. 

9. Band. Nr. 1—10. 

Mons: Soeictt des seienees, des arts et des lettres. 

Memoires. 9, und 10. Band. 1873—1ST. 

Moskau: Societe imperiale des naturalistes. 

Bulletin? 1874...8: und =. ‚Heft. 

a 18752.1..1nd»2..Helt: 

München: Könieliche Akademie der Wissenschaften. 

Sitzungsberichte. 4. Band, 3. Heft. 1874. 

> 5. Bank - Kanne 2 Heitaels 7a. 

Beetz, W. Der Antheil der k. bairischen Akademie der 

Wissenschaften an der Entwicklung der Elektricitäts- 

lehre. München. 1875. 

Erlenmeyer, Dr. E. Ueber den Einfluss: des Freiherrn 

Justus von Iaebig auf die Entwicklung der reinen 

Chemie. Denkschrift, München. 1864, 

Radelkofer, L. Monographie der Sapindaceen-Gattung Ser- 

jania. München. 1875. 

Neisse: Verein „Philomathie®. 

#518. Bericht. April 1872 —Mai 1874. 



Neubrandenburg: Verein der Freunde der Naturgesehichte. 
Archiv, 28. Heft. 1874, 

Neuchätel: Soeiöt6 des sciences naturelles. 
Bulletin. 10. Band, 1, und 2. Heft. 1874—1875. 

Neutitschein: Landwirtlischaftlicher Verein. 
Mittheilungen. 12. Jahrgang. 1874. Nr, 11 und 12. 

13. Jahrgang, .1875: N; IT 

New-Haven: Connecticut Academy of arts and sejences. 

Newport: Orleans county society of natural seiences. 

Archives of sciences. Vol, I. Nr. 6. 

New- York: Lyceum of natural history. 

Nürnberg: Naturhistorische Gesellschaft. 

Offenbach: Verein für Naturkunde. 

Osnabrück: Naturwissenschaftlicher Verein. 

2. Jahresbericht. 1872—-1873. 

Paris: Academie des sciences. 

Comptes rendus. 76. und.77. Band. 1573. 

'Faucon, L. Sur ta maladie- de la vigne et sur son trai- 

tement par le proccde de la submersion, Paris, 1874, 

Dumas, Communieation relative a Ja destruction da Phyl- 

loxera. Paris.: 1974. 

Dumas, Memoire sur les moyens de eombattre l’invasion 

du. Phylloxera. Paris. 1874. | 

Duclaux, Etwdles sur Ja nouvelle maladie Je la yigne dans 

lo sudest de la France. Paris. 1874. 

Duclaux, Cornu et Faucon, Rapport sur les etudes relatives 

au Phylioxera. Paris. 1872. 

Balbiani, Recherches sur l’ustion du coaltar «ans le trai- 

tement des vignes phylloxerdes. Paris. 18714. 

Balbiani, Memoire sur la reproduetion dn Phylloxera du 

chene. Paris. 1074. 

Mouillefort, Nouvelles experiences efteetuees avee les sul- 

focarbonates alealins pour la destruction au Phylloxera. 

Paris. 1374. 

Cornu, Ktudes sur la nouvelle maladie de la vigne. Paris. 

1874. | | 

Commission du Phylloxera. Paris. 1875. f 

Rapport sur les mesures administrativesä prendre pour preser- 

ver les territoires menaces par le Pıylloxera, Paris. 1874. 

e 
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Passau: Nalurhistorischer Verein. 

Pest: Königlich ungarische naturwissenschaftliche Gesellschaft. 

Vermeszettudomanyi Közlöny, Jahrgang 1873. 

Stahlbereer M, Die Ebbe und Fluth in der Ithede von 

Fiume. Mit 9 Tafeln. Budapest. 1874, 

Keenner,-» Dr... Ar ‚Die Bishöhle von. Dobschän. : Mit 

6 Tafeln. Budapest. 1874. 

Geologische Gesellschaft für Ungarn. 

Eöldtanı:-Köuläny.: 1879, Nr. 1-12; 

Posepny, 1. Geologisch- montanistische "Studio der Eirz- 

a] 

lagerstätten in Rezbanya in SO.-Ungarn. Mit 5 Tafeln. 

Budapest. 1874. 

‚Petersburg: Kaiserliche Akademie (der Wissenschaften. 
Bulletin. 19.” Band Nr. 2 und 9.187. 

& 20% Ban Nr: I und 2221879. 

Kaiserliche geographische Gesellschaft. 

berichte, S-—10. Band. 1872-— 1874, 

Arbeiten der wissenschaftlichen Expelition nach Sibirien ; 

2. Theil, Botanische  Abtheilums. are Se Tideln. Te 

3. "Theil, Geologische Abtheilnng. Mit 8 Tafeln. 1875. 

Denkschriften : 

a) Geographische Abtheilung. 3. Band. 1873. 

b) Ethnographische Abtheilung. 3 und 5. Band. 1875, 

c) Statistische Abtheilune. 3. u, 4. Band. 1873-—1874. 

Arbeiten der ethnographischen Expedition nach Westruss- 

land..5. Band. 1874. 

Ritter, C. Geographie Asiens. 5. Band. Das chinesische 

und «das östliche Turkestan. 1869. 

62 Band. Itam: 1874, 

Severzof, N, Reisen in Turkestan und Hoch Tian-Schan. 

18783; 

Borkowsky, I Die Region Wolga-Newa 1874. 

Czaslavsky, B. Der Kornhandel in Südrussland. 1873. 

Rajevsky. Die westliche Region, 1574. 

A Russische entomologische (reseilschaft. 

Horae. 10. Band. Nr. 1—4. 1873 —1874. 

Dybowsky, Dr. B. N. Beiträge zur näheren Kenntniss 

der in dem Baikal-See vorkommenden niederen Krebse 

aus der Gruppe der Gammariden, Mit 14 Tafeln. 

Petersburg, 1874. 
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Petersburg: Observatoire physique central de Russie, 
Annales, Jahrgang 1873. 

tepertorium, 3. Band (1874) und 4, Band, 1, Heft (1874), 

Kaiserlicher botanischer Garten. 

Arbeiten. 1.—3. Band 1872— 1375, 

Philadelphia: Acadeıny of natural sciences. 

Proceedings. Jahrgänge 1873 und 1874. 

Pisa: Societa toscana di scienze naturali. 

Attı..1. amd 2. Haft 1875. 

„ Redaktion des Nuovo giornale botanieo italiano. 

Nuovo giornale botanieo. 6, Band. Nr, 4. 1874, 

ö 5 2 7. Band. Nr. 1—4. 1875, 

Prax: Königlich böhmische Gesellschaft der Wissenschaften. 
| Sitzungsberichte. 1874. Nr. 68. 

5 1870.2Nr. 41 und 2: 

Abhandlungen. 6. Folge, 7, Band. 1875, 

»„  Naturwissenschaftlicher Verein „Lotos*: 

Lotos. 1874. Nr. 10—12, 

1875. Nr. 1-10, 

Pressburg: Verein für Naturkunde, 

Pulkowa: Nicolai-Hauptsternwarte. 
Jahresbericht 1873— 1874. 

Putbus: Redaktion der „Entomologischen Nachrichten“. 

Entomolsgische Nachrichten. 1. Jahrgang, 1875. 

hegensburg: Königlich bairische botanische Gresellschatt. 

Flora. Jahrgang 1875. 

Zoologisch-mineralogischer Verein. 

Abhandlungen. 10. Heft, 1875. 

Correspondenzblatt. 28. Jahrgang. 1874. 

lkeichenbach: Voigtländischer Verein für allgemeine und specielle 

Naturkunde. 

Reichenberg: Verein der Naturfreunde. 

Mittheilungen. 5, und 6. Jahrgang. 1874—1875. 

higa: Naturforschender Verein. 

Correspondenz-Blatt. 21. Jabrgang. 1874, 

kom: R. Comitato geologico d'Italia. 
Bulletino. 1874. Nr. 7—12. 

5 1875. Nr. 1—8. 



Rouen: Academie des sciences. 

Salem; Kissex Institute. 

Bulletin. 6. Band. 1874. 

Salzburg: Gesellschaft für Salzburger Landeskunde. 

Mittheilungen. 14. und ı5, Jahrgang, 1874 und 1875. 

Sanet Gallen: Naturforschende Gesellschaft. 

Berichte. Jahrgang 1873—18T4, 

Sanct Louis: Academy of selences. 
Transachions. De Band: Nr. 2.1870; 

Schalfhausen: Schweizerische entomologische Gesellschaft. 

Stockholm: Königliche Akademie der Wissenschaften. 
Handlingar. 9. Band, 2, Hälfte. 1870. 

10.2 Bande 1871; 

12.- Band. 1873. 

Oefversiet. 23.—B51. Band. 18711874, 

Bihang till kongl, svenska vetenkaps-akadlemiens Handlingar. 

1. und 2. Band. 1872—1875. ir 

7 

N 

Lefnaststeckninear> t. Band, 3. Heft. 187% 

Stuttgart: Verein für vaterländische Naturkunde. 

Jahreshefte. 31. Jahrgang. 1875. 

Toulouse: Academie des sciences. 

Triest: Societä adriatiea di scienze natural. 

ulletino. Nr. 1, Dezember 1874. 

Upsala: Königliche Akademie der Wissenschaften. 
Nova: Acta. 3. Reihe: 9. Band, 1. und. 2. Heft. .1874— 

191098 

Utrecht: Königlich niederländisches meteorologisches Institut. 
Jaarboeck.. 1870. 2. Theil. 

IS74. 

Venedig: Istituto veneto «di scienzi, lettere ed arti. 

Washington: Smithsonian Institution. 
Annual Report. 1872 und 1879. 

American Academy of sciences. 

Department of agrieulture. 
Monthly Report. 1873 und 1574. 

Report of the commissioner of agrieulture. 1873, 



Washington: War Department. 
A Iteport on the hygiene of the United States aimy, with 

descriptions of military posts. Washington, 1875. 

3 United States geological survey of the territories. 

Report. 6, Band. 1874, 

Miscellaneous Publications, Nr. 1 und 3, 1874—1875. 

Catalogue of the publications, 1874, 

Weidenau: Land- und forstwirthschaftlicher Verein. 

Die Sudeten. 1874. Nr. 11 und 12. 

A 1875. Nr. 2 und 4—12., 

Wien: Kaiserliche Akademie der Wissenschaften. 

Anzeiger. 1874. Nr. 24—29. 

-; 1875. Nr. 1-28. 

K. k. geologische Reichsanstalt. 

Jahrbuch, 1874. Nr. 4; 

1875. Nr. 1—3. 

Verhandlungen, »1874, Nr. 15—18. 

5 1875. Nr. 1—16. 

K. k. zoologisch-botanische Gesellschaft. 

Verhandlungen. 24. Band. 1874. 

K. k. Centralanstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus. 

Jahrbücher. 10. Band. 1873. 

» Oesterreichische Gesellschaft für Meteorologie. 

Zeitschrift. 9. Band. 1874. 

K. k. geographische Gesellschaft. 

Mittheilungen. Neue Folge. 7. Band. 1874. 

- Verein für Landeskunde in Niederösterreich. 

Blätter. 8. Jahrgang. 1574. 

Topographie von Niederösterreich. 8. Heft. 

Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse. 

Schriften. 14. und 15. Band. 1873—1875. 

» K. k. Hof-Mineralienkabinet. 

Mineralogische Mittheilungen. Gesammelt von G. Tschermak. ) 

Jahrgang 1874. 

Wiesbaden: Nassauischer Verein für Naturkunde. 

Jahrbücher. 27. und 28. Jahrgang. 1873—1874, 
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Würzburg: Physikalisch-medieiniseche Gesellschaft. 

Verhandlungen. 7. Band. 1874. 

8. Band. 1874—-1875. ep) 

Zürich: Naturforschende Gesellschaft. 

Vierteljahresschrift. 18. Jahrgang. 1873. 

„ Universität. 

Achtundzwanzig akademische Schriften. 

/wiekau: Verein für Naturkunde. 

Jahresbericht für 1874. 

—— III — 



Vereins -Leitung. 

Präsident: Se. #xcellenz Herr Wladimir Graf Mittrowsky v. Nemischl, 

Sr. k. k. apost. Majestät geheimer Rath und Kämmerer, 

Mitglied des öst, Herrenhauses, Major in der Armee, Ritter 

des Ordens der eisernen Krone etc. ete. (Gewählt bis Ende 

1876.) 
an un ui 1 A nt u nn 2 Ze da 

Vice-Präsidenten: 

(Für 1575.) Für 1876.) 

Herr Dr. Theodor Ritter v. Frey. Herr Joh. G. Sehoen. 

„ Dr. Carl Schwippei. »„ Dr. Alois Nowak. 

„ Fduard Wallauschek. 

Seereläre: 

Herr Gustav v. Niessl. ilerr Gustav v. Niessl. 

„ . Rranz, Ozermak. „Prauyz Gemae 

Rechnungsführer: 

Herr Josef Kafka jun. Herr Josef Kafka jun. 

Ausschuss-Mitglieder: 

Herr Friedrich’ Ritter v. Arbter. Herr Friedrich Ritter v. Arbter. 

Friedrich Arzberger. „ Friedrich Arzberger. 
Ignaz Gzizek. „ Ignaz Cvizek. | 

„ Dr. Robert Felgel. „ Anton Gartner. 

„ Anton Gartner. „:.Carl Hellmer: 

„ : Garl Hellmer. „ . Josef Kafka sen. 

Josef Kafka sen. „ Alexander Makowsky. 

„ Alexander Makowsky. „ Carl Nowotny. | 

»„ Carl Nowotny. »„ Dr. Carl Schwippel. 

„ Johann Schoen. „ Ernst Steiner. 

Ernst Steiner. „ Eduard Wallauschek. 

Eduard Wallauschek. „ Carl Zulkowskv. 

» Carl Zulkowsky. 

Bibliothekar: 

Herr Carl Hellmer. 

Er ee en 

Custos der naturhistorischen Sammlungen: 

Herr Alexander Makowsky. 
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Veränderungen im Stande der Mitglieder). 

W N Zuwachs: 

Correspendirende Mitglieder: 

P. T. Herr: Brusina Spiridion, Vorstand der zoologischen Abtheilung 

im k. Museum zu Agram. 

Ordentliche Alitglieder”: 

P. T. Herr: Baratta Norbert, Freiherr v., Oekonom in Budischau ?). 

Burel Valentin, Schiechtmeister in Friedland. 

= Cauwel Lucien, Herrschafts-Direktor in Wesetin. 

n ‚ Chytil Stefan, Oberlehrer in Loschitz. 

K Hahn Franz, Direktor der Bürgerschule in Göding. 

Haupt Leopokt Bug. von, Hörer der technischen Hochschule 

in Brünn. 

„ Hielle Perdinand, k. k. Ingenieur in Brünn. 

Honsig A 

JerZubek Franz, k. k. Ingenieur in Ung.-Hradisch. 

Prof. an der bandes-Oberrealschule-.in- Iglau. 

- Koenig David, Stations-Vorstand in Priedland. 

» . Kuwert Adolf, Gutsbesitzer in Wernsdorf (Preussen). 

„  Leese Ferdinand, Fabrikant in Friedland. 

Moraw Ferdinand, Nordbahnbeamte im Rohaätetz. 

Müller Adalbert, Prof. am k. k. Reulgymnasium in Brünn. 

& = »Nacke Josef, Dr, Phil,, k. k.- Landes - Schülinspektor in 

brünn. 

7 »„ .Neiss Josef, Handelsmann in Brünn. 

-  VOllenik Heinrich, Hörer der k. k. technischen Hochschule 

in Brünn. 

: -»  hteich Saloınvn, Giasfahrikant in Gr.-Karlowitz. 

“ „ Schindler Johann, Hörer der k. k. technischen Hochschule 

in Brünn. 

5 -  Slavicek Franz Jos., Lehrer an der Bürgerschule in Littau. 

h -»  Strakosch Julius, Dr., Fahrikscheniker in Brünn ?). 

") Um Rain für wissenschäftliche Mittheilungen zu gewinnen, werden von nun 

an Jährlich nur die Verärderungen in Stande der Mitglieder, dagegen «die 

vollständigen Mitglieder-Listen erst in grösseren Perioden aberedruckt. 

”"; Als Mitglieder werden nur jene Gewählten betrachtet, welche im Laufe des 

Jahres Eintrittszebühr und Jahresbeitrag entrichtet haben. 

!; uw °5 Schon im Jahre 1874 aus Verschen in der Mitglieder-Liste weggeblieben. 



17 

». 'Y. Herr: Steiner Rudolf, TTüttenverwalter in Friedland. 

Tahorsky Franz, Ievident bei dem k, k. Statthalterei- 

kechnungs-Departement in Brünn, 

Wallentin Tenaz, Dr, Phil., Prof. am k. k, Renleymuasinm 

in Brünn, 

Winter Moritz, praktischer Arzt in Brünn ’). 

Wolf Heinrich, k. k. Bergrath und Reiechsgeologe in. Wien, 

Womela ‚Josef, Prof. an der k. k. Gewerbeschule in Brünn. 

/lik Rudolf, k. k. Forstrath und Forst-Inspektor in Brünn. 

Abgang: 

t. Ausgeschieden nach 8 8 der Statuten: 

pe Ho: Gruner Frans P. T. Herr: Tannahaur Josef. % 
m SG r v 4 = 4 

Kremarz Konrad, & „... V8etecka Carl, E 

- Kusy Emanuel. 2 „ Weber Ferdinand. p 

Stransky Moritz. a »  Wojta' Johann. x 

_ Studeny Rudolf. E „ .. Wokurk&@ Anton. 3 

2. Durch Austritt: 5 

Pe Herr Low Adolt P. T. Herr: Schandl Johann. i 

Richter Gottfried. & „.  Siegl Eduard. E 

3. Durch den Tod: 

P. T. Herr: Hlasiwetz Heinr., Dr. P.T. Herr: Mittrowsky Franz, Graf. 

Hofmann Conrad. © s „ Schwarzer Gnido von. 

Leonhardi ITerm., Freih,v,  . „ Sekera Wood: 

Merlicek Bduard. rs Weber Arnolde ; 

Mittrowsky lurnst, Graf. ö 

I; Schon im „Jahre 1874. Aus Versehen in der Mitglieder-Liste weggeblieben. r 
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Sitzung am 13. Jänner 1875. 

Vorsitzender: Herr Vice - Präsident Dr. Carl Schwippel. 

Eingegangene Geschenke: 

DEUCKWOorke:e 

Von dem Herrn Moritz Trapp in Brünn: 

Heinrich, A. Mährens und k. k. Schlesiens Fische, Reptilien unde 

Vögel. Brünn, 1856. 

Schamasel, S. Die Forstwirthschaft im österreichischen Küsten 

lade mit vorzüglicher Rücksicht auf die Karsthewallung, 

Wien, 1873. ® | 
ae Der Obstgarten. > (15 Exemplare.) 

Toula, Dr. E. Die Zische.- (10 Exemplar) g 

Much, Kimund. Die Pryllosera vastatriz in Frankreich. (5 Exem- 

plare.) Heidelberg, 1875. i 

Bericht über das Auftreten der Phylloxrera vastatria in Oesterreich, 

x 
Stamm 

erstattet im. Auftrage des Ackerbauministers. Wien, 1875, 

Von «dem.Heren H. Fraubereer in Brünn: 3 

Petermann, Dr. A. Mittheilunsen aus J. Pertlies seographischer 

Austalt in Gotha. 18. Band, 1872. 1. und 2 Het 

Schübeler, Dr. F.C. Die ae Norwegeus. Olıristiania, 1802, 

Naturalien: ‘ 

Von dem Herrn A. Schwöder in Pibenschitz: 300 Eronpls Pilanzen. 

Herr Vice-Präsident Dr. Theodor Ritter v. Frey nimmt an- 

lüsslich seiner bevorstehenden a uach Wien mit einige 

Mitgliedes mit dem Bedauern über dessen en von Brünn ud 1 

lirheben von den Sitzen Ausdruck gibt. 
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Herr Schulrath Dr. ©. Schwippel theilt einige Bemerkungen 

über die Bodenverhältnisse Drünn’s in Beziehung auf Fundirung und 

auf Brunnen mit. 

Dem Redner stehen nur über. einen kleinen Bezirk genauere Daten 

zu Gebote, zu weiteren Forschungen fehlten demselben die Mittel und 

die Zeit. Er zieht die Gegend zwischen dem Spielberge und den An- 

höhen der schwarzen Felder von West nach Ost, dann zwischen dem 

grossen Platze und Karthaus von Süd nach Nord in Betrachtung. 

Zu Oberst liegt hier im Allgemeinen auigeschwemmtes oder auf- 

2 geschüttetes Land. Dieses hat beispielsweise zwischen dem Gebäude des 

deutschen. Gymnasium’s und dem Marowsky'schen Gaslhause eine Mäch- 

tirkeit von etwa ++ Klaftern. Hierauf folgt im jenen Gegenden, die am 

Fusso des Spielberges liegen, Lehm (Löss) von verschiedener Mächtigkeit, 

| in der oben bezeichneten Gegend etwa von 2 Klaftern. Unter dem Lehm 

befindet sich eine aus. vrobem Sande und Gerölle bestehende wasser- 
rg führende Schichte von etwa 3 Fuss M iokeit, weiwner die Brunnen 

| in diesem Bezirke ihr Wasser verdanke.. 

Diese wasserführende Schichte liegt nicht überall gleich tief unter 

dem Strasseupflaster; es steht diese Tiefe -in Beziehung zu der auf- 

gelagerten: Lehmschichte,, Am Jakobspafze: “legt diese Schichte 

etwas über 17 Fuss unter dem Strassenpflaster, anderwärts mag sie 

tiefer, vielleicht auch höher, liegen ; ebenso wird. ihre Mächtigkeit. nicht 

überall gleich gross sein. 

Diese wasserführende Schichte liegt nun über einem an den bezeich- 

neten Orten schr mächtigen Tegellager, welches sich von den Abhängen 

des Spielberges im Westen, von jenen bei Karthaus im Norden und 

endlich von den Lehnen der schwarzen Felder im Osten : ogen die Stadt : 

zieht, und zwar nimmt die Mächtigkeit dieses Tegellagers gegen die Stadt 

"| so rasch zu, dass es im Hofe der Jesuitenkaserne erst bei etwas mehr 

als 300 Fuss Tiefe (urchteuft und dann erst in 376 Fuss Tiefo der 

Syenit als anstehendes Gebirge erbohrt wurde. 

Es wäre wohl interessant, und praktisch nicht unwichtig, zu con- 

statiren, ob in dem oberen Theile des Tegellagers, etwa bis zu 30 Fuss 

| Tiefe, nicht eine zweite oder vielleicht eine dritte wasserführende Schichte 

sich befinde, also eine tiefer liegende, als die oben erwähnte an der 

Oberfläche des Tegellagers unter dem Lehm befindliche. 

Der Tegel zeigt ein Verllächen gesen die Stadt, so dass von den 

|Borgabhängen das Wasser in jener obersten wasserführenden Schichte 

seinen Lauf gegen die Stadt zu nimmt, 



Dies vorausgeschickt könmmt der Redner zur Anwendung: 

1, Was dio Fundirung der Gebäude anbelangt, so ist es bekannt, 

dass man Inmer den sogenannten gewachsenen Boden (d. i, natürlich 

gebildeten festen Boden) zu erreichen sucht. Ein solcher natürlich 

gebildeter Boden wird aber in der besprochenen Gegend (Ratwitplatz) 

nieht in jeder Tiefe verlässlich sein; da nämlich, wo die Lössablagerung 

über der wasserführenden Schichte nur eine geringe Mächtigkeit besitzt, 

wird ein Monumentalgebäude im Löss selbst nicht zu fundiren sein, 

sondern man wird bis In den Tegel gehen müssen. Bezüglich kleinerer 

Gebäude mag es wohl hinreichen, die Gründe in den Löss selbst zu 

verleren. 

Freilich muss damn, wenn die Gründe eines grossen Bauwerkes 

bis in den Tegel wirklich gelegt werden, auf eine gehörig entsprechende 

Ableitung des Wassers aus der wasserführenden Schichte gesorgt werden. 

Die Erfahrungen, welche an dem Gebäude des k. k. deutschen 

(ymnasium's gemacht wurden haben hinreichend gezeigt, wie wichtig 

in dieser Gegend sorgfältige und tiefe Fundirung grösserer Bauwerke 

sei, insbesonders wenn sie theilweise auf alte Festungsmauern zu stehen 

kommen. 

2. Da in diesem "Bezirke die Brunzen, aus welchen wir unser ai 

Trinkwasser beziehen jedenfalls aus der oben bezeichneten Schichte 

respeist werden, da diese ober dem Tegel liegende Schichte aber ver- 

hältnissmässig nicht tief unter dem Strassenpflaster liegt, so kann nicht 

Be; 
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venug darauf aufmerksam gemacht werden, dass bei Anlage und Erhaltung 

von Canälen auch bei Legung der Gasleitungsröhren wohl Bedacht ge- 

nommen werde auf diese naheliezende Schichte, damit unser keinesfalls 

im Ueberllusse vorhandenes 'Irinkwasser nicht verdorben werde. 

Sehr wichtig ist es, auf die Anlage der Aborte in den Häusern 

und der Dungstätten in den Ilofräumen zu sehen; ja selbst die Reinigung 

der Strassen steht nicht ganz ausser Zusammenhang mit jener für uns 

so wichtigen wasserführenden Schichte. Den Zusammenhang der Brunnen 

beim Kaffeehause Spranz am Jakobsplatze, im Hofe des Schindler'schen ) 

Hauses und im Iofe des Dianabades durch die sie bespeisende wasser- | 

führende Schichte zeigte sich deutlich bei Gelegenheit der durch einen 

Leck in der Wasserleitung herbeigeführten Inundirung der Kellerräume 

im Frühjahre 1873; denn als der Brunnen beim Kaffeehause Spranz | 

am ‚Jakobsplatze, in welchen das Wasser der Wasserleitung aus den 

damit angefüllten Hohlräumen unter dem Jakobsplatze sich Zugang. ver- 

schaffte, Tag und Nacht längere Zeit hindurch ausgepumpt wurde, verlor 

sich auch das Wasser im Schindler’schen Hause und im Dianabade ; es | 
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sammelte sieh aber in allen Brunnen. wieder zur normalen Tlöhe, nuch- 

dem der Leck an der Wasserleitung wieder gut gemacht und mil dem. 

Pumpen aufgehört wurde. 

Dass durch Zunahme der Bevölkerung der Bedarf an trinkbarem 

Wasser gesteigert werde ist begreillich, um so wichbiger ist es demmach 

uf eine keineswegs allzu reichhaltiche Bezugsquelle ein wachsames Auge 

zu haben und dies um so mehr, als «dureh die in Folge dieser Zunahme 

nothwendigen Bauten, durch die stärkere Frequenz der Strüssen: u. Sl; 

manche Veranlassung geboten wird das nicht sehr bel unter dem Strassen- 

pllaster liesende Wasser zu verderben, 

Herr Professor Friedrich Arzberger hält einen Vortrag üher 

eine von ihm eonstruirte Wasserstrahlpumpe für Laboratortumszwecke, 

Herr Professor A. Makowsky bringt folgende Mittheilung 

des Herrn F. Moraw, Bahnbeamten in Rohatetz zur Kenntuiss: 

Im Verlaufe des so milden Winters 1572/73, wurden. in. «er--Um- 

zehing von Rohatetz bei Göling in Mähren elnTacheskTagen über das 

Auswintern der Saaten (vornehmlich «des Rogzens) laut, welches um so 

unerklärlicher war, als gerade in diesem Winter wenige anhaltende, nur 

ganz: unbedeutende Fröste geherrscht hatten. 

Eine Bexehung der bezeichneten Grundstücke erwies die Berechtigung 

dieser Klagen, nachdem in «der That der koggen vielfach gelitten und 

die Felder Dei schr schütterem Saatenstande ganz kahle Stellen zeigten, 

welche urch las Absterben der Pflanzen entstanden waren, Die genauere 

Untersuchung der halb vertrockneten Pllauzen, im Anfange des Monates 

März 1873 vorgenommen, ergab. in den Terminai- und Seitenkuospen 

und zwar zwischen den vertrockneten IHerzblättern eine, auch zwei kaum 

5 Linie lange, lichtbraune 'Tonnenpuppen einer Fliere, welcher einzig 

um allein as sogenannte „Auswintern®“ der Saaten zugeschrieben werden 

muss. Diese Annahme wurde durch die Erfahrungen in «diesem Jahre 

vollständig bestätiret. 

Seit Anfang Oktober 1874 trat «ie Erscheinung in (ler Umgebung 

von Kohatetz am Winterrozgen in ganz ungewöhnlich starkem Grade 

auf. Die Blätter «er meisten Roggenpflanzen erschienen mit einer Un- 

zahl gelbrother Tüpfchen besäet, wie rostbrandig, sonst lebhaft grün; 

nur «las innerste Blatt der Knospe war gelb und welk. Von den un- 

hüllenden Blattscheiden befreit, erschien dasselbe seiner wanzen Länge 



nach gelb bis bräunlich, eingeschrumpft, um Grunde fauliz, daher leicht 

von der Anwachsstelle zu trennen. Nachdem ferner die Spitze der 

Vermimalknospe zerstört war, so war die ganze Pflanze im Absterben 

hewrillen. 

Im Grunde «des Ilerzblattes fanden sieh meist eine, selten zwei 

velblichweisse fuss- und kopflose Insektenlarven (Maden), welche als die 

Ursache der Krankheit angesehen werden müssen, Bine genauere De- 

stimmung der 2 bis 3"" langen Maden, welche aın stumpfen Hinterrande 

iv 2 FHöckern versehen sind, erwies dieselben als die Larven der im 

Norden BKuropa’s schon längst bekannten und berüchtigten Fritlliere 

(Oseiwts Frit I.) einer glänzend schwarzen, sehr lebhaften, kaum 3"" 

lungen Fliege. 

Wietderholte Begehungen der von dem Insekte befallenen Saaten 

zeigten em deutliches Fortschreiten sowohl in «der Entwieckelung «er 

Miulen, als in der Zerstörung der anzerrilfenen Pllanzen. Während im 

Oktober nur die auffallend rostartiee Färbung. der Blätter die Aufmerk- 
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P sumkeit (les Beobachters auf sich gezozen hatte, genügte im Dezember 

ein Blick, um das Vorhandensein ıieses  zerstörenden -Peindes- zu con-= 

tatiren. Denn die Mehrzahl der Pilanzen War selon abrestorben, (aher ® 

die missfarbigen Stellen innerhalb der Saaten, die nur hie und da noch 

vesunde Pllanzen zeizten. Die Mirlen waren nun zrösstentheils aus- 

zewachsen 3°" lang, zum Theil schon verpuppt. Die Tonnenpuppen 

ind anfangs gelblich, nelmen allmälig eine bräunliche Färbung an und © 

erwarten die Zeit des Ausschlüpfens im Monate April und Mai. 

Was ie Ausdehnung der Krankheit betrifft, so ist dieselbe durchaus 

nicht unbedeutend, denn 41 Joch Wintersaaten sind srösstentheils ver- 

niehtet und müssen in Frühjahr umgepflügt und init einer anderen S 

’llanze, etwa Kartoffel bebaut werden, jedenfalls aber nicht mit Cerealien, 

lie alle ohne Ausnahme von der Pritiliege angegriffen werden. 

Wiehtig ist der Umstand, dass aller bis zum 5. September 157-4 % 

in «ler Umgebung von Rohatetz angebauter Winterrorsgen total zerstört | 

ist, während hingegen die vom 20. September (der zweiten Aussaat) 

bestellten Felder vollkommen gesund zeblieben sind, selbst in dem Falle, 1 

wo sie am ein ganz infieirtes Gebiet unmittelbar angrenzen! Dieser | 

Umstand gewährt einen ganz eigenthümlichen Anblick; während nämliehe | 

die eine Fläche üppie gedeiht und grünt, gleicht die benachbarte einer 

von Sonnenbrand verdorrten Weide. Die 'Thatsache ist aber auch vonz 

srossem praktischen Werthe für die Landwirthschaft, denn sie lehrt un 

zweideutig «ie Nothwendigkeit eines späteren Anbaues der Cerealien, | 
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welcher erst im letzten Drittel des Monates September vollkommen 

sefahrlos vorgenommen werden kann. 

Fragt man nach der Ursache, warum die Fritfliege houer m so 

verheerendem Masse aufgetreten ist, so stellb sich folgende Annahme 

als wahrscheinlich heraus: 

Bei einem normal verlaufenden. Prühjahre erscheint die Fritihege 

Anfangs Mai, In Folge des ungewöhnlich warmen wmd sommigen Aprils 

1574 wurde das Ausschlüpfen der Fliegen so berünstigt, dass sie schon 

Anfangs April erschienen. 

Die gefährlichsten Feinde der Pritiliegen sind schr kleine Schlupf- 

wespen, welche eifrig die kleinen noch auf den Blättern befindlichen 

Maden der Fritiliege aufsuchen, um in diesen ihre Bier einzustechen. 

Diese Schlupfwespen erscheinen unter normalen Verhältnissen in der 

Hälfte des Monats Mai. Nun herrschte bekanntlich in dieser Zeit des 

verilossenen Jahres eine sehr niedrige Temperatur, viel niedriger als 

im Monate April, so dass die Schlupfwespen an ihrem rechtzeitigen lir- 

scheinen: sehr gehindert waren; dadurch gewannen aber die Maden der 

ersten Generation des Jahres hinreichend Zeit sich in das Innere der 

Getreidehalme zuwserkriechen, wo sie vor den Nachstellungen ter Schlupf- 

wespen ganz gesichert sind. Ein sonst günstiger trockener Sommer und 

Herbst trug zur Eutwickelung der zweiten und selbst dritten Generation 

wesentlich bei, so «dass die zu früh bestellten Wintersaaten ihnen zum 

Opfer fielen. So dürfte es nur von den Witterungs - Verhältnissen des 

kommenden Frühjahres abhängen, ob der so -bedenklichen Verbreitung 

und Vermehrung der Fritlliege' in dieser Gegend durch ihre natürlichen 

Feinde eine Grenze gesetzt werden wird oder nicht. 

Der zweite Vereins - Sekretär Herr Frauz Czermak bringt 

folsenden Antrag des Ausschusses zur Verlesung: 

Der Vorstand der entomolowischen Gesellschaft in Berlin, Dr. 

G. Kraatz hat dem naturforschenden Vereine eröffnet, dass diese Ge- 

sellschaft im Vereine mit anderen gelehrten Gesellschaften unternommen 

hat eine Zeitschrift herauszugeben, welche nach Möglichkeit alle in 

deutscher Sprache erscheinenden zrösseren entomolorischen Abhandlungen 

enthalten solle. Auf jedem Hefte soll als. Herausgeber die betreffende 

Gesellschaft genannt sein. Er ersucht den Verein sich hieran zu bethei- 

ligen und zwar entweder diese Separathefte im eigenen Verlage heraus 

zu geben oder der Berliner entumologischen Grosellschaft in Cuinmission 
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zu geben oder endlich ihr eine bestimmte Zahl von Abdrücken zu festem 
Preise zu überlassen, 

Dieses Ansinnen wurde vom Ausschusse sorgfältig geprüft und init 

Rücksicht auf die Vortheile, welche auch dem Vereine durch eine grössere 

Verbreitung der wissenschaftlichen Arbeiten seiner Mitglieder erwachsen, 
beschlossen, der Versammlung das Eingehen auf dasselbe, jedoch nur 

in folgender Weise zu empfehlen: 

1. Von den entsprechenden grösseren entomologischen Abhandlungen, 

welche in den Schriften unseres Vereines erscheinen, werden bei Gelegen- 

heit des Druckes besondere Abzüge gemacht, welche in ein Heft ver- 

einige werden können. 

2. Die notliwendige Anzahl dieser Abzüge richtet sich nach dem 

Wunsche der entomologischen Gesellschaft in Berlin. Für die gewünschte 

Anzahl zahlt die Gesellschaft einen fixen, vom Vereine zu bestimmenden 

Preis. 

3. Auf dem Titelblatte erscheint «der naturforschende Verein als 

Herausgeber und muss die Bemerkung enthalten sein, dass diese Abhand- 

lungen in den Schriften des naturforschenden Vereines veröffentlicht sind. 

Die Versaminlung genehmigt durch ein einslimmiges Votum 

diesen Antrag. 

Der zweite Sekretär Herr Franz Crermak theilt mit, dass 

eine von der k. k. geologischen Reichsanstalt in Wien zur Feier 

ihres 2djährigen Jubiläums an den naturforschenden Verein über- 

sendete Binlalung durch ein Beglückwünschungs-Telegramm heant- 

wortet wurde. 

Zu ordentlichen Mitgliedern werden gewählt: 

2. Mezen: vorgeschlagen von den Ilerren: 

lolf Zlik, k. k. Forstratli in Brünn A. Makowsky und A. Johnen. 

Ferdinand Moraw, Nordbahnbeamte 

it Rohatetzu ren. Ge 05. Niessk und Ar Dia u 

Johann Schindler, Techniker m Brünn A. Tomaschek und A. Makowsky. 

Sılomon Reich, Glasfabrikant in | = 

Gr.-Karlowitz .,..0... 0.2 Au Johmen und A, Diakoespa 

A. IHonsie, Professor an der Landes- 

Ober Reulschule in Iglau . . @. v. Niess! und A. Makowsky. 
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P;::T, Herren: vorgeschlagen von den Herren; 

Adalber* Müller, Professor am K. \. 

Kealeyiumasium in - Brünn. u 22. Donath und 7%. Czermah,. 

Dr. Ienaz Wallentin, Professor am 

k. k. Realgymnasium In Drünu 

Sitzune am 11. Februar 1875. 

Vorsitzender: Herr Präsident Wladimir Gral Mittrowsky, 
Kxeellenz. 

Eingegangene Geschenke: 

Druskwerke: 

Von Sr. Hoheit «tem Maharajah von 'Pravaneore, durch rn. All. Brown: 

- ObservabionsÖF Magnetic deelinahion nid ach tie Provaenlrenm and 

Augusta observatories by AU. Brown. London, 1874. 

Naturalien: 

5000 Exemplare Coleopteren der europäischen une nordafrikanischen 

Fauna von irn. Edmund keitter 250 Exemplare getrockneter Pilanzen 

wu Hrn. Prüf. G. v..Niess]... 6 Stück.-neu. entdeckter: Steinköhlen- 

petrefakten von Herrn Dr. Ferd.. Katholicky. 

Ausserdem sind 250 Species Pllunzen «durch Tausch wit den 

helvetischen. Vereine eingegangen. 

Herr Carl Kammelv. Hlardegger jun. sendet (lie Resultate 

der von ihm durchgeführten regelmässigen beohachtungen über Boden- 

Temperaturen in Grussbach in 1, 2 und 3 Fuss Viele, reichen vom 

i> Pehruar 1858.bis 51. Jänner 1S6V. 

Herr Professor A. Makowsky macht auf die von Herrn Dr. 

F. Kathbolicky eingesendeten Steinkohlenpetrefakten aufinerksain 

und bezeichnet insbesonmders Cunbopterts surerodisens Mir. als einen 

neuen Fund für die fossile Flora Mährens. 



29 

Derselhe berichtet ferner, dass er aus Larven, welche ihm von 

dem Herrn Stationschef F. Moraw in Rohatetz zugeschickt wurden. 

yermischb mib solchen der Fritiiiege die Hessenfliege Creidomyiu 
destruetor gezogen habe, deren Auitreten im Lande bisher noch wenig 

sicher konstatirt war. 

Herr Professor A. Makowsky berichtet über einen Ausflug 
in die: Piel. 

Nachdem der Sprecher die geologischen Verhältnisse des he- 

tellenden Geltietes in Kürze skizzirt und im Allgemeinen auf die 

yılkanische Thätigkeit hingewiesen, welche während der Mioeänzeit 

hesonnen und wie in Mähren und Schlesien mit der Diluvialperiode 

geschlossen hat, theilt er über seine Studienreise Folgendes mit*): 

Mit hücksicht auf die beschränkte Zeit, die mir und meinem 

keisebegleiter zur Verfügung stand, beschlossen wir nur die Hauptpunkte 

der erloschenen vulkanischen Thätigkeit der Eifel aufzusuchen und die 

Dislokattonsspalte in der Erdkruste zu verfolgen. 

Au diesem Behufe brachte uns von Koblenz aus der kleine Mosel- 

dampfer stromaufwärts in das Moselthal, das. anfangs-breit "und fach, 

bald von hohen Felswänden emgeengt, in usserorilentlichen Windungen 

in das devonische Schieferterrain eingeschnitten ist. Hier bedecken, wie 

am Iihein, unabsehbare Rebenpflauzungen die steilen Thalgehänge, die 

nur an ungünstigen Stellen von niederen Eichengebüschen eingenommen 

sind; nur vermisst man jene sorgfältige Behandlung des Weinstockes, 

welche dem Rheingau in so hohem Grade eigenthümlich ist, hier jedoch 

(ureh die besondere Wärmecapaeität des dunklen Bodens verhindert wird, 

welche eine Liehtung der Rebenpfllanzungen nicht zulässt. 

Die vielen Schlossrumen und verfallenen Herrenhäuser, die im AU- 

semeinen ärmlichen Ansiedlungen an den Ufern hinterliessen in uns den 

kindruck einer vergangenen Diäthezeit, eines derzeitigen Verfalles und 

einer VYerarmung der Gegend, welche wohl zum nicht geringen Theile dem 

tortschreitenden Wassermangel und der daraus theilweise resultirenden 

Sterilität des Bodens zugeschrieben werden muss. 
oO 

“) Entsprechend dem besonderen Wunsche des Vortragenden wird diese Mit- 

theilung, obwleich sie, bei der ausgezeichneten Durchforschung «des Gebietes 

durch die deutschen Geologen, für Fachmänner nichts Neues bringt, ausführ- 

licher abzeilruekt, da Here Prof. Makowsky damit die Aufmerksamkeit von 

Freunden «ler Natnrwissenschaften auf analoge Erscheinungen in unserem 

Lande, welche bei späterer Gelegenheit einer eingehenderen Untersuchung 

vowürdigt werden sollen, zu Jenken beabsichtigt. 
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Bei dem Orte Alf verliessen wir das Moselthal um in dem lieb- 

lichen, schwach bewaldeten Seitenthale des Uosbachss einzudringen. Balıl 

hatten wir Bertrieh erreicht, eimmen reizenden von hohen Bergen kessel- 

artir umschlossenen Badeort mit warmen alkalischen Quellen, welche dem 

vulkanischen Boden der Umgebung entstammen. 

Schon im Bachbette von Bertrich waren mir kleinere und grössere 

Gerölle von Basalt / aufgefallen, der unmittelbar in Bertrich anstehend 

beobachtet werden kann und zwar in Form senkrechter Säulen mit trans- 

versaler sphärowlischer Gliederung. | 

In weit hervorragendem Masse ist dies der Fall bei den Kesten 

eines Lavastromes, der sich von dem nahen Yulkan Falkenlei in die 

haltiefe ergoss und später durch den Bach theilweise zerstört und 

tortzeschwemmt worden ist. 

So befindet sieh etwas oberhalb Bertrich ein vom Wasser sebildeter 

Gang von etwa 50° Länge, 6—7' Höhe und 5° Dreite, dessen Wände aus 

sphäroidisch gegliederten Basaltsäulen bestehen. Diese Basaltkugeln, je 

15° hoch und 24° breit, haben der weitberühmten Grotte durch die 

Laune der Badegäste den Namen des Käsekellers verschafft, nachdem 

sie allerdings an die Form des holländischen Käses erinnern. Die ab- 

sonlerliche 

witterung -Basältes und der Erosion durch Wasser zuzuschreiben. 

In den nahen Anlager dient als "Tischplatte ein römischer Mühl- 

stein, schüsselartig vertieft von 4° Durchmesser, welcher nach einer In- 

schrift in 14 Fuss Tiefe hier im Jahre 1836 aufgefunden wurde. 

Nun stiegen. wir die steilen bewaldeten Berglehnen hinan und 

erreichten in 1132 Seehöhe cas Plateau der Eifel bei dem Orte Hont- 

heim, dem ersten aus wenigen elenden Hütten bestehenen Eifeldorte. 

Kartoffel und Hafer waren die einzigen Kulturen der kahlen Haide, 

Jie man derzeit durch Anpflanzung von Kiefern zu beleben gesucht hat. 

| Die Strasse führte uns an einem etwa 20° hoch aufgeworfenen ILügel vorbei, 

welcher die Spuren eines römischen Grabes aufwies. Dasselbe war bloss- 

gelegt und durchwühlt und zeigte eine auffällige Verwandtschaft mit 

den Dolmen, den Hünengräbern Jüttland’s und Schleswig’s. 

Unweit dieses Grabhügels bildete das Terrain eine Binsenkung, 

‚innerhalb welcher (er kleine Ort Strotzbüsch lag. Im Gegensatze zu 

‚dem ärmlichen Hontheim überraschte uns derselbe durch die Nettigkeit 

"seiner Hütten durch seine Obst und Gemüsegärten. Die Ursache dieser 

| angenehmen Erscheinung wurde uns bald klar durch eingehende Betrachtung 

"des Bodens. Er bestand aus 3—4 mächtigen Schichten eines blan- 

weissen vulkanischen Sandes oder besser gesagt Tuffes, welcher durch 

Sphäroidform ist. .nur der Erstarrung- und.nachträglichen Ver- 

u a Kr 
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den Reichthum seiner Bestandtheile und leichte Verwitterbarkeit die 

Fruchtbarkeit des dortigen Bodens belinst. An melreren Stellen dureh 

Abgrabungen blosgelegt zeigte sich Diluviallehm (Löss) von diesen vul- 
kanischen Produkten bedeckt, woraus man unzweifelbaft auf das post- 

tertiäre Alter dieser Schichten schliessen kann. 

Wir verfolgten diese Tuffschichten und gelangten bald zum Vulkan 

von Strohn dem 1498° hohen Wartesberg. Derselbe bildet einen gegen 

das Alfthal steil und schroff abfallenden Schlackenkegel, dessen Krater 

mit grösseren und kleineren bombenförmigen Schlackenstücken (Rapillen) 

ganz erfüllt ist und derzeit als Steinbruch für Strassenschotter benützt 

wird. Von diesem Krater aus hat ein Lavaerguss in das schon vor- 

handene Alfthal stattgefunden, wodureh der Bach zu einem ausgedehnten 

Sce gestaut wurde, bis er wieder einen Durchbruch in das tief liegende 

Unterthal gewann. Daher finden sieh hente noch oberhalb Strohn aus- 

geiehnte mitunter kesselartige Wiesenthäler, von Torfmooren erfüllt, eine 

Erscheinung die schr häufig in der Bifel angetroffen wird und nur durch 

derartige Ereignisse hervorgerufen werden konnte. 

Auf dem Plateau zwischen dem Ues- und Alfbache, unweit von 

Gillenfetd erliob sich das Terrain zu einem grossensringförmigen Walle, 

der aus vulkanischem Sande und Devonschiefer-Fragmenten gebildet und 

innen noch mehr als aussen vom üppigsten Buchenwalde bekleidet ist. 

Dieser fast kreisrunde Wall von 6500° Umfang (nach Dechen) 

umschliesst eine trichterförmige Einsenkung des Bodens, welche einem 

riesigen Krater vergleichbar, einen See ohne sichtbaren Abfluss enthält. 

Der See von nahe einer Stunde Umfang soll in der Mitte eine Tiefe von 

über 300° besitzen, während von der Oberfläche bis zum Wallrande noch 

230' Höhe gezählt wird. Die Klarheit des See’s, die erhabene Stille und 

Grossartigkeit seiner Umgebung dürfte wohl in jedem Beschauer einen un- 

vergesslichen, ja unbeschreiblichen melancholischen Eindruck hervorrufen. 

Derselbe, unter dem Namen Pulvermzar weit berühmt, ist der zweitgrösste 

und schönste See der Eifel, welche solche trichterartige Vertiefungen — 

Maare genannt als hervorragende Eigenthümlichkeit in grosser Anzahl 

aufweisst. Bald wasserlos, bald wasserhaltig, und oft sehr fischreich, liegen 

sie fast alle längs. einer von SW. nach NO. streichenden Linie, der 7 

zweiten Dislocationsspalte der Eifel von nahe 7 Meilen Länge. 

Die allgemeine Ansicht der Geologen geht bekanntlich dahin, dass 

sie durch heftige Gas- und Dampfexplosionen gebildet wurden, daher in” 

der That als Explosionskrater anzusehen sind, durch welche vulkanische 

Kräfte ihren Ausweg fanden und den Effekt einer Pulvermine ausübten. 



Nachträglich hat sieh in. diesen Vertiefungen Wasser. anwosammelt, das 

seinen Ueberlluss bei der Mehrzahl in einen Dach entsendet. 

Nach. Uebersehreitung mehrerer. solcher. trockengeleeter Mare, 

in welchen derzeitig 'Toristiche vorgenommen werden, gelangten wir nach 

-2stündiger Wanderung. unweit des Städltchens Daun: zu 3 anderen nalıe 

wneinander liegvnden kleineren, den sogenannten Daunen-Maaren. Sie 

sind von mächtigen Infablagerungen umgeben, enthalten alle Wasser, 

dessen Niveau in sehr ungleichen Möhen liegt. So liert der Wasser- 

spiewel des Weinfelder Maares bei einer Meereshöhe von 1300° un 174° 

höher als der des zweiten und 228° höher als der. des dritten; Ersterer soll 

"bei einem Umfanee von kaum: 1090 Schritten eine Tiefe von. 314’ in 

der Mitte, ohne allen Abtluss, besitzen und gewährt mit seinem einsamen 

| Kirchlein am ganz kahlen Wulle emen eigenthiinmliehen Anblick — die 

Volkssare spricht auch hier von einen versunkenen Dorfe, von dem nnr 

Imehr das Kirchlein übrig. blich. 

| Höchst überraschend ist das kleinste von diesen Maaren — (das 
| 
| 
|seiner hohen bew: 

Gmündner Maar — sowohl «lurch seine tiele Lage .als die. Schroffheit. 

deten Felswände.. Der Dewensehiefer- umerhalb, die 
a ENT N £ RE TEEN an 

| Bapiki til yulkanıschen Sande ausserhalb doskalides "unterstützen auch 

hier ausserordentlich den angenommenen Intstehunesgrund. 

Von dem Städtehen Daun, das In ausgezeichnet vulkanischer Gegend, 

zum Theil auf Lava zebaut ist, benützten wir zur Fahrt über die 'ein- 

Itönize Hochebene die Post. Mühsam windet sich die Strasse zwischen 

Omächtigen Lavablöcken, en Resten. eines riesigen stundenlangen Lava- 

Istromes, welcher vom Hohenernst herstammt, einem 2126° hohen Vulkane, 

lem höchst zelexenen in der Mitte der Vnlkanreihe der Vortdereifel. Die 

eharfkantigen Aunkeln Schlackentrünmner, welehe. durch Jahrtausende 

len Atmosphärilien Widerstand geleistet haben, machen von. der Ferne 

len Eindruck eines Dorfes, ml in der That dienten sie zum Schutz 

ind Halt den armseligen Hütten eines solchen, Namens Dockweiler, durch 

welches uns der Wer führte, Bald nimmt auch die Strasse denselben 

Ver, (len einst Lavaströme eingenommen und senkt sich zwischen steilen 

jehlacken- und Tutfwänden, von Wasser «durchrissen und blosweleet, in 

in tief eineesenktes Thal. ılas vom Kyliflusse durehströmt wird und 

‚jr reizender Lage das Städtchen Gerolstein enthält. | 

Dieses liebliche Kyllithal in «der neuesten Zeit «durch eine Bahn, 

Nie Trier mit Aachen verbindet, zugänglicher gemacht, gewinnt einen 

Seuen Reiz durch den auffälligen Kontrast zwischen den schwarzen 

'blackigen Vulkankegeln und dem blendend weissen devonischen Kalk- 



felsen, (die in kolossalen senkrechten Wänden, Ruinengeschmückt, zu 

beiten Seiten des 'Thales in die II he starren, 

Auf der Höhe des Kalkgebir- >, fast unmittelbar über Gerolstein 

md nördlich von demselben, befindet sieh ein kleiner aber sehr aus- 

vezeichneter Vulkan, Papenkaul, mit kleinem wanz geschlossenem Krater 

gefüllt mit schwarzem vulkanischen Sand und Schlacken. An seinem 

äusseren Walle erfolgte der Ausbruch der Luva, verbrannte. die Kalk- 

felsen In weitem Umkreise und erzoss sieh über die steilen Felswände 

des Kalkes in die Tiefe des Thales. Dass die vulkanische Thätigkeit 

in dieser Gegend noch heute nicht gänzlich zum Abschluss gelangt ist, 

beweist unzweifelhaft eine weit berühmte Mineralquelle — Birreshorn 

bei Gerolstein — der stärkste Säuerling der Eifel, beweist ferner eine 

tief im Walde gelegene Mofette, ein 2° tiefes Loch, aus welchem reich- 

lich Kohlensänre ausströmt und in die Nähe gekommene Thiere sogleich 

tödtet. Dieselbe soll sich in der feuchten Jahreszeit durch ein weit 

hörbares Brausen verrathen, daher der Name Prudeldreis. 

Gerolstein ıst ein wohl jedem Geologen bekannter Punkt dureh 

seinen. .aussßrordentliehen Reiehthim au Fosstheg der Devonformation, 

lie hier in ihren obersten Gliedern eine besondere Entwickelung er- 

Iahren hat. 

Mit Gerolstein hatten wir den westlichsten Punkt unserer Exkur- 

sion erreicht und eilten in Istündiger nächtlicher Fahrt zurück auf die 4 

Hochebene nach der östlich liegenden Hoheneifel. Bei dem freundlichen g 

Städtchen Mayen, 3 Meilen direkt vom kheinufer entfernt, setzten wir 

unsere Wanderung fort. Von Mayen aus betraten wir nur vulkanischen 

boden, schon gekennzeichnet durch die üppige Vegetation, sowie die 

ungeheuren Lavaströme, welche in chaotischer Ueberstürzung das ganze 

Terrain durehkreuzen und seit langen Zeiten her die Grundlage einer © 

ausgedehnten Steinindustrie bilden. Nicht nur in der sanzen Rhein- E: 

provinz, sondern längs des Rheines bis Holland, ja bis England werden 

die gewonnenen Layastücke als Bau- und Mühlsteine sowie zu Jen ver- 

schiedensten Werkstücken verwendet und geschätzt. 

Selbstverständlich waren auch hier die Häuser aller Ortschaften, 

die wir passirten, wie Cottenheim, Thür, Ober- und Niedermendig aus 

solehen sorgfältig gefügten und nieht mit Mörtel beworienen Lavastücken 

erbaut und gewährten einen zwar soliden aber auch sehr düsteren Ein- 

druck. Dieses triste Aussehen stiminte vortreiflich mit dem Boden, der 

fast nur ans Lava besteht, und in welchem unzählige und ausgedehnte 

Steinbrüche in ganz eigenthümlieher Weise eröffnet sm. 
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Brunnenartige Schächte von kreisförmigen Quersehnitte, einem 

Durchmesser von 10 bis 15 Fuss, sorgfältig mit Lavastücken ausgekleidet 

führen in eine "Tiefe von B0— 100°’ und noch darüber. Massive Göppei sind 

an den Mündungen postirt und schaffen die Lavastücke aus der Grube, 

Wahrhaft erossartig sind die weit und breit bekannten Mühlstein- 

brüche und besser gesagt Gruben von Nicdermendig, indem allem in 

dieser Gemeinde über 50 derartige Schächte abgesunken sind und. von 

welehen ein Theil schon. nieht mehr im Abbau befindlich ist.  Selbst- 

verständlich konnte ich dem lebhaften Wunsche nicht widerstehen, eine 

solche Grube zu befahren. 

Ein tonlägiger aus Lavastücken gemauerter Gang führte mich anf 

72 Stufen steil in gerader Richtung in die Tiefe hinab bis zur Basis 

des Schachtes, der plötzlich im eine kuppelförmige Grube mündete. Tine 

fast saigere Fahrt -— eine wahre Jakobsleiter mit mehr als 60 Sprossen 

frei in der Mitte aufgestellt ——- brachte mich auf den ziemlich trockenen 

Boden der Grube, Dieselbe stellte einen kapellenähnlichen Raum von 

etwa 20° Breite und mindestens «doppelter Töhe dar und stand mit 

erossen Seitenhöhlen rechts und links in bedeutender Erstreekung in 

Verbindung. Die Wände bestanden. aus senkrechten Basaltsäulen, von 

tief schwarzer Farbe, währen die Decke die abgebrochenen Kunden von 

2-7 Gsäitieen-Braaltsäulen aufwiess, wid dadurch eina rärdentlich 
| instruktives Bild des Innern eines Lavastromes darbot. 

| Die Lava von Niedermendig ist ein blauschwarzer, sehr poröser 

Nephelin-Basalt. reich an himmelblauem Hauyn und eignet sich ganz 

vortrefflich zu Mühlsteinen. die denn daher auch in ganz Deutschland, 

Frankreich nnd den Niederlanden gesucht sind. 

Höchst auffällig war die geringe Temperatur der Luft in der Grube, 

die mit der Tiefe bedeutend sich erniedrigte, so zwar, dass die letzten 

Sprossen der Leiter vollständig übereist waren; em Umstand der um so 

eimplindlicher war, als an der Oberfläche, etwas über 100° höher, be- 

| günstigt von dem dunkeln vulkanischen Boden, die kaum  erträgliche 

: Wärme eines heissen Augusttages herrschte. Diese Erscheinung mag 

"darin begründet sein, dass das Wasser, welches durch das poröse Gestein 

2 in die Tiefe drinzt, dort auf grosser Oberfläche verdampft und die Luft 

"lbelentend abkühlt. 

| Von ten Mühlsteingruben Niedermendig's weg überschritten wir 

u den zerklüfteten Wall eines mächtigen Lavastromes, der auf seinem 

1“ breiten hücken in stundenweiter Erstreekune nur allein zwei Ortschaften 

u @lträgt, und vom Hochsimmer herabfloss. Letzterer entsendet aus seinem 
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den. hervorragendsten Berg der Umgebung des Laacher Sees, dabei so 

dicht bewaldet, dass er keine Rundschau gewährt. Wir erstiegen daher 
nördlich vom Hochsimmer einen Wall aus vulkanischer Asche bestehend, 
und vor uns lag zur grossen Ueberraschung in stundenweiter Ausdehnung 

die ruhige klare Wasserfläche des Laacher Sees, des Mittelpunktes der 
vulkanischen 'Thätigkeit der hohen Eifel. Dieser bildet das grösste 
Maar der Eifel, ebenfalls von fast kreisrunder Forın, 2 Stunden im Um- 

fange mit einer Wassertiefe von 157 Fuss in der Mitte, 

Im Gegensatze zu dem düsteren Charakter des Pulvermaares hot 

ler See, umgeben von einem Kranze tief bewaldeter Vulkanberge ein 
liebliches Bild, das noch erhöht wurde durch die üppigen Obsthaum- 

anlagen seiner Ufer und der malerisch gelegenen Abtei Maria Laach 

mit herrlicher romanischer Kirche, eine der grössten und schönsten 

Deutschland’s. 

Der See, reich an Barschen, Hechten und anderen Fischen hat 

weder einen sichtbaren Zufluss noch natürlichen Abfluss, unterlag jedoch 
so bedeutenden Niveauschwankungen, dass sich die Mönche von Laach 

wegen der Ueberschwemmungsgefahr frühzeitig genöthigt sahen einen 

unterirdischen Abfluss herzustellen. Im Jahre 1842 wurde ein solcher 

Abfluss durch den südlichen- Seewall mit grossenkosten und Mühen 

erneueit und hatte eine Senkung des Seespiegels um 20‘, verbunden mit 
bedeutender Verringerung seiner Oberfläche zur Folge. Jetzt liegt nach 

Dechen der Scespiegel 873' hoch über dem Meere und 714° über dem 

Iheinpegel bei Andernach. 

Der Laacher Sce wird gleich den übrigen Maaren der Eifel als 

kxplosionskrater im grossartigsten Massstabe gedeutet, welche Ansicht 

die steilen in Thouschiefer ausgesprengten Abstürze seimes Nordrandes 

sehr unterstützen; jedoch ist es nicht unwahrscheinlich, dass die mäch- 

tigen Bimsstein- und Tufllager, welche den See einschliessen, den natür- © 

lichen Abiluss der angesammelten Wassermengen des Thalkessels nach ® 

Süslen gehindert und dadurch seine bedeutende Ausdehnung mit ver- 

anlasst haben. | 

Im Osten, gegen den Rhein zu, ist der Laacher See abgeschlossen 

durch den 1443° hohen Vulkan „Krufter Ofen“ aus dessen riesigem = 

Krater ungeheuere Massen von Schlacken und Bimssteinen, nebst Lava- 

ströme bis in das Rheinbett sich ergossen. Er ist vollständig bewaldet 

und zeigt in dichten Beständen die kolossalsten Rothbuchen, die ich je 

in Deutschland gesehen. | 
Ueber «den hohen bewaldeten Nordrand des Sees führte uns der - 

Weg in raschem Gefälle längs des Vulkans Krunkkopf mit seiner feuor- 
5* 
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rothen Lava in das Brohlthal hinab. Dieses tief eingerissene Uhal, 

eines der interessantesten der ganzen Bifel, ist durchströmtb von einem 

Bache, welcher nach etwa 2 Meilen langem Laufe bei-Brohl sieh in den 

Rhein orsiesst, Es ist, wie seine Seitenthäler fast ganz erfüllt von einen 

vulkanischen Produkte, einem weissgrauen bald lockeren bald festen 'Tulf, 

in welchem unzählige Bimssteine, Schlacken und Augitlaven, aber auch 

verkohlte Pflauzenreste eingebettet liegen. Dieser vulkanische Tuff, als 

lockere Masse wilder Trass, im festen Zustande Backofenstein genannt, bildet 

‚den Gegenstand einer ausgedehnten Industrie. Er wird gesieht oder ge- 

mahlen in ungeheuren Quantitäten als vorzüglicher hydraulischer Mörtel ver- 

wendet und zu diesem Behufe weit über Deutschlaud’s Grenzen versendet. 

Ä Aeltere Geologen haben den Tuif des Brohlthales als das Produkt 

eines Schlammstromes betrachtet, welcher als solcher aus den nördlichen 

Rhandbergen des Laacher Sees seinen Ursprung genommen, am Wege alle 

Baumstämme eingeschlossen und verkohlt und sich schliesslich in den 

Ithein ergossen habe. Die nenere Ansicht, welche schon Humboldt ver- 

trat, geht dahin, dass diese deutlich geschichteten Tuffmassen durch 

Anhäufung von trocken ausgeworfenen bimssteinen und vulkanischer Asche 

gebildet wurden, die von vulkanische Eruptionen stets begleitenden hegen- 

Iluthen in die Tiefe geführt und schliesslich in Reibungs-Konglomerate 

mefaniorphisirt wurden. Dabei ist es wohl einleuchtend, dass die Vege- 

tation durch derartige Katastrophen vernichtet werden musste. 

Im Laufe der Zeiten hat der Bach neuerdings sein Bett vertieft 

und in diese Tuffmassen eingeschnitten, so dass heute zu beiden Seiten 

des Thales 60 bis 100 Fuss hohe 'Tuitwände in weissen 

steigen, durchwühlt und tunellartig durchbrochen von rastlos thätigen 

rm 

LOTASSEN AN- 

Arbeitern. 

Dieses reizende Thal mit seinen Klappernden Mühlen wird vom 

Rhein aus viel besucht. Es bietet ausser seinen Naturschönheiten der 

leidenden Menschheit Heilung durch seine vielen Mineralquellen, auf 

welche der kleine Badeort Tönnisstein gegründet ist. Die unzähligen 

) Sauerquellen und Kohlensäure-Exhalationen, die alle Klüfte erfüllen, die 

| Kellerräume mancher Ortschaften unbenützbar machen und sich beim 

Niederbücken schon durch den stechenden Geruch der Kohlensäure zu 

erkennen geben, sind auch hier ein Deweis der fortgesetzten 'Thätiekeit 

abyssodynamischer Kräfte. 

Voll der grossartigsten Eindrücke brachte uns das Dampfboot 

stromaufwärts von Brohl nach Koblenz. Der ungewöhnlieh niedere 

Wasserstand hatte auch in dem weiten Thalkessel zwischen Andernach, 

| Nouwied und Koblenz die Ufer tief entblösst, so dass man zu beiden 
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Seiten des Stromes unter einer schwachen Alluvialdecke bis 15 Fuss 

mächtige Schichten von Bimssteingeröllen wahrnelinen konute, in meilen- 

weiter Brstreckung. Auch diese bilden einen Gegenstand der muster- 

haften Industrie der Itheinbewohner zur Herstellung ebenso leichter als 

dauerhafter Luftziegel. 

Bei der Betrachtung dieses Bimssteintuffes, des jüngsten vulkani- 

schen Produktes der Eifel, welcher nach genauen Untersuchungen im 

heinthale und in den Seitenthälern «(er Nette und Lahn einen Gesammt- 

flächenraum von nahe AO [Meilen bedeckt, wird wohl ‚Jedermann klar, 

dass die vulkanische Thätigkeit in der Eifel eine Grossartigkeit entfaltet 

hat, welche die heutige der appeninischen Halbinsel im Vesuv, Aetna 

um Stromboli ganz bedeutend übertrilft und den vollen Beweis von der 

Wahrheit der Worte Leopold von Buch's „dass die Kifel ihres Gleichen 

in der Welt nicht habe“, liefert. 

Herr Prof. Fr, Arzberger lenkt die Aufmerksamkeit der 

Versammlung auf den Helmholtz’schen Rotationsapparat für konstante 

(eschwindigkeiten, welcher aufgestellt und in Gang gesetzt wurde. 

Herr Fr. Ritter v. Arbter verliest im Namen des zur Kassen- 

revision bestimmlen Comite's folgenden 

Bericht 

über die Untersuchung der Kassagebahrung des naturforschenden 
Vereines in Brünn im Jahre 1874, 

Gemäss $. 19 der Geschäfts-Ordnung hat der Vereins- Ausschuss 

aus seiner Mitte «die drei Unterzeichneten zur Prüfung des von dem 

Herrn Vereins-kechnungsführer ‚Josef Kafka jun. bei der ‚Jahres -Ver- 

sammlung vom Dezember 1874 vorgelegten Kassa-Gebahrungs-Nachweises 

pro 1874 abeeordnet. 

Zu diesem FKmde baben die gefertigten Ausschuss - Mitglieder am 

10. Jänner 1875 sich in die Wohnung des Herrn Rechnungsführers 

Jos. Kafka jun. begeben und in dessen Gegenwart die Aufzeichnungen 

des Journals auf Grund der Dokumente und sonstigen Behelfe einer 

zenauen Prüfung unterzowen, die Daten mit dem Jahresberichte ver- 

«liehen und «dabei gefunden, dass sich die Binnahmen des Vereines Im 

Jahre 1874 mit Binrechnung der aus dem Vorjahre herrünrenden Kussa- 

e 
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Barsehäft pr. 1650. fl, 69!/s kr. im. Ganzen mit ;: 3827 fl, 612 kr. 

assson die Ausgaben mit... 2... 22895, 88 En 

darstellen, so dass die Bilanz mit Schluss des Ver- 

nyahres 1974 oiNo Kassa-Barschaft von“... ..,°1937:1,.7310 kr. 

ausweist, wodurch sieh der gelieferte Rechnungs - Abschluss als richtig 

bewährt. | 

Ebenso erscheinen «lie weiteren Journals - Einstellungen im Laufe 

des Jahres 1875 bis zum heutigen Tage ganz ordnungsmässig und 

wurden nach Berücksichtigung derselben zu Folge des Total-Abschlusses 

vorgefunden: | 

maasa Barschalte., na... sale... Seen 21882 1.:67 Kr. 

bestehend aus: 

a). 1 Einlagsbrief der mähr. Escomptehank:,. »)..,1390.,.— 

BD baren Gelde . von cn... eo 32.02: 04.5 

Weiters sind vorgefunden worden die dem Vereine gehörigen Werth- 

papiere und zwar: 

1. Ein Stück einheitl. Staatsschuld - Verschreibung vom Jahre 1868 

A156 Im Nammalbetrase. von. 2. . it res 1OO:D; 

2, Ein Stück Los-Fünftel des Staatsanlehens vom Jahre 1860 

NT. 6264, Gew.-Nr.-2 im Betrag Hr AI TE RRTT- 7700, 

Zusammen ...2 22001, 

Das gesammte Vermögen, sowie alle Kassabücher und sonstigen 

Dokumente wurden hierauf dem Herm Rechnungsführer Jos. Kafka jun. 

in Verwahrung belassen, und wird beantragt, demselben für seine voll- 

ständig richtige und ordnungsmässige Gebahrung mit den Vereinsgeldern 

iin Jahre 1574, beziehungsweise weiter bis zum heutigen Tage, das 

Absolutorium: zu ertheilen. 

Bun. am“10.- Jänner :L87Dd, 

Ernest Steiner. Ignaz CziZek. Arbter. 

Gemäss «diesem Antrage wrtheilt die Versammlung den Rech- 
nunzsführer Herrn Jos. Kafka jun. das Absolutorium für die 

erwähnte Periode. 

Da der in der Jahres- Versammlung zum Vicepräsidenten ge- 

wählte Herr Dr. Theodor hitter v. Frey Brünn verlassen hat, wird 

im Sinne des $. 19 der Statuten ein Stellvertreter gewählt. Die 

Wahl fällt auf Herin Landeskasseu-Direktor Kıluard Wallauschek, 

statt welchem Herr Ingenienr Carl Nowotny in den Ausschuss 

gewählt wird. 
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Der Central- Ausschuss der k. k. Gesellschaft für Ackerbau, 
Natur- und Landeskunde richtete an den naturforschenden Verein eine 
Zuschrifi, in welcher mitgetheilt wird, dass die Gartenbau - Sektion 
dieser Gesellschaft den Antrag gestellt habe: es sei bei dem k. k. 
Ackerbau-Ministerium die Gründung eines Institutes zur Beobachtung 
und Untersuchung von Krankheiten der Culturpflanzen anzustreben. 
Der Gentral-Ausschuss habe jedoch diesen Antrag nicht opportun 
gefunden, da er aunehme, dass sich im Schoosse des naturforschenden 
Vereines ohnehin die für solche Untersuchungen geeigneten Männer | 
iinden, und er ersucht demnach den Verein um seine Unterstützung | 
hei dem Vorkommen von Pflanzenkrankheiten deren Ursachen noch 

unerforscht sind. | 

Hierüber wird beschlossen zu antworten, dass der Verein mit 

Vergnügen der k. k. Ackerbau-Gesellschaft in allen Fällen der 

berührten Frage mit Rath und That an die Hand gehen wolle, wenn h 

die nothwendigen Substrate vorhanden sind; ferner dem Central- i 
i 

Ausschusse den Bericht eirer im naturforschenden Vereine nieder- 

gesetzten Commission, welche die Zweckmässigkeit des Antrages der 

Gartenbau-Sektion zu prüfen hatte, mitzutheilen. Dieser Bericht — 

kommt nach eingehender Prüfung des Gegenstandes zu dem Schlusse, 
dass sich in Brünn Niemand befinde, dessen Beruf das Studium von 

PHanzenkrankheiten, hervorgerufen durch Insekten oder parasitische 

Pilze, sei, dass die erfolgreiche Behandlung dieser Sache grossen 

Aufwand an Zeit und auch an Geldmitteln erfordere, und mindestens 

eine Persönlichkeit vollauf beschäftige, dass somit der Antrag der 

Gartenbau-Sektion alle Beachtung verdiene, und die Bestellung eines 

Organes, welches sich berufsmässig mit dem Studium der Pflanzen- 

krankheiten zu befassen hätte von grossem Nutzen sein könnte. 

Zu ordentlichen Mitgliedern werden gewählt: 

Pr Herren: vorgeschlagen von den Herren: 

Heinrich Wolf, k. k. Bergrath und 

Reichsgeologe in Wien . . .. 4A. Makowsky und G. v. Niesst. | 

kundolf Steiner, IHütten-Verwalter zu | 

Friedland in Mähren ASEEN E & 

Stefan Chytil, Oberlehrer in Losehitz A & 
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Sitzung am 10. März 1875. 
Vorsitzender: Herr Präsident Wladimir Gral Mittrowsky, 

| Kxcellenz. 

Eingegangene Geschenke: 

Von dem Ilerrn Verfasser: = 

Dove, H. W. Monatliche Mittel des Jahrganges. 1873 für Druck, 

Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge. . Berlin, 1874. 

Dove, H. W. Klimatologie. von Deutschland. Nach den Devbach- 

tungen des preussischen meteorologischen Institutes von 

1849-1972... Initwärme - -Derim, 17H. 

Herr E. Donath hält. einen referirenden Vortrag.üher lie 

I Felefrave; tm wölchen’areh einer historischen Darstellung der ver- 

schiedenen Studien auf diesem Gebiete in chemischer, physioloeischer 

und systematischer Richtung, der gegenwärtige Standpunkt und ins- 

besonders das Resultat der Untersuchungen von Rees geschildert wird. 

Herr Prof. A. Makowsky zeigt eine stark entwickelte Fas- 

ciation an Zweigen von KRobinia Pseud’ Acacia, 

Zu Beginn der Sitzung wurde durch den Herrn Professor 

C. Hellmer folgender von 17 Mitgliedern. unterzeichneter Antrag 

übergeben : 

Als die Frage der Errichtung einer neuen Universität in den im 

keichsrathe vertretenen Könizreichen und Ländern zum ersten Male aul- in 1 

tauchte, hat der naturforschende Verein in der ausserordentlichen Sitzung 

vom 16. März 1870 einstimmig beschlossen in einer Entgabe an Seine i 

Br EERNEELEEITETIEEN ——— 

Excellenz den Herrn Mmister für Cultus und Unterricht die gewichtisen 

Gründe, welche für die Errichtung der Universität in Brünn sprechen, 

in eingehender Weise darzulegen. 

Seitdem sind num 5 Jahre verflossen. Eine Stadt im Osten des 

lteiches wurde mit eimer Universität bedacht, zugleich wurde aber auch 

en ne 
von dem Herrn Minister die Erklärung abgezxeben, dass (die Brriehtung 
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einer Universität in Mähren ebenfalls Gegenstand eingehender Erwägung 

sei, wobei die Wahl des Ortes — ob Brünn, ob Olmütz —- einen 

Cardinalpunkt bildet, 

Die unterzeichneten Mitglieder erachten es als eine Pflicht des 

Vereines, nach Kräften Alles zu thun, was die für Brünn günstige Ent- 

scheidung zu fördern vermag, und insbesonders neuerdings eine Bingabe 

ın Se. Excellenz den Herrn Minister für Cultus und Unterricht zu leiten, 

in welcher die vielen und bedeutenden Gründe, die nach dem gegen- 

wärtigen Stande der Frage für Brünn in die Wagschale fallen, in’s 

vchörige Licht gestellt werden. 

Sie beantragen demnach, es möge der Vereins-Ausschuss beauftrast 

werden: 1. in der nächsten Plenar-Versammlung den Entwurf einer 

derartigen Eingabe zur Beschlussfassung vorzulegen; 2, in Berathung 

zu ziehen, welche Schritte vielleicht sonst noch von Seite des Vereines 

in dieser Angelegenheit unternommen werden können, und seinerzeit dar- 

über zu berichten. 

Brünn, an 0). Marz 1a (Folgen die-Urterschriften.) 

"Nachdem Herr Josef Kafka sen. unter allgemeiner Zustimmung 

diesen Gegenstand einer sorgfältigen Beachtung und Würdigung 

dringend empfohlen, wird der Antrag dem Ausschusse zur Bericht- 

erstattung zugewiesen. 

Die Gesuche der Ortsschulräthe in Stefanau bei Gewitsch, von 
IKovalovic bei Posoritz, von Karlsdorf- Weisswasser, um Käfersamım- 

lungen für die dortigen Volksschulen und von Gaya um naturbisto- 

tische Sammlungen überhaupt, werden entsprechend dem Antrage des 

Ausschusses nach Massgabe der vorhandenen Vorräthe genehmigt. 

/u ordentlichen Mitgliedern werden sewählt: 

12.170 Horn: vorgeschlagen von den Herren: 

Josef Neiss, Iandelsmamn in Brünn A. Mekowsky und @. v. Niessl. 

Franz Jerzibek, k. k Ingenieur in 

Hralisch‘ 59 seen N 08 Nowotnunds 
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Sitzung am 14. April 1875. 
Vorsitzender: Herr Vice - Präsident Eduard Wallauschek. 

Kingegangene Gegenstände. 

Druckwerke: 

Von den Herren Verfassern : 

Snellen van Vollenhoven. Pinacographia. "5 Gravenhage, 1875. 

Brusina Spiridion. FPossile Binnen-Mollusken aus Dalmatien, Kroa- 

tien und Slavonien. Agram, 1874. 

\Wankel, Dr.» H.: Skizzen aus’Kiev.....\Vien, 1879. 

Von dem Herrn Prof. A..Makowskyın Brünn: 

Bericht über das Auftreten der Phylloxera vastastriz in Oester- 

reich; erstattet im Auftrage des Ackerbau-Ministers. Wien, 

1875. 

Hein, Dr. Th. Beiträge zur Laubmovosflora des Troppauer Kreises. 

Abdruck. aus- dem Programm. der Troppater”Obarrertschule, 

Von dem Kerrm M. Trapp u Bram a 

Ku zvelebeni  vinatstva v cisafstvi Rakouskem. .V Brae,;:1874. 

Naturalion: 

Von Herrn "Ih. Kittner in Kunstadt: 1100 Exemplare Coleopteren. 

Ad. Oborny in Zuaim: 500 Isxemplare ‚Pllanzen. 

Mh Rabenlorst.in. Dresden: Bryotheew.-ennop: "fasc. 

Nr. 1251—1300. 

Von Herın Ingenieur I. Lanshammer in Olmütz: Grauwäacke und 

26, 

Kalk der Umgebung von Olmütz, 

Von Herrn Dr. F. Ruzicka in Sulek: Glimmerschiefer und Gneiss der 

Umgebung. 

Von Ilerrn Fr. Urbanek in Brünn: Eine Suite mährischer Gebirgs- 

gesteine. 

Von der rheinisch-vogesischen Tauschgesellschaft in Mühlhausen: 240 

Species Pflanzen. 

Der -Sekretän theilt mit, dass. Her: Prof Di. Brabranek 

dem naturforschenden Vereine einen weiteren Betrag von 100 Thlrn. 

übergehen hat, welcher ihm von deu Herren Walter und Wolfgang 



43 

Freiherren v, Goethe mit der Widmung für Bibliothekszwecke zur 

freien Disposition gestellt worden ist. 

Die Versammlung drückt ihren wärmsten Dank für dieses neuer- 

liche bedeutende Geschenk, den Herren v. Goethe und Herrn Prof. 

Dr. Bratranek durch Erheben von den Sitzen aus, 

Herr Prof. G. v. Niessl] berichtet über die von Groneman 

zur Erklärung der Polarlichter vor einiger Zeit aufgestellte und vor 

Kurzem (in den „Astronom. Nachrichten“) hinsichtlich inehrerer 

Punkte genauer begründete Hypothese. 

Als Substrat des Polarlichtes werden kosmische metallische oder 

metallreiche Partikelchen angenommen, welche sich zu mehr oder weniger 

dichten Strömen geordnet in Kegeischnittslinien bewegen. Bei der wei- 

teren Erklärung wird speziell kometarische Geschwindigkeit, alse para- 

hwlische Bahn zu Grunde gelegt. Beim Eindringen solcher Ströme in 

die Brdatmosphäre müssen in Folge des Widerstandes der Letzteren 

ähnliche Erscheinungen der Lichtentwickelung, wie bei Sternschnuppen 

und Metevren eintreten, nur dass, .bei. einer. ..schr. grossen Anzahl und 

dichten Anordnung“ der Yheilehsur,- diese nicht einzeln sichtbar sein 

werden. Die auf dem dunkeln Segment (dessen grössere Dunkelheit als 

Kontrastwirkung aufgefasst wird) aufsteigenden und gegen das magne- 

tische Zenit konvergirenden Polarlichtstrahlen bilden perspektivisch diese 

Erscheinung der Konvergenz, wenn sie überall zur Richtung der Inkli- 

uations-Nadel parallel sind. Der untere Rand des Lichtbogens, also der 

obere «(es dunkeln Segmentes, entspricht dem Orte der Hemmung und 

des Brlöschens (des glühenden Meteorstaubes. Herr Groneman erklärt 

‚lie Streilen in der Art, dass sich die metallischen Partikel unter dem 

kinllusse des Erdmagnetismus nach Kraftlinien also parallel zur en‘- 

sprechenden Inklinationsrichtung ordnen. Hinsichtlich des Punktes ob 

bei so grosser Geschwindigkeit die Zeit ausreicht, um genügend magne- 

tische Kraft in den Theilchen zu induziren, hat der Genannte weitere 

Untersuchungen angestellt, welche diese Möglichkeit ergeben, wenn die 

relative Geschwindigkeit, d. h. jene im Vergleiche zur Erde nicht allzu 

xross Ist. Demmach könnten in dieser Hinsicht zwei Fälle unterschieden 

werden: 1. Wenn die Bewegungsrichtung des Stromes dieselbe ist, wie 

tie der Erde, se trifft er auf die Brde nur mit geringer Geschwindigkeit 

und finden die 'TWheilchen genügend Zeit um sich nach Kraftlnien zu 

rdnen, Dasselbe gilt, wenn ihre Richtung um einen kleinen Blongations- 

winkel abweicht. 2. Wenn die Richtung des Stromes der Bewegung 
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der Erde entgegen ist, so treffen die Partikel mit grosser Geschwindigkeit 

auf jene, und die Zeit reicht nicht zur Anerdnung aus. Dasselbe güt, 

wenn überhaupt der Elongationswinkel cin grosser ist. In diesem Falle 

werden keine eigentlichen Polarlichter, sondern nur theilweise, mehr oder 

weniger gleiehmässige Lichterscheinungen sichtbar sein, welche gewiss 

oft übersehen worden sind. Der erste Full wird der Krschemung tm 

Allgemeinen desto ‚günstiger sein, je mehr die Streifen lothrecht ein- 

fallen, ungünstiger, je mehr sie wagreeht liegen, was einerseits in den 

muagnetisch-polaren, andererseits in. den magnetisch-aequnatorialen Gegenden 

der Fall sein wird. Aus den weiteren Consequenzen wird. ferner die 

Variation und Frequenz der Nordlichter abgeleitet, wobei hinsichtlich 

des letzteren Punktes um den Binklang mit den Beobachtungen. herzu- 

stellen die IIypothese in manchen Stücken noch zu vervollkommnen sein 

wird. Zur Erklärung der Liehtbogen oder Brücken werden diamagnetische 

Substanzen in den Partikeln angenommen. Als unterstützend werden 

die Angaben des Nordlichtspektrums und Nachrichten über «das Nieder- 

füllen metallreichen Staubes angeführt, 

Der Vortragende bemerkt, dass nach seiner Ansicht diese An- 

nahmen den Beobachtungen besser zu entsprechen scheinen, als irgend 

andere in dieser Richtung bisher aufgestellte Hypothesen - 

Herr Oberlehrer Stefan Chytil in Loschitz hat eine Anzahl 

alterthümlicher Thongefässe eingesendet, welche daselbst beim Graben 

eines Kellers aufgefunden wurden. Sie sind zur Ansicht aufgestellt. 

Herr Prof. A. Makowsky brinet zur Kenntniss, dass sich 

in Cannes (Frankreich) eine Tauschgesellschaft für Objekte aller 

>» Naturreiche unter dem Namen „sociele d’echange pour Vavaucement 

des sciences nalurelles" gebildet habe. Der jährliche Beitrag ist 

Er Eraines. Anmeldungen sind. au Herrn Prof. A. 'Heilmana in 

Caunes zu richten. 

Entsprechend dem Anlrage des Ausschusses wird beschlossen, 

die Gesuche der folgenden Volksschulen je nach dem Stande der vor- 

handenen Doubletten zu berücksichtigen: Hodau, um eine Schmretter- 

Iimgsammlung: Zuaim, Mädchen-Hauptschule zum heil. Kreuz um eine 

Ergäuzung des Herbars und womöglich einige Objekte des Thier- 

reiches und des Mineralreiches; Parfuss, um nalturbisterische Samım- 

lungen überhaupt. | 



Zn ordentlichen Mitgliedern werden gewählt: 

Pr. Y, Herren: vorgeseulagen von den Herren: 

Franz Hahn, Direktor der Bürger- 

schule m Göding , 2... '..@ v. Niessl und’ A. Mason, 

Ferdinand Leese, Kabrikant in Pried- 

land ‚(Mähren)'. ...... ...-4A. Makowsky und Rud. Steiner. 

Valentin Burel, Schiehtmeister in 

Rriedland (Mähren) „, ;.. x R 

David König, Stations - Vorstand in 

Friedlaub (Mälnene a 202, E B 

Garl Jirusch, Civil-Ingenieur in See- 

low Nowolny und @. vw. Niessl, 

Adolf Kuwert, Gutsbesitzer in Werns- 

dort (Ostpreussenn an. A. Viertel und J. Ofto, 

Zum korrespondirenden Miteliede wird gewählt: 

Be Na Elenr: vorgeschlagen von den Herren : 

EN 
 Spiridion Brusina, Vorstand der 200- | eh 

logischen Abtheilung des königl. 

Museums in Agram .” .. 0.2.4: Senoner und A. Makomelky. 

unmuNn nn NL NIE 

Sitzung am 12. Mai 1875. 
Vorsitzender: Tore Viee-Präsident Dr. Carl Schwippel. 

bingeeangene Druckwerke: 

Geschenke: 

Yon den Ilerren Verfassern : 

Sedlaczek Ernst. Tafel zur bequemen Berechnung der 12stelligen 

eemeinen Logaritinnen. Wien, 1874. 

Sellaezek Ernst. Beispiele über die Anwendung meines erweiterten 

Divisionsverfahrens. | 

Reitter Edmund. Mieroclilodes. Neues Genus der Carpophilinae. 

Separatabdruck aus Coleopt. Heft XIII) 1875. ; 
EN 
N 
u 
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Von dem  Herru. V-alazz&a .in-Brünn: 

79 Blätter von Kitaibel's Plentae rariores ITıengariae. 

Von dem Herrn Ed. Wallauschek in Brünn: 

Rechenschaftsberieht über die Amtswirksamkeit des mährischen 

Landes-Ausschusses für die. Zeit vom 1. Juli. bis Ende 

Dezember 1874. In deutscher ‚und böhmiseber Sprache, 

techenschaftsbericht des mährisch-schlesischen Taubstwnmen-In- 

Stitntes 1972 und. LS, 

Von dem Lesevereine deutscher Studenten Wiens: 

Kants katesorischer Imperativ und die Gegenwart. Vortrag von 

Dr Joh Volkert... Wien, 1972. 

Natnralien: 

Von dem IIerrn J. Otto m Brünn: 410 Exemplare Lepidopteren, 

Der Vorsitzende gedenkt des betrübenden Verlustes, welcher 

den Verein vor Kurzem durch den unerwartet raschen Tod des all- 

seitig gechrten Vereins - Mitgliedes und ältesten Sohnes des Herm 
ıräsidenten, Franz Grafen Mittrowsky getroffen hat und beantragt 

. die Absendung-#iner Beileids - Adresse-an Se KxenH®19- den Herrn 

Grafen Wladimir Mittrowsky. en 
| Die Versammlung gibt ibre [heilnahme und Zustimmung zu 

dem gestellten Antrage durch Erheben von den Sitzen Ausdruck. 

Herr Prof. A. Makowsky schildert in einem kurzen Nach- 

rufe den liebenswürtdigen Charakter des Hingeschiedenen, seine warme, 

werkthätige Theilnahme an wisseuschaftlichen Bestrebungen und die 
schönen Ziele, welche er sich hoffuunesvoli gesetzt hatte, wodurch 

sein Tod dem Vereine um so schmierzlicher wird, als in diesem Falle 

Wille, geistige Fähigkeiten und materielle Mittel gleich reichlich vor- 

handen waren. 

Der Vorsitzende theilt mit, dass der Vereins-Ausschuss den in 

der März - Sitzung von mebreren Mitgliedern eingebrachten Antrag, 

| wegen einer neuerlichen Initiative hinsichtlich der Errichtung der 

Universität in Brünn, zwar in Berathung gezogen hahe, aber im 

Hinblick auf die auch von anderen Seiten vorbereiteten Petitionen 

und Kesvolutionen zur Erreichung des beabsichtigten Zweckes, die 
Verschiebung bis zu jenem Zeitpunkte entsprechender hielte, da diese 

Frage mehr, in den Vordergrund getreten sein wird. Ts möge. der 
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Direktion und dem Ausschuss des Vereines deshalb überlassen werden, 

im rechten Momente den Entwurf einer Petition vorzulegen, 

Die Versammlung erklärt sich damit einverstanden, 

Herr Custos H. Frauberger theilt in einem längeren Vor- 

trage Brgebuisse seines einjährigen Aufenthaltes in Tromso& mit. 

Herr Prof. A. Makowsky erwähnt, dass von verschiedenen 

Seiten die Nachricht verbreitet wurde, es sei bei Bisenz im süd- 

lichen Mähren die Reblaus aufgetreten. Da ihm direkt hierüber 

keine Bestätigung zugekommen, habe er sich an die Versuchsanstalt 
in Klosterneuburg mit einer diesbezüglichen Anfrage gewendet und 

zur Antwort erhalten, dass auch dort darüber nichts bekannt sei und 

die aus Mähren eingesendeten Objekte andere Feinde des Weinstockes 

aus der Insektenwelt und von geringerer Bedeutung sind. 

Von Seite des Vorst :ndes der Wiener Universitäts - Bibliothek 

wird das Ansuchen um Mittheilung..der. Vereinsschriften au diese 

jibliothek gestellt. en. 
Wird nach dem Antrage des Ausschusses genehmigt. 

Ueber die Gesuche der Ortsschulräthe in Triesch und Wal. 

Klobouk um naturhistorisene Samımlungsgegenstände für die dortigen 

Bürgerschulen, wird beschlossen «diese Schulen mit Rücksicht auf 

die Vorräthe nach Möglichkeit zu betheilen. 

Sıtzune: am 9 Jun 1875 

Vorsitzender: Herr Vice -Präsident Eduard Wallauschek. 

Bingegangene Geschenke: 

Druckwerke: ’ m 

Von der Aeademie des seienees de l’institut national de France: 



Siimmtliche von der Akwdemie über «lie Phoyllozera  publizirte 

Memoiren, u. 2War; 

Cornu, Btudes sur Ja nonvelle malnlie de la vigne, Paris, 1874, 

Duclaus, Ftudes sur la nouvelle maladie de la viene. Paris, 1874. 

Paueon, Memoire sur la muladie de hu viene eb sur son traitenient' 

par le proudde do la submersion, Paris; 1874. 

Balbiani, Memoire sur la reproduction du Phylloxera - du chene. 

Paris. 1874. 

Dumas, Memoire sur les moyens de eömbattre linvasion du Phyl- 

loxera 187-4. 

Kapport sur les. etudes.relatives: au: PhyHoxera. Paris: 1873; 

Rapport sur les messures alministratives A prendre pour preservor 

les territoires menaces par le Phylloxera. Paris, 1874. 

Extrait des comptes rendus 1574; contenant: 

Dumas, Communication relative a Ja destruction du phyl- 

loxera. 

Mouillefert, Nouvelles experienees elfestuees avec. les 

sulfocarbenates alealins, pour la destruetion du Phyl- 

gen a loxera ; manfere de les emplöyer. | = 

Balbianti, Recherches sur l’aection du eoaltar dans le trai- 

tement des vignes phylloxerees. 

Vommision du: Phyllöxera..: Paris, 1879. 

Von dem Herrn H. Frauberger in Brünn: 

| Astrand. Bericht über Bergens Observatorium in den Jahren 

15685-—-1870. : Bergen, 1871. 

Akermann, Ueber den Standpunkt der Eisenfabrikation in Schweden. 

1872. 

Pettersen. Geologiske undersogelser I Tromsoe Omegn. Trondhjenm, 

1568. 

Njerulf. Om skurimgsmaerker wlacial formationen ve terrässer, 

Kristiania, 1871. 

heise von Tromsoe nach Spitzbergen, Nowaja Zemlja und Russland 

im Sommer 1872... Tola, 157. 

2 Von dem Herrn Dr..C. Schwippel in Brünn: 

Schmidt Jul. Neue Höhenbestimmungen am Vesuv. Wien und 

Olmütz, 1856. 

Presl., Pocätkove rostlinoslovi. Prag, 1548 mit Atlas. 

Ausserdem eine Anzaht Schulbücher zur Vertheilung an Schulen. 
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Naburalien: 

Von dem IIerrn A. JSohnen in Gross-Karlowitz: einige Kohlen- 

[ragmente mit Neuropleris spee. aus den neuen Kohlenwerken der Anzlo- 

Bank bei Kradrub in Mähren. 

Herr Prof. Dr. Wallentin hält einen Vortrag, in welchem ° 

er eine übersichtliche Darstellung der Entwicklung jener Hypothesen, 

welche von den ältesten Zeiten bis jetzt zur Erklärung der elektri- 

schen und magnetischen Erscheinungen aufgestellt wurden, gibt. 

Herr Prof. A. Makowsky theilt einige Beobachtungen über 

las Vorkommen des „Ameisenlöwen*“ bei Brüun mit. 

Sitzung am 14. Juli 18792. 

Yorsitzender: Herr Vice - Präsident Eduard Wallauschek. 

u 

Der Vorstand des Copernikus-Vereines für Wissenschaft und 

Kunst in Thorn übersendet ein Exemplar des Festgedichtes und 

Festberichtes über die 4. Säkularfeier des Geburtstages von Copernikus 

und dankt für die Theilnahme des naturforschenden Vereines an 

dieser Feier. 

Der österr. Ingenieur- und Architekten-Verein in Wien sendet 
den „Bericht des hydrotechnischen Comite’s über die Wasserabnahme 

ın den Qnellen, Flüssen und Strömen“. Wien, 1875. 

Der Sekretär theilt Auszüge aus einem Briefe des korrespon- 
irenden Mitgliedes Herrn H. Leder, gegenwärtig in Mamudly 

mit, aus welchem zu ersehen ist, dass sich dessen Bereisung des 

Kaukasus bisher günstig gestaltete und bereits reichliche wissen- a 

schaftliche Resultate geliefert hat. 



Herr Oberlehrer St. Chytil in Loschitz berichtet, dass mit 

‚seiner Mitwirkung und Anleitung von 1870---1875 beiläufig 1a 

Millionen Maikäfer, haupen und Eier von Gastropacha neustria, 

Liparis dispar, Pontia Crataegi ete. vertilgt wurden, und schliesst 
hieran folgende Betrachtungen : 

- Um der Jugend den durch Raupen an Obstbäumen verursachten 

Schaden recht in erschreckender - Weise vor Augen zu führen, unterzog 

ich mich im Beisein und unter Mitwirkung einiger Schüler der Durch- 

zählung sämmtlicher Blätter eines siebenjährigen, recht üppigen und 

vollkommen entwickelten Pflaumenbaumes. ‚Es ergab sich - hiebei die 

enorme Summe von 7900 Blättern, Wegen Konstatirung des Quantums 

dieser Lieblingsnahrung genannter Insekten, wurden sorefültige dreimal 

| des Tages mit frischem Laube 65 Ringelraupen, welche sich in einem 

| luftigen Glaskasten befunden, gefüttert. Dis zu ihrer Verpuppung, was 

\ 17 Tage und zwar vom 16. Mai bis 6. Juni dauerte, verzehrten sie 

| 192 Blätter. 

Es kann also angenommen werden, dass durch die Vertilgung von 

[nicht sanz 1’'/» Millionen diverser Raupen, faktisch über 46 Millionen 

tlaumenbäume) vor dem matter (das wären. also nahe 5009 

Raupenfrasse verschont geblieben sind. 

| Natürlicherweise hätten sich diese Raupen im lreien, als sie aus 

| verschiedenen Gärten eingesammelt wurden, auch ungleichmässig auf die 

2 Bäume vertheilt, so dass es auch bei der Mitrechnung ihrer zahllosen 

J Vermehrung kaum so weit gekommen wäre, dass die oberwähnten 6000 

Bäume blank ihrer Belaubung. dagestanden wären. Aber viele Mühe 

hätte es den Gartenbesitzern gekostet, dem grossen Uebel vorzubeugen. 

| Indem Herr Chytil dann auf den nothwendigen Schutz der Sing- 

Ivögel übergeht, theilt er die folgende Beobachtung mit: | 

Ich beobachtete jüngst den ganzen Tag ein altes Paar des grauen 

|Pliegenfängers (uscicapa grisola L.), und machte zur grossen Ver- 

|wunderung die Wahrnehmung, dass das Männchen mit dem Weibchen 

Aıbwechselnd in kurzen Intervallen (durchschnittlich immer in 3 Minuten 

einmal) von ++ Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends 279 mal stets mit einem 

Alnsekte, meistens aber mit Raupen herbeillogen und ihre 5 Jungen 

Slamit fütterten. Brauchen die Alten nur ebensoviel zu ihrer Ernährung, 

#0 werden von einer einzigen solchen Vogelfamilie (Dank ihren merk- 

würdig beschaffenen Verdauungsorganen) ganz sicher 600 grössere Insekten 

äglich verzehrt. Befinden sich annäherungsweise in den Gärten unseres 

Pries nur 500 älınlicher Vogelfamilien, so erfordern sie täglich zu ihrer 



lirnäbrung 300.000 Stück verschiedener, der Landwirthschaft meist, 

schätlicher Insektenarten, 

Herr Prof. Dr. Th. Bratranek spricht im Namen der Herren 

Walter und Wolfsang von Goethe den Dank aus, für die den- 

selben vom Vereine dargebrachten Adressen. | 

Herr Prof. A. Tomaschek zeigt frische Exemplare von Dionea ) 

muscipula und Mimosa pudiea uud knüpft hieran eine Erörterung 

der gegenwärtigen wissenschaftlichen Anschauungen über Sensibilität 

der Pflanzen. j 

Herr k. k. Forstrath Zlik sprieht über das verheerende Auf- 

treten von Zortröe histrionana (Tanneuwickler) in Mähren. 

Die so überaus kleinen Torbriciden sind als kulturschädliche In- 

sekten im Allgemeimen nicht unbekannt. In hiesigen forstlichen Kreisen 

wirden die den NWichtenjugenden so nachtheiligen T. hereyniana und % 

Betanı sehon sell ingerer Zeil malnenllich in den Wsetiner Forsten 

beobachtet. Sie haben in diesem Jahre die Fichtenmaisse schon auf 

srösserem lerrain arg beschädigt und so das Gedeihen derselben gefährdet. 

Rücksichtlich der Tanne waren diese Zoririeiden nur als ganz unbedeu- 

tende Mitfresser bekannt. Ausserdem haben wir hier noch den roth- 

köpligen 7. rufimibra und den 'Tannenknospenwickler 7. nigricana zu 3 

verzeichnen. 

Eine hervorragende Beachtung verdient aber der grüne Taunen- 

wickler 7, histrionana, als neu auftretender Waldverderber. 

Ein Bericht der Verwaltung des Gutes Neutitschein über das be- 

trohliche Erscheinen eines dort noch ganz unbekannten Insekts veranlasste 

wich heuer am 28. Juni die dortige Murker Waldung zu besuchen, welche 

wit dem höchsten Punkte, dem Hutschieberg 2358°, auf der nördlichen ” 

Abtdachung des von Radhost gegen Altitschein sich verlaufenden und ; 

die Wasserscheite der Oder und Donau bildenden Gebirgszugs liegt und. 

mässig steil ist. | | 

Der Karpathensandstein liefert daselbst einen schr frischen, wmine- 2 

ralisch- und humuskräftigen Lehmboden und besteht die Bestockung 

vorherrschend aus der Tanne, welche entweder ganz reine Bestände bildet, | 

oder mit der Rothbuche mehr oder weniger untermischt ist; Fichten, 

Föhren und Kiefern kommen nur eingesprengt vor und haben die Be- 

stände ein kräftiges Aussehen. 
4* 



Der Anbliek der. Insektenverheerung war höchst beiwübend ; «die 

Wölbung der Baumkrone die bezüglich der heurigen Triebe blattlos war, 

liess selbst von der Ferne nur einen braunen Schimmer erkennen. In 

len reinen Tannenbeständen waren mindestens #3 der Kronen entblättert, 

nur die 5 bis Löjührigen Tannen blieben nahezu ganz verschont, weil 

der Raupe die Nadel zu saftreich ist, dagegen war der unter dem Alt- 

‚bestand vorkommende Unterwuchs, weil mit saftloseren Nadeln versehen, 

auch entnadelt. Am meisten wurden 830. bis 60 jährige Tannen ent- 

nadelt, doch blieben auch die schlagbaren Tannen nicht verschont. Fichte, 

Kiefer und Lärche sind unbeschädigt geblieben, weil: dieser Wickler 

monophagisch nur auf der Tanne lebt. 

Nach Aussage des Murker Försters soll während der Verpuppungs- 

zeit am 23. und 2-4. Juni ein förmlicher Raupenregen stattrefunden haben, 

Ich habe diese Iusektenverheerung nur in den zu Neutitschein und 

Altitschein gehörigen Waldungen, in einer Fläche von circa 3000 Joch 

eeschen, weiter eingezorenen Berichten zutolge ist dieses Insekt theil- 

weise auch in den Vorbergen der Herrschaft Hechwald, im Hintergehirg 

nicht, dagegen in sämmtlichen Forsten der Bezirke Wall.-Meseritsch und 

Hollesehau, dann theilweise auf den höheren Lagen auch im Weisskirchner 

oc} 

‚plötzlich bemerkt worden, was übrigens voraussetzen lässt, duss das 

grossen llaktlläche » Bezirk, sohin auf-<einer mindestens. 54,000 

Insekt auf Kosten des dort vermutheten Borkenkäfers schon in den Vor- 

jahren diese Waldungen bewohnt hat und dermal in dem überaus warmen 

2 Sommer zu soleh” ausserordentlicher Entwickelung gelangte. Wie wäre 

| es sonst in so zahlreicher Menge plötzlich eingewandert? Diese Er- 

| scheinung führt mich zu dem Schlusse, dass ebenso wie der Borkenkäfer 

unsere Nadelhuolzwaldungen fortwährend bewohnt und dureh ihm günstige 

FEinflüsse oft schr räsch “sich vermehrt, auch. der‘ winzige Falter vom 

| Forstpersonal unbemerkt schon lange, vielleicht seit jeher unsere Tannen- 

| waldungen bewohnt hat und nur durch die seiner Entwicklung so gün- 

stigen klimatischen Verhältnisse, dann durch die wegen anhaltender 

Trockenheit geschwächten "Tannen: zu solch’ fabelhafter Entwicklung 

gelangt ist. 

| Den Berichten zufolge hat dieses Insekt nur die höher, und zwar 

2000 bis 3000° gelesenen Forste vorherrschend in Beschlag genommen, 

während die noch höher oder tiefer gelegenen Tannenbestände verschont 

geblieben sind. Auch haben die mit anderen Holzarten gemischten 

Tannenbestände weit weniger gelitten, und wurde, wie. vorauszuschen 

War, in neuester Zeit die erfreuliche Wahrnehmung gemacht, dass die 

im Moose und auf der Erde gelegenen Puppen von unseren. Forstfreunden, 



den verschiedenen Raubkäfern ınassenhaft vertilgt wurden, wie niel 

minder von den für uns so nützlichen Ichneumonen zur Yertilgun 

dieses gefährlichen Insektes wesentlich beigetragen worden ist, } 

Wirksame Vorbengungs- und Vertilzungsinittel gegen dieses 

den Baumkronen lebende Insekt siud uns nicht bekannt. Ratzeburg 

empfiehlt zwar, während der Frasszeit umfangreiche Rauchentwicklung 

zur Vertilgeung der Ränpe. Ist aber diese Massregel bei der so grosse 

Verbreitung des Insektes auch durchführbar und wären da nieht Wald 

brände zu besorgen ? ; 

. Forstmeister Koch von Karlsbad hat die von anderer Seite he- 

hauptete Herbstentwicklung der 7. Aistrionana angefochten, und dass 

er mit der Lebensart derselben gut vertrant ist, lässt sich wohl ver 

muthen, weil die seiner Verwaltung anvertrauten Waldungen Ende der 

50er und Anfang der 60er Jahre von diesem wefährlichen Insekt seh 

stark henngesucht waren. | 

Er behauptet anf Grund seiner mehrjährigen Erfahrung, dass ein ein 

maliger Prass (die Tanne noch nicht tödtet, da sie zu zähe und reproduktig 

ist, (halten sich doch Borkenkäfer oft mehrere Jahre in der Tanne auf 

ehe sie abtrocknet) und dass die Tanne demnach unter U nständen nach 

wiederholtem Frass bestehen kan. lie ste. Istirbt. Eobrien, wie au 

hier wie überall die Kraft des Bodens und der Bestände die Prognose 

stellen. Koch bringt weiters sehr besorgnisserrezende Mittheilungen, 

indem er sawt: Wo der Wiekler sich einmal festgesetzt hat, verlässt er 

seine Station an eher, als bis die Bäume durch das wiederholte Ab= 

fressen der jüngsten Kronentheile so geschwächt sind, dass sie abtrocknen. 

Dadurch tödtete er Bestände ohne Unterschied der Standorts - Verhält- 

nisse, Minder kräftige starben schon nach dem 2. Frasse ab, bessere 

Bestände halten sich länger, gehen aber endlich auch gewiss ein, weil 

dieser Wickler (die einmal bewohnten Stämme nicht cher verlässt, als 

bis deren Ausschlagsfähirkeit erloschen ist, und weil der Raupe die 

immer schwächlicher werdenden Nadeln am meisten zusagen; daher wird 

von Ihm anf schleuniges Abtreiben der Bestände gedrungen. A 

Ein so drastisches Mittel wäre zwar bei kleineren Parzellen, aber 

keineswegs bei der so umfangreichen Verbreitungsfläche zu empfehlen. 

Ich bane auf die Natur selbst, auf die klimatischen Einwirkungen und 

lie Vermehrung nützlicher Insekten ete. Wissen wir ja doch, um an 

ferner liegende Beispiele zu erinnern, dass in Jahren reicher Tapfen- 

Entwicklung der Nadelwälder, das Bichhörnehen, und bei Uebermass an 

suichensamen «die Pilehmaus sieh Wa in überraschender Anzahl 

vermehrt, N 
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Freilich müssen wir uns der Besorgniss hingeben, dass wenn auch 

die angegebene Gefährlichkeit dieses Insektes übertrieben sein sollte, die 

Panne von ihm zwar nicht vernichtet, aber so geschwächt wird, dass 

sie zum Lieblingsaufenthalt und zur Brutstätte für den bekannten Wald- 

 verderber den Borkenkäfer wird, und dieser in secundärer Richtung das 

I Zerstörungswerk vollbringt. 

Meine Ansicht ist, dass vorerst hinsichtlich dieses massenhaften 

Auftretens der 7. Ristrionana jedenfalls neue Erscheinungen abzuwarten, 

und mittlerweile nach 'Thunlichkeit alle lokal zu Gebote stehenden Ver- 

tilgungsmittel gegen dieses Insekt anzuwenden wären, dass übrigens der 

|wirksamste Schutz den Vögeln zugewendet werden sollte. 

| In den Sudeten und deren Ausläufern ist das Insekt bisher nicht 

wahrgenommen worden. | 

| Herr Prof. A. Makowsky theilt mit, dass Grapholita reli- 

Iquana, deren Vorkommen am Brünn in A. Gartner’s Fauna (Ver- 

Jhandl. des :naturf. Vereines, Bd. IX) Schon konstatirt ist, in diesem 

Jahre massenhaft auftritt, und insbesonders in Gärten den Ertrag 

Ides \Weinstockes. durch- das Umspinnen der Jungen Trauben-bedeutend 
Yeimindert. Vortragender erwähnt, dass in manchen Gärten kaum 
a der Trauben erhalten bleibt. Weit geringer sei der Schaden in 

den offenen Weingärten, doch haben sich nach eingeholten Erkundi- 
zungen auch dort. Spuren gezeigt. Auch die Ampelopsis wird an- 

Aresriflfen und ist Redner der Ansicht, dass diese demnach ein der 

Verbreitung des Wicklers eünstiges Substrat bilde. | 

Herr Prof. A. Makowsky trägt ferner zur Ereänzung einer 

jrüheren Mittheilung nach, dass aus der Zucht der von ihm bei Brünn 

ufgefundenen Exemplare des Ameisenlöwen die Art Myrmeleon for- 

nicarius konstatirt worden sei. Die Larven verpuppten sich am 

210. Juni und am 8. Juli zeigten sich die ersten Insekten, welche 

loss 3 Tage lebten. Der Lehensprozess geht «durch den ganzen 
Sommer vor sich. 

\ 

| 

| Da von vielen Mitgliedern der Wunsch ausgesprochen wurde, 
Jugleich mit dem Bibliotheks-Katalog auch die Bestimmungen über 
lie Benützung der Bibliothek zu erhalten, so sollen diese.dem Kata- 

! ge beigefügt werden. Indessen haben sich auch einige Modifika- 
onen der bisher bestehenden Bihliotheks-Ordnung als wünschenswerth 

jerausgestellt, durch welche insbesonders die Benützung auf aus- 
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wärtige Mitglieder ausgedehnt und deren Dauer erweitert wird. Der 

Ausschuss empfiehlt durch Berichterstatter Herrn Prof. C. Hellmer 

folgenden Entwurf: 

Bibliotheks - Ordnung. 

$. 1. Der Bibliothekar hat den Ankauf der vom Vereine bewilligten 

Druckschriften, die Verwahrung und Evidenzhaltung des dem Vereine 

gehörigen literarischen Bigenthumes zu besorgen, und den Gebrauch des- 

selben zu “überwachen. 

Ss. 2. Die Anschaffung der Bücher durch den Bibliothekar findet 

nur über Beschluss der Versammlung mittelst eines vom Sekretär aus- 

gestellten, nit dem Vereinsstempel ‘versehenen Bestellzettels an den 

Buchhändler statt. | 

$S. 3. Der Bibliothekar hat zu führen: 

1. Ein Register mit chronologisch geordneten Zahien nach Einlauf 

der Schriften, mit Angabe der Anzahl der Bände oder Hefte, und des 

Titels der Bigenthumserwerbung. 

2, Fachkataloge, in welchen die Druckschriften nach Fächern ab- 

zubheilensind;® = N ar 

8.4. Der Bibliothekar hat vor der Jahresversammlung dem Sekretär 

einen detaillirten Bericht über den Stand der Bibliothek zu liefern. 

$S. 5. Die Mitglieder sind berechtigt, die Bücher und anderen 

Druckschriften des Vereines unter ihrer Haftung für die unversehrte 

Rückstellung im Vereinslokale oder in ihren Wohnungen zu benützen, 

$. 6. Die Dauer der Benützung beim Entlehnen wird, für Mitglieder 

welche m Brünn wohnen, auf einen Monat, für auswärtige, auf zwei 

Monate festeestellt. Nach diesem "Termine sind die entlehnten Werke 

in der Itegel zurückzustellen. Hat sich jedoch um dieselben kein anderer 

Bewerber angemeldet, se kann der Bibliothekar die Benützungsfrist ver- 

längern. Bücher, welche bereits ein Jahr ausgeliehen sind, hat der 

Bibliothekar zum Zwecke der Evidenzhaltung in allen Fällen abzuverlangen. 

Sie können übrigens darnach von denselben Personen wieder entlehnt 

werden. Zeitschriiten werden zur Benützung ausser den Vereinslokalitäten 

erst dann zugelassen, wenn ein Jahrgang oder Band vollständig vorliegt. 

Es bleibt jedoch dem Bibliothekar überlassen in besonders dringenden 

Fällen von dieser Regel abzugehen. Der Intlehner einzelner Stücke 

haftet für den ganzen Band, wenn jene durch ihn in Verlust gerathen 

und einzeln nicht beizuschaffen sind. 

Ss. 7, Beim Ausleihen eines Werkes hat der Betreffende dem 

Bibliothekar ein Rezepisso zu übergeben, welches den Titel, die Zahl 



der Bände, Hofte oder einzelnen Stücke und die’ Katalogsnummmer nebst 

Datum und Unterschrift enthalten muss, und das bei der Rückstellung 

wieder ausgefolgt wird. Auswärtige Mitglieder können «den Empfang des 

Buches auch durch Korrespondenzkarten, auf welchen dieselben Daten 

anzuführen sind, bescheinigen, 

$. 8. Um Priöritätsstreitigkeiten zu verhindern, wird ein Vormerk- 

buch aufgelegt, in welchem jeder Bewerber die gewünschten, in einer 

anderen Hand befindlichen Bücher und Zeitschriften namhaft nacht. 

Bei auswärtigen Mitgliedern vertritt eine briefliche Anmeldung «die Stelle 

der Vormerkung. Kin in dieser Art vorgemerktes Buch ist von dem 

Entlehner abzufordern sobald der oben ($. 6) angeführte Terinin von 1, 

beziehungsweise 2 Monaten abgelaufen ist. In dringenden Fällen kann 

sich der Bibliothekar am den Entlehner auch vor Ablauf dieser Frist 

‚das Buch früher mit der Anfrage wenden, ob er etwa in. der Lage sei 

zurückzustellen. 

"Ss, 9, Besonders werthvolle oder seltene Werke kann der Bibliothekar 

von der Benützung ausser dem Vereimslokale ausschliessen. In diesem 

Falle bleibt dem Bewerber aber die Berufung an den Ausschuss und 

| selbst an die Plenar-Versammlung offen... ae 

E: 8,10, Es isE dem: Bibliothekar erlassen, neh seinen Iirmessen, 

auch Solchen, welche nicht Mitglieder des Veremes sind, die Benützung 

der Bibliothek in deren Räumen. zu gestatten. Die Vereins - Direktion 

ist ermächtigt, ausnahmsweise, und in einzelnen besonders begründeten 

Fällen Niehtmitgliedern das Entlehnen von Werken zu bewilligen. Oeffent- 

liche Bibliotheken sind unter Voraussetzung der; Gegenseitigkeit zum 

Entlehnen im Allgemeinen berechtiet. 

Schulen, welche dem Vereine im Sinne der Statuten als Mitglieder 

beitreten, geniessen als solche auch deren vollständige Rechte in Bezug 

auf das Ausleihen von Bibliothekswerken. 

$S. 11. Die durch das Ausleihen entstehender Transport- und ander- 

weitigen Auslagen sind von dem Entlehner zu tragen. 

$. 12. ls liest im allseitigen Interesse, dass die im Sinne dieser 

Bibliotheks -Ordnung (SS. 6 und $) vorkommenden Aufforderungen des 

Bibliothekars um Rückstellung entlelinter Werke befolgt werden. Der 

Verein behält sich vor, in dem Falle, als wiederholte Mahnungen un- 

berücksichtigt bleiben soliten, denselben durch die gesetzlichen Mittel 

Nachdruck zu verleihen. 

Dieser Entwurf wird ohne Debatte en bloe angenommen. 
\ 
| 

} 

| 
\ 
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Die Monats-Versammlungen werden bis zum Oktober vertagt. 

/u ordentlichen Mitgliedern werden gewählt: 

Ps 1. Herren: vorgeschlagen von den Herren: 

Franz Slavicek, Lehrer an der Bürger- 

schule in. Diana nr F, Klina und @. v. Niessl. 

L'erdinand Hielle, k. k. Ingenieur in 

Brünn ua De C, Nowotny und J. Kosch. 

Sitzung am 13. Oktober 1875. 
Vorsitzender: Herr Vice - Präsident Dr. Carl Schwippel. 

Eingegangene Geschenke: 

Druckwerke:; 

Yon den Herren Verfassern : 

Stoehr H. A. Deutsches akademisches Jahrbuch. Leipzig, 1875. 4 

Rabenhorst L. Index in fungorum europaeorum exsiccatorum. Cent. 3 

I—XX. | 

Peschka G. Graphische Lösung der axonometrischen Probleme. 

Berlin, 1857. 

Peschka G. Direkte Axenbestimmung der perspektivischen Bilder 

des Kreises, \ylen, 1874. 

Peschka @. Perspektivische Bilder des Kreises. Leipzig, 1875. 

Krönig. Das Dasein Gottes und das Glück der Menschen. Berlin, - 

1874. 

und Slavonien, Agram, 1874. 

Brusina Sp. Contribution ä la malacologie de la Crvatie. Agram, 

1870. | 
Brusina Sp. Secondo Saggio dalla malacologia adriatica. Pisa, 

1372. ie 

Brusina Sp. Cenno sugli studi naturali in Dalmatia. Zara. 
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Kuhn M. Ueber die Beziehung zwischen Druck, Volumen und 

'Wemperatur bei Gasen. Wien, 1875. 

Von dem Herrn Y. Czermak in Brünn: 

Der Kartofelkäfer: Chrysomela- decemlineata, Berlin, 1875. 

‚Meyer J. B. Deutsche Universitäts-Intwicklung. Vorzeit, Gegen- 

wart und Zukunft. Berlin, 1375. 

Hartel, Dr. W. Die Universitäten. Offizieller Austellungsbericht. 

Wien, 1874, 

 Wurzbach, Dr. ©. v. Biogräphisches Lexikon des _ Kaiserthums 

Oesterreich. 1.—26. Bd. Wien, 1856-1574. 

Von dem Herrn Carl Rotter in Brünn: 

Annalen der Physik, herausgegeben von L. W. Gilbert.  Neuo 

Folge 1809. St. 3—6. 

Von lem Herrn Sp. Brusina in Agram: 

Lanza, Dr. F. I progresso industriale agronomico del secolo etc. 

Trieste, 1870. 

Lanza, Dr. F. Viageio in Inghilterra ‘e nella Scozia. Trieste, 1860. 

Naturalien: 

| Von. Herrn E. KittlswBrünn: 50 St. Mineralien und Gesteine. 
"Von Herrn E. Wallauschek in Brünn: Einige Belegstücke aus dem 

ler en 

Von Herrn ,W. Czizek in ‚Freiberg: 20. St. Kohlenpetrefakten. 

Von Herrn Chytil in -Loschitz: Gesteine der Umgebung von Loswnitz. 

Non Herrn Carl Pichler v.-Deben in. Triest: 1 Tenturie Pflanzen 

aus der Flora von Krain. 

| Der Sekretär theilt mit, dass der Verein seit der letzten Sitzung 
“durch den Ted zwei hochgeschätzte Iihren-Mitglieder verloren habe, 

nämlich Dr. Hermann Freiherr v. Leonhardi in Prag und Hofrath 

Prof. Dr. Heinrich Hlasiwetz in Wien. Der Erstere, Professor 

der Philosophie an der Universität, trieb mit ebensoviel Vorliebe als 

Erfolg botanische Studien. Insbesorders veröffentlichte er in den 

"Schriften des naturforschenden Vereines in Brünn und des Lotos in 

Prag grössere monographische Abhandlungen über die Systematik 

der Characeen. | 

Dem vor einigen Tagen plötzlich hingeschiedenem Hofrathe 
Prof. Dr. H. Hlasiwetz widmet Herr Prof. Zulkowsky einen 

Nachruf, in welchem die grossen wissenschaftlichen Verdienste dieses 

bedeutenden Chemikers hervorgehoben werden. D. are ar 

Te 
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Die Versammlung ehrt das Andenken der verstorbenen Mit- 
glieder durch Kirhehen von den Sitzen. 

Der Vice-Prasident der kais. russischen naturforschenden Gesell- 

schaft in Moskau Staatsrath Dr. Renard theilt mit, dass diese 

Gesellschaft am 15. Oktober das 5O jährige Doctorjubiläumn ihres 

Präsidenten Geheimen Räthes Fischer v. Waldheim feiere, wor- 

über die Absendung eines Glückwunsch-Telesrammes beschlossen wird. 

Die Direktion der neugegründeten landwirtkschaftlichen Mittel- 

schule in Söhle-Neutitschein hat den Verein in freundlicher Weise 
zur Bröffnungsfeier am 11. und 12. d. Mts. eingeladen. Da kein 

Repräsentant der Vereins-Leitung in der Lage war dieser Feier bei- 

zuwohnen, wurde das ordentliche Mitglied Herr Notar Dr. Franz 

Kupide in Neutitsehein ersucht, die Vertretung des Vereines bei 

diesem Anlasse zu übernehmen, was nachträglich hiemit gebilligt wird. 

Der Sekretär theilt mit, dass Herr Verwalter C.kaush, welcher 

die meteorologischen Beobachtungen in Komerau-Chwalkowitz besorgte, 

nach Nieder-Oesterreich übersiedelte, die ihm eigenthümlichen In- 

strumente jedoch, damit keine Störung in der Beobachtungsreihe ent- 

stehe seinem Nachfolger Herrn Josef Neusser überlassen habe, 

aber einen Ersatz derselben (im Werthe von 20 fl.) wünsche. 

Wird genehmigt, und Herın Rauch für seine Bemühungen 

selankt. 

Der Central-Ausschuss der k. k. mähr-schles. Gesellschaft für 

Ackerbau ete. in Brünn ükersendet die Abschrift eines Krlasses des 

k. preussischen Ackerbau-Ministers Friedenthal, durch welchen 

für den preussischen Staat verfügt wird, dass Anpflanzungen des 

Berberitzen-Strauches in einer grösseren Nähe als 100 Meter von 

Getreidefeldern nicht zu dulden seien. Der genaunte Central- Ausschuss 
nimmt „weil die Ansichten der landwirthschaftlichen Kreise über 

die Schädlichkeit der Berberitze für Getreidefelder divergiren“ die 

Dienstwilligkeit des naturforschenden Vereines in Anspruch und er- 
sucht um dessen Meinung in dieser Frage. 
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Der Sekretär Herr Prof. G. v. Niess] verliest das hierüber 

der k. k. Ackerbau -Gesellschaft mitzutheilende ausführliche Gutachten, 

welches im Wesentlichen folgende Punkte berührt: 

"Rs wird in demselben dargethan, dass der gewöhnliche Kost der 

Cerealien (Puceiniae graminis Pers.) in dreierlei, äusserlich sehr verschie- 

denen Vegetationsforinen vorkomme. Diese sind: der rothe oder roth- 

braune Sommerrost (Uredo) mit einfachen lPortpflanzungszellen (Sporen), 

welche nach erlangter Reife sehr bald keimen und in dem Gewebe der 

Blätter und Halme ein Fadengeflfechte bilden, aus welchem: sich der Pilz 

nenerdings entwickelt, Da der. ganze Vegetationscyelus sich in S—)9 

Tagen abschliesst und die. Fortpllanzungszellen durch Luftströmungen 

leicht selbst auf grössere iintfernungen fortgeführt werden, vermag sich 

die Infektion eines Ackers hauptsächlich nach der eben herrschenden 

Windrichtung aul andere fortzupflanzen.: Die Fortpllanzungszellen (dieser 

Eintwicklungsphase überdanern jedoch len Winter nicht, oder sind jedenfalls 

nach Ablauf desselben nicht mehr keimfählg und könnten also den nächst- 

jährigen Saaton nicht neuerdings schaden. . Es bildet sieh aber aus dem 

Fadengeflechte im Parenehym der Pllanze in der vorgerückteren Jahres- 

zeit, gewöhnlich schon um die Jsruteperiode, ‚eine-zweite Veretationsform 
1 

lesselben- Pilzes, mit: denken Hästechwmirrzen piärle verbundenen Fort- 

pllanzungszellen (Purceinia), welche «die Eigenschaft haben, den Winter 

zu überdanern, Ja überhanpt erst nach der Winterruhe zu keimen. Der 

jungen Saat können sie aber nicht «direkt schaden, denn, wie die Ver- 

suche wezeist t haben, vermögen die von ihnen im Prühlinge ausgehenden 

Keimschläuche in die Substanz der Ialme und Blätter der Gräser nicht 

einzudringen. Der Mutterboden, auf welchem die Keimlinge der Pureinia 

gramınis, nach allen bisherigen Beobachtungen, einzig zu gedeihen im 

Stande sind, bililen (ie Blätter des Sauerlornes (Berberis vulgaris 1). 

Auf diesen erzeugen ste im Frühlinge die dritte Vegetationsform des 

Pilzes (das Areödiem), sehr kleine orangerothe dieht gruppirte Becherchen, 

welehe an der unteren Blattlläche alsbald sichtbar werden und eine grosse 

Menge einfacher Fortpflanzungszellen enthalten, die ausgestreut und dureh 

Luftströmungen ete. verbreitet, auf die Blätter und Haline dev Cerealien 

gelangen. Diese sind es nun, welche direkt «ie Infektion des Rostes 

auf dem Getreide erzeugen, «denn sie treiben Keimschläuche, welche in 

die Substanz eindringen, dort das Padengewebe erzeugen, aus welchem 

sich dann die zuerst erwähnte lorm des vothen Nostes bildet. 

Hinsichtlich der näheren Details dieser Umstände wird auf die 

Berichte de Bary’s (Monatsber. d. k. Akademie in Berlin 1865 8. 14—49; 

auch in den Preuss. Annalen der Landwirthschaft Jahrg. 1865, 'Thl. 23, 
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5. 145--174), welcher diesen Zusammenhang zuerst mit wissenschaft- 

licher Sicherheit nachgewiesen hat, sowie auf andere diesbezügliche Ab- 
handlungen aufmerksam gemacht, und betont, dass hierüber schon aus 

älteren Zeiten, nicht nur Mutlimassungen, sondern sehr viele kErfahrungen 
im (rrossen vorliegen, wenn auch das eigentliche biolorische Moment 
lange unbekannt blieh, 

)a demnach der Berberitzenstrauch das Areidium des Getreide- 
rostes beherbergt und dieses das nothwendige Mittelglied im Vegetations- 
kreise desselben darstellt, kommt die Entfernung jenes Strauches aus der 

Nihe der Getreidefelder der Verhinderung einer primären Infektion gleich. 
ls wird in dem Gutachten darauf verwiesen, dass schon de Bary 

die Kinwürfe, welche zumeist von Kinpirikern auf Grund theils ungenauer 
Beobachtung, theils falscher Schlüsse gemacht wurden a. a. 0. treffend 

witerlegt hab, dass die Frage des Zusammenhanges (nachdem de Bary's 
Untersuchungen auch von Anderen wiederholu wurden) dieser drei Vege- 
tationsfermen kein Gegenstand wissenschaftlicher Controverse mehr ist, 

und das «dieses eigenthümliche Yerhaiten der Rostpilze auch für viele 
andere analoge Fälle nachgewiesen ist. 

Diejenigen, welche dennoch“ annehmen wol®fen, dass in der lunt- 

fernung der berberitze kein Vortheil liewxe, müssten voraussetzen, (dass, 

entweder 1. die Fortpilanzungszellen des rothen Rostes (Uredo) keim- 

tihig überwintern und so mit Uebersprinzung der beiden anderen Foren 

im nächsten Frühling «die Infektion wieder bewirken, oder 2. dass jene 
des schwarzen Rostes (Preceinia) direkt die Halme angreifen können, 

endlich 3. dass das Aeeidium dieses Pilzes auch auf anderen Pflanzen 

als dem Sauerdorne vegetiren möchte. Keine dieser drei Möglichkeiten 

ist erwiesen, oder auch nur irgendwie wahrscheinlich geinacht worden 

und auch die Analogie mit anderen Rostarten spricht sehr entschieden 

gegen sie. Ueberdies wäre auch im letzten -Falle, da ja doch nach- 

sewiesen ist, dass der Sauerdorn ganz bestimmt das entsprechende Aceci- 

drum beherbergt, dessen Beseitigung vortheilhaft und es würde nur die 

Consequenz entstehen, wenn (was aber schr unwahrscheinlich ist) der 

beweis hergestellt würde, dass das entsprechende Aecidium auch auf 

anderen Pflanzen vorkomme, diese ebenfalls zu entfernen. 

Die im Einzange berührte Verfügung gegen die Anpflanzung der 

Berberitze entspricht somit vollständig der wissenschaftlich erkannten 

Sachlage, und kann, von diesem Standpunkte aus, nur als nachahmens- 

werth bezeichnet werden. 

ls wird ferner noch darauf aufinerksam gemacht, dass auch eine 

weite Rostart namentlich auf Gerste und Weizen (auf beiden kommt 



Pad AO BA ER BE Te a 0 ar Ent nan Pr En N ra BT a AA a a Ta Ka a an 4 

02 er 

auch der gewöhnliche Rost vor) obwohl im minderen. Grade schädlich 

auftritt — Puceinia striaeformis ( West.) . stramenis Fehl. —- welche 

ihr Aeeidium auf Pllanzen aus der Familie der Asperifoliaceen, 2. B. 

auf Pulmonaria, Anchusa etc, in unseren Gegenden besonders auch 

auf Lithosperman. korvense (dem Acker-Steinsamen) bildet, so dass iu 

dieser IEinsicht die Reinhaltung der betreffenden Felder. von Unkraut 

besonders schon im ersten Prühlinge sehr zu empfehlen ist. 

Eine dritte Art, welche sich nicht selten auf Hafer findet (Puc- 

einia coronata Cda,) bildet das Aeeidium auf Rhamnus Frangula 

(Faulbaum) wird aber nicht als besonders schädlich angesehen, 

Die auf anderen Pllanzen vorkommenden Aceidien stehen mit irgend 

einem Getreiderost nicht im Zusammenhänge. 

Das Gutachten schliesst: „Indem der naturforschende Verein hiemit 

die wissenschäftliche Seite des Gegenstandes beleuchtete, glaubt er es 

hinsichtlich der praktischen dem Krmessen der k. k. Gesellschaft für 

Ackerbau ete. überlassen zu müssen, ob anzustreben sei, dass auch für 

unsere Gegenden im entsprechenden Sinne, etwa durch eim Landesgesetz, 

L vorgesangen werde. a 

Ueber diesen Bericht wird keine weilere Bemerkung vorgebracht 

und derselbe einstimmig genehmigt. 

Herr Assistent J. Penl bespricht die Ansichten über die Bildung 

des Diamanten. 

Nach ausführlichen Auseinandersetzungen über die Formen des 

Diamanten, dessen Vorkommen und Beziehung zum Muttergestein, 

bespricht der Vortragende zuerst die Hypothesen über die Bildung 

desselben bei schr hohen Temperaturen mit Betonung der bisher 

sauz erfolglosen Versuche experimenteller Nachweisung, sodann die 

neueren Anschauungen von Göppert u. A. der Enstehungen bei 

niedriger Temperatur aus flüssigen Massen in sehr langen Zeiträumen, 

worauf die beobachteten Einschlüsse hindeuten. 

Herr Prof. A. Makowsky zeigt Früchte der Opuntia vulgaris, 

welche in Triest häufig zu Markte gebracht werden. 



Zu ordentlichen Mitgliedern werden gewählt: 

Pe Herren; vorgeschlagen von den Herren : 

Josef Womela, Professor an der k. k. 

Gewerbesehule'in Brünn . . (C Hellmer und G. v», Niessl. 

Heinrich Ollenik, Hörer an der k. k. 

techn. Hochschule in Brünn . F'. Ozermak und A. Walter. 

Sitzung am 10. November 1875. 
Vorsitzender: Herr Vice - Präsident Eduard Wallauschek. 

kingegangene Geschenke: E4 

Druckwerke: | | 

Von Herrn Prof. A. Makowsky ın Brünn: 

Tagblatt der 48. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte 

in. Graz. dern Ne io 
Ilwof und Peters. Geschichte und Topographie der Stadt Graz. 

Graz 1STD. 

Aichhorn und Plankensteiner. Das wilde Loch auf der Grebenzer 

Alpe und die darin aufgefundenen thierischen Ueberreste. 

Graz, 1872. 

Festgruss, dargebracht der anthropologischen Sektion der in Graz 

tagenden 48. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte, 

von der anthropologischen Gesellschaft in Wien. Wien, 1875. 

Der naturwissenschaftliche Verein für Steiermark, der 48. Ver- 

sammlung deutscher Naturforscher und Aerzte als Festgabe. 

Graz, 1875. 

Lender, Dr. Zur Einführung des Sauerstoffes und Ozon-Sauerstoffes 

in die Diätetik und Heilkunde. Wien, 1875. 

Gildenmeister, Dr. J. Ueber einige niedere Schädel aus der Doms- ! 

düne zu Bremen. Mit 8 Tafeln. 

Naturalien: > 

Von Herrn A, Weithofer in Brünn: 300 Exemplare Lepidopteren. 
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Yon Hern A. Oboriy in Zuaim:, 200: Exemplare. Planzen. 

Von Ileren A, Schwoeder in Kibenschitz: 300 Exemplare Pllanzen. 

Der Sekretär theilt mit, dass den Verein dureh den Tod des 

allgemein hochgeehrten Mitgliedes Ernst Grafen Mittrowsky 

neuerdings ein bedauerlicher Verlust getroffen habe. Die versammelten 

Mitelieder weben der Empfindung der Trauer durch Erbeben von den 

Sitzen Ausdruck. 

Herr Schulrath Dr. © Schwippet! übermittelt ein Schreiben 

für das Archiv des Vereines, in welchem "er konstatirt, das ver- 

schiedene wissenschäftliche, namentlich die Salubrität der Stadt Brünn 

betreffende Fragen, wie 2. B. die Bodenverhältnisse der Stadt, die 

nothwendigen Vorsichten bei der "Anlage der Unrathskanäle mit 

Rücksicht auf die wasserführende Schichte, das Bedürfniss der Revision 

„un Reinigung der Brunnen eles” Gerenstände welche“ neuerdings 

in verschiedenen Kreisen ventilirt wurden, von ihm in den Sitzungen 

des naturforschenden Vereines schon wiederholt ausführlich erörtert 

worden sind. 

Herr Prof. A. Makowsky berichtet über einen von ihm unter- 

nommenen Ausflug nach Istrien, insbesonders über die neuerrichtete 

zoologische Station bei Triest. 

Herr Prof. A. Tomaschek theilt das Resultat seiner mikros- 
kopischen Untersuchung von Proben der sogenannten „Revalescitre* 

mit. Diese stellen ein röthlich gefärbtes Mehl dar, welches sich insbe- 

‚sonders durch seine feine Verarbeitung und vollständige Gleichartigkeit 
auszeichnet und zum überwiegend grössten Theile aus Stärkekörnern 
besteht. Letztere sind ellipsoidische von 27—37 Mikrom. (1 Mikrom. 

0.001 Millim.) Längendimension. Im Vergleiche mit den Amylum- 
körnern verschiedener Samenarten ereibt sich, dass sie unbedingt 
einer Hülsenfrucht angehören. Es liegt nahe, von diesen, solche in 
Betracht zu ziehen, welche am meisten im Grossen gebaut werden. 

Nach des Vortragenden Messungen haben die Stärkekörner der Erbse, 

Linse und Bohne (Phaseolus) andere Dimensionen, letztere sind über- 
dies von ganz anders geformten Zellwänden eingeschlossen. 



Die grösste Vebereinstinmmung mib den vorliegenden Proben” 
zeigen die Sbärkekörner wie auch die Zellreste von Vieia satin 

(Wicke). Der Spreeher hat gelegentlich der Welt- Ausstellung im 

Wien einige Samen erworben, welche als Wicke aus Algier bezeichnet ' 
waren, und die ausser der vorerwähnten Uebereinstimmung auch jene 

röthliche Färbung zeigten, welche dem Bevalentamehl eigen ist. 

Die Angabe Willkomm!'s das letzteres aus Linsenmehl, Gersten- * 

mehl und Salz zusammengesetzt sei, ist demnach mit Rücksicht auf 

die vorliegenden Proben nicht zutreffend. Dagegen ist die Annahme 

Yogl's, dass eine var. leueosperma von Vieia sativa das Material 

‚ sicher mehr begründet, nur möchte Redner eher annehmen, 

dass eine von. erythrosperma hier iu Frage komme. 

sel 

Herr Lehrer J. Rentel zeigt em ausgewachsenes Exemplar 

von Surnia ulula Bp. (Striz ulula 5, 8. arctiea Spar. Sperber- © 

vule), welches im Oktober dieses Jahres bei Rossitz in Mähren ge- 4 

schossen wurde. Bei der grossen Seltenheit dieses nordischen Vogels So 
in unseren Gegenden verdient das Vorkommen besonders erwähnt zu 

werden. Indessen sind (von 1551— 1864) in den Bezirken der mähr. 
Beskiden schon drei Exemplare dieser Art erlegt worden. (Siehe 

A. Schwah. Vogelfauna von Mistek ete. in den Verhandl. des naturf. 
Vereines in Brünn, VIL. Bd, Abhandl. S. 25). 

kin Gesuch der Israeliten-Gemeinde in Pohrlitz um geschenk- 
weise Ueberlassung von naturhisterischen Lehrmitteln für die dortige 

Volksschule wird nach dem Antrage des Ausschusses zur Berück- 
sichtigung vorgemerkt. 

Zu ordentlichen Mitgliedern werden gewählt: 

RP. Herzen. vorgeschlagen von den Herren: 

Anton Worel, Professor an der k. k. | 

slavischen Lehrerbildungsanstalt 

in .Brünna Vs a ae Urbemzels und, Je Nowotny. 

Leopold Bug. v. Haupt, Hörer der 
technischen Hochschule in Brünn Zeop. v. Aaup) un Ar Mara ad 
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Sitzung am 9. Dezember 1875. 

Vorsitzender: Herr Vice - Präsident Eduard Wallauschek. 

Eineeoaneene Geschenke: { 
DO = 

Druckwerke: 

| Von den Herren Verfassern:: 

Wiesner J. Arbeiten des k. k. pflanzenphysiologischen Institutes der 

Wiener Universität IV. Untersuchungen über die Bewegung 

des Imbibitionswassers im Holze und in der Membran der 

Pflanzenzelle. 

Snellen van Vollenhoven S. C. Pinacographia 2. Theil. Haag, 1875. 

Comelli, Dr. Ant. Ein Beitrag zur Kenntniss der uerverengten 

Becken. Triest, 1875. 

Yalenta, Dr. Alois.  Geburtshilfliche Studien. 1. Heft. 1865. 

Genurtshilfliche, Mittheilungen. 
n 

Re Gynäkoloeische Atlthetltueun. Sul SEr 

Naturalien: 
Ai 

Von dem Herrn E. Steiner. in Brünn: 2300 Exemplare Coleopteren. 

PB. Rittler in Rossitz:.88:.Stück Mineralien. 4* 
n n 

: 5 Dr. PF. Katholieky:m Rossitz?: 220 Stück Mineralien. 

5 - I. Sturmann in Rossitz: 1 Exempl. von Surnia ulula. 

ae „ »J. Czizck m Brünn: 600. sxemplare. Pilanzen. 

A » „..G. v. Niess]’m Brünn: .100 Exemyläre Pflanzen. 

2 a >. N.Oborny m Zum: 500 Exemplare ’Pllänzen. 

Der Sekretär theilt Dankschreiben mit: von Dr. Alexander 

Fischer v. Waldheim, Präsidenten der naturforschenden Gesell- 

schaft in Moskau für die ihm bei Gelegenheit seines DO jährigen 

 Doctorjubiläums vom naturforschenden Vereine in Brünn dargehrachten 
Glückwünsche: von der Universitäts - Bihliothek in Wien, für die 

Ueberlassung der „Verhandlungen“ des Vereines; von der k. k. mähr.- 

schles. Gesellschaft für Ackerbau, Natur- und Landeskunde für das 

über den Getreiderost abgegebene Gutachten, welches in den „Mitthei- 

lungen“ dieser Gesellschaft in beiden Landessprachen abgedruckt wird. 
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Der k. k. mährische Landesschulrath, hat mit Trlass vom 
24. November d. J. die Direktionen der Mittelschulen und die Be- 
zirksschulräthe verständigt, dass Schulen, welche dem naturforschenden 
Vereine als Mitglieder beitreten, als solche auch die Rechte zur 
Benützung der Bibliothek besitzen und hierauf im Interesse des 
Unterrichtes aufmerksam gemacht. 

In Prerau ist eine neue meteorologische Station errichtet worden. 
Der Beobachter Herr L. Jehle war so freundlich die regelmässige 
Mittbeilungen der betreffenden Notirungen zuzusichern. 

Gleicherweise hat Herr Kammel Edler v. Hardegger jun. 
in Selleditz bei Mislitz eine neue Station ausgerüstet, deren Beobach- 
tungen mit Beginn des nächsten Jahres in Gang kommen werden. 

Unter den von Hın. Prof. A. OÖborny in Znaim eingesendeten 
P’llanzen befinden sich viele für unser Florengebiet interessante Arten. 
Hervorzuheben wären etwa: 
Seilla bifolia, I.- Im Buchenholz bei Zmmim. 

Plantayo arenaria W. K. Im Frauenholz bei Znaim. 

Inula ensifolia L. Bei der Traussnitzmähle nächst Znaim. 

IHieracium Pilosella X eymosum Lasch. Ziemlich häufig zwischen den 

Stammeltern im 'Thayathale bei Zmaim. ° Mai. 

cymosum X Pilosclla Krause, \benda, im Juni. 

Pilosella X pralense IF. Schultz. bei Eisgrub. 

Pilosella X pracallum. Trockene Hügel bei Znaim. Juni Juli. 

seligerum Tausch. Im Sandboden bei Tasswitz. Juli, August. - 

n fragile Jord. Wrockene Niulelwälder bei Znaim. Juni. 

n Iridentatum Fries. Sonnige Hügel des Thayathales. Anfang 

August. 

Schmidtii Tausch. Steile Felsen des Thayathales bei Znaim. 

Juni. 

Verbascum Lychnitis X phlomoides. 'Thayathal. Juni. 

Fumaria Schleicheri Soyer Will. Bei Znaim. Mai. 

Euphorbia duleis L. Wälder um Platsch. 

Rubus Schleicherö Waldst. Kit. Bei Znaim. 

(ralega offieinalis L. Bei Grussbach. 4 

kumes seutatos L. wurde an sterilen Berglehnen des Granitzthales bei d 

/naim in unkultivirtem Gebiete gefunden, und Herr Prof. Oborny 

ist geneigt ihn als nicht verwildert anzusehen. 
n% ı) 
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so dass es überflüssig ist, die Grundlagen der Hypothese hier nochmals 

u orörtern. 

Peschel kommt nun zuerst, indem er die Intensität der Anziehung 

les Mondes und der Sonne für die Zenith- und Nadirfluth vergleicht, zur 

Sehlussfolgerung, dass der Unterschied der beiden Fluthhöhen eine zanz 

irerschwindend kleine Grösse sein müsse. Hierbei macht er stillschweigend 

lie sehr bedenkliche Voraussetzung, dass die Unterschiedg der Fluth- 

nöhen der Differenz der Anziehungs-Intensitäten proportional sei. Dieso 

\nnahme wird nirgends begründet, obschon es darauf ganz besonders 

Ingekommen wäre. Damit aber noch nicht zufrieden, sucht er weiters 
ee. 

ten Beweis herzustellen, dass schon im Laufe eines Jahres nothwendig 

ine vollständige Ausgleichung eintreten, der Unterschied ganz -Null 

ein müsse, und eine Ansammlung von Wassermassen auf der süd- 

ingspunkte zu kommen (Winterhalbjahr der Nordhälfte), in welcher sie 

‚che Hemisphäre begünstigt, ist gerade soviel kürzer, als die Zeit in 

elcher=sie vom Brühlingspunkte zum Herbsfpunkte 

albjahr) um eine vollständige Ausgleichung zwischen Intensität und 

OR RR NEL AERNER UN ER 

»elanst--tsenumer- 2 
Uni 

Die Art, wie diese allerdings richtige Thatsache von Peschel 

wiesen wird, kann wohl Niemanden überzeugen; da sie aber zur 

orten allgemein beweisen. Was Peschel meinte ist also Folgendes: 

epn man für ein kleines Zeitintervali die Intensität als konstant be- 

Jachtet, und alle Produkte von Zeit und Intensität summirt, so erhält 

Jan für beide Halbjahre gleiche Summen. Diese Summe für irgend ein 
EN, cr s ° rk 

itintervall lässt sich aber allgemein darstellen durch [ e de, wor 
“ 

’ IN 

| / dv C j ’ 1 s ‚ 
schreibt: 7 = WO C wieder eine Konstante ist, und somit, wenn f 

» 
v 

--— MM ebenfalls konstant gesetzt wird, das obige Integrai — Ar f av. 
ö 
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Der Werth «des bestimmten Integrales ish also dem Polarwinkel propor- 

tional, und dies eilt überhaupt überall, wo «die erwähnten. Gesetze An- 

wendung Inden, 

| Is ist nun klar, dass (ohne Rücksicht auf. «den für die gegenwärtige 

Untersuchung ganz verschwindend klein Unterschied der Präzessions- 

heträge) die Differenz »’— x für das Sommer-, wie für das Winterhalb- 

jahr jedesmal 77 beträgt, so lass (ie erwähnte, Summe allenlings für 

heide die wleiche wird. Der. Schluss, zu welehem ich ans ıliesem Resultate 

eelange, ist: geriwle der entgegengesetzto von dem Peschel’s, Dieser 

meinte: die theoretische Auseleichung zwischen Zeit md Intensitäb schliesst 

nun selbstverständlich auch ılie vollständigen Anseleiehung der dureh Fluth 

übertragenen Wassermassen in sich, 50 dass absolut koin  Vebersehuss 

für die südlieue Hemisphäre bneiben könne. - Kine solehe  Behanptung 

dürfte man aber nur aufstellen, wenn man entweder annehmen. wollte, 

dass die Kraft hei der Versetzung der Wassermassen keinen Wider- 

stand zu überwinden habe, oder dass «dieser Widerstand immer ıler In- 

tensitän proportional sei. Die eine Annahme ist sn absurd als «ie andere, 

Bei Voraussetzung eines noch so wermgen konstanten Wilerstandes folzt 

aber sveleich, dass wenn ein Ausgleich zwisehen Intensität und Zeit früher 
ste 

bewiesen wurdesabselanschinsicht lich der""erzielten skbei- jene Kraft 
} 

im Vortheile ist, "welehe init wrösserer Intensität dureh kürzere Zeit 

wirkt, und «dies ist in unserem Falle «die Anziehung im Winterhalbjahre. 

Die wiunderliche Konsequenz des schnellen Sechlusses, welchen 

Peschel aus dem Vergleich zwischen Intensität und Zeit 20g (indem 

er Kraft und Arbeit verwechselte) ist, dass jele ıumbedeutende Kraft den- 

i selben Effekt erzielen könnte, wie eine grosse, wenn sie nur lange genug 

Jeinwirkte. Dagegen weiss jeder Laie sehr wohl, dass z. D. ein belasteter 

| Wagen, welcher von einem Pferde in bestimmter Zeit eine gewisse Strecke 

weiter gebracht wird, durch ein MHündshen oder einen Vogel in alle 

' Ewigkeit nicht vom Flecke kommt, wenn der Reibungswiderstand damach 

ist. Man ınnss es den Mechanikern überlassen, über «die Widerstände, 

welche bei «ler Versetzung der Wassermassen zu überwinden sind, An- 

nahmen zu machen, aber es scheint mir fast, als ob alle Erfahrungn, 

\die man in dieser Hinsicht aus Deobachtungen und Versuchen im Kleinen 

'herholen kann, bei der Anwendung im Grossen leicht zu sehr unverläss- 

lichen Resultaten führen möchten, und es dürfte wohl der Weg, welchen 

in diesem Punkte Ilerr Schmick einschlägt, indem er alle ihm erreich- 

baren Daten der Flutlhmesser sammelt, der rationellere sein. Vielleicht 

‚ergeben sich dadurch gerade Malerialien, die Aufgabe umgekehrt zu 

lösen, nämlich die Widerstände zu bestimmen. Für alle Fälle sind diese 
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Bemühungen Schmick's dankenswertli, und verdienen nicht im entfern- 
testen die abfällige Beurtheilung, welche ihnen im dem Anfsatze Peschel’g 

zu Theil wird, Das Eine steht jedenfalls fest, dass der hier erörterte 

fundamentale Einwurf Peschel’s die Hypothese durchaus nicht beseitigt, 
vielmehr eine qualitative Möglichkeit ohne weiters zulässt, ' 

Anders verhält es sich nun, wenn man die Frisre hinsichtlich des 
quantitativen Momentes näher prüft, insbesonders alle Konsequenzen, % 

welche aus den Annahmen weiter gezoren werden. In dieser Beziehung“ 

möchten nun einige Bemerkungen gestattet sein, Ich will dabei sämnt- 

liche Annahmen Schmiek’s als etwas Gegebenes voraussetzen, ohne damit 
ihre Zulässigkeit durchaus anerkennen zu wöllen. Man könnte sich aber” 

die Frage vorlegen, ob, angenommen, dass sich alles so verhielte, wie = 

Schmick voraussetzt, das was wir von der Gestalt der Erde wissen, 

geeignet ist, diese Voraussetzungen zu unterstützen. Man müsste dies 

Frage aber zunächst in zwei Theile scheiden, nämlich: sind unsere Er- % 

fahrungen über die Gestalt der Erde überhaupt derart, dass sie in dieser 
Richtung verwerthet werden könnten? und dann erst: wie verhalten sie > 
sich zu den Konsequenzen dieser Hypothese? 

Was nun»das»Maass-der-säknlären Wasserversetziige innerhalb einer © se, 

Präcessionsperiode betrüift, zu welchem Herr Schmick gelangt, so ist > 

es, obgleich ausreichend um die Erscheinung der Ueberfluthung srosser # 

Länderstrecken sowie das Emportauchen anderer zu bewirken, allerdings 

relativ so gering, dass die dadurch hervorgerufenen Unterschiede in 

dem, was man die mittlere mathematische Gestalt der Erde nennt, aus 

dem bisher Festgestellten nicht besonders sicher nachzuweisen wären. 

Schmick verweist aber auch an mehreren Stellen seiner Abhand- 

lungen, auf den grossen Unterschiel der Meerestiefen beider Hemi- 

sphären. Er betrachtet diesen Unterschied nieht als ein Gegebenes, das, 

wie der Zug der grösseren Gebirgsmassen etc. aus einer zwingenden 

Ursache jetzt nient mehr zu erklären ist, sondern es scheint ihm viel- 

mehr so wichtig für seine Hypothese, diese Erscheinung zu begründen, 

dass er sagt: „Wenn auch, wie wir im Entwurfe der Theorie annahmen, 

der Niveanunterschied der Meere beider Halbkugeln nach einer 10Ye- 

tausendjährigen Halbperiode des Perihels an 900 Fuss betrüge, so würde 

damit noch immer „Jange nicht eine völlige Umkehr der heutigen Wasser- 

und Landvertheilung eingetreten sein. Bei dem Unterschiede der Meeres- 

tiefen auf beiden Hasbkugeln, wie er sich jetzt findet, würde nach Abzug 

von 450 Fuss im Süden, nach Zusatz von ebenso viel im Norden ein & 

bedeutendes Uebergewicht des Wassers auf ersterer Erdhälfte übrig 

bleiben, «denn nach den Ergebnissen der 'Tieflothungen auf nördlicher | 
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ler Hypothese nothwendig findet. Demnach befänten wir uns jetze in einem 

= 

und südlicher Hemisphäre herrscht auf der letzteren augenblieklich eine 

Meerestiele von «urchschnittlich etwa 14—-16000 Fuss, während auf 

orsterer 6— 8000 Fuss wohl «den mittleren Betrag (der Wassermächtiekeit 

ausdrücken dürften, Gegen die Annahme emes grösseren heutigen jähr- 

lichen Zuwachses im Süden, als 6 Linien (das in der Theorie auf's Gerathe- 

woh! supponirte Maase) sperrte sich schon die oberflächliehste Beobachtung. 

Unsere Lhieorio erklärte also unvollkommün und das war 

sim sehlimmer Umstand, .der fast ihro Beseitigung gohot,“ 

(Fluthphänomen S. 182.) 

Und etwas weiter, gibt er nun die Rrklärunge: „Innerhalb 21000 

‚Jahren vollzieht sich immer eine geringere Schwankung des Seespiegels, 

wie sie sich in ilen zunächst älteren, bis zur früheren Tertiärzeit hin 

aussprieht. Innerhalb eines viel längeren Zeitraumes aber. erfolgt eine 

grosse Wasserversetzung, welche die äussersten Grenzen der Möglichkeit 

erreicht,“ ..... (Ihenda 8. 183.) 

Diese Sätze lassen darüber keinen Zweifel, dass Schmick eben 

auch den gewenwärtigen Zustand grosser Ungleichheit in der Vertheilung 

der Meere nach Flächenausdebnung und Tiefe als durch das „Fluth- 

phänomen* hervorgerufen betrachtet, da-er ja, sonst stasthtesBeseitigung 

Stadium der grösseren Periode, wo eben die Wasserversetzung ein bedeu- 

tendes Maass erreicht hat. Ueber die Ursachen dieser grösseren Periode 

habe ich keine ausführliche Begründung gefunden, loch ist der Autor, 

wie ich einigen Andeutungen entnehme, offenbar geneigt «die Ursache in 

der grossen Perisıle der Erdbahn-Exeentrieität zu suchen. Dies ist ıin- 

| dessen gleichgiltig, wichtig dagegen zur Beurtheilung der Frage ist es, 

wie sich Herr Schmick demnach die Ansammlung der Wassermassen auf 

der Südhälfte vorstellt. An mehreren Stellen führt er aus, ass die 

Wässer von der Nordhemisphäre auf die südliche gezogen werden und 

sich dort derart vertheilen, dass ihre Tiefe (also die ITöhe der Wasser- 

schichte) gegen den Pol stetig zunimmt. Es wird also angenommen, 

dass der feste Eridkern mehr oder weniger einem regelmässigen Sphäroide 

entspricht, welches von einer stets futhenden Wasserschale umgeben ist. 

Letztere hat nun gegenwärtig sehr verschiedene Dicke, und zwar nach 

ganz im Allgemeinen zu nehmendem Gesetze, so, dass sie vom Nordpol 

ı gegen den Aequator, und von da gegen den Südpol zunimmt. Die 

Wässeroberfläche würde also einem Kllipseid nicht entsprechen, oder 

etwa einem solchen, dessen Mittelpunkt gegen den des festen Kernes in 

der kleinen Axe verschoben ist. Ich will, um diese Betrachtungen etwas 

zu vereinfachen, und sie auch dem Verständnisse des Laien näher zu 
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bringen vor der Hand von der Abplattung absehen. Dann könnte der 

von Schmick als Folge seiner Hypothese supponirte Zustand auch so 

aufsefasst werden, als ob man zwei excentrische Kugelflächen vor sich 

hätte, Die Entfernung der Mittelpunkte müsste dann aus der Erfahrung 

über die Differenzen der Meerestiefen in eleichen nördlichen und süd- 

lichen Breiten geschlossen werden, Ich will hier die Daten zu Grunde 

legen, welche Schmick selbst an der früher eitirten Stelle auführt, Um 

mit irgend welchen plausibeln Grössen rechnen zu können, soll je der 

mittlere Werth für die Breiten von 45° zsenommen werden, und wenn 

man nun diese Unterschiede durch zwei excentrische Kugeln darstellen 

wollte, so würde die Entfernung ihrer Mittelpunkte 0.24 geogr. Meilen, 

die Meerestiefen unter je 45°” anf der Nordhälfte 0.30, auf der südlichen 

0.64, dem Obigem entsprechend, am Acquator 0.47, am Nordpol 0.23, 

am Südpol 0.71 Meilen betragen. Dass eine solche Fienr unter dem 

Jinflusse der Schwere un Rotation der Erde nicht einen Augenblick im 

Gleichgewichte sein könnte, ist selbstverständlich. Schmick glaubt 

ihre Möglichkeit theils durch die hieraus entspringende Verlegung des 

Schwerpunktes, noch mehr aber dadurch zu erklären, ass, die. durch. 

Schwers und Umdrehung geforderte Ausgleichung aufeh Bor La iöhsellipsoid 

langsamer vor sieh gehe als der Zuzug der Wasserinassen, so dass diese 

Gestalt, wie schon einmal erwähnt, als der Effekt beständiger Strömungen 

oder Strömungsimpulse anzusehen wäre. 

Es scheint mir aber, dass sich Iferr Schmick hinsiehtlich beider 

Punkte die entsprechenden Quantitäten nicht durch Rechnung völlig klar 

semacht habe; jeilenfalls schätzt er sie zu hoch. Denn die Vorrückung 

des Schwerpunktes ist eine höchst unbeträchtliche, und würde die Aus- 

gleichung nicht hindern, sowenig: als die tägliche Mondesfluth stehen 

bliebe, wenn die anziehende Kraft des Mondes verschwände. Gegen die 

Erfahrung, dass die Ausgleichungswelle langsamer fortschreite als die 

Fluthwelle finde ich nichts einzuwenden, so lange es sich um geringe 

Niveauunterschiede handelt, aber bei «den Differenzen, welche hier in 

Frage kommen, möchte sich wohl leicht das Gegeuntheil in Vorhinein 

beweisen lassen. Doch soll auch dies hier nicht weiter untersucht. 

sondern angenommen werden, dass die Oberfläche der Meere wirklich die 

von Schmick vorausgesetzte Gestalt besitze, ohne Rücksicht auf die | 

inechanischen Konsequenzen. | 

Was man aber dann jedenfalls auf den ersten Blick sehen muss, 

ist, dass diese Oberfläche keine geodätische Niveaufläche ist — womit \ 

ich, wie üblich, jene Fläche bezeichne, welche in jedem Elemente auf | 

der durch die Wirkung der Rotation modifizirten Richtung der Schwere 
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normal ist, — Allerdings erleiden die Lothlinien : durch jene Wasser- 

versetzung kleine Veränderungen, wie ja auch streng genommen Jede 

tägliche Fluth, die Richtung der Lothe und damit auch die Polhöhen 

um einen sehr kleinen, für uns unmessbaren Betrag periodisch ändert. 

Aber jene Ablenkung von «der normalen Lage, welche die ganze oben 

supponirte Wasserversetzung bewirken würde, ist noch Immer sehr gering, 

und erreicht in ihren Maximalwerthen gar nicht annäherni einen solchen 

Werth, dass die Lothlinie alsdann normal wäre zum Wasserspiegel, Ein 

Flächenelement des Meeres würde nicht als norizentale, sondern als 

veneigte Ebene zu betrachten sein, und der Neieuingswinkel wäre, ab- 

gesehen von den polaren Regionen recht bedeutend. Die allgemeine Dar- 

stellung der Anziehung, dieser ungleich vertheilten Wassermassen auf 

irgend einen beliebigen Punkt der Oberfläche würde über den Rahmen 

dieser beiläufigen Betrachtungen hinausgchen, und ist. auch in Anbetracht 

der Grössen, um die es sich hier handelt überflüssig. Da der Maximal- 

betrag der Ablenkung die Lothlinie am Aequator: trifft, so wird es 

genügen, den einfacheren Fall zu betrachten. 

Wenn. man: das Potential der. hier wirksamen störenden Massen 

hinsichtlich eines äquatorealen Punktes bestimmt, so findet „man. unter 

ten vohlseh Vorkussetzuneenzund mibler mittleren: Dichte von-d.44 für 

‚lie Erde, mit einer nicht ganz strengen Auflösung, eine Ablenkung von 

etwa 7° (wobei ich bemerke, dass die Annäherung da der Betrag selbst 

klein ist, jedenfalls bis auf eine unbedeutende Grösse sicher ist). Geringer 

wird dieser Betrag in grösseren Breiten, und an den Polen Null. Wenn 

die Entfernung der beiden Kugelcentren wie oben zu 0.24 angenommen 

wird, so schliessen am Aequator die beiden Radien oder Normalen einen 

Winkel von 58° mit einander ein. Eine von diesen Richtungen ist das 

ungestörte Loth in Bezug auf den Erdkern, die andere die Normale auf 

der Meeresfläche. Zieht man davon den Betrag der Störung des Lothes 

ab, so bleibt noch immer eine Neigung von 51” gegen die Lothlinie, 

oder des Elementes der Wasseroberfläche gegen die geodätische Niveaun- 

fläche. Der parallactische Winkel der beiden Centren stellt sich dann 

in höheren Breiten (y) sehr nahe zu 58° cos g, also für eine mittlere 

reite von 45° rund zu 41° heraus, wovon wieder der kleine Betrag 

der Lothstörung abzuziehen wäre. Bine Erweiterung dieser Betrachtung 

auf das Bllipsoid ändert diese Resultate nur um kleine Grössen zweiter 

Ordnung und mögen sie auch noch durch verschiedene Annahmen sonstige 

kleine Veränderungen erfahren, man sieht doch, dass hei der Schmick'- 

schen Voraussetzung die Abweichung der Mceresfläche von der geodäti- 

schen Niveaufläche sehr beträchtlich ist. 



Würden also, wenn es sieh so verhielte, zwei Meeresspiegel durch 

ein Nivellement miteinander verbunden, so müsste, wenn man in der‘ 

hiehtung vom Südpol gezen den Nordpol vorsehreitet, demnach ein that- 

sächlich positives, im entzegengesetzten Sinne em neratives Gefälle 

resultiren, Beispielsweisg sollte alsdann, wie man ja leicht nachrechnen 

kann, der Spiegel des mittelländischen Meeres unter 44° um rund 

100 Toisen höher liegen, als jener der Ostsee in 54” Breite, Wenn 

wir über elwaiee Spiegellifferenzen der Meere zwar genaue Aufschlüsse 

erst aus der Zusammenstellung der in Mitteleuropa im Zuge befindlichen, 

auch schon «rösstentheils vollendeten Präzissionsnivellements erwarten 

dürfen, so ist doch sicher, dass ein so bedeutender Betrag «ar nicht 

annähernd in Frage kommt. 

Man könnte num noch ferner die Frage aufwerfen, ob auch die 

Gradmessungen einen Beitrag zur Benrtheilung der Währscheinlichkeit 

obiger Voraussetzungen liefern. Zur Vereinfachung kann man auch 

vorerst die Kugelform welten lassen, und ferner annehmen, dass die 

Grundlinien überall in Meeresnivean gemessen werden, da man sie doch 

auf den rächstgelegenen Spiegel reduzirt und die keduktionsfehler aus 

der etwaigen Annahme nicht ganz richtiger Krümmungsradien ganz un- 

Wehräehtlieh” sind gegen die” Beobäehtungsfehler. Die Triangulirungs- 

Operation in Verbindung mit der astronomischen Ortsbestimmung, gibt 

dann ein Stück (es Meridianbogens, z. B. einen Grad an der entsprechenden 

Meeresfläche. Da die astronomische Bestimmung von der Lothlinie ab- 

hängt, diese aber, wie früher erwähnt wurde «dureh die Versetzung der 

Wassermassen nur wenig gestört ist, liest «der Scheitel des Winkels 

wischen je zwei Punkten sehr nahe im Mittelpunkte der festen Erle 

(oder für den elliptischen Meridian im Durehschnitte der beiden Schwere- 

richtungen). Der Halbmesser des Bogenstückes, welches gemessen wurde, 

also der Abstand der Fläche, auf welcher die Messung gedacht wird, 

von dem Scheitel dieses Winkels, wäre dann natürlich in der südlichen 

IHemisphäre am Aequator um sehr nahe soviel kleiner als am Pol, als die 

Meereshöhe beträgt; auf der nördlichen wäre dies umgekehrt. Berechnete 

man num aus zwei Gradmessungen der Südhälfte eine Meridianellipse, 

so erhielte man eine Abplattung am Südpol, dagegen aus zwei solchen 

auf der nördlichen Hälfte eine Zuspitzung am Nordpol, weil dort die 

(Grade kürzer sind als am Acquator. Auf das Kllipsoid übertragen bleibt 

das Verhältniss im Wesentlichen dasselbe, das heisst, man erhält für 

die südliche Hemisphäre eine grössere Abplattung als für die nördliche. 

Wenn man je eino Gradmessung am Aequator und den beiden Polen 

vereinigen könnte, so würde nach der Schmick’schen Voraussetzung 

RR“ 
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der Unterschied der beiden Abplattungen nicht weniger als 24 Einheiten 

im Nenner des Bruches welcher die Abplattung bezeichnet, wenn der 

Zähler 1 ist 

messunzen an den Polen nicht anstellen kann, dass wir von der Süd- 

‚eutstehen. Auch mit Rücksicht darauf, dass man Grad- 

hälfte nur jene am Capland besitzen, und nördlich auch vom Pole noch 

ziemlich entfernt sind, würde der Unterschied der Abplattungen noch 

inmer 18 Einheiten im Nenner betragen. So gross ist (ie Unsicherheit 

der Abplattungszahl weitaus nicht mehr. Man mag wohl dagegen ein- 

wenden, dass (auch die neuere) eine Gradmessung auf der Südhälfte zu 

wenig entscheidend sei. Es können aber auch jene auf der nördlichen 

Hemisphäre allein in Betracht gezogen werden. Unter den angenommenen 

Verhältnissen würden, nördlich, Gradmessungen in polaren Regionen ein- 

mal verbunden mit äquatorealen, dann mit solehen in mittleren Breiten 

in einem Falle wesentlich geringere im anderen Falle grössere Abplattungen 

liefern, und müsste sich doch em Gesetz in. dieser Hinsicht erkennen 

lassen. Ueberhaupt würden je zwei Gradmessungen unter verschiedenen 

Breiten stets gesetzmässig andere und andere Meridianellipsen geben und 

alle zusammen sich nicht durch eine Ellipse darstellen lassen. Nun 

weiss man freilich, .dass- die verse Iriedenen. ‚Gradmessun 

lie 1 

gerufen aus Beobachtungsfehlern und Störungen der Lothlinie, stellen 

enter That 

nicht übereinstimmende ee chen, Abe er bweichungen, hervor- 

sich nicht gesetzmässig dar, und sie sind «derart, dass immerhin die 

Ellipse als «die wahrscheinlichste mittlere Merilianform geschlossen’ 

werden kann. 

Wie die Gradmessungen, so müssten auch die Pendelbeobachtungen 

verschiedene Resultate für die Abplattung der beiden Ertdhälften, aber im 

entgerengesetzten Sinne ergeben, was man leicht weiter ausführen kann. 

Vereinigt man alle Mittel, welche zur Darstellung der Erdgestalt 

dienen, so berechtigt bis jetzt nichts zur Annahme, «dass die mittlere 

Abplattung beider Hemisphären irgendwie beträchtlich verschieden wäre, 

Indem ich nun alle diese Erwägungen zusammenfasse, gelange ich 

zu dem Schlusse, dass in der äussersten Konsequenz, wenn nämlich durch 

die Schmick’sche IIypothese der grosse Unterschied der mittleren Meeres- 

tiefen beider Brdhälften erklärt werden soll, diese durch die bisherigen 

Erfahrungen über die Gestalt der Erde nicht unterstützt wird. Soferne 

sich jedoch die Annahme nur auf die säkaläre Umsetzung innerhalb 

einer Präzessionsperiode erstreckt, welche viel geringer wäre, und etwa 

„ des hier Besprochenen betragen würde, möchte allerdings gelten, was 

ich schon früher erwähnte, dass die Bestimmung der mittleren Form 

der Erde und des Niveau’s der Meere noch nicht hinlänglich genau ist, 
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um hier einen Massstab zur Beurtheilung abzugeben, da ja auch an-° 

genommen wird, dass gegenwärtig das Maximum der Wasserversetzung ° 

noch gar nicht erreicht ist. Da der vollständige Abschluss der euro- 

päischen Gradmessungen auch nach dieser Richtung die sichersten Mate- 

rialien liefern wird, welche durch die modernen Mittel und Methoden 

nur irgend zu erreichen sind, wäre es jetzt nicht an der Zeit in diesen 

Betrachtungen weiter zu gehen, als es das bisher Erkannte mit Sicher- 

heit zulässt. 

Die Annahmen des Herrn Schmick sind nicht durchweg wissen- 

schaftlich begründet, aber es ist von ihm eine solche Menge empirischer 

Thatsachen oder doch Beobachtungen zusammengetragen worden, dass ” 

es auch nicht wissenschaftlich ist, sie olıne einer ernsten Prüfung weg- 

werfend abzuthun. Wenn jedoch andererseits die Geologen etwas „Befrem- 

dendes® darin finden, dass die Parität der Wasservertheilung beiden 

Erdhälften nicht gewahrt ist, und wenn ihre Forschungen nachweisen, 

dass es nicht immer so war, müssen sie sich zur Erklärung dieser Er- 

scheinung auf Hypothesen stützen, welche innerhalb des Erkannten noch 

zulässig sind. Soweit dies nun ..die \Wasserversetzung: ‚urch: Sonne .und 

Mond betrifft, “wird ihnen wahrscheinlich innerhalb der” “entsprechenden 

Grenze mit dem zulässigen Maasse zur Motivirung ihrer Beobachtungen 

nicht durchweg gedient sein. 

Herr Prof. v Makowsky zeigt ein Exemplar der Fang- 

heuschrecke Truxalis nasuta L., welches von Herrn C. RZehak 

iin Monate September 1575 in Brünn Sermeen wurde. 

Herr Fr. Ritter v. Arbter liest folgenden 

Bericht 
des Redactions-Comite’s über die Herausgabe des XII. Bandes 
der „Verhandlungen“ und des Kataloges der Vereinsbibliothek, 

Der XIII. Band enthält 16 Druckbogen in einer Auflage von 550 

Exemplaren mit 2 Tafeln. 

Die Herstellungskosten belaufen sich : 

1. für den Druck, mit Einschluss der den Autoren gebührenden Separat- 

abdrücke...". ne ne a ee a, a0 

2. für Tate Do ar een 32.52. 800m 

3. N IEr (Tonaruck) a... un. 0000 2 Ares En 

4,2 ,. Buchbiuderarbeite user 2. ee Pe 

Zusammen... 601 1 As 

EL LEONE LOB LER DOLL U EEE GEBEN RER 

TR 
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Der Bibliothekskatalog enthält 14 Druckbogen, ebenfalls in 950 

Exemplaren Auflage, von welchen 100 «dem hohen mährischen Landes- 

Ausschusse zur Verfügung gestellt werden mussten, 

Die Kosten der Herausgabe sind: 

Be den Druck u, ae es OL DC kr. 

2 Buchbinderarbeit 2... 2 ee 20%, & 

Zusammen... ADL.AN. 77 kr. 

Im Voranschlage für das Jahr 1875 sind für die Herausgabe des 

XIII. Bandes 770 fl. und des Bibliothekskataloges 455 fl. bewilliet. 

Die obigen Summen erreichen also die präliminirten Beträge nicht ganz, 

und es erübrigt nur noch die Bemerkung, dass sich dia Reehnunssbelege 

für die angeführten Posten in Iländen des Hrn, Rechnungsführers befinden. 

Brünn, am 9. Dezember. 1875. 

G. v. Niessl. Ed. Wallauschek. Arbter. 

Arzberger. Franz Czermak. 

Wird zur IKenntniss genommen. 

| „Weber -die-Gesuche der Ortsschuhfätle in Wischaw- ind Bistritz 

en Fear Kreise um naturlistorische Sammlungen für die dortigen 

Bürgerschulen (für Letztere speziell um Mineralien) wird die möglichste 

Berücksichtigung beschlossen. 

/u ordentlichen Mitgliedern werden gewählt: 

1. Herven: vorgeschlagen von den Ilerren: 

Lucien Cauwel, Herrschafts- Direktor 

Dee... nid. Jolnen und: Gr.v. Niesst. 

Franz Kolacek, Professor am k. k. | 

slav. Gymnasium in Brünn . 4A. Iomaschek und G@. v. Niessl 

| Franz Tahorsky, Revident bei dem 

k. k. Statthalterei - Rechnungs- 

Departement in Brünn: : . .. ©. Nowotny und F. Kosch. 
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Jahres -Versammlung 
am 21. Dezember 1875. 

Vorsitzender: Herr Vice-Präsident Dr. Carl Schwippel. 

Der Vorsitzende begrüsst die Versammlung mit warınen Worten 

und ersucht sodann die Stimmzettel für die Wahl zweier Vicepräsi- 

denten, zweier Sekretäre und des Rechnungsführers abzugeben. Die 

Herren E. Steiner und A. Walter übernehmen das Skrutinium. 

Herr Prof. Fr. Arzberger zeigt und bespricht eine, nach 

seiner Angabe konstruirte Wage für Präzissiensarheiten. Er macht 

auf den nachtheiligen BKinfluss aufmerksam, welchen die Nähe des 

Beohachters durch Wärmeänderungen auf die Genauigkeit der Messung 

ausübt und zeigt, wie bei seiner Wage, welche unter Glas völlig 

abgeschlossen ist, alle für Präzissionswägungen nöthigen Operationen, 

wie das Verlansehen der Gewichte ete. bei veschlossenem Wagekasten 

aus beträchtlicher Iintfernung vorgenommen werden können. 

Nachdem das Skrutinium beendet ist theilt der Vorsitzende 

mit, dass folgende Herren gewählt wurden: 

/u Vicepräsidenten . Herr Professor Joh. @. Schoen. 

Landesschul-Inspektor Dr. Aloıs Nowak. 

Als erster Sekretär . „o Professor (Gr. vw. Niessl. 

Als zweiter Sekretär. „a Gzerniake 

Als Rechnungsführer „ Josef Kafka jun. 

Hierauf werden die Stimmzettel zur Wahl von 12 Mitgliedern 

des Ausschusses abgegeben. 

Der Sekretär Professor G. v. Niessl erstattet nun folgenden 

Bericht: 

Hochgeehrte Versammlung! 

Die mir zugetheilte Aufgabe einer übersichtlichen Darstellung des 

Standes unserer Vereinsangelegenheit nöthigt mich Ihre Aufmerksamkeit 

für kurze Zeit in Anspruch zu nehmen, Ich hoffe, dass dies für die 

Ä 
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warmen Freunde des Vereines welche hier versammelt sind, kein wllzu- 

wrosses Opfer sein wird, will mich aber, im Hinblicke auf die detaillir- 

teren Berichte welche folgen sollen, damit begnügen, in der "Uhat nur 

Hauptpunkte hervorzuheben, und denke dass Sie am Ende nicht ohne 

Befriedigung die Schlusslinie dieses ‚Jahres ziehen werden. 

Zuerst über den Stand der Mitglieder. Ich habe mir. schon mehr- 

mals erlaubt anzudeuten, dass (dieser seit Jahren eine Art Beharrungs 

zustand ist. Jeder, der einige Erfahrung im Vereinsleben besitzt, ws 

dass bei bestimmten äusseren und inneren Verhältnissen das Bindungs- 

vermögen nahezu konstant bleibt, analog mnachen physikalischen und 

chemischen Prozessen, Gewählt wurden in den 10 Sitzungen des ‚Jahres 

1575: 28 ordentliche und 1 korrespondirendes Micglied. Dagegen ent- 

fallen durch Tod 2 Ehren- und 7 ordentliche-Mitglieder, durch Austritt 

$ und in Folge der durch 3 Jahre unterlassenen Leistung (des Jahres- 

beitrages 10, zusammen. 21. Der gegenwärtige Stand ist demnach 

26 Ihren-, 319 ordentliche und 7 korrespondirende Mitglieler. Von 

den ordentlichen Mitgliedern leben 165 in Brünn, 111 ausser Brünn 

in Mähren und Schlesien, 43 ausser dem Vereinsgebiete. Diese Zahlen 

weisen eine allmälige nicht ungünstige Veränderung nach.  Greift ınan 

2 nämlich ein Jahr etwa aus der Mitte der. Junter- uns hegenden-Reihe 

heraus, 2: DB. 1867 su ergeben siehe für dieses die den obigen entspre- 

chenden Zahlen 199, 81 und. 41. Das Prozentverhältniss: ist somit: 

1S657 1875 

I Mora Bea lan rer: 00% 2 

ausser Brünn in Mähren und Schlesien . 26% 34% 

ausser dem -Vereinsgebiete.  .... "2. 14% 11% 

Die Mitgliederzahl in Brünn hat sich also absolut und relativ 

vermindert, auswärts dagegen vermehrt, und die Verschiebung beträgt 

16 Prozent. Dass diese relative Bewegung bei einem Vereine der über 

das ganze Gebiet wirken soll vortheilhaft ist, bedarf keiner weiteren 

Begründung. | 

Es ist vielleicht auch nicht ohne Interesse einmal eine Zusammen- 

stellung der Mitglieder nach Berufsgruppen zu geben. Es befinden sieh 

unter den 319 ordentlichen Mitgliedern: Vertreter des Lehrfaches (Pro- 

fessoren von Hochschulen, Lehrer ‚von Mittel-, Bürger- und Volks- 

Bla a an a 9,71 (als0r°30.2 Prozent) 

Industrielle und Gewerbetreibende . 2... 43 „ | 13.5 h 

Draktische Aerzte und Pharmaceuten . . . 33 „:: 10.4 r 

praktische Techniker des Ingenieur- und Bau- 

faches sowie des Bergwosens. „u... .1.833 .,:).10.4 2 
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Gutsbesitzer, Land- und Korstwirthe und Gärtner 31 (also 9.9 Prozent) 
praktische Juristen, mit Einschluss der ‚Justiz- 

heamten mu... ea u BUS FIR GER " 

Beamte, sofern sie nicht in den früheren Ru- 

hriken Vorkommen, ". nu ce. DD f 

Priester, sofern sie nicht unter den Professoren 

and Lehrern: begriffen sind „2.7, 2.00 2 17 a a 

Privaiprs.) un sono ne Zu 1.2.00 “ 

Studirende, 22 cu re a ne 3 a 2 

Militärs der ee 2 a > 

Von der Gesammtzahl der ordentlichen Mitglieder haben sich in 

diesem Jahre 60, also etwa 19 Prozent durch Binsendungen, Mittheilungen 

Vorträge, meteorologische Beobachtungen, Mitwirkung an der Anordnung 

von Sammlungen und den laufenden Geschäften ete. ete. aktiv betheiligt, 

womit man auch zufrieden sein kann. 

Die uns im Laufe des Jahres durch deu Tod Entrissenen, sind: 

die Ehrenmitglieder Dr. Ileinrich Hlasiwetz und Dr. Hermaun Freih. 

v. Leonhardi, die ordentlichen Mitglieder Ernst Graf Mittrowsky 

und Franz GrafeMittrowsky, Conrad Mofnlanı. ls Werlicek, 
n) 

Guido v. Schwarzer, Wenzel Sekera und Arnold Weber, deren An- 

denken wir beute in üblicher Weise erneuern wollen. 

Die finanziellen Umstände haben sich einigermassen gebessert, und 

zwar nicht allein wegen der in diesem Jahre zufällig etwas geringeren 

Ausgabssummen, sondern auch durch die fast in allen Posten gegen das 

Präliminare höheren Kinnahmen. 

BKinige Vorkommnisse des Jahres verdienen noch besondere Er- 

wähnung. So vor Allem «lie Vollendung und Ilerausgabe des Biblietheks- 

kataloges zu deren Ermörlichung wir von dem h. mähr. Landtage, dem 

wir schon so viele Jahre konstante Unterstützungen verdanken, einen # 

Beitrag von 300 fl. erhielten. Der Katalog ist vom Anfang bis zu 

Ende das Werk des zweiten Sekretärs Herrn Franz Czermak der sich, 

dadurch ein grosses bleibendes Verdienst erworben hat. Zugleich wurde 

die Bibliotheksordnung wesentlich zu Gunsten der Eutlehner, insbesonders 

auch ınit Rücksicht auf die Zunahme der Anzahl auswärtiger Mitglieder 

revidirt, somit Alles gethan, um die Bibliothek möglichst benützbar zu 

machen. 

ls hat denn auch der k. k. mälır. Landesschulrath mittelst Cir- 

kulares die Direktionen der Mittelschulen und die Bezirksschulräthe im 

Lande hierauf aufinerksam gemacht, 

[>p) 



Mit der Drucklegung des Kataloges fiel zusammen eine Reihe sehr 

werthvoller Erwerbungen für die Bibliothek, da Herr Prof, Dr..Bratranek, 

einer der bewührtesten l'reunde des Vereines sich bewogen fand auch 

die zweite Hälfte (100 'Ihlr.) des ihm von den Freiherren v. Goethe 

zur Disposition gestellten Geldbetrages dem Vereine für die Bibliothek 

zu widmen. 

Im Kataloge konnten diese neuen Aquisitionen nicht mehr auf- 

genommen werden. Man verzichtete auch darauf sie im Auhange zu 

geben, weil ja ohnehin bei der raschen Vermehrung der Bibliothek bald 

ein Ergänzungsheft wird erscheinen müssen, 

Genauere Daten über die im abgelaufenen Jahre neuerworbenen 

Werke finden sich in dem Berichte des Herin Bibliothekars Professor 

Ilellmer, welche ıinsbesonders auch ein Verzeichniss der aus der Goethe- 

Dotation erworbenen Werke bringt. 

Hinsichtlich unserer Verhandlungen ist hervorzuheben, dass au. 

Ansuchen des Vorstandes der deutschen entomologischen Gesellschaft in 

Berlin von den grösseren entomolozischen Abhandlungen im Bande XIIL 

Yßopyacht und RIO ‚Anzahl. Donderubilrücke gegen Vergsütungstler-Ausine 
ges Sta 

herausgegebenes Heft der Sammelzeitschrift dieser Gesellschaft erscheine. 

attet w urde, dass diese als besonderes, vom natur fonscheuden Vereine 

Für die Verbreitung der betreffenden Abhandlungen kann dies nur für- 

derlich sein. 

Die Zahl der metevrologischen Stationen ist fortwährend im Zu- 

nehmen und es sind auch gegenwärtig Verhandlungen über neue Akti- 

virungen im Zuge. Im abgelaufenen Jahre dürften 20 in 'Thätigkeit 

gewesen sein. Erfreulich ist, dass einige Beobachter über das Maass des 

Gewöhnlichen hinausgehen. So Herr Dr. Briem in Grussbach, welcher 

auch regelmässige Beobachtungen über Bodentemperaturen im verschie- 

denen Tiefen, dann über Verdunstungsgrössen anstellt; Herr Ad. Johnen 

in Gr.-Karlowitz, welcher neben Verdunstungsbeobachtungen auch Ver- 

gleiche über die Menge des Niederschlages in verschiedenen Kulturen 
r 

und gegenwärtig regelmässige Temperaturbestimmungen des Becvallusses 

vornimmt. 

Herr Gutsbesitzer v. Kammel jun., welcher sich für diese Richtung 

lebhaft interessirt, beabsichtigt auf zahlreichen Maierhöfen Niederschlags- 

messer in Thätigkeit zu bringen und die Resultate dem Vereine zur 

Disposition zu stellen, woraus sich gewiss interessante Differenzen auf 

einer verhältnissmässig kleinen Fläche ergeben werden. 

Ich habe die Absicht für das folgende Jahr den Herren Beobachtern 

eine möglichst genaue Qualifizirung der in ihren Gegenden auftretenden 
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Gewitter naheziulegen, Dadurch würde das Material zu einer speziellen 

Gewittertabelle, und nach einer keihe von Jahren zur Darstellung einer 

Karte gewonnen, welche die mittleren Verhältnisse darstellt, 

Ueber die Bereicherungen und den Stand der maturhistorischen 

Sammlungen wird der Bericht des Herrn Prof. Mako wsky ausführliches 

bringen. 

Eine angenehme Pflicht ist es, die Aufmerksamkeit der hoch- 

seehrten Versammlung nach jenc- Richtung zu lenken, wo wir besondere 

Förderung erfahren haben und zu grossem Danke verpflichtet sind. 

Dankbar erinnern wir uns der Subventionen von Seite der k. k. 

Regierung, des Landes und der Gemeinde Brünn, welche uns vermögen 

manches in grösserem Massstabe anzustreben, als es sonst möglich wäre. 

Von den Mitgliedern des Vereines sei es mir erlaubt, da ich der 

werthvollen Gabe des Herrn Prof. Dr. Bratranek schon Erwähnung 

getan, vor Allem den zweiten Sekretär Herrn Fr. Czermak und den 

Hauptschullehrer Herrn J. Czizek hier zu nennen. Krsteren hinsicht- 

lieh. der. schon-erwähnten Zusammenstellungdes Bibliothekskätalöges und 

vielen die Biblivchek fördernden Beiträge, Letzteren bezüglich der für 

eine Persönlichkeit wahrhaft riesenhaften Arbeit am Vereinsherbar, welcher 

er im Laufe des Jahres unverdrossen oblag, und die nur Jemand zu 

beurtheilen vermag, der ähnliches schon einmal versucht hat. Beide 

verdienen die grösste Anerkennung ihrer in gleicher Weise emsigen 

Thätigkeit, in welcher sie dem Interesse für die Sache unzählige Stunden 

vpferten. 

Zunächst sind wir verpllichtet Herrn Prof. J. G. Schoen, welcher 

trotz seiner vielen fuchlichen Arbeiten und seinen Pflichten als Rektor 

sich wieder der grossen Mühe unterzog, das Material der meteorologischen 

Beobachtungen übersichtlich zu erdnen. 

Ferner den llerren E. Steiner und A, Walter für ihre auf- 

vpfernde Thätigkeit in den coleopterologischen Sammlungen; dann von 

den Mitarbeitern an unserer wissenschäftlichen Aufgabe insbesonders Herr 

Ed. Reitter in Paskau, welcher die Resultate seiner Studien in den 

Vereinsschriften mittheilt und dem Herrn Prof. Oborny in Znaim. 

Um die Ergänzung unserer zur Vertheilung an Schulen bestimmten 

Vorräthe, haben sich die Herren Dr. Katholiecky und Hugo Rittler 

in Rossitz, Ernst Steiner, Josef Otto und Anton Weithofer in Brünn 

die grössten Verdienste erworben. Diesen reiht sich nun aber noch eine 

srosse Zahl freundlicher Geber und Unterstützer an, deren Namen aus 

len folgenden Berichten zu entnehmen sein werden. 
gr 
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Zulotzt, doch nicht als die Letzten in ihren wesentlichen Ver- 

 diensten gedenken wir noch der erfreulichen 'Thätigkeit jener Ilerren, 

welche die meteorologischen Beobachtungen im Gange halten. 

Es wird mir demnach gestattet sein allen Personen, welche derart 

' dankenswerth gewirkt haben, die Anerkennung des Vereines hiemit aus- 

 zusprechen. | 

| Wenn ich «die Wirksamkeit jener Mitglieder, welchen die Wahl 

| dor hochgeehrten Versammlung zu Bewahrern der Bibliothek und der 

| Sammlungen und den übrigen Funktionen berufen hat, ‚nicht weiter ber- 

| vorhebe, so ist dies darin begründet, dass Jeder dadurch nur die über- 

| nommene Pflicht nach Möglichkeit zu erfüllen bestrebt! war. 

| Ich darf, diesen Bericht schliessend, wohl die Hoffnung aussprechen, 

| dass die Resultate derart sind, um Jedem Lust für weitere Thätigkeit 

einzufiössen, derart, dass wir auch von dem nächsten Jahre das Beste 

‚erwarten «dürfen. | 

Derselbe theilt ferner mit den 
OR N? BR FRE 

amana rt 3 j Erz 

Betheilurx von Lehranstalten im Jahre 1875 

erstattet vom Kustos Alexander Makowsky. 

Ich bin in der angenehmen Lage, der verehrten |Versammlung in 

dieser Beziehung nur Erfreuliches zu berichten, indem ‚lie Sichtung und 

Ordnung unserer Sammlungen, die in einigen Abtheilunsen schr schätz- 

bare Bereicherungen erfahren haben, wesentliche Fortschritte gemacht 

‚hat, während aus «(en Doubletten waturhistorische Lehrmittel für Schulen 

reichlich erübrigt werden konnten. | 

In der zoulogsischen Abtheilung verdisut besondere Hervor- 

hebung das mumhalte Geschenk unseres so thätigen Mitgliedes Herrn 

kam. keitter in Paskau, weleher uns eimen Theil seiner ausgedehnten 

|Privetsammlung, nämlich die dort vertretenen Familien Scaraboeida: 

ml Brrprestidae, in mehreren 'Nausendten von Exemplaren zum Geschonke 

machte und dadurch unsere Sammlung allen um mehr aıs 300 uns bis 

dahin fehlende Arten bereicherte. Here EB. Steiner in Brünn spenitete 

2500 zur Verthe’lung an Schulen bestimmte Käter. Ausserlem betleiligten 

[sich dureh diesfällige Geschenke, die Herren Th. Kittner in Kunstaudt 

und A. Viertel in Fünfkirchen, Herr A. Walter machte sich verdient 
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durch die Präparation der von dem Herrn Dr, A. Zawadzski in Wein- 

geist gesendeten 1750 Exemplare Coleopteren. 

Die Käfersammlung zählt gegenwärtig 3264 Arten und wird gegen-. 

wärtie von den Herren Steiner und Walter nach dem Stein’'schen 
Kataloge neu geordnet, 

Die Herren J. Otto und A. Weithofer in Brünn haben 710 

Exemplare, Herr Ad. Viertel 90 Exemplare Lepidopteren gespendet. | 

Auch die Sammlung der Vögel erhielt durch Herrn Forstmeister 

Sturwann in Rossitz, welcher uns die dort zeschossene nordische Tag- | 

eule überliess, eine schätzbare Bereicherung. | 

Die botanischen Sammlungen sind rücksiehtlich der Pha-% 
nerogamen «durch Kinsendung von. 2700 Exemplaren von Seite der‘ 
Herren Ad. Oborny in Znaim, Ilofrath von Pichler in Triest, Ad, 

schwöder in Eibenschitz, Prof. G. v. Niessl und Ig. Czizek ms 
Brünn, sowie durch Einlaugung von 490 Spezies von Seite des Schweizer 

und Elsasser Tauschvereines nicht unwesentlich bereichert worden. | 

in diesem ‚Jahre war nebst den vorjährigen Einsendungen der { 

Tauschgesellschäften und Korrespondenten des Vereines das im vorigen © 

"Jahr geschehkte, zrossartige Herbarium ses Terrn Hofrathes v. Pichler” 
Priest, welches sich noch weit reichhaltiger, als ursprünglich an- j 

venominen, herausgestellt hat, dem Vereinsherbar einzuverleiben. 

Unser thätiges Mitglied Herr Ig. Czizek hat diese beileutende 

Arbeit im Laufe dieses Jahres begonnen uni mit staunenswerthem Fleisse, 

der in der That nieht genug zu würdigen ist, gegenwärtig fast beendet. 

Das Phanerogamenherbar zählt derzeit 5200 Arten in 80 grossen 

Fascikeln. | 

Kryptogamische Pflanzen hat, wie seit Jahren, auch heuer 5 

unser hochgeschätztes Ehrenmitglied Herr Dr. Rabenhorst in Dresden 

in mehreren Centurien gespendet. Ueberdiess hat unser Mitglied Herr 

Ferd. Hauk in Triest, ein vortrefflicher Algenkenner, die ganze Algen- | 

saınmlung des Vereines revidirt, Neues eingeordnet und so ihren Werth = 

wesentlich erhöht. Viele neue Acquisitionen ir Moosen, Flechten und] 

Pilzen harren noch der Einorduung. eı 

Das Kryptogamenherbar zählt 5512 Arten in 50 Packeten. Das A 

gesammte Herbar ist somit gegenwärtig auf den nicht unbedeutenden | 

Stand von 10712 spontanen Arten gebracht, ungerechnet einige kleine # 

Sammlungen kultivirter Pflanzen. ‘ 

Damit, dann durch die ausgemusterten Doubletten und das noch 

zu revidirende Material sind nunmehr nicht nur die beiden grossen 

Schränke bis auf das letzte Plätzchen gefüllt, sondern es sind noch etwa 4 
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40 Päcke unter Fach zu bringen, wodurch die Anschaffung eines dritten 

Herbarsschrankes im kommenden Jahre absolut nothwendig wird. 

In Betrel!' der mineralogischen Abtheilung diene zur er- 

freuliehen Kenntniss, dass, wie im Vorjahre, so auch hener die Herren 

Dr. Ford. Katholicky und Bergwerksverwalter Hugo Rittler in Rossitz 

etwa 300 Stück Mineralien, namentlich für Schulen, gespendet, Zu dem- 

‚selben Behu’e haben «lie Herren A. Chytil in Losehilz, Langzhammer 

in Olmütz, Pr. Ruziöka in Sadek, sowie ‚die Herren B. Kittel, Berg- 

kommissär BR. Pfeiffer, Prof: Pr. Uxrbanek und: Rd. Wallauschek 

n Brünn zusammen etwa 300. Stück Mineralien nnd Gebirgsgesteine 

dem Vereine übergeben, 

25 Kohlenpetrefakten schonkten die Ierren Dr. Katholieky aus 

Rossitz und W. Czizek. aus Mähr,-Ostrau. 

Die mineralowischen, geognmostischen und paläontoloeischen Samın- 

lungen des Vereines erreichen wegen den im vorigen Jahr detaillirten 

| Stando die Zahl von etwa 2900 Nummern, Diese reichhaltige Samm- 

2 lung wird ılerzeit von Seite des Kustos einer neuen emechenden kritischen 

| Untersuchung unterzogen und mit neuen Btiquelten versehen, m sie für 

‚eine allgemeinere Benützung weereneter. zu machen. en 

Bezürlich der zweiten. Aufgabe der Kustodie der Versinssamm- 

lungen, nämlich der. .Betheilung: von Lehranstäalten mit Natu- 

ralien, muss vor Allem hervorgehoben werden, dass «diese zeitraubende 

Arbeit, sachgemäss nur Wengen überantwortet und nur nach Sichtung 

der gespendeten Naturalien für alle inzwischen eingelangten Gesuche 

| gleichzeitig vorgenzinmen werden kann.  Demgemäss ist daher nur ein 

Theil zum Absenden bereit, ein anderer Theil harrt noch der Zusammen- 

stellung. 

Für die nachfolgend verzeichneten 13 Lehranstälten, welche im 

Laufe des Jahres 1575 um Naturalien angesucht haben sind folgende 

Sammlungen zusiinmengestellt worden : 

W TORE TGEERE Tg: TER rar 
Selmneiter- Mineralien | ' 

ie 1 Ei \ N Käfer u. Gebires-! | 
| |. Benennung. der Schulen line lit ı Herbarien | 

& nz | | 
| Exempl>} Exempl. j. Stücke ‘| 

El Ir | 
„ | 2] Bürgerschule d. Stadt Brünn | — | 837 = | | | : | 
ni e| ö Wall.-Klobouk | os, 29% 133 | Ilerbur 
\} 1} | | 1 

A $ Drescher SLUB 227 I"136°. ı Fierbar | 
' | | | 
4 “ Wischau + OO 222 126 | Herbar | 

il | | a | 
3 + } Ye) j X (9) r ‘ a ransportenm 02 28 Bar 10AT 895 13 Horbar. 

N | | | n 



# ö BI ER WIE a a 

| k | EOMSLSE: en Kl: 

DL Benennung der Schulen linge  ) Zesteino | Nerbarii 

| Exempl. Exempl. | Stücke 

Rs Transporte... u ZB 10, 395 3 Herbar, 
LE Volksschule Bystritz.(nchWunsch” = — 66 — 75 

6 \ Bay ee ER 189 100 | Herbarf 

7 5 Hodan (mach Wunsch) | 79 — Be 

8 „ Karlsdorf-Weiss- | | 
| WASSER. u le 235 — 0 

9 B Kovalowitz - Po- | 
SOLID — 150) _ — 

10 s2 9: Parts Pe tg 80 | Herbar | 
11 Israel. Volkschule Pohrlitz . — 180 95 | Herbar 

12 Volkschule Stefanau bei Gewitsch —- 172 zung 

15 Mädchenschule (heil. Krenz) 
/maim (nach Wunsch) — _ 60 -— 

Sa 338 2193 796 llerbarı 

Die Zahl der in jedem soichen Schulherbarium enthaltenen Arten 

kaun noch nicht genau angegeben werden, da die Zusammenstellung noch 

im Zuge ist. Sie wird aber überall 200—400 betragen. 

Die Schmetterlingssammlungen sind von dem Herrn A. Weithofen, | 

jene der Käfer von den Herren E. Steiner und A. Walter zusammen- | 

sestellt worden. Die Herbarien hesorgt Herr J. Czizek. Für dies@ | 

mühevolle und uneigennützige Thätigkeit gebührt diesen Herren der ve- 

sondere Dank des Vereines. Die Mineralien und Gesteine hat der Kustos” 

selbst ausgewählt und zusammengestellt. 

Der Bibliothekar Herr Prof. C. Hellmer verliesst folgenden 

Bericht 
über den Stand der Bibliothek des naturforschenden Vereines | 

in Brünn. | 

Die Bereicherung der Bibliothek im abgelaufenen Vereinsjahre ist | 

eine sehr beträchtliche, indem ausser den Fortsetzungen der Publikationen | 

jener Akademien und Gesellschaften, mit welchen der Verein schon im 

Schriftentausche stand, und der Fortsetzungen der auf Vereinskosten | 

schaltenen Zeitschriften noch die namhafte Zahl von 248 neuen Werke 
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zugewachsen ist, welche sich auf die einzelnen Sektionen des Fachkata- 

}loges vertheilt wie folgt: 
; 1874 1875 Zuwachs 

Bee 0.2.00 79. 408% 299 Werke, 
RN ORSIEN 303 340 > E 

C. Anthropologie und Medien... 530 580 DA 

ID. Mathematische Wissenschaften . . 48 458 DE 5 
3 hejileisis ade es De 444 160 16 x 

ineralomio ra...:.. 00. 22% 370 387 178. 

E Gesellschaftsschriften: -.. .-... ..... 279 294! Id; 

IR a Ze ee 149 512: Bar, 

„31813432 948. Werke. 

Dio Gesammtzahl der Werke beträgt 3132. 

Die Zahl der Gesellschaften, mit welcher ein Schriftentausch unter- 

halten wird, hat sich im Laufe des Jahres von 187 auf 198 erhöht, 

Indem neue Verbindungen angeknüpft wurden mis folgenden Gesellschaften : 

Amiens: Soeiet“ Linndenne du Nord de da Franee. 

Berlin: Iintomologischer Verein. Se ER 

dresikan Skorein lür: sehlesische Insektenkunde, 

Brüssel: SoeictE royale de botanique. 

Suaz: Akademischer naturwissenschaftlicher Verein. 

Tamburs: Verein für naturwissenschaftliche Unterhaltungen, 

4 ‚üttich: Soeiete geologique de Belwique. 

Pisa: Societüa toscana di seienze naturali. 

jchaffhansen : Schweizerische entomologische Gesellschaft. 

Wort: Societä adlriatica di scienze natüurali. 

Yashington: Unitet States geologieal survey of the territories. 

Auf Vereinskosten wurden angeschafft «die Fortsetzungen der bereits 

Pit mehreren Jahren gehaltenen Zeitschriften und periodischen Werke, 

ämliech: | 

1, Botanische Zeitung, herausgegeben von A, de Bary und G. Kraus. 

Oesterreichische botanische Zeitung, herauseegeben von Dr. Skofitz, 

5, Stettiner entomologische Zeitschrift, 

1. Archiv für Naturgeschichte, herausgegeben von Dr. F. M. Troschel. 
», Wochenschrift für Astronomie, herausgegeben v. Heiss. 

‚. P» Annalen der Physik und Chemie, herausgegeben von Poggendorfl. 
‚ . Annales de chimie et de physique, Paris. 
4 . Nenes Jahrbuch für Mineralogie, herausgegeben von @. Leonhard 

| und HM. B. Geinitz. 

‚u |, Bittrow. Kalender für alle Stände auf das Jahr 1876. 
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10. Hessenberg. Mineralogische Notizen. Neue Folge, 9. Heft, Frank- 

furt a/M. 1875. 4°, 

Ferner zum ersten Male: 

11. Jahrbücher der deutschen malakozoologischen Gesellschaft nebst Nach- 

richtsblatt 2. Jahrgang. 1875. Frankfurt a/M. 

Im abgelanfenen Jahre wurden von den Brüdern Walter und ® 

Wolfgang Kreiherren von Goethe, durch Vermittlung des Vereins-" 

mitgliedes Prof. Dr. Th. Bratranek in Krakau abermals 100 Thaler 

für die Bibliothek gespendet. Aus dem im Jahre 1874 mit der Be- 

stimmung, dass davon auf Goethe bezügliche Schriften angeschafft 

werden, gewidmeten Betrage und dem oben erwähnten sind folgende ® 

Werke erworben worden: 

Biedermann, Woldemar Freih. v., Goethe und Leipzig. Leipzig. Brockhaus, 

1865, Kl. 8%; 2 Theile. 
Biedermann, Woldemar Freih. v., Goethe’s Briefe. an Bichstädt. Berlin. 

1812. KL 

Sulpiz .Boisserde. Stuttgart. 2 Bände. 1862. 8°. 

Briefwee hsel zwischen Goethe und Reinharı in den Jahren 1807—-1832., 3 

Stuttgart und Tübingen. 1850. 8°, 

jriefwechsel zwischen Goethe und Schiller in den Jahren 1794—1805, 

3. Ausgabe. 2 Bände. Stuttgart, 1870.: 8% 

Briefwechsel und mündlicher Verkehr zwischen Goethe und dem Rath 

Grüner. Leipzie. 1353, Kl. 8% 

Briefwechsel zwischen Goethe und Knebel. (1774—1832.) 2 Theile. 

leipzig. 1851. 8%. 

Briefwechsel des Grossherzogs Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach n | 

mit Goethe in den Jahren 1775—1828. 2 Bände. Weimar, 

1863. 8°. 

Bruhns, Carl, Alexander v. Humboldt. 3 Bände. Leipzig. 1872. si 

Burckhardt, C. A. H, Goethe’s Unterhaltungen mit dem Kanzler Friedrich 4 

y.. Müller, Stutigart, 1870. 8° 

Cooke, M. C. M. A. Handhook of british Fungi. 2 Bände. London. | 
187.17 28. 

Darwin, Charles, Der Ausdruck der Gemüthsbewegung bei den Menschen | 

und Thieren. Uebersetzt von J. V. Carus. Stuttgart. 1874. 8. 

Düntzer, Heinrich. Charlotte von Stein, Goethe’s Freundin. 2 Bände. 

Stuttgart. 1874. 8°. ie Ei 

Düntzer, Heinrich. Briefwechsel zwischen Goethe und Staatsrath Schultz. 4 

Leipzig. 8°. = 

- 
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| Eekermann, Joh. Peter, Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren 

seines Lebens. 3. Auflage, In 3 heilen. Leipzig. 1868. 

Kl 8% 

‚Geinitz, Hanns Bruno. Die Versteinerungen der Steinkohlenformation in 

Sachsen, Leipzig. 1855. ‚Gr; Fol, 

'Goedeke, Carl. Goethe’s Leben und Schriften. Stuttgart. 1874. Kl. 8°, 

'Goethe’s sämintliche Werke, Vollständige Ausgabe in 15 Bänden. Mit 

Einleitung von Goedeke, Stuttgart. 1872. Kl. 8°. 

(Griesebach, A. Die Vegetation der Erde nach ihrer klimatischen An- 

ordnung. 2 Bände und Registerheft. Leipzig, 1872, 8°. 

Hacckel, Dr. Ernst. Anthropogenie. Entwicklungsgeschichte des Menschen. 

2. Auflage,‘ Leipzig. 1874.8° 

iTaeckel, Dr. Ernst. Natürliche Schöpfungsgeschichte, 5. verbesserte 

| Auflage. Börlin.1874. 8% | 
Iettner, Hermann. Literaturgeschichte des 18. Jahrhunderts. In 3 Theilen. 

1 Braunschweig. 1872. 8°. 

lirzel, Heinrich. Briefe von Goethe an Lavater, Leipzig. 1833. Kl. Sy 

Aestner, A. Gocthe und Werther. Stuttgart u. Tübingen. 1854. 8°. 

‚eonhard, t. v. Aus unserer Zeit. in. meinem, Leben, 2-Bändoz-Stuttgart: 

} 195 -1856, :8% er ee 

lewes, @. H. Goethe’s Leben und Werke. Uebersetzt von Julius Frese, 

| 9. Anfläse, 2 Bände, Berlin. 1874. Kl. 8°. 
Hettinger, Eduard Maria. Moniteur des dates, Leipzig. 1869. Gr. 4°. 

eiltenbacher Ludwig, Fauna austriaca. Die Käfer. 3. Auflage. 2 Bände, 

| Wien. 1872—1874. 8°. 

-jiemer, D. W. Mittheilungen über Goethe, 2 Bände. Berlin. 1841. 8". 

jiemer, Dr. Fried. Wilh. Briefwechsel zwischen Goethe und Zelter in 

den Jahren 1786-—1832. 6 Bände. Berlin. 1833—1834. 8°. 

Itter's geographisch-statistisches Lexikon. 6. Auflage. Unter der Redaktion 

Dr. Otto Henne-Am Rlıyn. 2 Bände. Leipzig. 1874. Gr. S°. 

\hade, Oskar. Priefe des Grossherzogs Carl August und Gocthe’s an 

Döbereiner, Weimar. 1856. 

N Steler, Adolf. Hand-Atlas über alle Theile der Erde und über das Welt- 

| gebäude. Gotha. .1871—1875. Gr. Quer.-Pol. 
‚ Sieler, Adolf. Hand-Atlas. Ergänzungshefte 1—6. Gotha. 1874—1875. 

Gr. Quer-Kol. 

, \rchow, Rudolf. Goethe als Naturforscher und in besonderer Beziehung 

| auf 'Schiller. Berlin.» 1861. Kl. 8°. 

ı \hgner, Rudolf. Samuel Thomas Sömmering'’s Leben und Verkehr mit 

% seinen Zeitgenossen. 2 Abtheilungen. Leipzig. 1844. 5°, 
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Durch Geschenke wurde die Bibliothek bereichert von dem Vereine 
für schlesische Insektenkunde in Breslau und von der Sociste royale de 

botanique in Brüssel, welehe frühere Bände ihrer Publikationen dem 

Vereins übergaben, von dem ersten österreichischen Inzenieur- und Ar- 

chitekten-Vereine in Wien, vom Copernikus-Vereine in Thorn und vom 

Ministerium des Innern der vereinigten Staaten. Weitere Geschenke; 

erhielt der Verein von den Herren: Franz Czermak, welcher auch 

einen namhaften Betrag für Einbinden der Bücher spendete, Kustos 

Frauberger, Prof. A. Makowsky, Prof. G, Peschka, Beziries 

Commissär €, Rotter, Schulrath Dr. €. Schwippel, Kustos Trapp, 

k. k. Polizeibeamter J. Valazza, Direktor E. Wallauschek, sämmt- 

lich in Brünn, dann von Sr. Hoheit dein Maharajah von Travancore 

und den Herren Kustos Spiridion Brusina in Agram, Prof. Dr. A, 

Comelli in Triest, Prof. Dr. II. W. Dove in Berlin, Prof. Moriz Kuhn 

in Wien, Prof, Krönig in Berlin, Prof. P, Kubicek in Waidhofen a. 

d.Y,Dr. L,Rabenhorst in Dresden, BE, Reitter in Paskau, Direktor 

A. Sch wöder in Eibenschitz, k. k. Major E. Sedlaeczek iu Wien 

Snellen van Vollenhoven in Amsterdam, IH. A. Stoehr in Leipzig, 

Prof. Dr. A. Valenta in Taibach, Pr, HM. Wank#FinPRüisko und 

Prof. Wiesner muwWlen. | 

Die gespendeten Werke erscheinen in den Sitzungsberichten angeführt, 

Ich erfülle eine angenehme Pflicht indem ich allen genannten” 

Spendern den besten Dank im Namen «des Vereines ausspreche. 

Schliesslich sei noch erwähnt, dass «ler Biblisthekskatalog, dessen 

Herausgabe vor zwei Jahren in der Generalversammlung angeregt u 

sich bereits seit geraumer Zeit in den Händen der Vereinsmitglieder 

befindet, bei welcher Gelegenheit ich nochmals der Verdienste des zweiten 

Sekretärs IHerrn Franz Özermak gedenken möchte, durch dessen it 

Mühewaltung das Werk nicht nur begonnen sondern auch zu Ende seführ 

wurde. 4 

i 
3 

& 

Brünn, am 21.. Dezember 1875. 

Carl Hellmer, 

Bibliothekar. 

Dem Schlussantrage des Berichterstatters stimmt die Versamm- 

lune durch Erheben von den Sitzen einmüthie bei. 3 
fe) {eo} 
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Statt des am Erscheinen verhinderten Rechnungsführers verliest 

Herr Sekretär Franz Gzermak den 

IRechenschafts « Bericht 

über die Kassa-Gebahrung des Brünner naturforschenden Vereines 
vom 22. Dezember 1874 bis 21. Dezember 1875, 

| A. Werthpapiere. 

a) Ein Stück einheitliche Staatsschuldverschreibung vom Jahre 1868 

N 11.160 im Nominalwerthe:von 0.2 2.22 20: WW. 4. 100 

b) Ein Stück Fünftellos des Staatsanlehens vom Jahre 1860, Serie 

Nr. 6.264,"Gew, Nr..'2 im: Nominalwerthe. von. ...0.2W. ft. „100 

B. Baarschaft. 

1. Binnahmen. 
| .,W. N. Präl fl, 

1. Jahresbeiträge und Kintrittsgebühren der Mit- 

glieder , 1097 ..104::.1030 

2:2, Subventionevom it: Unterrichts-Ministeriim .  200.-—- "200 
> Subvention ‚vom li; mähr!-Landtage »... 2." ;. 300. — 300 

4. Subvention vom löbl, Brünner Gemeinde-Aus- 

schusse Re rs 300. — 300 

interessen vom :Aktiv-Kapitale 2. „2.0, 98.65 90 

6. Erlös für verkaufte Vereinsschriften  .... . 39.00 10 

7. Ausserordentlicher Beitrag vom h, mährischen 

| Landtage zum Druck des Bibliothekskataloges 300. — >00 

7 8. Rückzahlung für meteorologische Instrumente D.— 3) 

29. Beitrag der Herren Freiherren v. Goethe zur 

Anschaffung von Bibliothekswerken  . . . 162.20 163 

7. Rückersatz für Separatabdrücke aus den Ver- 

menu me a el." 69.09 = 

Summa der Einnahmen . . . 2564.24 2478 

Höhere als statutenmässige Beiträge wurden geleistet von deu 

PT. Herren: 

adimir Grafen Mitirowsky, Exeellenz .. ... . . .8.W.fl. 100 

endels Prölaten u... 0a... 3 

Ohmest Grafen Mitorosysk m N Bar 10 

ranz Grafen DU LOW ya uni. 9, 10 

En U Ne EN TE N 10 

Ih 



Kyanz Ozermak. u... en a 

Günther v.. Kalliwoda, 'Prälaten in’ Raigern 7) ss 

Johann. Kotzmann ... 7.0 me... 0 

Josef. Kafka jwmi.e 0 0 20 ee en 

Güstav:.v. Niessl 2 u el ann en. 

Dr; :Panl’Dlenik. u. 22. Sn ne ze 

August. Freiheirn v.. Piull! 2 2 2 ae 2 Be 

Adalhert-Preiherrn v. Widmann, Excellenz . 2 mes 

Adolf: Schwab. in. Mistek. 0 ve 2er 22 Be 

% 2. Ausgaben. 

1. Für die Ilerausgabe des XIII. Bandes der Ver- 

handlunpen mar 7227 N 601.453 Tr 

2,. Kür. die Herausgabe des Bihlioklalekataloge: ? 427277 43: 

3. Für wissenschaftliche Zeitschriften und Bücher 1007.92 1 

+... Dein „Vereinsdioner sn... a 0 200 Pe 120. .— 12 

5. Für, Miethainsaua.. 2002.00 namen ee 
Bere Bekezin e  e  e 34.50 
7 Kür.belenechtung 212 35 eh 25.80 

8. Für das Kinbinden von nalen ee 33.65 

9. Für diverse Drucksorten, als: Cireuläre ete. . 31.30 

10. Für Sekretariats-Auslagen, als: Porto, Stempel, | 

Schreihmaterlalion ots, =... esse E25 100 

11. Für diverse Auslagen, als: Remunerationen, 

Cartonage & Buchbinderarbeiten, Instandhaltung 

der samınlmeen et En 11..097 

12. Für die Anschaffung und das Einbinden von 

Büchern und Schriften (Beiträge der Herren | 
Freiherren von. Gosthe) = a. 0. 22,0, 22,00 30 16 

13. Für Separatabdrücke aus den Verhandlungen . 28.50 

Summa der Ausgaben . . . 2434.45 249 

©. Bilanz. 

Die. Einvahwen pP. ". 00a 02 em De oO Wer 

zuzüglich des Kassarestes vom Jahre 1574 pr.. „ 3 ne 733 

in, Summe el a W. 4101.97 

verglichen ‚mit den Aussapen pe anne 2434.45 

ergeben einen Kassarest von. . 2... 2.0.W. 1667 ‚927 
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Bl 0 nen 1.,0::W5.1667..52 fa 

Nach Hinzuzählung der aussbäindigen Jahres- 

keiueor  pr0 1879 ib, 0.2... 0.20: W. 9 

wlothı cn a 

a lOTDLE, rn Be & 2IL.- 

psultirt das Vermögen dos Voreines mit... . fl. ö.W..1958; 521 

Brunm; am 21. Dezember 1879: 
Josef Kafka jun., 

kechnungsführer. 

Da hierüber keine Bemerkung gemacht wird, erklärt der Vor- 
tzende, dass er diese Schlussrechnung nach der: Geschäftsordnung 

em Ausschusse zur Prüfung übergeben werde. 

Der Voranschlag für das Jahr 1576 wird nach den Anträgen 

as en ohne Debatte mit folgenden Posten augenommen: 

Präliminare für das Vereinsjahr 1876. 

Einnahmen. 

An Jahresheiträgen und Kintrittsgebühren -... ..  2.0..W..1080 

An Subvention vom hohen Uhnterrichts-Ministerium 2 = 200 

En Subvention. vom: hohen mähr.: Landtage., . 2... , 300 

An Subvention vom löbl, Brünner Gemeimde-Ausschusse „  . 300 

Eneiteressen. vom... Aktivkapitale 2. 0:2 ne 95 

Brlos für, verkaufte Veremsschriften =... en: iS 

An Rückzahlung für meteorologische Instrumente . 2.» > 10 

SOLIDE an: fl. 6. W. 2000 

Ausgaben. 

ı Für die Herausgabe des XIV. Bandes der Verhandlungen fl. 6. W. 800 

| Für wissenschaftl. Zeitschriften und Bücher Se ee 120 

“ Dem Vereinsdiener  . . 2 120 

ET ZInS. m se u ee an 542 

{ Für Beheizung = 38 

Für Beleuchtung . . a er an. 3, 29 

4 Für das Einbinden von eeeren is 50 

Transport . . :. 1.6. W. 1695 
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Transport . . .10.0.W. 1695 

8. Für diverse Drucksorten, als: Circulare ete, 50 

9. Für Sekretariats-Auslagen als: Porti, Stempel, Schreib- 

matersalien’ etc. „2. 020 ra ee ee ee 105 

10. Für diverse Auslagen, als: Remunerationen, Tischler-, 

Buchbinder- und Cartonagearbeiten, Instandhaltung der 

Sammlunvren ale. Rn ee ee ee 150 

Summa . . . 1.06. W. 2000 

Der Vorsitzende theilt mit, dass nach beendetem Skrutinium 

in den Ausschuss folgende Herren gewählt erscheinen : 

Fried, Ritter v. Arbter. | Carl Helliner. 
Friedrich Arzberger. Carl Zulkowsky. 
Josel Kafka sen. Carl Nowotny. 
Anton Gartner. sd. Wallauschek. 

Ignaz CziZek. ° Dr. Carl Schwippel. 
Alexander Makowsky. Eirnst Steiner. 
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Systematische Eintheilung 
der 

NROGOSIEIDAÄERR. 
(Familia coleopterorum.,) 

Von 

ZeamNdeErVertter 

in Paskau (Mähren). 

(Hierzu: Taf, I und II.) 

4 len hatte ursprünglich nicht die Absicht die nachfolgende Arbeit 
in ihrer gegenwärtigen Fassung meinen entomologischen Freunden 

vorzulegen; es war mein Bestreben durch mehr als 3 Jahre ein 

ieieho= Wlakerial as der Marnilio der Yrogositiden an mich zu zicuen 

> um damach mit ielesicht auf alle beschriebenen Arten die betreffende 

- Monographie abzuschliessen. Die beiden letzten Jahre, seit welchen 

das vorliegende Stück Arbeit schon in diesem Umfange fast fertig 

| war, haben jedoch aus der erwähnten Familie so wenig Material 

| eingetragen, dass ich mich entschliessen musste, auf die Beschreibung 

aller bekannten Arten der zahlreichen Gattungen zu verzichten, 

m so mehr, als es in einzelnen Fällen schwierig wurde selbst die 

betreffenden Beschreibungen aufzutreiben. Trotzdem sind dieselben 

ziemlich vollständig durchgeführt, nur bei Helota sind alle, und bei 
‚einigen anderen Gattungen einzelne Arten bloss mit ihrem Namen 

‚aufgezählt. ‘Eine Revision der Gattung TZrogosita, dann eine Be- 
‚stimmungstabelle der Mittel- und Süd-Amerikanischen Arten der 

‚Gattung Tenebrioides habe ich kürzlich im XIII. Bande der Ver- 

‚handlungen des Brünner naturforschenden Vereines geliefert, wes- 

halb ich die wiederholte Ausführung für überflüssig erachten musste. 

| Der Umfang der Trogositidae ist bereits von Erichson in 
 Germars Zeitschrift V. Pg. 443 richtig gestellt worden; sie stehen 

den Nitidularien äusserst nahe; ihre Füsse sind wie die letzteren 

‚durchgehends 5gliederig nur ist hier anstatt dem vierten das erste 
la* 





Glied rudimentär. Die Trogositidae besitzen auch stets eine 2 Borsten 

tragende Afterklaue, welche den Nitidularien fehlt und die Hinter- 

hüften sind stets einander genähert, nur FZelota macht in letzter 

Beziehung eine einzige Ausnahme. KErichson kannte zur Zeit 
seiner trefflichen Arbeit über die Trogositidae (1844) nur 12 Gat- 

tungen, welche heute schon die Zahl von 35 erreichen und die 

Nothwendigkeit einer neuen Durchsicht von selbst ergaben. 

Die Peltidae sind von den Zrogositiden nicht geschieden, da 

sie, abgesehen yon den geringen Abweichungen der Maxillarladen, 

dureh die vermittelnde ZLeperinen-Gruppe, sich so innig an die Zro- 
gositiden schliessen, dass eine solche Trennung eine gar zu künst- 
liche genannt werden müsste. Unter der Peltinen- Gruppe waren 

bisher noch sehr viele fremdartige Formen vorhanden, die Ver- 

anlassung zu mehrfachen Veränderungen boten, und die eigentliche 

Gattung Peltis, oder richtiger Ostoma, auf nur wenige Arten reduzirten. 

Die Gattung Z’hyreosoma Chevrolat wurde aus dem Umfange 

der Familie ausgeschieden, da sie wohl mit Discolema Erichs. unter 

den Colydiern, zusammenfällt 

Im Ganzen erhält meine vorliegends Arbeit einiger Anıtiichken 

mit meiner „Systematischen Eintheilung der Mitidularien,“ wesshalb 

ich sie auch unter analogem Titel der Nachsicht des entomoiogischen 

Publikums empfehle und schliesslich allen Jenen innigst danke, welche 

mich durch Mittheilung von Material und literarischen Behelfen dabei 

so zuvorkommend unterstützten. 

Paskau, im November 1875. 



Subfamilia: Helotidae., 

Irons apice subproducta; labrum occultum. Thoracis 
r basis elytrorum basi applicata. Coxae posticae distantes. 

1. Genus Helota Mae Leay. 
Annulosa javanica 1825. 151. 

Oeuli duo laterales, elongati, magni, fortiter prominuli. Antennae 

undecimartieulatae, clava triarticulata, his artieulis ut in gen. Ips 

formantis. Mentum maxillas paene totas obteseus. -Prothorax an- 
trorsum angustatus, in basi utrinque sınuatus, in laterıbus suberenu- 

latus. Prosternum latum, versus eoxas dilatatum, apice emarginatum. 

Mas. Coleoptera apice obtuse rotundata, segmento anali qua- 

dratim producto, supra excavato et dense piloso; tibiae leviter ar- 

cuatae, femoribus antieis subincrassatis. 

Fem. Coleoptera apice utrinque acuto proaucta, seemento anali 

apice impresso, impressione exteriore dense pilosa; tibiae ommes ar- 

cuatae, femoribus antieis vix inerassatis. 

Aussehen und Körperform einer Dusprestis, etwa Poecilonota. 

Kopf iänglich dreieckig; Kopfschild verlängert, die Oberiippe wie 

bei den I/pinen bedeckend, vorn gespitzt zugerundet. Mandibeln mit 

doppelzähniger scharfer Spitze, wenig vorragend. Augen länglich oval, 

gross, sehr stark vorragend, den ganzen Seitenrand des Kopfes bis zur 

Einlenkungsstelle der Fühler einnehmend. Fühler elfgliederig, ınit drei- 

gliederiger Keule, ganz wie bei der Gattung Ips gebildet. Kinn trans- 

versal, vorn gerade abgestutzt, den ganzen Mund bedeckend, und nur 

die Spitzen der Taster sichtbar lassend. Das Endglied der Lippentaster 

etwas verdickt, an der Spitze stark, das dünnere der Kiefertaster wenig 

abgestutzt. Fühlerfurchen über die ganze untere Fläche des Kopfes 

deutlich, tief, convergirend. Halsschild so lang als breit, nach vorn 
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vorengt, am Vorderrande für den Hals des Kopfes etwas ausgeschnitten, 

der Basalraud doppelbuchtig, und sich genau an «die Plügeliecken an- 

fügend, der Seitenrand sehr fein gekerbt, die vorgezogenen spitzigen 

Hinterwinkel die Schultern leicht umfassend, Schildchen klein, «deutlich, 

viereckig gerundet. Flügeldecken nach rückwärts leicht verschmälert, 

an der Spitze beim S stumpf gerundet, beim @ beiderseits in eine 

Spitze ausgezogen. Prosternum breit, wie bei den Zrotylenen mit dem 

Meso- und Metasternum in einer Ebene liegend, hinter den Vorderhüften 

allmälig verbreitert, der Hinterrand mit einer breiten und tiefen Aus- 

randung, in welche ein entsprechender Vorsprung des Mesosternums ein- 

greift. Mesosternum am Ilinterrande doppelbuchtig. Metasternum mit 

einer tiefen Längsfurche. Alle Hüften von eimander abgerückt. Alle 

Schienen einfach, nieht erweitert, dünn, beim (SZ schwach, beim Q stärker 

gebogen, bei dem letzteren auch an der Spitze und Innenseite mit einem 

Haarbüschel versehen. Füsse wie bei allen grösseren Troyositiden gebildet, 

nur sind die ersten 4 Glieder kürzer, das erste Glied das kleinste. 

2 Klauenglied lang und kräftig, Klauen stark, einfach. Bauch aus 5 Ringen 

gebildet; Abdominalsegment beim S an der Spitze eingedrückt, die Ver- 

tiefung dicht behaart und das Ende mit einer napflörmig "ausgehöhlten 

Vertängernune: beim OD einfach, Treicekig, tief eingedrückt. "Kopf anf 

‚der Uuterseive jederseits mit einem kleinen, Prosternum vor den Vorder- 
4 
ll häften beiderseits mit einem grossen ein Haar tragenden Punkte. Jede 

2Flügeldecke zieren stets 2 gelbe erhabene Makeln, wovon sich die erste 

|vor, die zweite hinter der Mitte befindet. 

Diese Gattung wurde zu den Engiden gestellt, gehört jedoch 

zweifelsohne zu den Trogositiden. Lacordaire hat dieselbe, nach seinem 

jeigenen Geständnisse, in seinem berühmten Werke dahin aufzunehmen 

Brerscssen und sie ist in ähnlicher Weise auch in dem Gemminger- 

"Harold’schen Catalogus Coleopterum ausgeblieben. Sie bildet den Ueber- 

ang von den Zpinen zu den eigentlichen Zroyositen. Mit der ersteren 

ı Ohat sie die Bildung des Körpers, mit der letzteren die der Füsse gemein. 

ih # 

I Die hieher gehörigen bekannten Arten sind: 

|. Helota Vigorsi Mac Leay I. c. Pe. 151. Tat, 3. Pig. A. Java. 
\ „ semmata Gorham Trans. ent. Soc. Lond. 187-4. Pa. 448, China, 

‚Japonia. 

n thibetana Westw. An. nat. Hist. 1841. VII. 123. Thibet. 
n Guerini Hope. 

“ Mellyi Westwood. 

Die letzten 2 Arten sind mir nur dem Namen nüch bekannt. 



Subfamilia: Trogositidae, 

Labrum liberum. Thoracis basis elylrorum basi sub- 

distantes. Coxae posticae approximalae, 

Uebersicht der Gruppen: 

I. Caput magnum, prothorace aequilatum aut latius. 

Oeuli votundati. Corpus plus minusye eylindricum Nemozomini. 

2. Caput magnum aut minus. Oculi transversi, 
rarius divisi. Prothorax angulis antieis plus mi- 

nusve produetis. Prosternum latum, pone 

coxas paullo dilatatum. 

a) Prosternum lateribus haud marginatum. 

Gorpusglabrum- . ea ver ee e 

b) Prosternum lateribus fortiter margimatum  Leperini. 

3. Capub saepissime paryuın. Oculi transversi aut 

rolundati, prominuli. Prosternum augu- 

stum,pone coxas vix dilatatum. Corpus de- 

pressum, rarissinie fere haemisphaerieum, lateri- 

‚ bus thoraeis elytrorwmngus plus minusve explanate 

INATOImalıa. un =. aa ee 

2 2 R MT ® o 

Tribus: Nemozomini, 

Kopf gross, so breit oder breiter als das Halsschild. 

Augen rund. Seitenrand des Halsschildes nicht oder nur sehr 

fein gerandet. Körper mehr oder weniger cylindrisch. 

Conspectus generum: 

[a Oculi prominuli. Caput prothorace haud latius. 

Frons apice emarginata. Antennae decemarti- 

culatae. 

2a Clava antennarum unlarbieulata, solida. Tibiae 

mubitae® ee Eeolia. 

2) Clava biarticulata. Tibiae spinulosae . . .„ Acalantkis. 
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1b Oenli depressi vix prominuli. Caput magnum 
prothorace fere latius. Thorax antiee vosticeque 

truncatus. 

2a Thorax lateribus subtiliter marginatus. 

3a Frons apice leviter trisinuata. 

4a Prosternum inter coxas elevatum, apice 

deflexum.. nd ne) 2:Calanthosoma, 

4b Prosternum inter coxas parallelum, vix 

elevatum, pone coxas haud deflexum. . Nemozomin, 

3b. Rrons-apice. bilöba: » „u. 7... u. 2... Nemozoma, 

2b Thorax lateribus haud marginatus. | 

3a Clava antennarum triartieulata. Prons apice 

trisinuata. Thorax basi coaretatus . . . Dupentiella, 

3b Clava antennarum biarticulata. Frons apice 

levissime emarginata. Thorax medio sub- 

Roarelatusn en Sana, Filumis, 

A| pP 1 A) 27 2. Genus Bgolia Erichson. 
Wieem. Arch. 1842. L Pe. 150. — "Germ: Zeitschr. V., Pg. 445. — 

Lacord. All Tal 1IaPıer 2: 

Oculi duo laterales, rotundati, prominuli. Antennae decemar- 

ticulatae, capitulo solido. Frons apice emarginata. Tibiae muticae. 

Von Acalantnis durch die Bildung der Fühler, kleinere Augen 

und unbedornten Schienen abweichend. Sonst ihr in der Körperform 

ähnlich. | 

1. Egolia variegata: Nigra, capite thoraceque supra sub- 

aeneis, punclatis, inaequalibus, elytris punctato-striatis, flavo-variegatis. 

Patria: Tasmania. (Mus. Berolinensis.) Long. 6.5 mm. 

3. Genus Acalanthis Erichson. 
Germ. Zeitschr. V. Pg. 446. — Lacord. Atl. Taf. 19. Fire, 2. 

Oeuli duo laterales, rotundati, prominuli. Antennae decem- 

| artieviatae, clava biartieulata. Frons apice emarginata. Tibiae spi- 
| nulosae. Corpus parce erecte pilosum. 



Körper langgestreckt, ziemlich gleich breit, gewölbt, lane, auf- 
stehend aber spärlich behaart. Kopf von der Breite des Halsschildes. 

Augen rund, vorragend. Fühler kurz, höchstens von der Länge des 

Kopfes, das erste Gliel kugelig, verdickt, das 2, bis 8. kurz und gedrängt, 
unmerklich an Breite zunehmend, das 9. dieker und etwas grösser, un 
in der Mitte an das grosse, an der Spitze eiförmiz erweiterte und da 

abgerundete letzte Glied angefügt. Halsschild nach rückwärts verengt, 

die Seiten. undeutlich gerandet, hinten abgerückt. Schildehen «quer, 

Flügellecken gleich breit, gewölbt, der äussere Schulterwinkel derselben 

abgestumpft. Prosternum ziemlich schmal, die Seiten zwischen den 

Hüften gerandet, hinter den letzteren abwärts gebogen. Die vorderen 

4 Schienen auf der Aussenkante mit Dörnchen bewehrt. Vorderschienen 

mit einem hakenförmig gekrümmten Dorne, 

I. Acalanthis quadrisignata: Nigra, pilosa, eapite tho- 

raceque fortissime punectalis, longitudinaliter rugosis; prothorace lati- 

fuline paullo longiores, basin versus Teriter angustato: elytris punectato- 

striatis, sträüis dorsalibus punclis magnis, oblongis, impressis, interstitiis 

dorsalibus subelevatis et parce subtiliter punctatis, maculis duabus 

dilute flavis, altera ante medium üenterstitia bi wel Iria, altera pone 

medium, transrerse, Interstilia qualuor secapani 

pedibus rufn-ferrugineis. Long. 7 — 9 nm. 

Patria:. Chili. 
lecal. quadrisignata Erichs. 1. ec. Pr. 446, 

f, TE EEE HÄGNO-piCLiS, 

‚Lealanthis nıulrabilis: Nigra, pilosa, elytris chalybaris, 

sublaeribus, faseüs duabus transversis, altera in medio, altera ante 

medium longitudinaliter profunde strigoso-seulpluratis, tarsis rufo- 

piceis. Long. 6.2 mm. 
Patria: Chili. (Mus. Chevrolat.) 

Eine ebenso schöne, als leicht kenntliche, zweite Art. 

Kleiner ais A. quadrisignata, etwas weniger gewölbt, schwarz, 

glänzend, die Flügeldecken stahlblau, und nur die Tarsen rothbraun, 

Kopf dieht gedrängt, tief punktirt, so dass die ganze Stirn matt erscheint, 

nur ein Fleck in der Mitte derselben ist glänzend, und von der Punk- 

tirung frei. Halsschild kaum so lang als breit, nach hinten fast herz- 

förmig verengt, mit sehr kleinen, nahezu rechtwinkeligen Hinterecken ; 

die Scheibe glatt, glänzend, eine unregelmässige Querbinde über die 

Mitte, dann die Mittelparthie von hier zum Schildehen tief gedrängt und 

kräftig punktirt, die punktirten Stellen etwas matter erscheinend ; auch i ist 

der Seiten- und der Hinterrand einzeln mit Punkten besetzt. Flügeldecken | 

a! Ehe gs ee Er ’ 

‚ TIETUNG eig 
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stahlblau, in der Mitte mit einer und vor derselben mit einer zweiten, 

veren das Schillehen etwas erweiterten, vertieften: Querbinde, welche 

durch tiefe, dichte Längsstriche gebildet wird, während die übrige Fläche 

glatt und glänzend ist. Die durch die sonderbare Seulpbur inarkirten 

(merbinden sind überdies noch dureh etwas dichter gestellte weissglän- 

zende, aufstehende Haare geziert. Unterseite, Fühler und Beine schwarz. 

Aus Chili. In der Collection des Herın Chevrolat in Paris. 

4. Genus Galanthosoma Reitter. 

Oculi duo laterales, rotundabi vix prominuli. Antennae un- 

leeimartienlatae, elava triarticulata, articulo ultimo maximo, sub- 

Yotundato. Frons fere ut in gen. Trogosita. Prosternum inter coxas 

eleyatum, postiee detlexum. Tibiae fere muticae. Corpus subpilosun. 

In der Körperform mit Acalanthis fast vollkommen übereinstimmend. 

Die Stirn ist vorn schwach ausgebuchtet, an den Seiten etwas ausgerandet, 

ähnlieh wie beim Genus Trogosita. “Die Mandibeln an der Spitze mit 

2 scharfen Zähnen. Endglied der Taster gestreckt, das der Kiefertaster 

an der Spitze abgestuizt. Fühler 1lgliederig, das erste Glied verdickt, 

"m und grösser als die7 folgenden, dicht aneinander sedräneten, und wenig 

rat Preite zunelinenden Glieder, Keule 3gliederig, gut abgesetzt, (ie 

einzelnen Glieder ganz an einer Seite angefügt, das Endglied gross, fast 

rundlich-oval.  Fühlerrinnen kurz.  Mentum. mit jederseits einem eine 

Borste entsendenden Punkte. Augen klein, rundlich, kaum ausgerandet, 

etwas vorragend. Halsschild länger als breit, nach rückwärts schwach ver- 

engt, von (den Decken abgerückt. Flügeldecken fast eylirdrisch, vor der 

abeerundeten Spitze plattgedrückt. Prosternum zwischen den Vorderhüften 

und sunmt diesen erhöht, : O ‚ecen das Ende stark abwärts gebogen. Hinter- 

Jeib aus 5 gleich langen Ringen bestehend, beim Ss mit einem deutlichen 

6. Aftersegmente. Ale Schenkel verdickt, die hintersten 4 weniger als 

die 2 vordersten, welch letztere ausserdem kürzer und. schwach gebogen 

sind. Vorderschienen gegen die Spitze schwach zahnförmig erweitert, 

an der Aussenkante nur noch mit einem bis 2 zahnartigen Vorragungen. 

Mittel- und Hlinterschienen dünn, emfach ohne Dornen. Füsse kurz, 

Klauenglied so lang als die vorhergehenden zusammen, an der Spitze 

wie gewöhnlich verdickt, Klauen kleiner und viel dieker und stumpfer 

als bei den bekannten Gattungen der Familie. 

Diese Gattung weicht von Acalanthis durch die Fühler und Beine 

auffällig ab. 
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Hieher nur eine Art: 

Il, Calanthosonvae flavonveenlata: Eiongata, subeylin- 

rien, nigra, subriridimicans, capite thoraceque erebre punctatis el 

longttudinaliter subrugosts, hoc lateribus suhrotundato; elylrts forliler 

denzse striato-punetalis, flaro-trimaenlalis, apice vuhro-ferrugineis el 

erecte ptlosis, antennts pedibusque piceis, tibiis ct segmentis renlralibus 

in margine versus aptcem el in laleribus testaceis. 

Patra = Antıllae: Long. 6.2 mm. — Taf. I fig. 6. 

Schmal, linienförmig, gleich breit, gewölbt, schwarzgrün, glänzend. 

Kopf von der Breite des Ilaisschildes, die Oberlippe und der Seitenrand 

des ersteren zum Theile rostroth, die Stirn überall gedrängt, runzeliz 

punktirt. Fühler rothbraun. Halsschild bedeutend länger als breit, sehr 

gelrängt, kräftig, hie und da runzelig punktirt, die Seiten schwach 

vcrundet erweitert, nach vorn wenig, nach rückwärts etwas mehr verengt, 

die grösste Breite liegt vor der Mitte, die Hinterecken fast stumpf- 

winkelig, sehr klein. Schillehen klein. Flügellecken gleichbreit, lang, 

walzenföürmig, dicht gestreift, die Streifen sehr grob punktirt. die ersten 

3 Zwischenräume neben der Naht beiderseits an der Spitze etwas kiel- 

förnig scharf erhaben, die Spitze selbst leicht schildförmiz erweitert und 

‚abgerundet. Dis Scheibe der Flügeldecken :jederseits wit 3 helleelben 

Makeln geziert, wovon eine fast quadratische an den Schultern, eine 

kleinere, längliche, zwei Zwischenräume der Punktstreifen Zinelmende 

und durch einen Zwischenraum von der Naht getrennte, vor zsr Mitte, 

endlich ehre quere hinter der Mitte, sich befindet; die letztere bildet 

eine beiderseits etwas schräg gegen die Naht geneigte Querbinde, welche 

den Seitenrand nicht erreicht. Ausserdem ist die abschüssige Spitze 

der Flügeldecken rostroth und hier nit abstehenden Haaren besetzt. 

Unterseite schwarz, die Spitzenränder der einzelnen Bauchringe und Beme 

braungelb, die Schenkel dunkler. 

Von den Antillen. Im königl. belgischen Museum. 

5. Genus Nemozomia Reitter. 

ODeuli duo laterales :ubrotundati, depressi. Antennae undecim- 

artieulatae; clava triartieulata, unilaterali, (obtuse subserrata). Frons 

ut in gen. Tenebrioides. Prosternum inter coxas haud elevatum, 

parallelum, apice vix deflexum. Prothorax elongato-quadratus, eylin- 

drieus, lateribus tenuiter marginatus. Elytrorum angulis exterioribus 

rectis, vix productis. Tibiae apicem versus dilatatae, fere muticae. 
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Gestalt und Färbung wie bei Nemozoma. Kopf von der Breite 

des Halsschildes und der Flügeldecken, nicht länger als breit; Stirnrand 

vorn wie bei Tenebrioides. Mandibeln weit vorragend, kräftig, mit 

einfacher hakenförmig gekrümmter Spitze. Fühler 11 gliederig, Glied 1 

verdickt, 2—8 klein, dicht aneinandergefügt, Keule Sgliederig, die ein- 

zelnen Glieder derselben ganz an einer Seite angefügt (wie bei Tene- 

brioides). lndglied sämmtlicher Taster gestreckt, gegen das Ende etwas 

zugespität. Kinn den Mund nicht verdeckend. Oberlippe hornig, axer- 

vorragend. Augen fast rund, flach gewölbt, kaum: vorragend.  llals- 

schild etwas länger als breit, eylindrisch, mit abgestumpften Hinterecken. 

Schildchen äusserst klein, länglich dreieckig.  Llügeldecken cylindrisch, 

von der Breite des Halsschildes, die Spitze gerundet, den Hinterleib ganz 

bedeckend, oben in Reihen punktirt. Prosternum hinter den Hüften 

nicht abwärts gebogen, verlängert, gleich breit, oben fiachgedrückt, an 

der Spitze stumpf abgerundet, die Seiten ungerandet. Deine kurz und 

kräftig, alle Schenkel verdickt, die Sehienen gegen die Spitze erweitert, 

am Ende des Aussenrandes an den vordersten mit 3—4, an mittleren 

mit 1—2 stumpfen Zähnen; die hintersten kaum gezähnt, "An der 

Spitze der Vorderschienen befindet sieh noch SÖREN hakenförmig 

“ sebogener Enddorn. Kopf auf der Unterseite jederseits mit einem ein 

langes Haar tragenden Punkte. 

1. Nemozomia vorase : Flongata, eylindriea, nigra, nitida, 

capite prothoraceque erebre subtiliter punecltatis, hoc elongatim qua- 

drato, angulis postiels oblusis, elytris subröridi-nieans, strialo-prorc- 

tatıs, interstitäis angustis, suhrugosis, serialim punchtatis, fasela ba- 

sald et subapieali rufo-testaceaz subtus antenrarım elara pedibusqre 

NigrO-piceis. Long. 4 mm. — Ihao R EIR 

Patria: Columbia, (Carthago). (Is. Steinheil.) 

Vom Ausschen der Nemozoma elongatum, länglich, eylindrisch, 

‚ schwarz, glänzend. Kopf sammt den vorragenden pechbraunen Mantdibeln 

‚ höchstens so lang als das Halsschild und sowie dieses dicht und fein 

| punktirt. Ilalsschild etwas länger als breit, gleich breit, die Hinter- 

on Winkel abgestumpft.  Flügeldecken nicht ganz doppelt so lang als das 

un, | Halsschild, von der Breite des letzteren, schwarz, mit schwach grün- 
ir ‚\erzfärbigem Scheine, gestreift punktirt, die Zwischenräume schmal, schwach 

ins |gerunzelt und mit reihigen, nicht dicht gestellten Pünktchen besetzt, 

ie eine Querbinde an der Basis, eine zweite kurz vor der Spitze gelbroth; 
die erstere, breitere, erreicht nicht ganz den Seitenrand, die zweite besteht 
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nur aus jederseits einer an der Naht genäherten Makel. Die Nalıt selbst 

ist durchzehends dunkel. Unterseite, die Keule der zelbrothen Fühler 

und Beine schwarzbraun, oder dunkel rotlıbraun. 

6. Genus Nemozoma Latreille. 
Hist.: Nat. Ins, XL, 1804, 239, — Strm. Taf, 367. Fig. A, 

Oeuli duo laterales, rotundati, depressi. Antennae decim vel 

undeeimarticulatae, clava triarticulaca. Frons apice biloba. Prothorax 

elongatus, postice subangustatus, lateribus leviter marginatus. Elytris 

angulis vix produetis. Tibiae mutbicae. 

Ausgezeichnete Beschreibungen dieser Gattnng sind vielfach bekannt 

und desshalb eine Wiederholung hier überflüssig. 

A. Antennarum clava obtuse subserrata, (unilaterali). 

I. Antennae deeimarticulatae. 

1. Nemozoma Corsicunm: Nigrum, nitidum, glabrum, 

eapete thoraceque minus erebre profunde punctatis, antennis pedibus 

macalu eiylrorion basall ferrugineis, etglres distincte fere seriatim 

punelulatis, stria sulurali subliliter, apice fortius impressa. 

Patria: Corsica. (Mus. . Jekel.) Long. ferre 6 mm. 

Der N. elongatum ähnlich, viel grösser und stärker, glänzend, kräf- 

tiser punktirt, die Plügeldecken ganz schwarz, nur em Fleck an der 

Basis, welcher durch das dunkle Schildchen abgesondert ist, roströthlich. 

Der Nahtstreifen ist mehr vertieft und auch auf der Scheibe deutlich. 

2. Nemozoma elongatunm: Nigrum, nitidum, glabrum, 

capite thoraceque minus crebre subtiliter punctatis, antesnis pedibus 

elytrisque basi macnlaque subapicali fersugineis, his subtiliter fere 

seriatim obsolete punclulatis, stria suturali apiee impressa. 

Lin. Fauna Suee, 141, Long. £ mm. 

Nem. fascialum Herbst Käter VII, 281. 

Patria: Europa. 

3. Nemozona caucasicunv: Nigrum, nitidum, glabrum, 

subtiliter evidenter punelatum, antennis pedibus thoracis parte an- 

teriore, elytrorum basti maculaque subapicali rufis. Long. 6 mm. 

Menetr, Cat. rais. 224, — Falderm. Faun, transeauc. II. 257. 

Nem. fascicolle Hampe, Wien. ent. Monatsschr. VIL. 1864. 193. 

Patria: Caucasus, Kasan. 
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Unterscheidet sich von elongatum durch bedeutendere Grösse, deut- 

lichero Punktirung und besonders durch die gelbliehrothe Binde, welche 

fast die vordere Hälfte des Halsschildes eimnimmt.' 

II. Antennae undeceimartienlatae. 

4 Nemozomna comwutenvs Nigrun, nitidun, glabrum, 

capile thoracegue minus cerebre distinclte punclatis, antennis pedibus 

elylrisgue basi ferrugineis, his subtiliter fere seriatim punctatis, stria 

suturali apice profunde impressa. Long. 5 mm. 

Stan Cat. :1826.:77. Tut. 4..Nr, 32, | 

Fatria: Caucasus. 

B. Antennarunm clava ovalia, haud obtuse sunserrata, (unilaterali). 

Antennae undeeimarticulatae. 

5. NEONDZOHLE Negripennise Ferrugineem, nitidum, gla- 

yrum, vis perspienum obsolete punelnlalum, eapite thorace parıtın 

longiore, dorso  prolhoracis postiece longitudinaliter. „subsanalienteto: 

FRE FENIUFO-PIELES, subtiliter striatis, siria sul ee BETTES EMDFESSt. 

Patria: Columbia, (Paime.) (Zus. Deyrolte) Long. fere 5 mm. 

Mir unbekannte Arten. 

9. Nemozona eylündricenes „Löneare eylindrierim, nili- 

I clum, capite thovaceque sublilins punctatis, dllo rufescente, hoc nigro, 

elylris nigro-picers, subliliter striatim punctatis, interstiläis parce princ- 

I Anlatis, basi apiceque rufescentibns, subtus vufo-pieenm, entennis pedt- 

1 busque rufo-testuceis. ona,0.1S 28: 

Patria: Aıner. bor. 

Bee Nev.Sspee. Col. I: 1863.65. 

Wie es scheint, eine mit unseren europäischen nahe verwandte Art. 

‘. Nemozoma paralletim, DLelsh. Proc, Ac. Phil. I. 105. 

Gleich breit, leicht niedergedrückt, kastanienbraun, die Flügeldecken 

'twas heller, Palpen rothbraun, 

| Patria: Amer. bor. 

Y h Eine mir unbekannte Art aus Madagascar beschrieb kürzlich noch 

"airmaire. 



7. Genus Dupontiella Spinola. 
Mon. Clerites 11. 170. 

Oculi duo laterales, subrotundati, depressi. Antennae undeeim- 

articulatae, clava triartieulata. Frons trisinuata. Prothorax postice 

coaretatus. Elytrorum angulis humerali extus acuto-productis. Pedes 

graciliores, tihiae muticae. Corpus subeylindrieun, opacum, haud 

evidenter punctulatum. 

Körperform ähnlich jener von Nemozoma uud sehr an die Cleriden 

erinnernd, etwa an Denops und Clerus. Kopf mindestens von der Breite 

des Halsschildes, gross, etwas länger als breit; Stirn am Vorderrande, 

wie nei Zrogosita (Temnochila) dreibuchtig. Oberlippe wie bei Tro- 

gosita, vorragend, längs vertieft, bebartet. Oberkiefer sehr kräftig, vor- 

ragend, an der einfachen Spitze gekreuzt, hinter der letzteren mit einem 

stumpfen Zahne. Fühler .11egliederig, wie bei Nemozomia; ebenso die 

Endelieder der Taster. Auzen fast rund, sehr flach zewölbt. Halsschild 

länger als breit, gegen die Basis etwas verschmälert, am Grunde ein- 

oeschnürt. Schildehen schr klein, Flügeldecken «leich breit, an (er 

Spitze abgerundet, den Hinterleib  vollkommen- bedeekend, mit - scharf 

spitzigen, als ein kleines Zähnchen vertretenden Sehulterecken. Scheibe 

derselben wir des übrigen Körpers kaum punktirt, ganz matt. Prosternum 

hinter den lüften herabgebogen, zwischen denselben mit einer breiten 

aber Hachen Furche. Schienen. einfach, unbewehrt. Männchen (2?) wit 

einem sechsten kleinen Bauchsegmentchen, Die einzelnen Bauchsermente 

seven (ie Spitze kleiner werdend. 

Diese ebenso schöne als ausgezeichnete Gattung wurde von Spinola 

unter die Cleriden gezogen; sie ist aber, wie Chevrolat mir brieflich 

ganz richtig bemerkte, ein ächter Zrogositidae, wwl zwar in «ie nächste 

Verwandtschaft zu Nemozoma zehörig. Die spitzig erweiterten Schulter- 

winkeln hat die Gattung mit den Tenebrioides-Arten gemeinsam. 

2, Dupontiella ichneumoides: Elongata, subeylindrica, 

niyra, sublomontoso-opaca, vie pubescens, capite obsolete-, thorace 

elytrisque vix punctatis, prothorace elongatim quadrato, postice coarc- 

fato; elytris subparallelis, macula humerali ferruginea, fascia media 

transversa lobato-interrupta flava et prope suturam ferruginea; an- 

tennis piceis, pedibus rufis. Long. 5 mm. -— Taf. I. fig. 8. 

Patria: Caracas. (Mus. Chevrolat.) | 

Spinola Mon. II. (Essai monographique sur les Cleritex 1544.) 170. Taf. 1. fig. 4. a 
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Schwarz, matt, wie mit sammtartigen 'Toment überzogen, obawar 

eins sichtbare Behaarıng fehlt. Kopf fast breiter als das MHalsschild, 

eross, mit den Mandibeln von «der Länge der letzteren, oben seicht 

punktirt. Halsschild etwas länger als am abgestutzten Vorderrande breit, 

am Iinterrande stark eingeschnärt, die Seiten ohne Randkante. Schild- 

chen punktförmig,  Flügeldscken sowie das Ilalsschild kaum punktirt, 

Schultermakel rostroth, dann eine zezakte, mehrfach unterbrochene Quer- 

binde in der Mitte gelb, die innerste etwas erweiterte Parthie derselben 

an der Naht voströthlich. Pühler pechbraun, Beine roth. 

Diese Art der sehr seltenen Gattung war Herr Cherrolat in Paris 

so freundlich mir zur Ansicht mitzutheilen. 

2, Dupontiella fasciatella Spin. ]. e. 172. Taf. 8,. fig. 5. 

Caracan. 

Sie ist viel kleiner als die vorhergehende, 1"/e lin. lang, die Schulter- 

winkel weniger spitzig, ohne Schulterbeule, die Flügeldecken in Reihen 

punktirt, die letzteren hinter der Mitte verschwindend, Fühler, Beine, 

Palpen und Oberlippe gelb. 

°. Genus Filumis Reitter. 

Oeuli duo laterales, rotundati, subdepressi. Antennae undeein- 

articulatae, elava biarticulata. Frons apice emarginata. Labrum 

elongato-quadratum, valde prohlinulum. Tihiae muticae. Corpus valde 

lineolatum, eylindricum, glabrum. 

Körperform einer sehr langgestreckten Nemozoina. Kopf gross, 

sehr wenig breiter als das Halsschild und wenig länger als breit. Stimm 

vorn abgestumpft, und in der Mitte sehr schwach ausgebuchtet. Ober- 

lippe als ein langer horniger Lappen vorragend, die Mandibeln bedeckend. 

Augen rund, kaum vorragend. Fühler 11gliederig, mit 2gliederiger 

Keule, deren erstes Glied kleiner ist als das zweite, und ähnlich wie bei 

Acalanthis gebildet. Endglied der Taster kleiner als bei Nemozomu. 

Fühlerrinnen kurz und tief, convergirend. Halsschild mehr wie doppelt 

so lang als breit, in der Mitte deutlich eingeschnürt, nirgends gerandet, 

von den Flügeldecken deutlich abgerückt. Schildchen klein, pnnktförmig. 

| Flügeldecken cylindrisch, den Hinterleib ganz bedeckend, der letztere 

| ohne 6. Segmentchen. (Nur beim @?) Prosternum hinter den Hüften 

lanzettfürmig. Beine kurz, wie bei Nemozoma, 
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I. Filuwmis tenuissima : Picco ferruginea, nilida, capite 

Fhoraerque confertim subliliter punctafis, hoc valde elongalo, in medio 

lerier coarctalto; elytris dense strialis, tnterstitiis anguslis, punclulatis, 

siria sulurali apice profunde impressa, Long. 6.5 mm., lat, 1 mm. 

Patria: Columbia. (Coll, Steinheil.) Tuf. I, fig. 9. 

Schmal, langgestreckt, fadenförmig, eylindrisch, braunroth. glänzend, 

Fühler und Beine etwas heller. Kopf halb so lang als das Halsschild, 

und wie das letztere wedränet und fein punktirt. Halsschild 2/2 mal 

so Jane als breit, in der Mitte leicht eingeschnürt, die Seiten ohne Rand- 

kante, am abgestutzten Vorder- und Hinterrande gleich breit. Flürel- 

decken von der Breite des Halsschildes, 1°/s mal so lang als das letztere, 

dicht gestreift, die Streifen gegen die Seiten zu verschwommen, die 

/wischenräume schmal, weitläufig fein punktirt; die Nahtstreifen an der 

Spitze furchenartig vertieft. Die 5 Bauchringe nahezu von gleicher 

Breite. 

a a, ;, nciıtins Tribus: Trogositini. 

Kopf meist gross aber selten ganz so breit.wie das Hals- 

schild, niemals breiter als dieses. Augen quer, gross, meist 

nierenförmig. Die Seiten des Halsschildes deutlich gerandet, die 

Vorderecken desselben fast stets etwas vorragend. Proster- J 

num stets breit, die Seiten jedoch, namentlich 

„wischen den Vorderhüften ungerandet. Körper 

unbehaart. 

Conspectus generum. 

A. Tibiae fortiter spinosae. 

la Antennarum clava artieulis unilateralibus (ob- 
tuse subserrata). Thorax angulis antieis vix 
produetis. Corpus linduem 7 2 2022 Airora, 

Lb Antennarum clava articulis simplieibus, haud 

unilateralibus. Thorax angulis anticis parum 

productis. 

2a Corpus eylindricum. Thorax plus minusve | 

quadratus "u... ven We se en. A 

2b Corpus plus minusve depressum. 
Reitter, Trogositidae. 9a 

Rz 
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3a Thorax subquadratus, antice parum latior, 

angulis antieis rotundatis, Corpus supra 

ehalybaeo-nigtüunn. ..... em. se SYMLELN, 

3b Thorax plus minusve transversus, subcor- 

datus, angulis antieis prominulis, rotundatis, 

Corpus supra nigrum, subopacum . . .  Melambia, 

B. Tibiae muticae. 

{a Thorax margime laterali pone medium plus 

_  minusve deflexum. 

23 Oculi antice emarginati. Seutellum minu- 

tum, transversum. Blytra seriatim punctata Trogosita, 

2b Oculi antice integri. Seutellum nullum. 

Elytra profunde striata, striis punetatis . Bipaspis. 

{b Thorax lateribus simplieiter marginatus, pone 

medio haud deflexus"",. „u. ne. ‚Lenebrioides. 

9, Genus Alrora Reitter. 
Ara”) Chevrol; I: litt. 

Veuli duo Jaterales, veniförmes. Frous trisinuata**), (apice 

leyiter emarginata, utrinque sinuata). Antennae 1larticulatae, clava 

triarticulata, unilaterali, (obtuse subserrata***). Prothorax evidenter 

elongatus, subeylindricus, lateribus subtiliter marginatus, antice trun- 

catus, angulis antieis vix produetis. Elytra fortiter punctato-striata, 

interstitiis tenuis, vix punetabis. Prosternum latum, lateribus in- 

marginatum. Pedibus valde breviores, subinerassati; tibiae spinoso- 

dentatae. Corpus elongatun, eylindrieum, nigrum aut bicolor, nitidum. 

Mas. Mentum sine fasciculo. 

Körperform wie bei Alindria. Von letzterer Gattung durch die 

Bildung der Fühlerkeule verschieden. Die Glieder derselben sind nämlich 

ganz an der Seite angefügt, wie bei Trogosita, Tenebrioides ete., das 

Halsschild ist stets länger als breit, die Seiten viel feiner gerandet, die 

Vorderwinkel kaum vorragend, «das Schildchen ist kürzer, klein, die 

Flügeldecken sind tief punktirt gestreift, einfach; die Deine sind viel 

kürzer, ebenso die Schienen, diese mit starren Dörnchen bewaflnet, und 

dem Männchen fehlt das Haartuberkel in der Mitte des Kinnes. 

*), Der Name ist an eine Pilanzengattung vergeben. 

==) Siehe Taf. I, fig. 17. 

En uSıche Taf. I, fie. 14. 
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Die Arten sind im Körper und in der oberen Sceulptur sehr über- 
einstimmend gebaut, wesshalb es genügen wird, nur die wahrnehmbaren 

Unterschiede hervorzuheben. Sie sind sämmtlich in America einheimisch. 

I. Die Flügeldecken deutlich vertieft gestreift, die Streifen puuktirt 
und reichen bis zur Spitze und sind auch da noch deutlich. 

I. Dieselben sind fast durchgehends stark gestreift und ebenso 
vleichmässig tief puuntirt. 

I. Airora procera: Nigra, nitida, fronte subsulcata, postice 
foreolata; capite thoraceque minus dense profunde punctatis; hoc sub- 

elongatim quadrato; elytris fortiter striatis, strüs aequaliter profunde 

punctatis, sträts dorsalibus 1-3 magis impressis, interstitiis subtilis- 

sime biseriatim punclulatis; tibiis subrectis. 

Patria: Paraguay. Long. 16—17 mm. — Taf. I, fig. 10. 

Die grösste der mir bekannten Arten, jedoch noch immer etwas 

kleimer als Alindria elongata Guer. Von A. cylindrica durch grössere 

Körperform, geringere Wölbung, die Bildung der Stirn und etwas breitere 

ZAwischenräume der Streifen auf den Flügellecken abweichend. 

2. Airora eylindrica: Nigra, nitida, fronte plana, capite 

thoraceque minus dense punclatis, hoc subelongatim quadrato; elytris 

fortiter striatis, sträs profunde punctalis, stria suturali magis im- 

pressa, interstitüis angustis, subtilissime vin eridenter biseriatim pune- 
tulatisz; tibüis subrectis. Long. 11—12 mm. 

Patria: Amer. bor. 

Trogosita eylindrica Serville, Ene. Meth. X. 1825. 719. 
nigra Melsh. Proc. Ac, Phil. III. 63. 

nigella Melsh. 1. e. 63. 
”» 
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2. Die Streifen der Flügeldecken sind au der Wurzel stark, gegen 
die Spitze jedoch allmählig viel feiner ausgeprägt. 

2. Airora clivinoides : Flongata, angusta, nigra, nitida, 

fronte plana, capite thoraceque sat dense profunde punctatis, hoc elon- ; 

gato, eylindrico; elytris sat profunde striatis, fortiter-, apicem versus || | 

minus profunde punctatis, stria suturali fortiter impressa, interstitüs | 

angustlis, parce subtilissime uniseriatim punctulatis ; tibiis subrectis. || 

Patria: Mexico, Bogota. Long. 7. mm. | 
Aira elivinoides Chevrol, i. litt, \ 

Trogosita longieollis Guerin ? 

24% 



Von der nachfolgenden Art durch längeres Halsschild und ein- 

farbig schwarzen Körper, von den. vorhergehenden. durch viel kleinere 

Form und längeres MHalsschild unterschieden. 

4. Lirora apicalis: Elongata, angusta, nigra, suebnitide ; 

fronte plana, capite minus dense subtiliter, prothorace sat dense pro- 

funde punclato, hoc elongalim-quadrato; elytris sat profunde strialis, 

sträs apieem versus minus proftiwnde punclatis, stria suhurali fortiter 

impressa, ünterstitüs anguslis, parce subtilissime uniseriatim punclt- 

latis, nigris, apice late ferrugineis; Hbis subreclis, Long. S.; mm. 

Patria: Columbia. j 

In der Sammlung des Herrn. Steinheil, und von demselben in 

Columbien gesammelt. 

II. Die Flügeldecken kaum sichtbar gestreift, aber tief und kräftig 

reihig punktirt, die Zwischenräume sehr schwach gewölbt, die 
Punktreihen gegen die Spitze viel feiner werdend und mit ver- 

einzelteren Punkten besetzt. | 

\ 5, Kirora striato-punctates Angusta, eylindriea, nigra, 

nitida; fronte subplana, capite subopaco, subtiliter punehuluto, pro- 

thorace elongatim-quadrato, mins dense sat profwnde punctatos elytris 

vie eridenter striatis, fortiter profunde seriatim punclatis, punchis 

apicem versus sueblilioribus, stria suturali profinde impressa, ürter- 

stitiis subcostulatis, minutissime uniseriatim punctulatis; tibäis breribus, 

vix eridenter arcuatis, Long. 12.; mm. 

Patria: Antillae. 

In dem königl. belgischen Museum in Brüssel. 

6. Alrora cmescens: Nigva, nitida, fronte subplana, capite 

subopaco, subliliter punchulato, prothorace subelongatim-quadrato, minus 

dense punctato: elylris substriatis, seriatim fortiter, apicem versus sub- 

tlius punctatis, stria sulhtrali profunde impressa, interstitiis leviter 

costulatis, minulissime immiserialim prenctulalis, Ubäs brevibus, posticis 

subarcuatis. | Long. Li mm. 

Patria: America mer. 

Aira ranrscens Chevrel. i. litt, 

Von der vorigen Art durch etwas grössere und weniger schmale 

Körperform und leicht gebogene Hinterschienen abweichend. 



Hieher dürfte auch gehören: 

‘. Hypophloeus (Alindria) teres Mels. Proc. Ace, Phil, 
Ill. 1864. 

Ganz kastanienbraun. Länge 2 lin,, breit "/s lin. — Aus Pensyl- 

anlen. Mir unbekannt. 

10. Genus Alindria Erichson. 
Gern. Zeitschr. V. 1844. Pg. 451. 

Oculi duo laterales, reniformes, Trons trisinuata*), (apice 
leviter emarginata, utrinque sinuata). Antennae llarticulatae, clava 

triarticulata, his artieulis simplicis, haud unilateralibus. Prothorax 

fere quadratus, lateribus subrectis, fortiter marginatus, angulis anticis 

proniinulis. Elytra leviter striata, interstitiis profunde striato-punc- 
tatis. Prosternum latum, lateribus immarginatum. Tibiae spinoso- 

dentatae. Corpus majus, elongatum, eylindricum, nigrum, nitidum. 

Mas. Mentum in medio fasciculo fulvo-pilose. 

- “Körper langgöstreckt, walzenförmig. Augen schwächrquer, hinten 

ausgebuchtet. Glieder der Fühlerkeule nahezu in der Mitte angefügt, 

einfach. Stirn dreibuchtig, die mittlere Bucht die grösste, ziemlich 5 

seicht, die seitlichen schräg abfallend. Halsschild mehr oder weniger 2 

quadratisch, oder länger, schwach: nach hinten verengt, die Seiten und = 

die Basis gerandet, Schildehen länglich dreieckig. Flügeldecken gleich 8 

breit, eylindrisch, Schulterwinkel nicht spitzig vorragend. Die Scheibe) 

fein gestreift, die Zwischenräume. grob, reihig punktirt. Kopf auf der F 

Unterseite mit einigen beisammen stehenden borstentragenden Punkten 

jederseits vor den Augen. Schienen auf der Aussenkante mit starken® 
# 

Dornen bewaffnet. a 

Männchen mit einem diehten Haartuberkel in der Mitte des Kinues. | 

1. Alindria spectabilis: Elongata, subeylindrica, nigra, | 

nitida; yprothorace subgquadrato, elytris (scutello excepto) subaeneis, 

striato-punctatis, seriebus per pariam approximatis, apice irregulariter | 

*): Siehe: Tat, 1.fe. 17. 



punctatis, dorso utrinque obsolete subcostulalis, costis antice aptceque 

eranescenitbus. Long. 30 — 33 mm. 

Patria: Madagascar. 
Trogosita speetahrlis Klug Ins. Madagase. Pg. 116. 

2, Alindria grandis: Elongata, subeylindrica, nigra, Ni- 

tida, prothorace subquadralo, elytris striato-punctatis, seriebus per 

pariam approximatis, apice irregulariter punctatis, dorso wirenque 

obsoletissime subelevato-lineatis, antice apiceque evanescentibus, 

"Long. 28— 33 mm.:— Taf. I, fig. 11, antenn. «fig. 12, Bed. fig. 13. 

Patria: Senegal, Cap. b. spei. 
Trogosita yrandis Serville, Ene. Meth. N. 719. 

= major Guerin, Ic. Regn. aniın. Ins. 200. 

3. Alindria elongata: Elongata, eylindrica, nigra, sub- 

nunthgyace fere quadrato, elytris profunde striatis, strüs apicem 
Y.xL 

nitida 

rsus sulcatis, antice suberamescentibus, strüs fortiter, lateribus minus 

profunde. punctatis, interstitiis seriatim punctulatis. 

Patria: Guinea. Long. 19 —21 mm. 

Trogosita elongata Guer, Ic. Regn. anim. Ins. 200. 

ah % obhTodiga Trespnood., 

4. Alindria Chevrolati:s Elongata, eylindrica, nigra, ni- 

tida, prothorace fere quadrato, elytris profunde striatis, antice evanes- 

centibus, striüs 2 suturali fortiter ümpressis, sträis fortiter, lateribus 

minus profunde punctatis, interstitiis seriatim punctulatis. 

Patria: Senegal. (Mus. Chevrolat.) Long. 13 mm. 

Von der vorigen Art nur durch kleinere Körperform, stärkeren 

Glanz auf der Oberseite, und nur 2 stärker vertiefte Streifen jederseits 

neben der Naht unterschieden. 

Mir unbekannte Arten. 
5. Alindria orientalis: „Cylindrica, nigro-picea, elytris 

subtilissime striatis, interstitiis seriatim foveolato-punctatis. Long. 9". 

„Habitat in Caschmir.“ (Persia.) 
Redtenb. Ilüg. Kaschm. IV. 2. Peg. 549. 

6. Mindria alutacea: „A. elongatac valde affinis, magis 

opaca, elytris minus fortiter punctatis, interstitiis magis elevatis versus 

apicem quam versus basin. Long. 7—9 lin., lat. 2!/, lin.“ 

Old Calabar. 

Murray, Ann. nat. hist. XIX. 1867. 334. 



11. Genus Syntelia Westwood. 
Proe, Ent. Soe; Lond. 1864, 11. 

„Genus novum Trogositidum, Platycerum caraboidem simulans. 

Corpus oblongum, subdepressum, glabrum. Caput porrectum, sub- 

quadratum. Mandibulae magnae, porrectae, intus irregulariter den- 

batae. Maxillae bilobae, lobis simplieibus longe eiliatis, interno 

brevi ovali, externo elungato. Palpi omnes subfiliformes, artieulis 

extensis aequalibus. Mentum subquadratum. Labium setosum, pro- 

funde ineisum. Antennae in fossulis faciei inferae receptae, breves, 

Llarticulatae, subgeniculatae; clava magna, depressa, ovata, fere 

solida, 3artieulata. Prothorax capite paullo major, subquadratus, 

tenue marginatus, antice parum latior, angulis antieis rotundatis. 

Tibiae omnes extus spinosae. Tarsi simplices Dartieulati, articulo 

ultimo elongato, clavato. Prosternum ante coxas anticas prominens. 

Abdomen Dartieulatum, arbieulis tribus intermedii brevioribus.“ 

Mir unbekannt, 

1. Syntelia Indicea: „Chalybaeo-rigra, nitida, capite spar- @ 

sim punclato, prothorace laevi, in lateribus et versus angqulos posticos 

punctato, elytris tenue punctato-striatis, stria prope suturam, alteraque — 
Ralzı: ae . nl : P; 

subhumerali profundis, police punclato. Long. corp. une. Y/ı0“ 
kr" 
= Patria: India or. 

\Vestwood. lose, Bo le 

2. Syntelia Mexiceana: „S. praecedenti simillima, chali- | 

baco-nigra, nitida, capite valde convexo, in medis postice depresso, | 

irregulariter at vude punctato, praesertim versus latera et marginem | 

posticum, elytris strialo punctatis, punctis majoribus strias transversim | 

conjungentibus motalis, podice punectatissimo, metasterno impressione 

media ovali, linca longitudiuali impressa. Long. corp. une. Yyg“ 

Patria: Mexico. 'f 

Westwood, ]..e. Pg. 11. 

3. Syntelia Westwoodi Salle, Revue et Mag. Zool. 1873. | 

pg. 13, Var 9, 02,20) 

Patria: Oaxaca. 



12. Genus Melambia Erichson. 
Gerim. Zeitschr. V. 1844. Pg. 450. 

Oculi duo laterales, reniformes. Antennae Llartieulatae, clava 

triarticulata, his arbieulis simplieibus, haud unilaterali. Frons apice 
profunde emarginata, utrinque leviter bisinuata*). Prothorax parum 

transversus, subeordatus. Tibiae spiuoso-subdentatae. Prosternum 

latum, lateribus immarginatum. Corpus majusculum, subdepressum, 

nigrum, plus minusve opacum. 

Mas. Mentum in medio fasciculo fulvo-piloso. 

Körper langgestreckt, ziemlich niedergedrückt, von meist matt- 

schwarzer Farbe. Augen gerundet, hinten ausgebuchtet. Glieder der 

Fühlerkeule nahezu in der Mitte eingefügt. Stirn in der Mitte ziemlich 

tief ausgerandet, an den Seiten buchtie gebogen, nahezu wie bei Aldır- 

via. Halsschild breiter als lang, herzförmnig, Seiten und Hinterrand 

kräftig gerandet, von den Flügeldecken abgerückt. Schildchen quer, 

gerundet, abgestumpft. Flügeldecken hinter der Mitte oder in derselben 

sehr schwach bauchig erweitert; Schulterwinkel nicht spitzig vorragend, 

die Scheibe gestreift, die Zwischenräume derselben tief reihig punktirt. 

Faufederinterseite des Köpfes keine dottlich eh bo rstben- 

tragenden Punkte. Die Schienen bewehrt, die 4 vordersten mit 

deutlichen höckerartigen Dörnchen, die 2 hintersten viel schwächer bedornt. 

Männchen mit einem grubenförmigen Punkte auf der Mitte des 

Kinnes, aus welchem gleichzeitig ein schr kurzes Haartuberkel hervor- 

sieht. Die Punktirung der Bauchringe ist bei den verschiedenen (e- 

schlechtern ähnlich wie bei Alindria. 

Es sind nachstehende Arten bekannt: 

A, Corpus subopacum. Elytra apice vix evidenter ampliata. 

1. Melambia striata: Nigra, subopaca, prothorace le- 

ter transverso, subcordato, (fere pone medium latis- 

simo) lateribus subreetis, postice arcuato-angustatis, pone angulos 

anticas subsinualisz; elytris subelevato-striatis, interstitäis biseriatim 

 punctatis, seriebus interioris fortiter grosse-, exterioris minus fortiter 

‚ Punctatis, Long. 19 — 253 mm. — Taf. I, fig. 15. 

Patria: Senegal. a 

4 Troyosita striata Oliv. Ent. 1, 19. 

I Melamb. anthracina Chevrol, i, litt, 

*) Siehe Tat. I, fig. 18. 



Ausgezeichnet durch den Seitenrand des Halsschildes. Dieser ist 

ziemlich gerade, vom untern Drittel nach abwärts stark verengt, unter 
den Vorderwinkeln mit einer sehr kleinen, flachen, aber wahrnehmbaren 

Ausbuchtung. Die grösste Breite des Halsschildes liegt unter der Mitte, 

Die nachfolgende Art scheint dieser sehr nahe zu stehen. 

‘2, Melambia funebris: „Subelongalta, obscure atra; pr o- 

thorace transverso, disco leviter convexo, basi sublalta, un- 

aulis posticis aculis.“ Long. 7 lin. | 

Patria: Cambodja. 

Päscoe, Jour. of Int. T. 1862. 320. 

Mir unbekannt, 

3, Melambia opaca: Nigra, opaca, prothorace trans- 

verso, subcordato (in medio latissimo), lateribus rolundato, pone 

angrlos anticas haud sienmato, postice arcuatim angustato; elytris ut 

in II. striatae. Long. 16—26 mm. — Taf. I, fiy. 16. 

Patria: Cap bon spei. 

Trogosita opaca Klug, Dej. 6, litt, 

altra De). = LUlh 

Halsschild ziemlich gleichmässig gerundet, unter deu Yorderwinkein 

nicht ausgebuchtet. 

4, Melambia cordicollis.: Nigra, opaca; prothorace valde 

transverso, cordato, (fere ante medium lalissimo), lateribus aequaliter 

cordatim rotundato, postice angustato; elytris ut in AI. striatae. 

Long. 14 mm. — Taf. I, fiy. 16u. 

Von opaca durch kleinere Gestalt, viel breiteres, an den Seiten voll- 

kommen herzförmig gerundetes Halsschild und ohne Spur eines stumpfen 

verrundeten Winkels unter der Mitte. In der Sammlung des Herru 

Cherrolat mit der Vaterlandsangabe: „Philipp.“ 

B. Corpus subnitidum. Elytra apicem versus subampliata. 

5. Helambia gigas: Nigra, subnitida, prothorace va Ide) 

transverso, (in medio latissimo), in lateribus aequwaliter 

cordatim rotundato; elytris sacpe subviridi-micans, sculptura | |: 

ut in M. striatae. Long. 13—21 mm. — Taf. I, fig. 16. 

Patria: Senegal, Guinea. 
Trogosita gigas Fabr, Syst. El. I. 151. 

Melamb, subnitida Chevrol, i. litt, 
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6. Melambia Gautardi: Nigra, subnitida, fronte postice 

| subfoveolata; prothorace leviter transverso (fere pone medium 

| latissimo), lateribus et elytris fere ut in MM, striatae. 

Patria: Aegyptus. Long. 19-21 mm. — Taf. I, fig. 25. 

Pournier, Mitth. Schweiz, ent. Gesellsch, 111. 1872. 44. 

Von der vorhergehenden Art nur durch bedeutend höheres Hals- 

|schild abweichend, dessen Seiten weniger gerundet und nahezu wie bei 

'striata geformt sind. Aus Öber-Acgypten. 

Hiehor noch eine mit N. gigas sehr nahe verwandte Art, von 

Zanzibar: 

4, Melambia subeyanea Gerstaccker, Wigm. Arch. f. Natur- 

wech au, (1871) De, 349. 

Unbekannt blieb mir: 

8. Melambia menmondia: „Subelongata, atra; prothorace 

'yansverso, disco subplanato, antice incrassato, bası lata, angulis Pos- 

Nieis acutis, elytris obscure fuscis.“ 

Patria: Ceylon. 

Pascoe,.Jour.sof Ent. 1320. 

I 

9, Melambia maura: „Plongata, ara; prothoracevix 

ransverso, lateribus basin versus rotundalis. =. Long. 7. tn.“ 

Patria: Africa merid. (N’Gami.) 

Bascoe, .). c. DE. 319: 

13. Genus Trogosita Oliv.. 
Fabr., Herbst oed. — Temnochila Westwood, Er. 

Bl ’ 

Oculi duo laterales, transversi, antice emarginati. Antennae 

Larticulatae, clava triartieulata, his articulis unilateralibus, (obtuse- 
ubserratae*). Frons distincte unisulcata, antice aequaliter tri- 

inuata**). Thorax margine laterali pone medium deflexum. Seu- 

»llum minutissimum, transversum. Prosternum latum, Jateribus 

üll nmarginatum. Elytra vix striata, seriatim punctata. Tibiae 

I Micae. Corpus elongatum, convexum, metallico-nitidum, rarissime 

ll igrum. 
wu Mas. Mentum in medio fasciculo fulvo-piloso. 

2) Siehe Taf. I, fig. 14. 

=#) Siche “af. I, fig. 19. 
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Das Nähere wolle in meiner Revision dieser Gattung, (Brünn, 

Verhandlungen des naturforschenden Vereines, Band XIII 1874) nach- 

gesehen werden. 

14. Genus Lipaspis Wollaston. 
Trans. ent. Soc. 3. ser. 1. 1862. 140. 

Oculi duo laterales transversi, antice rotundatae, An- 

tennae llarticulatae, clava triarticulata, articulis unilateralibus, (ob- 

tuse subserrata). Irons vix evidenter sulcata, antice aequaliter tri- 

sinuata. Prothoracis margine laterali pone medium vix evidenter 

deflexo. Scutellum nullum. Prosternum latum, lateribus im- 

marginatum. Elytra striata, striis punctatis. Tibiae muticae. 

Corpus elongatum, convexum, submetallico-nitidum, fere ut in gen. 

Trogosita. | 
Mas. Mentum in medio fascieulo fulvo-piloso. 

Mit Trogosita übereinstimmend, die Augen sind aber vorn nicht 

ausgerandet, die Stirnfurche undeutlich, der Kopf länger, das Halsschild 

an den Seiten kaum abwärts gedrückt, das Schildchen fehlt und die 

Flügeldecken sind vertieft gestreift, in den Streifen punktirt. 

1. Lipaspis lauvicola : Viridi metallica aut vwiridi-picea, 

subnitida, distincte alutacea; capite prothoraceque sat dense punctatis, 

hoc crasse marginato, angulis anticıs obtusis; elytris parallelis, distincte 

marginatis, crenato-striatis et plus minus se transversim rugulosis ; 

antennis palpis pedibusque lacte rufo-ferrugineis. Long. 7—13 mm. 

Teneriffa, sub cortice laurorum. 

Wollast. 1. ec. 142. nota. 

2. Lipaspis pinicolla : Subriridi- vel etiam subeyaneo- 

picea, nitida, minus alutacea; capite prothoraceque dense et profunde 

punctatis, hoc angustissime marginato, angulis anticis valde obtusis, 

elytris subparallelis, (versus humeros subangustioribus), angustissime 

marginatis, profunde erenato-striatis et distincte iransversim rugulosis, | 

antennis palpis pedibusque laete rufo-ferrugineis. Long. 7—10 mm. 

Teneriffa, sub cortice pinitorum. 

Wollast. l. e. 143. nota. 

3. Lipaspis caulicola : Subviridi-ferruginea, nitida, sub- 

alutacea; capite prothoraceque dense et profunde punctatis, hoc an- 



| guste marginalo, angulis antieis obtusis; elytris parallelis, distincte 

I marginalis, erenato-strialis et valde transversim rugulosis; antennis 

| palpis pedibusque rufo-testaceis, Long. 6 mm. 

Teneriffa, in Buphorb. canarlensis. 

\ollasts live. 142. Taf 7. 

15. Genus Tenebrioides Piller et Mitterp. 
Trogosita Strin., Erichs., Redt., Seydl., Thoms. 

Oculi duo laterales, transversi. Frons rarissıme sulcata, apice 

trisinuata®*), (in medio leviter emarginata, utrinque sinuata). An- 

‚tennae Llarticulatae, clava triarticnlata, his articulis unilateralibus, 

‚(obtuse subserratis). Prothorax transversus, postice plus minusve 

cordatim angustatus, varissime suvquadratus, angulis antieis productis. 

'Seutellum parum perspienum. Prosternum latum, lateribus immargi- 

natum. Elytra punctato-striata, angulis humerorum extus acuto- 

'subproductis. Tibiae muticae. Corpus plus minusve depressuni, 

rarissine convexum. 
\ Mas. Mentum utrinque fasecieulo minimo fulvo-piloso, aut sine 

fasciculis. u ee 

Körper länglich, meist niedergedrückt, seur se!ten gewölbt. Augen 

“juer stehend, seitlich schwach ausgebuchtet. Die Fühlerkeule schwach 

\sesägt, die Glieder desshalb ganz an emer Seite aneinander gefügt. 

Stirn meist uneben, der Vorderrand dreibuchtig; nämlich in der Mitte 

sanft ausgerandet, an den Seiten leicht schrä@ gebuchtet. Halsschild 

iehr selten so lang als wreit, meist viel breiter als lang, mehr oder 

veniger nach rückwärts herzförmig verungst, die Vorderwinkel aufrecht 

'orragend, die hinteren rechteckig.  Schildchen . klein, dreieckig ab- 

restumpft, oder schwach rundlich. Flügeldecken meist sehr schwach 

inter der Mitte erweitert, die Scheibe punktirt gestreift, die Zwischen- 

‚jäume fast immer mit 2 Reihen schr subtiler Pünktehen. Die äussersten 

schulterecken sind stets scharf spitzig, die Spitze meist schwach  vor- 

agend. Auf der Unterseite des Kopfes, beiderseits vor den Augen mit 

\inem haartragenden Punkte. Die äusseren Kanten der Schienen un- 

jedornt, einfach. 

Die Männchen haben zum "Theile auf dem Kinne jederseits ein 

ahır kleines Haartuberkel, welche jedoch vielen Arten fehlen, 

le 

ni 

# u. m.p . ee eg» u 5 = A . . 
) Siehe Taf. I, fig. 20. — Fühler von Tenebrioüdes: Gig. 21a, von T, mauritanica : 
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Die meisten Arten dieser Gattune sind in Amerika einheimisch. 

Kine kevision der nordamerikanischen Arten lieferte Aorn in Proc, Ae, 

Phil. 1562, eins Bestimmungstabelle der südamerikanischen wurde von 

mir in den Verhandlungen des naturforschenden Vereines in Brünn vol. 

XIII gebracht, wesslalb hier ein specielles Eingehen auf dieselben 

unterbleibt. 

Tribus: Leperini, 

Kopf bedeutend sehmäler als das Halsschild. Augen quer. 

meist nierenförnig. manchmal getheilt. dass 4 Augen vor- 

handen sind. Die Seiten des Halsschildes und der Flügel- 

decken meist flach abgesetzt. Vorderwinkel des erstereu fast 

immer vorragend. Der umgeschlagene Rand de; Flügeldecken 

ziemlich breit und bis zur Spitze deutlich. häufig gleich breit. 

Prosternum breit. hinter den Vorderhüften ver- 

breitert. die Seiten zwischen diesen ssark 27 

rand.et.. Körper mehr oder weniger. ‚niec dergedrückt. fein 

behaart oder beschuppt. selten unbelwart. 

Gonspectus generum. 

1a Oculi duo läterales. Latera prothoracis elytro- 

rumque fere integra. 

2a Labrum profunde divisum. Corpus grossum, 

velutinnm Ns an seo a Elestora. 

2b Labrum subintegrum. 

3a Frons apice emarginata. Corpus haud pu- 

bescens. 2. "u. nr Cymba. 

>»b Frons apice trisinuata. Corpus plus minusve 

pubescens aut squamulosum. 

ta Prothorax dorso subaequali, aute seutellum 

longitudinaliter subfoveolatus. Elytra con- 

fertim costata, costulis dense interruptis Phanodesta, 

4b Prothorax in medio longitudinaliter sub- 

costatus, utrinque fossula in medio plus 

minusve interrupta subimpressa. Hlytra 

parce costata, costis haud interruptis .  Leperina, 
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Lb Oculi quatuor. 

2a Prothorax lateribus vix foliaceus, Llytra mar- 

ginibus vix serrulata. 

3a Oculi superiores distantes, depressı. Frons 

apice subaequaliter trisinuata. Thorax medio 

longitudinaliter suleatus. Corpussquamulosum Gymnochila, 

Oculi superiores convergentes depressi, valde 

approximati. Frons apice profunde bisinuata. 

Thorax dorso subinaeqnali. Corpus squa- 

31 D- 

mulosum . a Xenoglenu., 

36 Oculi superiores convergentes, depressi, valde 

approximati. Frons subproducta, apice sub- 

sinuata. Prothorax subaequalis. Corpus sub- 

depressum,  submetallieo -nıtidum, supra 

ELADLINNIE 2 0 a N ee AcropS. 

2b Prothorax lateribus foliaceus. Elytra mar- 

emibus subdilatata, Serrulata 7... 0.0. .: Nareisa, 

Ic Oeuli duo laterales. Latera prothoraeis elytrorum- 

er ubdentiewlata.ı ..,.... ee Nosodes. 

16. Genus Flestora Pascoe. 
Proe. ent. Soc, Lond. 1868. I. 

M „Leperinae affinis. Oculi liberi. Antennae breviusculae; clava 

‚ articulis 3 transversis, perfoliatis. Labium profunde divisum, eiliatum. 

| Corpus srossum veluiinum,“ 

Mir unbekannt. 

Elestora fulgurata: „Aterrimaz; scutello maculisqgue 4 ma- 

 gnis elytrorum aurankiacis.. Long.- 6/5 Tin.“ 

Patria: Penang. 

Bascoes 1]... IT. 

17. Genus Cymba Seydlitz. 
Fauna Baltiea Pe. 34. 

Veuli duo laterales, reniformes. Frons apice profunde emar- 
ginata. Antennae 1larticulatae, clava 3artieulata, articulis fere 
unilateralibus. Thorax transversus, medio coleopteris vix angustior, 
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lateribus rotundatus, angulis antieis acuto-productis, postieis obtusis. 

Elytra elongata, parallela, dense elevato-striata. Prosternum latum, 
lateribus fortiter marginatum. Corpus glabrunn. 

Mas. Mentum in ınedio fascieulo transverso-lineari fulvo-piloso. 

Körporform einer langgestreckten, unbehaarten Ostoma, (Peltis). 

Nur die letzten Bauchringe auf der Unterseite sind äusserst fein und 

kurz behaart. 

Von Ostoma durch das auf den Seiten nicht verflachte Hals- 

schild, Form der Fühler, welche jener der Gattung Trogosita entspricht 

und breites, an den Seiten stark gerandetes Prosteruum abweichend. 

Schildehen klein, halbkreisfürmig. 

Il, Cymba procera: Elongata, subdepressa, nigra, supra 

nonnunguam subceoeruleo-micans, capite thoraceque conferlissime grosse 

punctatis; hoc transverso, lateribus aequaliter rotundatis, reflexo- 

marginatis; elytris parallelis, apice rotundatis, sat dense elevalo- 

striatis, interstitiis dupliei serie punctis majoribus quadrangulis et 

aprosimatis stwiatis, ad marginem simplieiter, fortiter, subseriatim 

punctatis. Long. 15-—16 mm. 

. Patria: Graecia. 

Ieltis procera Kraatz, Berl. Zeitschr. 1858. Pg. 136. 

2. Peltis monilata Pascoe, An. and. Mag. of. Nat. Hist. X 

et XI (1872) Pg. 315 von Australien, gehört wahrscheinlich ebenfalls 

in diese Gattung, weil Pascoe sie mit Peltis procera vergleicht, und 

das breite Prosternum ausdrücklich erwähnt. Jedenfalls gehört sie nicht © 

unter Ostoma (Peltis), sondern in die Leperinen-Gruppe. 

18. Genus Phanodesta Reitter. 

Oculi duo laterales, reniformes. Frons apice profunde emar- 

ginata, utrinque leviter sinuata*). Antennae 1larticulatae, clava | 
Sarticulata, articulis apicem versus majoribus**). Thorax quadratim | 

subcordato, dorso subaequali, ante scutellum foveola longitudinali | 

obsolete impressa. Elytra confertim costata, costulis dense inter-| | 
ruptis. Prosternum latum, lateribus fertiter marginatum. 1 

Mas. Mentum in medio fasciculo transverso fulvo-piloso. Seg-| 

mentulo 6:0 minutissimo ventrali auctum. 

*). Siehe. Tat. I, fig: 21. 

**) Siche Taf. I, fig. 22a. 



Körperforim zwischen Zenrebrioides und Leperüöna die Mitte haltend ; 

länglich, schwach gewölbt, oben spärlich beschuppt, unten weitläufig 

und fein behaart, Von Tenebriordes unterschieden durch die tiefere 

Ausrandung der -Mittelbucht der Stirn, breites, an den Seiten zwischen 

den Hüften gerandetes Prosternum, den breit umgeschlagenen Seitenrand 

der Plügeldecken, deutliche feine Behaarung auf der Unterseite, feine 

Haarschüppehen der Oberseite des Körpers, «(ie Sculptur der PFlügeldecken 

und dureh die Bildung der Fühlerkeule. 

Tin Wesentlichsten mit Leperina übereinstimmend, aber die Glieder 

der Pühlerkenle sind nahezu in der Mitte aneimander gefügt, die einzelnen 

derselben gegen die Spitze grösser werdend, das lotzte am äusseren Ende 

abverundet; die Endglieder der Taster sind länger; das Halsschill ist 

bedeutend schmäler als (ie Plügeldecken, so lang als breit, die Scheibe 

kaum wefurcht oder gekielt, die Flügeldecken sind von zahlreichen 

erhabenen Streifen durchzogen, welche dicht unterbrochen sind, endlich 

ist der umgeschlagene Rand der Flügeldecken viel breiter, in der Mitte 

Ir am schmälsten, gegen die Spitze wieder breiter werdend. Die Oberseite 

ist weniger dicht beschuppt als bei .Leperina, bei vielen Arten fehlt 

dieselbe ganz, und ist nur durch vereinzelte Schüppchenhaare angedeutet 

ren ee 

la Die 7. dureh Punkte dicht unterbrochene Seitenrippe der Flügel- 

decken ist nicht erhabener als die anderen der Scheibe. 

2a Halsschild herzförmieg. 

1. Phanodesta cordeticollis: Elongata, leriter convesa, 

piero-nigra, subnilida, capite thoraceque fortiter punetatis, hoe longi- 

hudine minus latiore, cordato, postice arcnatim angustato, angulis an- 

Reis parıım prominulis, Unea dorsati longitndinaliter-, postice obsolete 

impressa, anlice evanescens, angulis postieis rectis; elytris opacis, 

luteribus apiceque breviter subpubescentibus, ulringte tenuiter 10 costatis, 

costulis nitidis dense interruptis, costa 7:o viw eridenter magis elevata, 

antennis pedibusque rufis, ventre piceo. Long. 8.5 mm. 

Patria: Chili. 

Länglich, schwach sewölbt, braunschwarz, wenige glänzend, die 

Seiten und die Spitzen der Flügeldecken spärlich und kurz, die Unter- 

seite deutlicher behaart. Stirn eben. Kopf und Halsschild ziemlich 
dicht und stark punktirt, letzteres fast so lang als breit, herzförmig, 
die Vorderwinkel etwas vorragend, die hinteren rechteckig, die Scheibe 
in der Mitte mit einer schwach ausgeprägten Längsfurche, weiche von 
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der Mitte nach vorn erlischt. Schildchen klein, kurz dreieckig, abge- 
stumpft. Flügeldecken mattschwarz, fast von der Breite des Halsschildes, 
fast gleich breit, hinten gerundet, jederseits mit 10 erhabenen, dicht unter- 
brochenen glänzenden Längslinien, wovon die 7, an den Seiten, nicht 
mehr erhaben ist, als jene der Scheibe. Die drei dicht unterbrochenen 

Rippen am Seitenrande sind etwas schwächer ausgeprägt; die erste, 

dritte und fünfte der Scheibe erreichen fast den aufzebogenen Seitenrand 

an der Spitze, die dazwischen liegenden sind vor der letzteren abgekürzt. 

Unterseite spärlich aber deutlicher behaart, der Bauch, die Beine und 

Fühler rothbraun. 

In der Sammlung des Herım vom Bruck. 

21 Halsschild nach vorn in gerader Linie, nach abwärts hogig 

verengt; kaum herzförmig. 

3a Flügeldecken länglich, schr schwach oval, fast gleich breit. 

‚we 

nigra, subnitida, capite thoraceque minus dense subtiliter sed „rofunde 

2. Phanodesta angredlatd 2 Elongata, leriter convexa, piceo- 

punctatis, hoc Tatiore quam longiore, amtice parum, postice magis 

attenuato, angulis antieis productis, poslicis reclis; elytris levissime 

ovalis, subparallelis, tenwiter subelerato-costaiis,..cosfulıs per punctis 

majoribus dense interruptis, cosla 7:0 laterali quam dorsali viz magis 

elevata; antennis pedibusque vufo-piceis. Long. 10 mm. 

Patria: Chili. 

Der En. cordaticollis sehr ähnlich ; ‘las Halsschild und der Kopf 

ist weniger dicht, feiner aber tief punktirt, das erstere ist kaum herz- 

fürmig, die grösste Breite desselben liegt knapp ober der Mitte, von da 

ist der Seitenrand nach vorn in gerader Linie, nach abwärts schwach 

gebogen verengt, die Vorderwinkel stehen stark vor, die Scheibe besitzt 

keine Mittelfurche auf der untern Hälfte. Die Flügeldecken sind glän- 

zender, die Rippen weniger erhaben und durch tiefe Punkte unterbrochen, 

die 3 Seitenrippen verschwinden fast ganz und sind nur durch tiefe 

Punkte angedeutet; die erste, dritte und fünfte Rippe der Scheibe er- 

reichen nahezu die etwas aufgebogene Randfläche der Deckenspitze, die 

abgekürzte zweite und vierte wird durch Punkte fortgesetzt. 

In der Sammlung der Herru Chevrolat. 

3b Flügeldecken kurz, gewölbt, verkehrt eiförmig. 

3. Phanodesta Drevipenmis: Oblonga, leviter convexa, 

piceo-nigra, subnitida, capite thoraceque minus dense, subtiliter, sed 

Reittor, 'Trogositidae, 94 



 busque ferrugineis, Long. S mm. — Taf. II, fie. 23. 
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profunde punetato, hoe longitudine paullo latiore, antice parum, poslice 

magis attennalto, angulis anlieis produeclis, posticis acwto-rectis, elytris 

oblongo-obovatis, convexis, obsolele subcostatis, costulis per punclis ma- 

joribus dense interruptis, costula 7,0 laterali quam dorsali win magts 

elevata; anltennis pedibusque rufo- piceis. Long. 6 mm. 

Patria : Chili. 

Der Ph. angulata sehr nahestehend, aber viel kleiner, die Flügel- 

decken sind gewölbter, kürzer, verkehrt die erhabenen, durch 

tiefe Punkte unterbrochenen Rippen nur angedeutet, die Seiten sind durch 

3 Reihen tiefer viereckiger Punkte durchzogen, und gegen die Spitze 

werden alle Streifen ziemlich undeutlich. 

Ich kenne sowohl von PR. angulata als auch brevipennis die 

Männchen, wesshalb nicht angenommen werden kann, dass diese Art 

das eine Geschlecht der andern sei. 

In der Sammlung des Herrn Chevrolat. 

Ib Die 7. Seitenrippe der Flügeldecken ist fast nicht unterbrochen 

und deutlich” erhabener als jene der Scheibe. 

4. Phanocdesta costipenndse Elongalta, subdepressa, nigro- 

picea, subnitidaz capele thoraceque crebre fortiter punctatis; hoc sub- 

quadrato, lateribus ferrugineis, subrectis, in solo medio leviter rotun- 

dalis, anyulis antieis prodtetis, posticis rectisz elytris suammlis tenwibis 

ochraceis nuims dense variegatis, temwiter costatis, costis elevalis, dense 

intersuplis, costa Trolaterali subintegra multo elevata, antennis pedi- 

w 

Patria: Chili. (Mus. Chevrolat.) 

Längliceh. wenig gewölbt, dunkel braunschwarz, etwas glänzend; 

Kopf und Halsschild gedrängt und sehr grob, der erstere runzelig punktirt, 

das letztere so lang als breit, die Seiten rostroth, fast werade, nur in 

der Mitte sehr schwach gerundet erweitert, die Vorderwinkel stark vor- 

ragend, die hinteren rechteckig, die Scheibe oberhalb dem Schildehen 

mit der Spur einer vertieften kurzen Längsfurche.  Flügeldecken mit 

länglichen gelbbraunen Schüppehen nicht sehr dicht gesprenkelt; fein 

gerippt, die Rippen dicht unterbrochen, die siebente erhabene Linie an 

den Seiten fast ganzrandig und erhabener als die anderen. Fühler, 

Beine und die Seiten der Bauchsegmente rostroth. 



Zur Gattung Phanodesta kommt noch zuzuziehen : 

>. Nitidula Guerini Montrouz, An. Franc. 1860. Pr. 916. — Nov. Celedon. 
6. Nitidula argentea Montrouz, 1. ce. Pr. 916. il, 

. Gymnochila nigrosparsa White, Voy. Ereh. Terr. Ins. Pg. 17.— Nov. Zeeland. Bu | 

Als 4. Art wahrscheinlich noch: 

. Gymnochila sobrina White, I. c. Pr. 17. id. R 

19. Genus Leperina Erichson. 
Germ. Zeitschr. VW, 18414. Pe, 453. 

Veuli duo laterales, reniformes. Frons apice profunde emar- 

ginata, utrinque leviter sinuata*). Antennae Ilartieulatae, clava 
triarticulata, unilaterali, (obtuse subserrata). Thorax in medio 

longitudinaliter obsolete costatus, utrinque fossula obsoleta, in medio 

plus minusve interrupta, subimpressa. Elytra parce costata, costulis 

haud interruptis. Prosternum latum, lateribus fortiter marginatum, 

Mas. Mentum in medio fasciculo transversc-lineari fulvo-piloso. 

Körper länglich, etwas flach gedräckt, die Oberseite mit Schüppchen, 

die Unterseite, namentlich die Bäuehringe mit feinen, kurzen Härchen“] 

besetzt. Kopf viel schmäler als das Halsschild, die Stirn vorn tief aus- 

geraudet, beiderseits der Ausrandung schwach gebuchtet. Augen wross, 

querstehend, hinten schwach gebuchtet. Fühler 11gliederig, kurz, die’) 

Glieder der Keule wie bei Trogosita und Tenebrioides angefügt. Hals- ) 

schild quer, von der Breite der Flügeldecken, schwach herzförmig, die. 

Vorderwinkel vorragend, die hinteren stumpf, kantig, sehr leicht an die 

Decken gefügt. Schildchen quer, stumpf dreieckig. Flügeldecken mit 5 

erhabenen Längsrippen. Prosternum breit, kurz, hinter den Vorderhüfteu 

stark verbreitert, an der Spitze abgestutzt. Der umgeschlagene Rand 7 

der Decken ist mässig breit, von der Mitte zur Spitze nahezu gleich # 

breit. Schienen unbedornt an den äusseren Kanten. 1 

Männchen mit einer queren, breiten Haarbürste auf der Mitte des 

Kinnes. 

Uebersicht der Arten. 

la Die Oberseite des Körpers mit mehreren mehr oder weniger langen, | 

büschelförmig zusammengedrängten, abstehenden Haarschuppen. Mitte‘ 

des Prosternums glatt. — Länge 9—13 mm. 

*) Siehe Taf. I, fig. 21. — Form des Halsschildes: fig. 22b. 

Sat 
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9a Flügeldecken ziemlich parallel. Oberseite braunsehwarz mit etwas 

unrerelmässigen Flecken aus weissen und schwarzen Schuppenhaaren 

ziemlich dicht besetzt. 

3 Die Seiton des Ha)sschildes und dessen Hliuterrand bis auf 

mehrere punktförmige Makeln breit weiss beschuppt. (Journ. 

Ent..18300. 1.727100). 2.22 12 eirnosa-P%3606. 
Moreton Bay. 

3b Nur die Seiten des lalsschildes schmal 

weiss beschuppt. (Ann. France. 1860. 

Pe. 915. — L. turbalta Pascoe, Journ. 

of. Ent: Il. 1863. Pag. 29. — 1. fas- 

ciculata Redtenb., Reis. Novar. Il. 1867 

an Dar 90.1, 32 Se ne re More -MontroüZ. 
Nov. Holland, 

2b Die Seiten der Flügeldecken leicht gerundet, 

Die Schuppenbüschel der Oberseite kurz, 

die letztere wie bei furbata. (Journ. of. 

Bu 1860..1. Pe. 101.1... ©. 20... 3. lJacera Pascoe. 
Melbourne. 

1b Die Oberseite ohne abstehende, büschelförmig 

zusammengedrängte Haarschuppen, sondern 

einfach anliegend mit kurzen Schuppen bede ‚ckt. 

Prosternum dicht dunk tim. 

24 Die Oberseite ist dicht sammtartig -be- 

schuppt und die gelblichweissen und braunen 

Schuppen verdecken die Punktirung voll- 

ständig und bilden auf der Oberseite un- 

bestimmte Flecken, auf den gegen die Spitze 

etwas erweiterten Flügeldecken sind mehrere 

hellere Querflecke wahrzunehmen, welche 

in der Mitte fast eine Querbinde formiren. 

Länge 6—9 mm. (Journ. of. Ent. 1860. 

ONE en... nn, „ea. nad adusta' Pascoe. 
Melbourne. 

2] - Oberseite spärlich beschuppt, die Schüpp- 

chen klein in den Punkten gelegen. 

3a Braun, metallisch glänzend, die Seiten 

vor den Augen, ein grosser Fleck vor den 

Hinterecken auf dem Halsschilde gelb- 

weiss beschuppt; eine Makel jederseits 

am Hinterrande des letzteren und viele 

kleine fast reihig gestellte Flecken auf den 
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Decken aus schwarzen Schuppen gebildet. 

Flügeldecken parallel, die Zwischenräumne 

der erhabenen Längslinien mit 5—7 

Punktreihen besetzt. Länge 10—11 mm. 

(Wiegin.. Arch, "18421150... 7% 5. decorata Er. 
Tasmania. 

3b Braunschwarz, mit länglich weissen 

Schüppchen bedeckt. Die Seiten der Flü- 

geldecken schwach erweitert, die Scheibe 

die Zwischenräume erhaben gestreift, 

der Streifen mit zwei Reihen tiefer, ge- 

drängter Punkte. Mir unbekannt. (Ledeb. 

Reise: II: Ins. 97.) ..... 2... .2 5.2. 0. Ausmass Geb 
Mongolia. 

20. Genus Gymnochila Erichson. 
wserm. Zeitschr. V. 1844. Pg. 454. — Lepidopteryx Hope. 

Oeuli quatuor, superiores distantes, depressi. Frons apice sub- 

aequaliter trisinuata*). Antennae Llarticulatae, clava triarticulata, 

articulis . unilateralibus, . approximatis**).. Thorax medio laevi plus 

minusve sulcatus. Elytra vis evidenter costata. Prosternum latum, 
lateribus fortiter marginatum. 

Mas. Mentum in medio fasciculo transverso fulvo-piloso. 

Körper länglich, etwas flachgedrückt, wie bei Leperina, die Ober- 

und Unterseite mit Schüppchen bedeckt. Kopf schmäler als das Hals- 

schild, die Stirn vorn dreibuchtig. die mittlere Bucht, die grösste. Augen, 

ein oberes und ein unteres Paar. Die oberen grösser, länglich, schräg | 

gerichtet, scheitelständig, durch einen breiten Zwischenraum von einander | 

getrennt, die unteren kleiner, hinter der Einlenkungsstelle der Fühler 

gelegen. Fühler eilfgliederig, kurz, die dreigliederige Fühlerkeule dicht E 

aneinander gefügt, die cinzelnenGliederan deräusseren® 

Seite fest zusammengeschoben. Halsschild quer, kaum schmäler | 

als die Flügeldecken, so wie bei ZLeperina geformt, die Scheibe fast! 

immer mit einer mehr oder minder deutlichen Längsfurche. Schildchen # 

schwach quer, an der Spitze gerundet. Flügeldecken so wie bei Zepe-| 

rina, mit schwach erhabenen Längsrippen. Prosternum breit, kurz, | 5 

ninter den Vorderhüften verbreitert, an der Spitze abgestutzt, die Seiten 

*) Siehe Taf. I, fig. 21. 

**, Siehe Taf. II, fig. 24. — Kopf- und Halsschildform : fig. 25. 
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| gerandet. Schienen unbewehrt. Der umgeschlagene Seitenrand der Flügel- 

I deeken ist schmal, von der Mitte gegen die Spitze noch schmäler werdend. 

Männchen mit einer queren aber wenig breiten Haarbürste auf der 

Mitte des Kinnes. | 

Durch die stets vorhandene Auszeichnung der Männchen dieser 

Gattung wird die von. Herm Grafen v. Ferrari ausgesprochene Ver- 

Imuthung, dass das Gen. Gymmochila die Männchen zu Leperina um- 

‘fasst, berichtigend erledigt. 

| Von dieser Gattung liegt mir leider zu wenig Material vor, um die 

Beschreibungen der betreffenden Arten selbstständig liefern za können. Ich 

gebe hier die Diagnosen derselben nach den ursprünglichen Beschreibungen. 

1. Gymmochila squanıosa s Oblonga, modice convera, 

nigra, sqguamulis albidis et ochraceis dense variegata; antennis best 

palpis tarsisque ferrugineis; prothorace lato, crebre punctato, medio 

ongitudinaliter sulcato, lateribus rotundato, angulis posticis subobtusis; 

\elytris punctato-striatis, interstitüis crebre punctatis, infra medium 

Imaeula parre irregulari albido-sqguamosa. Long. 9-14 mm. 

| Patria: Africa merid. | 
Gray. Grift, Anim. Rined!" Ins! Taf:-60, REES RREE 75; EA ig, 

Gymn. laticollis Bohem. Ins. Caflr. I. 2. Pg. 578. 9. 

Gyma. adspersa Bohem. 1. ec. Pyg. 579. d. 

2. Gymmnochila varia Fbr. Syst. El. I. 151. 

Patria: Senegal, Gabon. 

Der @. squamosa sehr ähnlich, das Halsschild ist aber nur um 

; Us breiter als lang, während es bei jener fast doppelt so breit als lang 

ist, und die Flügeldecken gegen die Spitze mehr verschmälert. Die 

‚Beschuppung der Oberseite ist derselben sehr ähnlich, sowie den meisten 

inderen Arten; hinter der Mitte auf den Flügeldecken bilden einige 

"heller Schuppen jederseits eine quere unbestimmte Makel, oder fast eine 

‘ ıindeutliche Querbinde. Länge 11—16 mm. 

K| Gym. sparsuta Thoms. Arch. Ent. II. 44 — dürfte hicher zu 

N en un; wenigstens spricht die Beschreibung in keiner Weise gegen 

lie Vereinigung. 
ur 

Us 
> >. Gymmnochila amgulicollis Thom. Arch. Ent. IT. 45. 

Patria: Gaubon. 
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Dunkelbraun, gemengt mit schwarzen Schüppchen und körnigen 
Flecken, die aber keine regelmässige Zeichnung formiren. Körper ver- 
längert, parallel, hinter der Mitte nach rückwärts verschmälert, Hals- 
schild am Vorderrande etwas mehr gerade als an der Basis, die Seiten 
gerundet aber vor den Hinterwinkeln ziemlich gerade, die letzteren zu- 

gespitzt und kaum stumpf. Flügeldecken mit feinen, erenulirten Streifen, 
Länge 10, Breite 4.5 mm. 

Mir unbekannt, 

4. Gymmochila subfasciatea Thoms. Arch. Ent. II. 44. 
Patria: Gabon. 

Braun, mit rostgrauen und schwarzbraunen aus Schüppehen gebil- 

deten Flecken, welche auf den Flügeldecken nahezu vier schiefe Binden 

formiren, wovon zwei weissgrau und zwei dunkelbraun erscheinen, Körper 

länglich, wenig gewölbt. Halsschild gleicherwoise nach vorn und rück- 

wärts verengt, die Seiten ziemlich stark gerundet, die Hinterwinkel 

stumpf, auf der Mitte mit einer breiten aber seichten Längsfurche, welche 

beinahe ganz ist. Flügeldecken von der Mitte nach abwärts verschmälert, 

nit feinen, punktirten, fast glatt erscheinenden Streifen, die Zwischen- 

räume eben. Länge 12, Breite 5_ mm. 

Mir unbekannt. 

5. Gynmochila lepidoptera : Oblonga, modice conveza, 

corpore sublus ubique dense «albido-sguamosa, segmento anali apice 

arcuate-laeri et in segmento quarto müculis punctiformibus tribus 

ferrugineis laevis; supra nigra, sqnamulis nigris, fuseis et albidis 

dense irreygulariter variegalisz; prothorace lransverso, in medio longi- 

tudinali Tlaervi, vin cevidenter swlcalo, lateribus late albido- 

squammloso: elylris sat dense subelerato-striatis, interstitiis sub- 

tilissime punctalis. Oculis superiores valde distantes. 

Patria: Abyssinia. Long. 85-9 mm. 

Durch die ganz weiss beschuppte Unterseite, sowis die breiten, 

sleichmässig weiss beschuppten Seiten des Halsschildes, und fast fehlende 

Mittelfurche auf denselben von allen Arten verschieden. Die Augen 

sind oben weit von einander gerückt, dagegen sind die oberen von den 

unteren nur durch einen schmalen Fortsatz der Stirnseiten getrennt. 

Die Fühlerform ist die dieser Gattung eigenthümliche. Die weiss- 

beschuppte Unterseite und die Zeichnung der letzten Seginente erinnert 

lebhaft an die Dermestes-Arten. 

In der Sammlung des Herrn Deyrolle in Paris. 
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6. Gymmochila quadrisignata : Oblonga, depressa, nigro- 

fusca, swbtiliter punctalta, supra grisco-sqguamosa, thorace subcordato, 

apice profunde emarginato, angulis porrectis rotundatis; elytris dense 

punctato-striatis, maculis in ulroque duabus e squammlis longioribus 

griscis condensatis; femoribus picco-casltuneis Long. 3'/,. lat. 1), lin. 

(Ex Mnnk.) 

Patria: Mongolia. 

Munh. Bull. Mosc. 1852. IV. 303. 

21. Genus Xenoglena Reitter. 
Oeuli quatuor, superiores transversi, prominuli, sat approximati, 

prothoracis margine antico attingentes. Frons verticalis, apice pro- 

funde bisinuata. Antennae breves, Llarticulatae, clava triarticulata, 

fere ut in gen. Gymnochilae Thorax dorso subinaequali. Elytra 

 basi trisinuata, humeris acutis, vix evidenter costata. Prosternum 

" latum, haud glabrum, lateribus marginatum. Corpus subsquamu- 

losum, elongatum, apicem versus attenuatum. 

Mas.? 

Körperform vom Aussehen einer langgestreckten Duprestis, oben 

i beschappt,» leicht gewölbt mnten Aiuht schüppchenartig behssrt. Kopf. 

" schmäier als das Halsschild, die Stirn senkrecht abfallend, am Vorder- 

" rande tief doppelbuchtig ausgeschnitten, wodurch ein zahnartiger Vor- 

sprung in der Mitte hervortritt, und jederseits mit einer kleineren Aus- 1 

buchtung. Lefze hornig, meist zurückgezogen und schwer sichtbar. Die 

 Unterlippe in dem halbrunden unteren Mundausschnitt sehr versteckt. 

Die Endglieder der Taster ziemlich kurz, an der Spitze abgestumpft. 

Die Fühler kurz, mit einer dichten dreigliederigen Keule, das mittlere 

Glied derselben etwas breiter als die umgebenden. Die oberen Augen 
. 

‚querstehend, wenig convergirend, am obersten Theile der Stirn gelegen, 

also von obenher sichtbar, während sich der ganze fernere Theil des 

Kopfes von oben der Besichtigung entzieht. Dieselben durch einen 

mässig schmalen Zwischenraum getrennt, gewölbt und vorragend. Die 

\ unteren Augen äusserst klein, schwer sichtbar, wie bei Acrops dicht 

‚hinter der Einlenkungsstelle der Fühler gelegen. Halsschild transversal, 

| von den Decken abgerückt, der Vorderrand ausgeschnitten und zur Frei- 

a: der Augen doppelbuchtig, die Ecken stumpf gerundet. Schildchen 
$ 

I 
ziemlich klein, viereckig verrundet. Flügeldecken langgestreckt, von der 

Wurzel nach abwärts verschmälert, an der Spitze gerade abgestumpft, 

die Schulterecken kantig vorspringend. Prosternum breit, hinter den 
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Hüften breiter werdend, an der Spitze gerade abgestutzt, die Seiten 

wenig gerandet. Mesosternum frei, klein. Metasternum in der Mitte 

vor den Hinterhüften, wie gewöhnlich, mit einer Längsfurche. Bauch 

aus 5 Ringen bestehend, die Seiten nach abwärts stark verschmä- 

lernd, die einzelnen Segmente gleich breit, nur das letzte kleiner, ein‘ 

stumpfes Dreieck bildend. Beine wie bei @ymmochila, aber die Schienen‘ 

ohne deutlichen Enddornen. 

Der Gattung Acrops verwandt, aber abweichend, durch gestreckten, 

oben beschuppten und gewölbten Körper, durch den vierbuchtigen Vorder-' 

rand der Stirn, die querstehenden, minder genäherten oberen Augen und 

kürzere Endglieder der Taster. 

In der Körperform mit Gymmnochila übereinstimmend, sonst aber 

in vielen Punkten sehr wesentlich verschieden. 

1. Xenoglena Deyrollei: Elongata, postice attenuata, 

leviter convexa, fusco-ferruginea, minus dense ochracro-squamulosa, 

subtus nigra, dense griseo-pubescens, antennis pyedu 

busque piceo-rwufis, oculis nigris; »rothorace transverso, subin- 

aequali, confertissime grosse punctato, lateribus leviter rotundato, an- 

qulis posliris subrotundabs; elytris thorace latitudine argquali, basi 

leviter trisinuatis, angulis humeralibus produelis, confertim grosse 

striato-punctatis, interstitus rugustis, amgqulosis, maculis 3 dorsali 

punctiformibus et fascia indistincta subapicali nigro-squamosa. 

Patria: Java. 

Die Schüppchen der Oberseite sind wenig dicht, dreieckig, auf dem 

etwas unebenen Halsschilde ileckig, auf den Flügeldecken ziemlich reihig 

vertheilt. Auf den letzteren befinden sich jederseits 3 runde punktförmiger 

aus schwarzen Haarschuppen bestehende Makelu, und zwar die oberste | 

über, die zweite knapp unter der Mitte, die letzte noch etwas tiefer. 

Die erste und dritte stehen nahe der Naht, die mittlere ist mehr de 

Seitenrande genähert. Vor der Spitze ist noch eine etwas buchtige Quer 

binde sichtbar. 

In Herrn Deyrolle’s Sammlung. 

22. Genus Acrops Dalman. 
Ephemer. ent. 1824. Pg. 15. — Anacypta llliger, Erichson. 

Oeuli quatuor, superiores convergentes, valde approximati, vis 
prominuli. Frons producta, apice subsinuata. Antennae valde hrei 



| viores, llarticulatae, clara valde abrupta, breviora, triarticulata. 

| Elytra cerebre fortiter punetato-striata. Prosternum latum, lateribus 

marginatum. Corpus supra vix pubescens aut squamulosum, aeneo- 

‚ subnitidum. 

| Mas. ? 

Körper ziemlich breit, lsicht niedergedrückt, ımetallisch. Die Stirn 

| vorgezogen, wodurch die viereckige Oberlippe und die Mandibeln zurück- 

‘gezogen erscheinen, am Vorderrande leicht ausgebuchtet, in der Mitte 

‚derselben mit einer sehr kleinen dreieckigen Vorragung. Die Fühler 

nur wenig länger als der Kopf, die Fühlerkeule kurz ovil, einfach, sehr 

gut abgesetzt. Fühlerrinnen kurz, tief, convergirend. Die oberen Augen 

sehr gross am Hinterrande des Scheitels gelegen, schräg stehend, und 

"sieh am Hinterrande der Stirn fast berührend ; die unteren sehr klein, 
$} 

rundlich, unmittelbar hinter der Einlenkungsstelle der ‚Fühler gelegen. 

“Halsschild kurz, nach vorn schwach verengt, vorn tief ausgerandet, die 

"Hinterwinkel abgerundet, die vorderen über die Augen hinausragend. 

" Schildchen fast dreieckig. Flügeldecken mit wenig abgesetztem Seiten- 

I rande, hinten gemeimschaftlick abgerundet. Die Schulterecken recht- 

\ ni vortretend. Die Seitenränder des Halsschildes und der Flügel- 

© lecken äusserst fein- ey kurz, breit, "hinter den Hüften 

| rerbreitert, an der Spitze abgestutzt, “die Seiten gerandet. Metasternum 

ir wie gewöhnlich, mit einer Längsfurche. Die vorderen 4 Hüften 

ıtwas entfernt stehend, die Beine kurz, einfach, die Schienen unbewehrt, 

uch die Vorderschienen ohne hackenförmigen Enddorn; an den Füssen 

lie 4 ersten Glieder sehr kurz, das Klauenglied kräftig,| gross, mit ein- 

„ achen starken, nicht langen Klauen; die Afterklare am Grunde auffällig 

tark und zapfenartig vorragend. Oberseite nicht, Unterseite fein, spär- 

„ ch und undeutlich behaart. | 

1. Acrops punctata : Obscura, thorax parum marginatus, 
I SR | 

Iytra valde punctato-striata, aenea, obseure nitida. Long. 4—5 mm. 

(Et Fabr.) 

| Patria: Sumatra. 

| Nitidula punctata Fabr. Syst. El. I. 351. 

 itianta bupestroides Weber Obs. Ent. 48. 

| Nitidula metallica Dalm. Epbem. ent. 15. 

Mir unbekannt. 

2, Ac rops Dohrniz Obtuse ovalis, subdepressa, ceupreo-aeneda, 
|! 

rum nitida, capite thoracogne erebre fortiter sed minus profunde 
j 
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punclatis, elylris crebre fortiter punrtato-striatis, striis valde approzi- 

matis, piceo ct aureo variegatis, subtus antennis pedibusque piceo- 

nigris, subviridi metallico- nitidis. Long. 4.: mm. 

Patria: Borneo. (Mus. Dohrn.) 

Die Unterseite ist fein und spärlich punktirt, Durch die nicht 

einfarbigen Flügeldecken von der vorizen wohl versc..ieden. 

93. Nenus Nareisa Pascoe. 
Jourl. of Ent. II 1563. 28, 

„Caput insertuin, fronte vertieali. Oculi divisi, superiores remoti, 
verticales. Antennae hreves, articulo primo incrassato, clava sub- 

unilaterali, triartieulata. Maxillae lobo interiore obsoleto. Prothorax 

transversus, lateribus foliaceis. Elytra mörginibus subdilatata, ser- 

rulata. Corpus ovatum, subdepressum.* 

Mir unbekannt. 

1. Narcisa deeidue: „Obsrata, pallide ferruginea, squumis 

albidis tecta; antennis rufescentibus.“ „Long. 3'/, lin. 

' Batehran. | us ne ee 

94. Genus Nosodes Leeonte. 
Class. Col. Nortli. - Amer. 1. 1861. Pr. 58. 

Calitys Thoms. Skand. Col. 1862. IV. 191. 

Oculi duo laterales, subrotundati, prominuli. Frons apice trun-- 

cata. Antennae 1llarticulatae, cJaya triarticulata. Prothorax medio ! 

sulcatus, antice bidentato-productus. HElytra basi juxta humeros in- 

cisa. Prosternum latum, lateribus iortiter marginatum. Corpus 
marginibus obtuse dentieulatum eiliatumque. 

Mas. Mentum sine fasciculo. 

Körper breit, niedergedrückt, oben mit Höckern und höckerartigen, 

mit gekrümmten Börstchen besetzten Linien besetzt. Kopf klein, Stirn 

uneben, Vorderrand derselben fast gerade abgestutzt. Fühler mit ohr--' 

förmig erweitertem, rauhem ersten Fühlergliede, die dreigliederige Keule | 

einfach, die einzelnen Glieder in der Mitte aneinander gefügt, das letzte 
nicht grösser als die vorhergehenden. Augen rundlich oval, seitenständig, j 

vorragend, von den Vorderwinkeln des Halsschildes weit überragend. | 

Halsschild quer, fast von der Breite der Flügelaecken, mit stark gerun- } 



ETTETERET 

44 

detem und gezähnelten Seiteitenrande, der letztere verflacht, die Scheibe 

‘in der Mitte mit einer Furche, welche jederseits Höcker begrenzen: 

i Schildehen klein, quer, höckerartig erhöht. Flügeldecken mit verflachtem 

und gezähneltem Seitenrande. Oberseite mit beborsteten Längsrippen, 

" welche vor der Spitze in Höcker endigen. Prosternum breit, gerandet. 

- Schienen unbewehrt. Flügeldeckenumschlag auf der Unterseite breit, 

von der Mitte gegen die Spitze gleich breit, und auch am Innenrande 

"stumpf gezähnelt. Unterseito matt, roh, kaum sichtbar behaart, 

J 1 
1 

Männchen ohne Haartuberkel auf dem Kinn. 
| 
| 

| 1. Nosodes scabra: Oblongo-quadrata, scabra, subdepressa, 
| "opaca, nigra, aut fusca, prothoracis elytrorumque dorso lineis elevatis, 

- faseiculato-pilosis. Long. 5--9 mm. 

| Patria: Europa, Amer. bor. 

Silpha scabra Thumb. Act. Upsal. IV. Pg. 15. Taf. 1, fig. 6. 

Silpha dentata Fabr. Mant. I. 50. 

Peltis silphides Newm. Ent. Mag. V. 378. 

Peltis serrata Lec. Proc. Ac. Phil. 1859. S+. 
| 

Croteh vereinigt N. silphides Newm. ganz, serrata Lec. fraglich 

‚mit-seabra. Ich-vermag in den nordamerikanischen Stücken, die mir 

vorlagen, zwei Arten nicht gut zu erkennen. 

2, Nosodes africana : „Oblongo-quadrata, convexa, nigra, 

opaca, squamis ochraceis parce, antice densius obsita,; antennis pedi- 

busque ferrugineis, prothorace brevi, lato, margine laterali basique 

ubringue serrato, dorso biseriatim tubereulato: elytris tenuiter punc- 

!ato-striatis multi tuberculatis, margine serratis. 

| Patria: Caffraria. Long. 4'/,—5"/, lat. 23/,—3'/,; mm.“ 

| Peltis africana Bohem. Ins. Caftr. I. 580. 

Mir unbekannt. 

.) Tribus: Peltini. 

“Kopf ziemlich klein. Augen rund oder schwach quer. 

Seitenrand des Halsschildes und der Flügeldecken meist flach 

ıbgesetzt. Der umgeschlagene Rand der Flügeldeeken ziemlich 
reit, gewöhnlich bis zur Spitze gleich breit. Prosternum 
'chmal, häufig linienföormig, die Seiten selten ungerandet. 



Vorderhüften ziemlich genähert. _Körperform 

der vorigen Gruppe. 

Conspectus generum. 

1a Antennas, YJarticnlatse. we 2 2 

ib Antennae 10articulatae. 

23 Unguiculi simplici, vix dentati 

2) Unguiculi dentati, 

3a Mandihulae vix prominentae. Tarsi sim- 

plices, vix elongati. 

43 Corpus fere glabrum. Prosternum pone 

coxas ovale, rotundatum . 

4) Corpus dense pubescens aut subtomento- 

sum. Prosternum pone coxas fere trian- 

gulariter suhdilatatum . Ve 

5b Mandihulae prominentae. Tarsı elongati . 

Le Antenmae: Llarticulatae. a 

2a Antennarum clava biarticulata 

2b Antennarum clava triarticulata. 

3a Caput prominens. Corpus plus minusve 
depressum, vix’ longius pubescens.' 

4a Unguiculi. dentati. Prothorax lateribus 

subserrulatus. 

98 Uneuscul comaı, 2% 

Db Unguiculi haud connati 

4b Unguieuli simplices, vix dentati. Pro- 

thorax lateribus haud serrulatus. 

5a Frons lateribus explanata. Prosternum 

tenuissimum, inter coxas anticas abbre- 

viatum. (Coxae posticae tuberculatim 
produetad. a2 00. 208: a 

Db Frons lateribus vix ln Pro- 

sternum pone coxas proininens. Coxae 
simplicae NEN 

3b Caput subretraetzun. Corpus supra metal- 

lieum, valde convexum, longe tenuissime 

pubescensn nme. 

Holopleuridia. 

meist ähnlich 

Peltonyxa, 

Neaspis, 

Latolaeva. 

AncYrona. 

Leptonyxa. 

Eronyxa. 

Micropeltis. 

Peltastica. 

Ostoma. 

| 
| 

| 

| 
| 
| 
| 
| 

Thymalus. 
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25, Genus Peltonyxa Reitter. 

Frons apice truneata, utrinque exeiso-emarginata, inter antennas 

hasi transversim impressa. Mandibulae suboceultae. Antennae novem- 

artieulatae, articulo primo valde, secundo parum incrassato, elava 

triartieulata. Prothorax coleopteris vix angustior, transversus, antice 

yiv emarginatus, truncatus, angulis anticis vix produetis, obtusis, 

postieis rotundatis. Elytra punctato-striata. Prosternum inter coxas 

tenuissimum, apice non dilatatum. Pedes breves, femora incrassata, 

tibiae simplices, tarsi elongati, unguieuli dentati. Corpus elongatumı 

vix perspicue pubescens. 

Die Stirn am Vorderrande gerade abgeschnitten an den Seiten mit 

einem. kleinen Ausschnitte, zwischen den Fühlerwurzeln quer vertieft. 

Mandibeln kaum sichtbar. 'Kiefertaster verlängert, das Endglied gestreckt, 

wesen die Spitze etwas verdickt, an der letzteren abgestutzt. Fühler 

neungliederig, das erste Glied stark, das zweite weniger verdickt, das 

dritte bis sechste dünner, ziemlich gleich breit, die drei letzten grossen 

eine wut abgesetzte, wenig dicht eegliederte Keule bildend. Augen an 

‚den Seiten. des Kopfes ziemlich gross> rund, weniexPfagend.. Halsschild 

quer, nach vorn leicht verengt, der Vorderrand gerade abgestutzt, die 

Vorderwinkel stumpf, nicht vorragend, die hinteren leicht abgerundet, 

die Seiten etwas aufzebogen. Schildchen mässig klein, glatt, fast halb- 

rund, Flügeldecken länglich, an der Spitze gemeinschaftlich abgerundet, 

punktirt westreift. Prosternum zwischen den Hüften schmal, gleich 

breit, an der Spitze abgerundet. Dauchringe von gleicher Grösse. Beine 

kurz, Schenkel kurz, verdickt, die Schienen einfach, mit kurzen, wenig 

auffälligen Kuddornen; die Fusstarsen lang, nur wenig kürzer als die 

Schiene; Klauen long, am Grunde mit einem Zahne. 

Körperform einer gestreckten Ostoma, (Peltis). 

I, Peltonyxa Deyrollei: Elongata, levissime subconvexa, 

fusco-ferruginen, subtus ferrugineo-testacea, subopaca, win perspieue 

| pubescens; capite thoraceque obsolete punctatis, hoc lateribus parullo 

«iluliore, elytris elongatis, striuto-punctatis, ünterstitiis alternis elevatis. 

Patria: Australia. Long. 4. mm. 

Die nähere Beschreibung ist schon aus jener der Gattung zu 

entnehmen. 

Iı der Sammlung des Herrn Deyrolle in Paris. 



26. Genus Neaspis Pascoe. 
An, a... Mag. of Nat, ist. 18720 1873. IV Vol Re ZI E 

kigidis Reitter 1. Jitt, 

Frons apice truncata*). Antennae decemarticulatae, clava tri 

articulata, articulis duobus ultimis frequens quasi conjunctis**). Tibia 

anticae unco corneo armatae. Unguiculi vix dentati, simplices. Corpus 
fere ut in gen. Ostoma. 

Körperform länglich oval, ungefähr wie Ostoma oblonga, die Ober 

seite spärlich, fast schüppchenartig behaart, die Unterseite nahezu glat 

Fühler 1Ogliederig mit gut abgesetzter dreigliederiger Keule, wovon di 

beiden letzten Glieder manchmal wie verschmolzen erscheinen. Endgliet 

der Taster ziemlich lang. Stirn fast eben, am Vorderraude abgestutz 

Augen rundlich. Prosternum hinter deu Hüften abgerundet, wie be 

Osloma, einfach ***), Halsschild von der Breite der Flügeldecken, naG 

vorn verengt, mit vorragenden Vorderecken, die vordere Ausrandung 

gross. Schildchen klein, dreieckig gerundet. Flügeldecken gleich breit 

am Ende gespitzt gerundet, die Scheibe dicht kerbartig gestreift. Innere 

Dorn der Vorderschienen gross und hackenförmig, Klauen einfach. 

"= Hielfer fulgende 3 Arten: Be | 

I. Neaspis subtrifasciata 2: Elongalo-ovalis, subopacar 

nigra, lateribus prolhoracis elylrorumqie, antennis, pedibus corpor 

infra fersugineis; supra setulis ochraceis.et nigris brevibus subsqud | 

nulosis minus dense variegalis; capite thoraceque confertissime gros 

minus profunde punctatis, punctis minoribus üntermictis, interstifü 

angustissimis, subelevatis; elytris erebre sat fortiter striato-punctati 

interstitiis angustis, alternis biseriatim breviter ochraceo-setulosi 

alternis laevibus, setulis ochraceis fere fasciis 5 transversis subferrü 

gineis formantis. Long. 4.2 mm. | 

Patria: Australia. 

Der N. sculplurata sehr ähnlich, aber durch die Sculptur de 

Flügeldecken verschieden. Die Seiten des Körpers sind auch viel kürzet 

mit gebogenen Härchen gefranzt; die helleren, weisslich-braunen schüpgl 

chenartigen Ilärchen formiren 3 ziemlich deutliche, breite Querbindel 

Die einzelnen Glieder der Fühlerkeule sind von einander gut abgesetz) 

In der Sammlung des Herrn Deyrolle in Paris. 

*) Siehe Taf. II, fig. 26. 

*") Siehe: Laß IL, fe, 27. 

%#*) Siche Taf, II, ne. 28: 
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2, Neaspis villosa : „Depressa, ovalis, supra fuseu et griseo- 

villosa, marginibus prothoracis, labro, antennis corpore infra pedibusque 

pallide ferrugineis; capite prothoraceque sat vage punctato, scutello 

semieirculari; elytris lateribus parallelis, prolhorace parum anguslio- 

ribus, dorso striato-punclatis, subrugosts. Long. 2-2, lin.“ 

Patria: Australia. 

Pascoe,.l.c.. DE. 317. 

Von N. seulpturata durch die Seulptur der Flügeldecken abweichend, 

von subtrifasciata durch die Fühlerkeule, welche wie bei sculpturata 

veformt ist, sich entfernend, 

3. Neaspis sculptinrata : Ilongato-ovalis, nitida, nigra, 

\ Tateribus prothoracis elytrorumgqnue, antennis, pedibus, corpore ünfra 

ferrugineis, supra setwlis albidis et nigris brevibus subsquamulosis 

minus dense variegalis, capite thoraceque parce fortiter, minus pro- 

Funde punctatis, interstitiis punctorum subtilissime dense punelulalisz 

‚ lateribus thoracis elytrorumque subtiliter lanuginoso-ciliatis, his dense 

aequaliter prunctato-strialis, interstäis angustssimis Teviter elevatis ct 

 dense önterruplis, allernis paullo magis elevatis. 

Dre ie Long EEE BARE TI, Fee" 29. 

Patria: Nova Hollandia. (Mus. vom Bruck.) = 
i 

Länglich oval, niedergedrückt, glänzend, schwarz, die Seiten nicht 

sehr breit abgesetzt, mit feinen Härchen gefranzt, die abgesetzten Seiten, 

| Vüterseite, Fühler uud Beine rostroth. Die 2 Endglieder der Fühler 

sehr nahe mitsammen verbunden, wesshalb die Keule fast zweiglielerig 

erscheint. Kopf ziemlich eben und so wie das Halsschild ziemlich grob 

aber seicht und weitläufig punktirt, die Zwischenräume mit dichten 

kleinen Pünktchen besät; das letztere 2!/a mal so breit als laug, nach 

vorn verengt, der Vorderrand breit ausgeschnitten, die Vorderwinkel vur- 

ragend, die Scheibe mit weissen und schwarzen kleinen, schüppchen- 

‚artisen Börstchen besetzt, welche besonders auf den Flügeldecken mehr 

| ‚oler minder unbestimmte Zeichnungen bilden. Schildchen mit hellen 

N /Börstehen ziemlich dicht besetzt. Flügeldecken viermal so lang als das 
\/Halsschild in der Mitte, gleich breit, hinter der Mitte gegen das Ende 
ı' \gespitzt gerundet, die Scheibe dicht gleichmässig ziemlich grob aber 
“flach punktirt gestreift, die Zwischenräume sehr schmal, erhaben und 

licht punktförmig unterbrochen, die abwechselnden etwas erhabener als 

die andern. 

Von Melbourne. In Herın vom Bruck's Sammlung. 



In diese Gattung dürfte auch gehören: 

4. Nitidula squamatıas „Supra fusca, syquamosa, sublus 

rufo-ferruginea, thorace antice profunde emarginato, sculello minuto, 

rotunduto, elytris dense punectato-striatis, acuminatis,* Long. 2 lin. 

Pätria:! Luzon. 

I:schsch. Entomogr. 1822. Pr. 17, 

27. Genus Latolaeva Reitter. 

Frons apice in medio subdentata*). Palpi maxillares et labiales 

articulis ultimis olongatis, plus minusye subinerassatis. Antennae 

decemarticulatae, elava triarticulata, elongata soluta. Prosternum 

pone coxas haud evidenter dilatatum, apice rotundatun **). Tibia 

anticae unco corneo armatae. Ungnieuli bası dentati*"*). Corpus 

breve, lato-ovale, fere glabrum aut brevissime vix perspieue pubescens. 

Körperform sehr breit oval, fast kreisförmig, niedergedrückt, zlatt, 

fast unbehaart. Sehr selten sind kurze, und sehr feine, kaum bemerk- 

bare Börstehen vorhanden. Fühler 10 glielerigzdie-Kenle 3 gliederig, 

lose aneinander gefügt, wenig kürzer als “lie Geisel, Endelied der 

Taster verlängert, manchmal schwach beilförmie. Stirn kaum mit einem 

(Juereindrucke, fast eben, am Vorderrande in der Mitte mit einem dent 

lichen kleinen dreieckisen Zahne. Augen ziemlich rund. Kinn die ganzel 

unteren Mundtheile frei lassend. Fühlerfurchen markirt, tief, schräg nach) 

innen gerichtet. Prosternum hinter den Ilüften oval, an der Spitzd 

abgerundet. Halsschild an der Basis von der Breite der Decken, kurz 

und stark quer, nach vorn stark verengt, mit spitz-abgestutzten Ecken 

Die Vorderwinkel vorragend.  Schildchen halbkreisförmie. Flügellecken 

breit, gerundet, wie das Ilalsschild mit breit abgesetztem Seitenrandel 

Enddornen. Klauen deutlich zezähnt. 

1. Latolaevra owalis: Lato-oralis, depressa, nitida, ferrul 

ginea, oculis migrisz; eapite fortiter sat dense ypunctato, Pprolhoragg \ 

antice valde angustato, minus dense, sat profunde punetato, foreolis 

= 

*). Siehe Tal. II, fig. 30. 

2% Biche, Lar. Ich, 30% 

FAR Siehe Darf. II, 1ie.32, 

teitter, Trogositidae, 4a 



parvis ante basi instruclis; elytris Tateribus valde explanatis, rotun- 

datis, dorso punctato-striatis, interstitäis seriatim punetaßs. 

Patia: Java, Borneo.. Leng: 7, lat... forte d. mm Taf 1, ft9..33. 

Peltis-ovalis: Mae. Leay, Annul. jaw. Pie. :30, 

latolaera cassidenm Jr. 7 Witt. 

Sehr breit elliptisch, fast kreisförmig, nielergedrückt, rostroth, 

glänzend, die Unterseite heller gelbroth. Stirn kräftig und ziemlich 

dicht punktirt. Halsschild nach vorn sehr stark verengt, der Seitenrand 

sehr breit aufgebogen, aber nicht dicht, mässig stark punktirt, die Scheibe 

vor (dem. Ilinterrande mit 4—6 kleinen, querstehenden Grübchen. Schikl- 

chen fein punktirt. Flügellecken kreistörnig gerundet, der Seitenrand 

schr breit abgesetzt und kräftig punktirt, die Scheibe gestreift, in den 

Streifen punktirt, die Zwischenräume mit einer sehr deutlichen Punkt- 

reihe. Das Endgliel der Kiefertaster gestreckt, schwach beilförmig. Die 

Fühlerkeule sehr lang, lose “gegliedert, wenig kürzer als die vorher- 

" gehenden Glieder zusammen. 

Aus Java und. Dornee; von: Herrn. Dr C. 2: %:Dohrn: freundlichst 

mitgetheilt. 

2, Latolaeva cassidoldes: Dreriter-oralis, depressa, nilide, 
f fonuginea,suenluisarigees, prerce Nm perspieue niqro-puheseeirsz capile 

(; 

ml Drofunde punetalo; elyhis subparallelis, apfee volundatis, Tateribus 

erebre forliter punctalo, prolhorace antice angusteto, minus dense sat 

u) minus valde erplanatis, dorso elevato-sublinentis, interstitiis sat profunde 

biseriatim punelatis. Long, 75 lat 425 mm. 

Patria: Malaeca. (Jhıs. Chevrolat,) 

| Breit oval, niedergedrückt, rostroth, glänzend, die Unterseite heller 

| gelbrotl. Kopf etwas ameben, «ieht und kräftig punktirt,  Halsschild 

Wl mach vorn verengt, der Seitenrand mässig breit aufgebogen, oben nicht 

| dieht, ziewlich tief punktirt. Schildehen einzeln, femer punktirt. Flügel- 

ul decken gleich breit, die Spitze abgerundet, so dass der ganze Käfer 

eine mehr viereckige Form erhält, oben und unten aber zugerundet ist. 

| Die Scheibe der Deeken mit mehreren (6—7) erhabenen Längslinien, 

deren Zwischenräume mit 2 kräftigen Punktreihen besetzt sind. Der 

‚Seitenrand ist schwächer als bei Z. oralis aufgebogen, innen dicht und 
fan | | 

ihn stark punktirt. Das Iindgliel der Kiefertaster gestreckt, wenig verdickt, 

il e ie ART a . .. ” Y . 

M an der Spitze abgestutzt. Kühlerkeulo deutlich kürzer als die Geissel. 

2. Latolaeva Ferrariis Breriter ovalis, depressa, nitida, 

parce haud perspicue nigro-pubescens, picea, lateribus ommis antennis 



pedibusgue corpore infra forsugineis ;capile erebre fortiter- Ihoraee mins 

dense subliliter punclalis; hoc antice angustato; elytris subparalleli 
breribus, apiee rolundatis, Interibus sat late erplanatis, in dorso sul 

elevato-Mnealis, interstitäis sat profunde biseriatim punetatis, 

Patriz: Ins. Datschian. Long. 5.;, lat. 3.; mm. 

Von L. rassidoides nur im Tolzenden abweichend. Die Oberseifik 

ist dunkel pechbraun, die Seitenränder des Käfers und die zanze Unteg 

seite sammt Kühler nnd Peine ist rostroth, die Senlptur ist der erstere 

Art schr ähnlich, aber die Punktirung des Ialsschildes ist etwas weii 

läufiger und feiner, endlich ist diese Art bedeutend kleiner, ! 

Im k. k. Naturalien-Kabinet in Wien. IHerrn Grafen v. Perraß 

zn Ehren benannt. 

In diese Gattung dürfte vielleicht gehören: 

4. Peltis brasilica: „Oblonga, parallela, brunmeo-picod 

Fhorace Iuerigalo, elylris pronetalo=strialis,® Long. -#*. Lat. hum. 32°,% 

„Habitat in Deserto Prov. Minarum.” 

Perty, De) sam. ade Wale 

„Caprt prenchelafhum, inter oculos impressum. lhorsz unli 

profunde emaygrnatıs, mir gine laterafi veflero ;"poRts. such lente og 

punchulatus. Telytra thoraee parımm latiora, purallela, plana, posti 

robundala, ad upicem tu emarginala, insigniler piuectato- striad 

nitida. Antennne fere enpitis thoracisque longitndine submoniliforme 

apieem versus erasstores, brumnene. Pedes el abdomen dilule brunneis 

28. Genus Aneyrona Reitter. 
Frons apice in medio vix dentata, truncala*). Yalpi maxilları 

eb labiales articulis minus elongatis, simplicihbus. Antennae (decem 

articulatae, clava triarticulata, soluta. Prosternum pone coxas fr 

angulariter dilatatum **). Tihiae anticae unco corneo armata 

Unguiculi basi dentati***). Corpus latum, pubescens aut subtomen 

tosum. 4 

Mit dem Gen. Lafolaere nahe verwandt und in folgendem al 

weichend. Der Körper ist etwas weniger breit, aber sonst sehr ähnliel 

dicht, manchmal sammtartig behaart, häufig ist der ganze Seitenral 

*, Siehe Taf. II, fig. 34. 

#7) Siehe. af, II, fie. 35. 

"2 Siche Lat. I: 1.32. 

4a* 



mit dieh$ gestellten langen Härchen gefranzt. Die Fühlerkeule ist viel 

kürzer als die Geissel, einfach. Die Endglieder sämmtlicher Taster sind 

einfach, kaum sichtbar verlängert, Die Stirn ist ebenfalls eben, aber am 

Vorderrande kaum mit der Spur eines dreieckigen Zahnes in der Mitte. 

Prosternum hinter den Mittelhüften scharf dreieckig erweitert, und zwar 

dass sich jederseits an den Hüften ein Eck, und am Iunde des u so, 

| Prosternums das dritte befindet. 

1. Ancyrona lenuginosa: Lata, oblongo-ov«la, deplanata, 

nitida, feorruginea, longe-lanuginosa, lateribus longo lanuginoso-ciliatis, 

capite vugoso-punclalo, prolhorace antice angustalo, Tlateribus hand 

areuatis, fortiter punctato, angulis artieis produclisz elytris thoracis 

basti Tatitudine, sed Iniplo longioribus, subparallelis, aptce rotundatis, 

| per parım fortiter punctato-striatis, interstitiis alternis subcarbnuuto- 

elevatis; corpore subtus fere glabro-punctatoz marginis corpore sublus 
N 

" pedibusque vufescentibus, antennis plceis, arliculo ultimo rufo-ferruginco. 

Patria: Ceylon. Long. 6 —7 mm. 

Ostoma lanuginosa Motsch., Bull, Mose. 1863. 41. 506, 

2. Ineyrona Caffras Lata, oblongo-oralis, deplanuta, fer- 

ruyinca, nitida, lanuginoso-pubescens; eapite Thoracequc minus dense 

sat profunde punctato, hoc antice angustato, angulis anlicis productis 

elytris thoracis latidudine sed triplo longioribus, breviter ovalis, lale- 

ribus late ewplanatis, per pariam sat fortiter punetato-striatis, ürter- 

"| stitüs alternis subeurinato-elevatis, antennis pedibusque, corpore infra 

I laete ferruginco-lestaccis. Long. 42 nm. 

Patria: Cap bon spei. (Mus. Chevrolat.) 

Kleiner als A. Zanuginosa, mehr gerundet, oline Haarbefranzung 

auf den Seiten; sonst Ihr schr ähnlich. 

>. Ancyrona Lewisti: Lata, oblongo-ovalis, deplanata, fer- 

ruginca, supra opaca, nigro-variegata, sehulis brevibus nigris et albidis 

\sat dense vestita; capite thoraceque punclatis, hoc antice angustato, 

‚Tuteribus hand arcuatis, angulıs antieis obtuse-productis; elytris tho- 

racıs basi latälwdine, sed triplo longioribus, subparallelis, apice rotun- 

\datis, Tateribus sat late erplanatis; subtiliter per pariam punclato- 

striatis, interstitäis alternis obsolete eletatis; corporc subtus fere glabro, 

cin perspieue punctalo, ferruginco. Long. 4.7 mm. 

Patria: Japan. (Mus. @. Lewis.) 



Ausgezeichnet durch die matte Oberseite, Diese ist mit einem 
sammtartigen, äusserst feinen undeutlichen Ueberzug belegt, welcher die 
Punktirung fast ganz bedeckt und der Oberseite das matte Aussehen 
gibt. Die interessante Art ist dunkel rostroth, mit unbestimmten dunklen 

Schattirungen, und mit feinen, weissen, schüppchenartigen Börstehen au 

der dunklen Fläche besetzt. 

In diese Gattung dürften noch folgende mir unbekannte Pelti 

Arten gehören: 

4. Ostoma subrotinndata s „Breriter orata, deplanala, sub: 

opaca, punclata, squamulis nitidis albidis adspersa, nigro-picea, aM 

racis elylrorumgque marginis lato, suhuraque minus distincte lestuceig 

oculis antennarumque clava nigris, mandibıdis palpis antennarum bag 

pedibusque rufo-lestaceis; eapite triangulari antice sublruncato, SqUde 

madlis albidis adsperso, mandibulis paullo exsertis; thorace valde trans: 

verso, Trapezotdali, sparsim «albo-squtamnuloso-setoso, angulis prodwuctig 

acutis, apice subrolundatis, lateribus fere reetis, valde obliquis, reflezis 

elytris !horace paullo latioribus ct plus duylo longioribus, reflexis 

subtestaceo-tesselatis, punctato-striatis, interstitiis per pariam interrupk 

albo-squamuloso pichtratis et fascis areuatis, sinuatis-formantibus.“ 

Patria: Ceylon. | Long. 12/, lin., lat. elgt. 5/, lin. 

Motschulsky, Bull. Mose. 1863. 11. 507. | 

5. Peltis nigrita: „Oben dunkelbraun, ziemlich glänzen 
an den Seiten rostroth, bedeckt mit einer ziemlich langen und dichte 

grauweissen Dehaarung, welche auf den Flügeldecken Linien bilde 

Länglich, ein wenig gewölbt. Kopf und Halsschild fein runzelig. D 

letztere nicht gerandet, an den Seiten fein aufgebogen. Schildchen que 

Flügeldecken mit breiten, stark erenulirten Streifen, getrennt durch erhabe 

Zwischenräume. Seiten nicht gerandet, gestreckt aufgebogen. Länge 54/7 

Breite 5 mm.“ | 'j 

Patria: Gabon. 

Thoms., Arch. Ent. U245. 

6. Peltis ciliata : „Oblongo-ovata, depressa, brunnea, yunı |, 

tata, setosa, lateribus eiliatis; elytris striato-punctatis.“ 4: 
Patria: Old Calabar. Long. 2'/, lin., lat. 1 lin. | 

Murray, Ann. nat. hist. XIX. 1867. 337. A 



Po Peltis erenuttue s Oblongo-ovala, depresst, hrunneda, PUNC- 

Ita, breriter subsstosa, elytris erenato-sbrtatis.” 

Patria: Old Calabar. Long: AN ln; lat. 1.ln: 

Murray, 1. c..3306. 

29. Genus Leptonyxa Reitter. 

Frons apice bruneata, inter oeulos vix impressa. Mandihulae pro- 

|inentae. Antennae decemarticulatae, sat graciliores, elava triarti- 

Ilata, soluta. Prolliorax coleopteris basi vix angusbior, transversus, 

Aaulis rotundatis, haud produetis, lateribus vix evidenter serrabis. 1 
rosternum apice tenuissime elevatum, pone coxas non dAilalalum ®). 

„Öursi omnes subelongati**). Ungnieuli dentati. 

Körper länglich, dem Genus Bronyxa ähnlich, überall fein und 

Jırz behaart. Kopf vorgestreckt, frei, sehmäler als der Vorderrand des 

ulsschildes. Augen an den. Seiten des Kopfes, mässig gross, rund, 

ihurk vorragend. Stirn eben, Vorderrand fast abgestutzt.  Mandibeln 

deutend vorragend, kräftig, die obere Fläche etwas muldenförmig aus- 

myhählt. Kiefertaster dünn, mit länglich eilürmigen, an der Spitze ab- 
“ 

ndstumpiten, grossen Kndgliede. Fühler nur 1Ogliederig, ziemlich dünn, 
sl - 3 E an . s FE ag ap . 

it Deliederiver, schmaler, länglicher, lose verliederter 'Keule: Halsschild 2 Pie) b $) 2 p) 

hin, halbrund. - Flügeldecken mehr als doppelt so lang als zusammen 
ink 
et, hinter der Mitte schwach erweitert, die Spitze leicht wespitzt 

„perundet, Prosternum zwischen den Vorderhüften äusserst schmal, linien- 

chsen, in der Mitte mit einem Zuhne. 

I. Leptonysa brericolliss Elongata, subdepressa, minus 

Mo-testaceis, capile thoravceque altaceis, subopacis, hoc lateribus forliter 
Nnus profiwnde punclato, dorso linca longiludinali obsoletissima sub- 
pressu, elylris luleis, conferlin: fortiter fere serietim punctalis; 

Illsis wiceis 5 NSLS Wecees. Long. 55 — 6 mm. 

PSiche "Tat. II, fir. 86. 
IR. 

| > Siche Taf, IR fier. ot. 
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Das, Mandibulis prominulisz elytris subparallelis, pone medium 

vie evidenter ampliatis, unicoloribus, Taf. IL fig. 38, 

Fem. Mandibulis minus prominulis; elytris sat latis, pone 
medium leviter subampliatis, Tuteis, lateribus et faseiis 2 transversis 

subarcnalis piceo-infuscatis. Taf. IT, fig. 39. 

Patria: Columbia. 

Alieropeltis brevieollis Moritz i. Titt. 

Länglieh, etwas niedergedrückt, schwarz, oder dunkel braun- 

schwarz, die Flügeldecken, die Wurzel der Fühler, die Beine mit Aussnahme 

der geschwärzten Füsse bräunlichgelb oder rotligelb. Kopf und Hals- 

schild matt, hautartig chagrinirt, die hautartige Netzelung aus runden 

sehr diehlen Zellen gebildet. Die Mandibeln beim 5 stark, beim 9° 

etwas vorragend, schwarzbraun. Hlalsschild nahezu 3mal so breit als 

lang, nach vorm wenig verengt, mit nicht vorstehenden abgerundeten” 
Winkeln, die Seiten abgesetzt und aufgebogen, die Scheibe in der Mitte 
schr vereinzelt und fein, an den Seiten diek und dichter, aber ganz” 

seicht punktirt.  Schildehen braunsehwarz.  Flügeldecken bräunlichgelhb, 

gedrängt und stark, fast reihenweise punktirt, beim 7 höchstens so 
breit als das Malsschild, ziemlich gleich breit und einfärbig, beim Q4 
hinter der Mitte schwach erweitert und mit 2 dunklen Querbinden auf 

‚der Scheibe, wovon «die obere sich „vor der Mitte befindet und sich am 

der Naht etwas erweitert; die untere steht unter der Mitte und beide 

werden an den Seiten dureh einen dunklen Längswisch verbunden. Der 

umgeschlagene Rand der Plügeldecken ist röthlichgelb oder braungelb, 

Im k. k. zoulogischen Naturalien-Kabinet in Wien. 

2, Lepltonyxa costipennis: Elongata, subdepressa, purz 

eissime grisco-pubescens, nigra, antennarım basi ferruginea, pedibus 

festaceis; captle lhoraceque alulaceis, subopacts, minus dense for-W 

fiter punelalis, hoc in dorso punctura magis obsolela, lateribus rufo= 

limbalis; elytris elongalis, conferlissime grosse strialo-punctatis, tenuiter 

tröcostalis, nigro-fuscis, fasciis duabus nonnunguam valde obliquis, 

in medio connexis, luleis, lateribus rufo-marginalis. Long. £-5 mm. 

lem. Ilytris apieem versus distincle ampliatıs. 

Patria: Brasilia. 

Der Leplonyxa brevicollis in der Körperform ähnlich, das Halsı 

schild hat in der Mitte keine wahrnehmbare Längsfurche, die Flügel 
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feinen Rippen.  Pio braunschwäarzen, gelbroth gerandeten Decken zieren 

heim Weibchen 4Wei sbrohgelbe Querbinden, wovon eine knapp vor, die 

zweite hinter der Mitte steht, durch die Naht unterbrochen sind und 

i den Seitenrand nieht orreichen. Beim Männchen beginnt die obere in 

‚der Nähe der Sehultern, zieht sich schräg abwärts gegen die Naht und 

verbindet sieh ib der hinteren queren und kurzen Querbinde. 

In der Siuipmlung des Ierm Deyrolle in Paris. 

30, senus Holopleuridia Reitter. 

Frons apiv® volundata, in medio subemarginata, inter antennas 

Hongitudinaliter leviterque biimpressa.  Antennae Il artieulatae, ar- 

"tienlis > hasalilins minus incrassatbis, elava biartieulata, valde ab- 

"rupta. Prothornx  eoleopteris paullo angustior, Lransversus, antice 

angustatus, ananlis anlieis promimulis, lateribus marginato-reflexus, 

orso multo fuyrolato, utrinque areuatim longitudinaliter bicostato. 

Nklyira apicem YPTSUS ampliata, punctato-striata, interstitiis alternis 

heute eleyatis, Allternis planis, latis, striola prope scutellum ubrinque 

ibbreviata. Prusternum inter coxas sab angustum, pone coxas (de- 

Hexum. Pedes, tenues, tibiis tarsisque simplieibus, unguienli basi 

leviter dentatj, torpus elonpato-obovatus, minus convexus, fere ut 

AZ 

ven. Ostoma. 
1 
1 

In Körperforit einer echten Ostoma. Der Kopf schwach, länglich, 

stumpf (reieckig: lie Stirn vorm abgerundet, in der Mitte breit und 

kehwach ausgeluehtet. Oberlippe kurz, quer, wenig sichtbar, Die Man- 

ibeln schwer siehtbar.  Indglied der Kiefertaster länger als breit, an 

ler Spitze absesl! utzt, das der Lippentaster länglich, am Imde leicht 

ugespitzt. Fühlrrrimmen ziemlich deutlich, lang, gerade, vonvergirend, 

lie Oberseite eg Nopftes zwischen den Fühlerwurzeln beiderseits schwach 

änesvertieft, «iv Peltenränder schwach aufgebogen. lühler unter dem 

ehwach verbreiteten Seitenrunde der Stirn vor den Augen eingelenkt, 

jemlieh dünn, {her höchstens «lie Mitte des Walsschildes erreichend, 

| (Lisliederig, die 2 ersten Glieder auffällig wenig verdickt, die Keule stark 

Ihgesetzt, >eljediPg, die einzelnen Glieder «derselben dicht aneinander 

| vefüsst, breiter ala Jane. Die Aussen an den Seiten des Kopfes stehend, 

i iundlich, klein, Missig vorragend. Halsschild quer, schmäler als die 

’ Nügellecken, nit vorm verengt, der Vorderrand ausgeschnitten, die 

"orderwinkel vorfagend, «ler Seitenrand ziemlich breit abgesetzt und 

'icht aufgebogen; die Scheibe in der Mitte mit 3 Gruben und beiderseits 



viereckig. Flügeldecken gegen die Spitze breiter werdend, (ob nur beim 
2?) an der letzteren gemeiuschaftlich abgerundet, sehr fein punktirb 

eben, Neben dem Schildchen ist ein Streifrudiment vorhanden, DicM 
Seitenränder des Körpers sind sehr fein gekerbt. Prosteraum zwischen # 
den Hüften ziemlich schmal, hinter diesen nach abwärts gebogen. Die) 
Bauchringe von ziemlich gleicher Länge. Die Beine dünn, einfach, die 
Füsse nicht sehr kurz, einfach, mit Jansem Klaueneliede: die Klauen 

sehr schwach gezähnt. 

1. Holopleuridia maculosa: Nitidula, parce brerissime 

subselulosa, nigro-fusca, antennis, fronle aniice, prothoracis lateribus 

ferrugineis, pedibus pieeis; cupile erebre ruguloso punelalo, prolhorace 

Iranmsverso, conferlissime subtiliter rugulose punelato, apiee fortiter 

emarginalo, basti hisinnato, angulis postieis subobtusis, dorso triforea- 

lato, (foveolis duabus poslice, ma majore anlice), utringue longitudi 

naliter arcnalim tenniterque coslalis; elylris testacco-brunneis, dens 

nigvro-maculosis, maculis minulis, plus minusve seriatis; subtiliten 

punctato-sirialis et seriatim subselulosis, siria seutellari abbreviata) 

interstitiis planis, alternis acule elevatis, costis seriatlim breviter sıud 

setulosis, cosla secundea ante medtm interrupta, Long. 3. mm. 

Patria: Columbia. 

La Luzer.; von Herrn Steinheil entdeckt und in dessen Sammlung 

befindlich. | 

31. Genus Eronyxa Reitter. 
Frons inter antennas transversim Impressa, apice truncata* 4° 

Antennae lLlartieulatae, clava triarticulata **). Prothorax eoleopteril 4 

angustior, Jateribus serrulatus, angulis antieis haud productis. Eiytr) 

vix striata. Goxae simplicae. Tihiae anticae unco corneo-armatat 

Tarsi posteriores subelongati. Unmguieuli dentati, connati ***). 

Körper länglich, überall fein behaart, an eine LZagria erinnern! 

Kopf vorgestreckt, ganz frei. Stirn zwischen den Augen quer eingedrück 

der Vorderrand abgestutzt. Augen rund, vorstehend. Fühler 11gliederig I 

die 2 ersten Glieder verdickt, das erste stärker erweitert, die Keul 

©) Siehe Taf, I. tie. 10. 

**) Siche Taf. II, fig. 41. 
***) Siehe Taf. II, fig. 42. 
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4 3liederig, einfach, Halsschild stark quer, schmäler als die Ilügel- 

decken, die Seiten fein gezähnelt, die Vorderwinkel kaum  vorragend. 

| Schildehen klein, quer. Mlügeldecken länglich oval, wie das Halsschilil 

mit breit abeesetztem Seitenrande, die Scheibe gedrängt stark punktirt, 

die Punkte kaum in Reihen geordnet.  Prosternum schmal, etwas über 

die Hüften hinausragend, gleich breit, an der Spitze abgestumpft. (Siehe 

Dluf. II, fie. 49.) Beine einfach, die 4 hinteren Püsse verlängert, die 

| Klauen wezähnt und beide aneinander verwachsen, Vorderschienen mit 
1. 
Slüngerem inneren Iinddorne, 

1. Eronyixatagrioides : Klongata, deplanala, nitida, supra 

minus dense fulro-pubescens, nigra, [ronte apice, lateribus prolhoracis 

Immtennis pedibasque ferruginers, capte thoracegse sat vrebre punelatis, 

hoc lateribus serrulalo, lerder vrolundalto, angulis haud prodwectis; 

Iytris thorace Tatioribus, wufo-testaceis, confertim forliter ivregulariter- 

pe punctalts. Long. 5 mn: — Taf: IL. fig. 44. 

Patıia: California. (Aus. Jekel.) 

hänglich, niedergedrückt, glänzend, rothgelb, mässig dicht behaart, 

ehwarz, die Seiten des ITalsschildes, der Vorderrand der Stirn, Fühler, 

Beine und der umgeschlagene Rand der Decken rostroth, Flügeldecken 

öfklteh gelbbraun. KopFund Halsschihl ziemlich dieht-umd fein punktirt, 

has letztere quer, reichlich doppelt so breit als lang, der Vorderrand 

kaum sichtbar ausgerandet, der Iinterrand beiderseits sebuchtet, die 

eiten mässig abgesetzt, iı der Mitte leicht gerundet, überall fein ge- 

Winrelt mit einzelnen abstehenden Härchen besetzt, die abgestumpften, 

ber ziemlieh kantigen Winkel kaum vorragend. Schildehen quer, gelb- 

th. Flügellecken länsglich, hinten gespitzb gerundet, mit ziemlich stark 

besetzten und aufgebogenem Rande, die Scheibe gedrängt unregelmässig 

rob punktirt. 
joy 

nl BI kons Mor iS Red u 32. Genus Mieropeltis Reatenbacher. 
Kr 

| | Reis. Novar. II. 1867. 38. 
ori : a 

| ing Frons subplana, apice truneata®). Antennae LLartieulatae, clava 
je larticulata®*). Prothorax coleopteris vix angustior, lateribus serru- 
„y bis, angulis anticis vix productis. Coxae simplieae. Tihiae muticae. 

Inguieuli dentat!. 

*) Siehe Taf. II, tie. 45. 

“*, Siche Taf. I, fig. 41. 



Körperform einer kleinen Ostoma, Kopf vorgestreckt, frei. Vorder- 
rand der Stirn abgestutzt, die Stirnfläche kaum quer eingedrückt. Auzen 
rund, stark vorragend. Fühler 11gliederig, mit 3gliederiger wie Lei 
sronyza geformter Keule. Halsschild von der Breite der Flügeldecken, die | 

Seiten stark verflacht, diese gerundet, gezähnelt, nach vorn etwas mehr 
als nach rückwärts verengt, mit abgerundeten Winkeln, die vorderen ® 

Winkel kaum vorragend. Schildehen klein, fast quadratisch, Flüzel- 
decken länglich, hinter der Mitte schwach erweitert, die Spitze abgerundet, 
die Scheibe gedrängt und grob punktirt, nit oder ohne mehreren erhabenen > 
Längsrippen. Prosternum hinten sehr schmal, über die Vorderhüften % 
kaum hinwegragend. Mittelhüften nur durch einen sehr schmalen linien-® 
lörinig erhabenen Fortsatz der Mittelbrust von einander getrennt. Vorder- 
schienen mit kaum sichtbaren KEnddornen an der Spitze, Klauen zezähnt, 

1. Micropeltis serraticollis : Nigra, nitida, capile pro= 

thoraceque alutaceis, parce punclalis, elylris pone medium subampliatis, 

non coslalis, conferlim forliter profunde seriatim puncelalis, nigro= 

piceis, villis duabus apice abbrevialis, antice obsoletis nigris, lateribus 

apiceque lestaceisz; antennis pedibusque rufo-ferrugineis. 

Patria: Chili. Long. 3.5, mar... lLaf. II, fig. 46. 

A, serratieollis Redt.. Reise Novar. Pr. 39. Tat. >, hir 4. 

2. Micropeltis incostata : Nigra, nilida, capile thoraceque 

vıx alulaceis, dense prenclalis, hoc lateribies rufo-marginatis, obsolete 

serrulalis, dorso inaequali; elylris subparallelis, apice con junchim 

rotundatis nigris, punclato-striatis, interstitiis distincele subseriatim 

punclalis, allernis Tuberculis minimis ferrugineis parce seriatim in-| 

struclis, apice et lateribus brunneo-fluwis; enlennis piceis, pedibusl 

ferrugineis. Long. 3 mm. 

Pateia. Chili. 

Schwarz, glänzend, nicht hautartig genetzt. Kopf dicht punktirk,| 

mit einem hufeisenförmigen Eindrucke zwischen den Fühlerwurzeln ; Hals-)) 

schild doppelt so breit als lang, dieht punktirt, vor dem Schildchen mit 

kräftig und dicht punktirt gestreift, die Zwischenräume fast reihig] 

deutlich punktirt, die abwechselnden mit einer Reihe weitläufig stehender 

kleiner, wenig vorragender Tuberkeln, der Seitenrand und die Spitze 
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braungelb, Fühler pechbraun, die Wurzelglieder etwas heller, «die Beine 

rostrotN, 

Aus Chili, in meiner Sammlung, 

23, Micropeltis costulata s- Ferruginea, lateribus ommius 

dihutiore:; sehulis breribus depressis parce obsilus; prolhorace lateribus 

volundatis, dorso erebre subtiliter ruguloso; elybris pone medium lewis- 

sime subampliatis, confertissime grosse subseriatim punctatis, elevalo- 

tricostatis, coslis interioribus antice-, üntermedüs prope medio ünter- 

muptrs, Long. 2.5 mm. 

Patria: Chili. (Mus. Chevrolat.) 

Rostroth, «die Ränder des Körpers, Fühler ind beine ebwascheller, 

auf der Oberseite mit feinen schüppehenartigen, niederliegenden Börstehen 

nicht dicht besetzt. Kopf und Ialsschild von eimer feinen runzelartigen 

Seulptur durchzogen, kaum punktirt.  Flügeldecken äusserst gedrängt 

erob und tief, fast reihenweise punktirt, jede Scheibe mit 3 erhabenen 

Rippen, wovon die innersten vor der Mitte, die mittleren in der Mitte 

kurz unterbrochen sind. 

Ebenfalls von Chili. 

x Te 

23. Genus Peltastica Mannheim. 
Bulle Mose 1SY2H-JLF33H. 

Elypeus prominens*). Autennae Ilartieulatae, elava triarticu- 

lata. Prothorax coleopteris vix angustior, lateribus erenulatus, an- 

gulis antieis obtuse sabproductis. Mlytra interrupte-costata. Coxae 

posticae apiee tubereulatim-productae. Tibiae mubicae. Unguieuli 

siimpliee: **). 

Körperform einer kleinen Osloma. Kopf vorgestreckt. Stirnrand 

schildförmig erweitert, Vorderrand emlach, die Scheibe etwas uneben. 

Fühler 11 xlielerig, dio beiden ersten Glieder leicht verdickt, die Keule 

agliederir, einfach. Augen rundlich. Walsschild von der Breite der 

Flügeklecken, stark quer, die Seiten nach vorn gerundet verengt, gekerbt, 

die Winkel abgerundet, die vorderen schwach und stumpf vorgezogen. 

Schildehen äusserst klein, punktförmig. Flügeldecken hinter der Mitte 

g |sehwach erweitert, am Ende gespitzt gerundet, die Scheibe gedrängt, 

j, stark, reihig punktirt, mit mehreren dicht unterbrochenen Längsrippen. 

”) Sielie Tal It, fig. 4 

"*) Siehe Taf, II, fig. 4 
D 

nn 



Prosternum hinten sehr schmal, nicht über die Vorderhüften hinaus 
ragend, diese daher fast aneinander stehend, Die hinteren Beine au 
einem nach hinten (bei den hintersten stark, bei den mittleren schwächer 
höckerartig verlängerten Fortsatz der lüften angefügt, die letztere 

einander berührend.  Vorderschienen mit kaum siehtbaren Enddorne 

an der Spitze. Klauen dünn, kann gezähnt, an der äussersten Basi 

nur schwach verdickt. | 

1. Peltastica tubereulate s Dilute piceo-ferruginea, ylahra 

capile  prothorace erehre minus profunde punctatis, hoc valde trans 

verso, coleopteris basti wir angustiore, anlice emarginato, base bisin ale 

ngulis anticis oblusis, lerilter prodietis, postieis rohundatis, lateribi 

late marginalo-ewplanatis et parım dilutiore, margine serrulate, dors 

subinaequali; elytris apieem versus umplialis, piece votwlatis, und 

medium macnla commmi «dilutiore, tenwiter costatis, costulis albida 

fuberenlatin interruplis, tuherculis lineolatis nigris, tnterstrilis tr 

striatis, strüis forliter punetatis, antennis pedibusqne ferrugineis. 

Patria: Sitkcha. Long. 3 nm. 

STaynbanbullaose SiS sPelT 

34. Genus Ostoma Laicharting. 
Peltis Ill.. Er., Redtenb., Seydi. 

Gammunbe Thomson, Grynocharis "Thomson. 

3oletieola Andersch 1797. 

Frons apice lere truncata. Ulypeus plus minusve discretußs 

Antennae 11lartieulatae, elava triartieulata. Prothorax basi coleop 

teris vix angustior, Jateribus integris, angulis antieis produetis. Flyte 

plus minusve costulata. Tibiae muticae. Unguieuli simplices. Corpu 

depressum, vix aut rarissime pubescens, latum aut. oblongum, la a 

ribus late explanatum. 2, 

Körper breit, mehr oder weniger elliptisch, ziemlich Hach, mit sehr 

verbreitertem schildförmigen Seitenrande. Kopf frei, die Vorderecken des’ 

Halsschildes die Augen berührend. Stirn am Vorderrande flach aus 

vehuchtet, beinahe abwestutzt, zwischen den Fühlerwurzeln mit ei 

mehr oder minder abgegrenzten Querfurche. Die Seiten des Kopf 

scharfkantig, mit einer kleinen Ausrandung. Augen rundlich oder q a 

Taster mit länglich eiförmigem Endegliede. Erstes Fühlerglied nach ause 

stark ohrenförmig erweitert oder nur verdickt, die Keule 3 gliederig, 



einfach, viel kürzer als die Pühlergeissel. Prosternum schmal, hinter 

den Hüften «leiech breit, kaum erweitert, die Spitze abgerundet, die 

Seiten stark gerandet,  Vorderschienen mit innerem stark hackenförmig 

eokrümmten Enddorne, die äusseren klein, oder beide von gleicher Länge, 

Klauen einfach, stark gebogen.  Halsschild init abgestumpften Ticken, 

nach vorn verengt, «die Vorderwinkel vorgezogen. Die Basis des Hals- 

schildes schliesst nur in der Mitte an die Flüroldeeken an. Schildchen 

quer. Flügellecken gestreift punkbirt, mit mehr oder minder deutlichen 

und zahlreich erhabenen Zwischenräumen, 

[. Prosternum pone coxas processu subgloboso InstrueLum.  Tibiae 

anticae extus canalicnlatae, ealeari curvato armatae. Oculi oblongi. 

Sılei antennarum obsoleti. (Genus Peltis Thonis.) 

I. Ostoma grosses Oralis, depresstieserla, yigra aul picea 

wel ferruginea, conferlim prunetataz elylrıs sultura lineisque 3 elevalis 

ueribus. Long. 11-16 mm. 

Patria: Iuropa. 

Tune, Naun. Suce. 151. —— Er, Nat, Ius, TH. 245. — 'Thoms. Skand, CoL_1V..189 

1. Prosternum pone eoxas processu nullo.. Veunli oblongi. 'Tibiae 

subtilissime dentieulatae. apiee biealearatae. (Genus Gauranıbe 

Thoms.) 

2. Ostoma forrugösea: Oralis, ferruginea, punclata, supra 

glabra, brunnen, Iimbo ferrugineo; elytris dorso  striato-punclatis, 

interstitiis alternmis eleratis. Long. eo, ml. 

Patria: kuropa, Amer. bor. 

Sılpha Ferruginen Lin. Faun, Suec. 150, 

Peltis Serringinea lentehs:, Nat, DIN 2HG. 

Sraterne Randall, Bost, Journ. Ua 0%, 

>. Ostoma Pippüngstkoeldis Breviter ovalis, ferruginea, 

punctata, supra glabra, brunnea, maenlis 10 coleopterorum limboque 

rorporis ferrugineisz elylvis dorso striato-punctatis, interstilüis alternis 

pleratis et crenatis. Long. S mm. 

Patria: Amer. bor. (Sitkha.) 

AMnnh.; Bull: Mose. 1852. IT. 333. 
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II. Prosternum pone coxas processu nullo. Oculi subrotundati. Tihiae 

subtiliter «denticulatae, apicem versus subdilatatae, ealcari pary 

armatae, anlieae extus apiee spinoso-produetue. (Genus Gr 
nocharis Thoms.) 

4. Ostoma pubesrens: „Oblongo-orala, depressa, fusca 

albido-pubescens, elytris suhtiliter tricostatis, interstitiis subserialim 

fortiter punclatis.“ Long. 2 lin, 

Patria: Krimea. 

Peltis pnbeseens Erichs. Gern. Zeitschr, V, 457, 

Mir unbekannt. 

3. Ostoma oblonga : Oblonga, nigra, supra glahre, capik 

thoruceqne fortius punelatisz elytris fortiter striato-puncthgtis, inter 

stitiis allernis subcarinalis, carinis allernis magis eleratis. 

Patria: Europa. ; Long. 5-5 mim, pl 

Lin, Baun. Suce, 131. — Erielis, Nut. LI: 247. — home Skand. Cor IV 15 

6. Ostoma quadıilineate : Oblongo, nigra, supra glabr@ 

capite Moraceque suhlelius  purwelnhis; elylyia. eleräto- quadrirostatiih 

interstitäis serie qualnor fortiter piunelalis, Long. 55 mm, g 

Patria: Amer, hor. 

Peltis preenchrilinerte Melsh. Proe. A Phil. IT. 0 

nargimata Melzh, ). ec, 101. 

‘. Ostoma Yreani: Elongata, ferruginen, glabre, capite to 

raceqtte dense sat profunde punetatis: elytris tenuwiter elevato-septem 

costatis, änterstitiis bisertatim pionelnlatis, ; Long. 25 — 3 mm 

Patria: Ubique. 

Allib. Itev, Zool, 18-47. 

Ueber die ganze Erde verbreitet. Nach Europa aus Indien ein- 

geschleppt. Ich besitze Stücke aus Berlin (in Reis ziemlich zahlreie 

gefangen), Spanien, Afrika, Madagascar, China und Süd-Amerika. Mi 

dieser Art fällt wohl Peltis pusilla Klug. zusammen. Die Beschreibu 

der letzteren lautet: „Siatura fere P, oblongae. Depressa, fere linear 

dlorso ferruginea, subtus rwfo-testacea. Caput ct thoraz confertim 

punctata. Iolylra thorace duplo longiora, marginata, striata, ad sit 

punctata. Pedes rufo-testacei. Long. 1" lin.“ 

Aus Madagascar. 
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35. Genus Thymalus Duftschmiedt. 
Fauna Ast. IL: 1825. Pe, 126. 

Caput subretractum, oculis votundatis. Prothorax apice parumı 

emarginatus, angulis anticıs rotundatis. Antennae llarticulatae, 

clava Barticulata, simplex, elongata, subsolida. KElytra subseriatim 

Ffortiter punetata. Tibiae anticae calcari ohsoleto. Corpus fere ro- 

" tundatum, valde convexum, longius pubescens, 

Körper gerundet, nahezu halbkugelförmig gewölbt, oben fein reif- 

artig behnart. Kopf schr klein, von dem Vorderrande des Ialsschildes 

fast bedeckt. Stirn am Vorderrande abgestutzt. Fühler 11gliederig, 

die Keule Sgliederig. Prosternum einfach, gerandet, kaum über die 

Vorderhüften hinausragend.  Halsschild und Flügeldecken mit breit ab- 

@sesetztem Seitenrande, das erstere etwas schmäler als die Basis der 

"Decken, nach vorn gerundet verengt, mit kaum angedenteten Vorder- und 

\abeerundeten Ilinterwinkeln. Flügeldecken oben grob reihi« punktirt. 

Beine kräftie, Klauen einfach. 

L Uhymalus imbatus: Breviter oralis, walde, CONTOENS, 

| riseo- foyupine HS SUpra aenescens, margine late SI RCO, pP ide erecht 

\pallide vestitus; prothorace dense subtilissime punctato; elylris pro- 

Funde seriatim punctatis. Long. 5—6.5 mm, 

 Patria: Europa. 

ler Syst. El. 1..344..1. — Er Nat. 1112 249% — Thomas Skwnd: Col. IV. 188 

| 2. Ihymalus fulgiduss Brevier ovalis, conveeus, piceo- 

Aferrugineus, supru aenescens, [ulgidus, mıeorgine minus late sangyıinco, 

pube erecta pallide vestitus; prothorace subtilissime punctato, elytris 

mimus fortiter seriatim punclatis. Long. 5-6 mm. 

Patria: Amer. bor. 
Erichs., Germ. Zeitschr. V, A158. 

Thym. margtuteollis Cherrol, (Bike Sa 18, fig. 2% 
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Dane h „Spitze der Flügeldecken vom 9. 

3 n y ß Prosternum, Mesosternum und Metasternum. 

ee R -  Vorderbein vom d. 

5 R & 5 Fühler. 

b Calanthosoma flavomernlate m, 

7 Nemozomia voran m. 

S Dupontiella ichneumotdes Sp. 

9) Filumis tenwissima Dt. 

10) Alvora procera m. 

11 Alindria grandis Serr. 
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ja S .- Bein: ke 
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16 5 gigas und opaea. 2» „ 
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Reittor, Trorositidae. da 
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"30 Latolaeva, Stirn. 

Br. 22 Prosternum. 

RER, Fuss von Latolaeva, Ancyrona, Alieropeltis. 

33 Latolaeva ovalis Mac Leay. 

34 Ancyrona Stirn. 

3D 5, Prosternum. 

30 Leptonyza brevicollis Prosternum. 

37 J n Bein. 

5  ,„: i e: 
8 } , ©. 

10 Eronyxa Stirn. 

41 5 Fühler. 

Me Klauen. 

43 en Prosternum. 

Hi s Körperform. 

15 IKeropeltis Stirn. 

\ Oe \ serratieollis Rdtb. Seiten der Körpers, 

47 Peltastica Clypeus. 
2 18 5 Klauen. 
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Mittel - Temperaturen 

thermische Vegetations-Gonstanten 
von 

A. Tomaschek. 

EN 973 ON N FB UN A De 

T. 

Die diesbezüglichen Bestrebungen Ioffmann's in Giessen, (Iher- 

mische Vegetations-Constanten. Gaca Jahre. 11. Hit. 10. Pg. 640.) aus 

der Uebereinstimmung jährlicher Summenwerthe, welche durch Ablesung 

an einem besonnten Thermometer gewonnen werden, sogenannte thermische 

Constanten der Blüthezeit zu konstatiren, veranlassen mich meine eigenen 

Bestrebungen : Mittel-Temnperaturen als klimatisehe Temperatur-Gonstanten 

für” die blüthen-Eutwicklung der Räume zu gewinnen, hier einer neuer- 

lichen Besprechung zu unterziehen *). Wenn auch (as Mass der, von der 

Pilanze wirklich verbrauchten Wärme dureh thermometrische Messungen der 

Insolationswärme im Gegensatze zu Bestimmungen der Schattenwärme, in 

einzelnen Fällen genauer bestimmt werden dürfte, so steht diese Methode 

mit der, den Meteorologen bis jetzt geläuligen Bestimmungsweise in so 

grossem Gegensätze, dass wohl noch lange Zeit eine allseitige vergleichende 

Erprobung der Hoffmann'schen Insolatiousformel aufgeschoben werden muss. 

Nach dem Vorzange Alex. v. Humboldt's (Kleinere Schriften 

Lt. Bl. 1855. Von den isothermen Linien ete. Pg. 275) halte ich die 

NMittel- Temperatur für den entsprechendsten Ausdruck, durch welchen 

die Uebereinstimmung der Wachstliums- Erscheinungen ausdauernder Ge- 

wächse mit den Temperaturen, welche zu ihrer Hervorrufung geeignet 

sind, am «leutlichsten erkannt wird. Die Darstellung dieser Beziehungen 
durch Mittelwerthe wird werenüber jeder anderen Form — wie ich über- 

zeugt bin — den endlichen Sieg erringen. Ich glaube, es lassen sich 

" . . rot . . rin N a. . 
‚ Vergl. Mittel- Temperaturen als klimatische Temperatur-Constanten für die 

Blüthen - Entwicklung der Bäume. Wochenschrift für Astronomie ete, von 

Dr. 15. ITeiss. 1869. Pr. 171: 
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die Vegetativps-Vorgänge recht wohl mit den klimatischen Bestimmunge 
der Meteorologen in Einklang bringen. Biosse Jahres- und Monatsmitt 
der Temperatur, reichen zwar keineswegs hin; viel wertlvoller erscheinch 
bereits fünftägige Mittel, welche an vielen Orten nach dem Vorzam 

Dove's als Grundlage klimatischer Untersuchungen im Gebrauche sin 

Soll jedoch der volle Gebrauch von den, durch Meteorslogen berechnete 

Mitteln in der Klimatologie gemacht werden können, so ınüssen sich d 
Meteorologen nach «lem wiederholten Vorschlage De Candolle’s (1 

Candolle: Geographie botaniqgne. Tom. I. Pr. 37, „Naturforscher“, N 

venber 1875.) zur Conzession bereit erklären, die slittelwerthe zum Behu 

der Bestimmungen der Abhängigkeit der Wachsthums-Erscheinungen v 

der Temperatur, nur nach «lem positiven Graden zu berechnen. 1 

sulehen Mittelberechnungen müssten demnach alle negativen Temperatur 

O0 gesehzt werden. Es wird übrigens kaum Jemand, der mit d 

Gegenstande näher vertraut ist, verkennen, dass nur in dem Falle, 

ein wirklicher Einklang zwischen den Bestimmungen der Meteorolog 

und »llanzenphysiologen hergestellt ist, ein "praktischer Brfolg je 

Bestrebungen in Aussicht steht, welche die Abhängigkeit der zeograpl 

schen Verbreitung der Pilanzenformen von den klimatischen Verhältnisse 

nachzuweisen bemüht sid.  Gewisse Erscheinungen «der Thier- u 

Pflanzenwelt finden oft. in. Zeiträumen statt, für welehe, nach d 

Berechnungen der Metevrologen negative Werthe der Temperatur wel 

müssen; so für das Stäuben der Kätzchen von Abzus öncana, das Blü 

von Galeanthus seralis, für das Schwellen «der Baumkuospen u. =. 

In solchen Fällen tritt es klar Zu Tage, dass das meteorolorische Mit 

kein Massstab für die, zu solcher Zeit stattfindende Bewegung der Pllauz 

welt sein kann. Da aber frühzeitige Reguagen des Pllanzenlebens 

Zusammenhange nit späfsren Erscheinungen stehen, so ist leicht eine 

schen, da auch die Mittelwerthe im Zusammenhange betrachtet werd 

müssen, dass diese abweichende Berechnung der Mittelwerthe bei gewisch@ 4 ı 

Temperaturen (negativen und positiven) «die Beziehung der späteren ME 

aus positiven Temperaturen berechnete Mittel zu den Vegetationsvorgäns 

verdimkeln ınuss. Nur die volle Berücksichtigung des bier aus) 

sprochenen Grundsatzes bei der Berechnung der Mittelwerthe, machte® u 

mir möglich, freilich bis jetzt nur an einem Orte (Lemberg) eine höcht 

überraschende Uebereiustimmung der Mittel-Temperaturen mit den Blüt 9 

zeiten zu koustatiren, welche mich veranlasste, Mittel - Temperaturen Vi 

klimatische 'Temperatur-Constanten gelten zu lassen. Die EinwendWe 

des anerkannten Meteorologen C. Fritsch, dass die, von mir, 2 

klimatische Temperatur-Constanten bezeichneten Mittelwerthe auch sel 



| zu Anfang ‚Jänner eintreten *) und daher nicht als Austrücke des Wärme- 

pedürfnisses der Pflanzenformen angesehen werden können, ınuss dahin 

# beriehtiget werden, dass kein einziger, der bis jetzt aufgestellten der- 

artiven Ausdrücke weh die Summenformel nicht ausgenommen 

i unabhängig für sich allem als Ausdruck des Wärmebedürfnisses der 

s Pflanzen Geltung haben kann, dass jede dieser Formen der Abhängigkeit 

il des Kintrittes ireend (einer Phase des Pflanzenlebens nur mit Rücksicht 

| auf das Datum des erfolgten Kintrittes derselben Geltung haben kann. 

Sonst müsste ja "rücksichtlieh der Summenformel ebenflls behauptet 

werden können, dass wenn die gesaummte Wärme, welche die. Summen- 

formel darstellt der Pllanze in einem Tage dargeboten würde auch wirklich 

I lie bezeichnete Phase an diesem Taxe eintreten Anüsste, 

\ ls wird angezeigt sein hier zunächst einen kurzen Bericht über 

jene, für Lemberg aus phänologischen Daten gewonnenen Resultaten zu 

eben, che ihre Anwendbarkeit an anderen Orten besprochen werden 

ekann. Ks muss bemerkt werden, dass auch bei der Bestimmung der 

Masesmitter jener Tage, an welchen theils Wärme, thens Kältegrade 

notirt sind, nur die positiven Grade berücksichtigt wurden und zwar in 

in; Weise, dass 2. D. bei 0:0, -| 2:0°, —0°5° die Mittel - Tenıperatur 
| a) Does : Br i 3 a. 
alles uses auf", 0°67° berechnet wurde. Dieser Vorgang ändert 

war wenig die Summe der. "Tagesmittel, desto mehr. abeitte --Mittel- 

| Temperaturen und zwar zu Folge der grösseren Anzahl der Tage, welche 

\ in diesem Falle bei Berechnung der Mittel-Temperaturen berücksichtigt 

th Werden müssen, So ergab sich 2. b. für den 1. Mai 1S60 nach weiner 

il Berechnungsweise vom 1. Jänner angefungen die Summe der Tagesmittel 

319%, die Zahl: der Tage SS; daher das Mittel dieses Zeitraumes 

E 3:63. . Jlingegen nach gewöhnlicher Berechnung ist die Summe 

eye die Zahl er Lage nur: 61, fulglich las. Mittel’4:87°. 

In Lembergs Umgebung beginnen nachstehende Baumarten zu 

ul blühen, wenn seit dem Anfange des Jahres folgende, auf obige Weise be- 

rechnete Mittel-Temperaturen erreicht wurden: 

2:58" I. -1-0°07*°), der Kirschbaum, Prunus avdum. 

”, Dicser Uzustand dürfte auch dann wegfallen, wenn die Gesammtmittelwerthe 

wicht vom 1. Jauuer jedes Jahres aus, sondern für ganze Jahresepochen 

berechnet würden. 

"rm 007 besentet die durchschnittliche Abweichung, innerhalb der einzelnen 

Jahre, ohne Rücksicht auf das Zeichen; «diese beträgt also kaum 2"/, der 
Mittel-Teinperatur bei Pr. aviony; bei Pr. Padus nur etwas ınchr als 1/,, 

bei ob. psende ea. 2"/,, bei TU. yrandifl. 3%; also im Mittel 2%/,. Dr. 
Hoffinann's Einwendung, dass die Annäherung der Jahreswerthe der Constanten 

bloss der Verkleinerung der Zahlen zuzuschreiben sei, findet in dieser Berech- 

nunzsweise Ihre Widerlegung. 
\ 



BER. | 004, die Traubenkirsche, Prunus Pudus, 

436° R. | 01, die Rosskastanie, Arseulus Ilippocastanıum, 

81” le. 1 0.12, die Robinie, Robinia pseud' Arcneia, 

710° R. 1:0'2, die Sommmerlinde, Tilia grandifolia, 

Dies wird in jedem einzelnen Jahre dann der Fall sein, wenn si 
I 

überhaupt eine, von O0 ansteigende Reihe «dieser Werthe erzibt. In de 

10 jährigen Zeitraume, innerhalb- welehem die phänvlogischen Beobae 

tungen angestellt und obige Resultate erzielt werden konnten, fand u 

im Jahre 1862 cine Ausnahme statt, wo die Tareswerthe der Te 

peraßur plötzlich so erheblich stiegen, dass die Vegetation dem Steirl 

der Erwärmung nicht in gleichem Grade folgen konnte. Um «den Gr 

der Genauigkeit «lieser Berechnung schätzen zu können, schlaxren wir 

dem Verzeichnisse der, an jelem Tage des 5jährigen Zeitraumes 18 

bis 1861 (der mir berechnet vorliegt) vom 1. Jänner eines jeden Jaht 

erreichten Mittel-Temperaturen die Zahl 3°82 (lie Constante für Pr, padı 

beispielweise nach, so finden wir diese Mittel-Temperatur in den einzel 
‘ 

Jahren an folgenden Tagen erreicht: 

LOS. Lam. Se, 4, Mai. 

1898, Su. re N 

LINE en a Ra 

1860, m. en en 

Duo een N 

Mittel am... 7, 7020 Mar 

Der Anfang des Dlüheus wurde in der That an. folgenden Ta 

beobachtet: 

1857, am 6, Mai... E22: Ware Abweicbune. 

1858... 76.0... Lies ; 
1859, 5. 29 Ama So = 
1860... 3 Mu di 2 
1861, 10.02... 00 2 Abe A 
Mittel an 5. Mai. .=F14 Tage Abweichune. 

werden wir uns überzeugen, wenn wir in der bezeichneten Tabelle 

an jedem Tage erreichten Mittel-Temperaturen des 5jährigen Zeitra 

(1857—1861) für jeden Tag der Monate April, Mai und Juni, | 

5 Mitteln der einzelnen Jahre ein neues Gesammtmittel bilden, sod 

jenen Tax, dessen Gesammtmittel den obigen Constauten entspricht) 

dem mittleren Tag der phänologischen Beobachtung vergleichen. | 



In diesem Falle ergeben sich für 

PULS A VLEnT 

4 Constantbe 2.982. .1.0.07.2). 
u een 

I: R : 5 | | | 

hu Datum 188218581859 ..1860% 1861 Mittelwerth 

DI: ZUREERT, | 

Yrıll I Mai ar . Re) 2:58 FÜ) 3203 | 334 3.546 

ie Däl ... 20.0. Bol 307° 21:12 22.100772 

ir 7° Nach 12 jährigen Beobachtungen ist (der erste Mai durehschuittlich 

er Anfang der Blüthenentfaltunge, (diess Ist aus folgenden Beobachtungen 

Jnasiehtlieh 5 

nl Bor: 2 N rl 1899: 4. ® 18512:.23 Ap11l,,1900.:.9. Mal, 

N 0 Adi, 1862:.285. April, 186%: .9, Mai, 18064: 12. Mai, 1865: 

wen 1866:.16. April; 1867: 29%. :April,. 18685 4. Mai. 

Prinns. Paudies. 

Ü. 3.89... 0.0:-£: RR 

2 | 
Datum 1857. 1858 1559..1860: 1861 -Mittelwerth | 

lt: 
; | 

N Anl 1 Mai . ° . 3 . =.95 3.15 [25 | >81 2.9g' 3.74 | 

BE 2022380359 24:35 13:86) 345 .0..388°- | 
Br 28. ....3:98: 83:72 4-49) 3:87,.3:51 3:89 

Der 5. Mai, an welchem Tage der Djährige Gessammntmittelwerth 

wMlöhe der €. >82 erreichte, ist auch der mittlere Tag der Blüthe- 

für Pr Pads mach ib jährigen phänolozischen Beobachtungen (Vergl. 

> ltel-Temperaturen ete. Wochenschrift Dr. Heiss Jahrg. 1869. Pe. 183): 

BR : > 3% NE : i . Are Guımsrl Prof. Hoffmann hat für Giessen die Constante von Pr ariın 32002 
un . EHE . . . . .. id berechnet. In Lemberg erreicht der 5 jährige Mittelwerth des 3. Mai die Höhe 
ae per - , nis Be I | von 3676. Unter Voraussetzung allscitiz richtiger Rechnung und Beobachtung, 

„Zuiteul 

1 Jul 

ion, 9 

hat also der in Giessen von Prof. Hofinann beoubachtete Bauın eine um 2 Tare 

Spätere Blüthezeit in Bezur aut den in Lemberg beobachteten. In der That 

war das Beobachtungssystem in Lewberz so eingerichtet, duss getlissentlich 

——— 

ul der am zeitlichsten blühende Baum der zanzen Umzgebunz der Beobachtung 
ILS) Ei i a k 2 0 R er 
In | Interzozen wide, während Prof. Hofmann, wenn ich nicht irve, «die Bäume 

johlh | seines Gartens allein in's Auze fusste. 
\ 



Aesculus Hippocastanum. 

(e 436 -] 01, 

Datum 1857 1858 1859 1860 1861 Mittelwertl 
1 
! 
| mann nn mn 

137 Mai Be 1:32:3:4:.227 479 7 AZ 4354 

| 14. Ma. el na 4:20 4317 4:92, A 1'450 

| 15. Mai 140 4-40 4:89 4:69 4-18 4530 

Nach 12jährigen Beobachtungen, meist meinen eigenen, ist de 

mittlere Tag (les Blüthenanfanges der 14. Mai. 

1857: 14. Mai, 1858: 13. Mai, 1859: 8. Mai, 1860: 127 Ns 

1861: 21. Mai, 1862: 5. Mai, 1863: 14. Mai, IRGIm2E Ni 

12, Mai... 1866 2.7: Mai, 1867: 10: Mai, 1860 Zoe 

Dr. Kohrer in seinem Beitrag zur Meteorologie und Klimatologie 

Galiziens, Pg. 9, bestimmt allerdings den 18. Mai als Blüthenanfang 

Der Unterschied liegt in «der Deobachtungsmethode. Meine eigene 

Beobachtungen betreffen - jedenfalls die frühesten "Bläthenentfaltungen@" 
u7;®+ 

Die Constante 4:36 -| O1: gibt also hier insbesondere nur für dem | 

frühesten Blüthenanfang, wenn sich auch nur einzelne Blüthen ode 

Blüthenstände zum DBlühen öffnen. 

Rkobinia pseud’-Acacıa, 

Bons 80 

Datum : 1857 1858 .1859 1860 1861 Mittelwert 

Bi | 
MdL ee et. 635 | RENIOS 573 

32 Tina... 252701. 583 one 5.798 

Au Tamab nn ere 9751. 3881 0508 000.322 5870 | 
I 

Nach 12jährigen, aber auch nach 1-4 jährigen Beobachtungen al 

der Periode 1855—1868 ist der 3. Juni der erste Tag des Aufblühen) 

1857: 7. Juni, 1858: 7. Juni, 1859: 31. Mai, 1860: 30. Ma 
1861: 12. Juni, 1862: 23. Mai, 1863: 28. Mai, 18642 Toms 

1855: 26. Mai, 1866: 3. Juni, 1867: 2. Juni, 1868: 30° Mai. 3 | 

. 
r) 



lt erandaFolrı, 

® 7.1 -1.0:.2 

Datum 1897.:18581.1500: 1800.21861| Mittelwert 

m RS: 0 AL 720%.6°60 710 

798. 7-395.7°4167:330.8°80 7-18 

| Nach 12 jährigen phänvlogischen Beobachtungen der 23. Juni, der 

| Tag der Blüthezeit! (Vergl. Wochenschrift Dr. Heiss. Pg. 184.) 

Allein selbst die, von „den Meteorologen berechneten Htägigen 

D) ' urmittel scheinen geeignet mittelst der Constanten jene Tage 

Achzuwei isen, an welchen «die Blüthezeit eintrit”. Die grösste Schwierig- 

‚ei bildet hier die Berechnung oder vielmehr Umrechnung der Mittel- 

N Mi für jene Monate, in welchen theils negative, theils positive Tages- 

A notirt sind, 

1 Mit Rücksichtr daran, dass im „Beitrage: zur Meteorolsgie- etc. von y 

WDr M. kohrer*, Pe. 22, für Lemberg die Zahl der Tage mit andauerndem 

(il ia an welchem kein 'Thauwetter eingetreten war, für die Monate 

Tänner ‚ Februar und März auf 40. bestimmt sind, bleiben für genannte 

Es 50 Tage: als selehe, an denen wenigstens theilweise -} Tempera- 

‚uren vermutheb werden können. Die mittlere Temperatur dieses Zeit- 

raumes wurde annähernd mit Ililfe der Temperaturextremo aproximativ 

we 1:0° R. berechnet *). 
| 

| Es ergibt sich daher für die Monate Jänner, Februar und März, 

„die Summe 19°" R. auf I0 fünftägige Zeiträume vertheilt. Zu dieser 

Summe werden nun in folgender "Tabelle die Mittel- Temperaturen der 

uleinander folgenden Stäzgigen Zeiträume addirt, so erhalten wir Mittel- 

Temperaturen vom ‚Jänner an berechnet: | 

nn. 

» .ys Ass . .. . . .ys .. . ‚ Aus der Tabelle für die täglichen Mittel-Peinperafturen vom 1. Jänner ‚jeles 

Jahres währerel des 5 jahrizen Zeitrumes (1SIT— IS6 1). ergibt sich die Mittel- 

Temperatur von 1:91" für den 2. ‚Hinner. 



= 2 Niltel-Temperaturen KEinreibung der phänslegischen 
ie) = vom L. Jänner nn 
ze u goreohnet  Beobachtungsdaten aus dem Tagebuche 

Stivjeo aa (1557 -1868). Anfang der Blüthe»zeit 
| AR ee 
h Zeiträume arzt se22 msn E 

zZ = == = = = Benennung «der Pllanze Datum Er) 

Se -z 

- °.r; zen’ (oy v c . s „ | | 5 April 24278: .242 2:12 Corylus Arellana 13 x April 
| | | 
| 6—10 Drb-E2 274 2535  Populus Iremula . A ER 
| 5 ar e = BR | 
11—1D. .- BT 270° Salız eaprac@ re 

I f 

| Populus alba. 113 | 
' | 

16—20. , Tb 256 ZT | | „ | | | | 

2 99. 31 >21, Acer plalundtdesmen22 75 | | 
a x | \ 

| Ribes Grossuluvia , 22 - | 

Belle: alba ee 124. el 

20-902 Navi Den 346 | 
i I 

| - ’ > . y. - | 

Ba ga 38. 2,09.% mas UlTMaR : | 1. Mai | 

| Prunus Pads ORAL 
| FERNER N ri ag er Dan a re | IR hl ? | 
ll N I 5 | 1.12 Acer pse ndopfedan FRIR: Son 

ı11—1D., „ 12:09. 4:6) EDEN Syranga Tulgare 

‚Lescnlus ITippocastanmm, 14. 
ı 

| 

11620... ...:12:00: 4°9.: 4:86. Dycaa barbarnpeme to 

2125: 57-1121) 93 2-5.23, Dorberis alas 

| | | Cydonia vulgaris  .|23. 

124. 
131— 4. Juni! 13°SS! 0:0 ' 587 Robinia pseudoaeneia | 3. Juni) E 

| | 

1260—30. „12:73: 56 |.5952 | Eronymus europacus 

Sembucus nigra. 

509... 11459) 6:3 1,0222 Philadelphus coronamus) 6, 

| Rosa eine ee 

1014. „ |19.11:. 07 | 0:59 | 
15-19... 0150007000 04 | | 

20—24. „ 11907, 73 | 1:18:1. Wilis, Eanileras, De 

| | Tilia grandifolin. :|23. z 
en | 

\ 

Id u 

Direktor Dr. Jelinek hat der meteorologischen Beobachtung bi 

uns dadurch eine neno Bahn gebrochen, dass er (ie, von Dove inaug 

rirte Berechnung der 5Stägigen Temperaturmittel auch für österreichise 



Stationen aus der Periode 1848 bis 18063 berechnen liess. Leider ist 

die in obigem Sinne nothwendige Umrechnung, welche dieselben zum 

7wecke &.r Vergleichung mit den Veretations-Erscheinunzen benöthigen, 

höchst schwierig dadurch, dass hierzu die Einsicht in die meteoroloeischen 

‘Orieinaltabellen der Deobachter nothwendig ist, Sonst wäre es mir 

solungen, die von mir, berechneten Constanten auch an anderen Orten 

zu erproben. Im Allgemeinen haben wich aproximative Berechnungen 

lavon überzenet, dass sieh die von mir festgestellten Constanten auch 

an anderen Orten bewähren, dass dieselben jedoch erst in einer um so 

erüsseren Jahresreihe zum Vorschein kommen, je "exzessiver das Klima 

les betreffenden Ortes ist, d h. je unrerelmässiger (die türlichen Mittel- 

werthe der Monate April, Mat und ‚Juni aufeinander folgen. Nur an 

‚jenen Orten, meist nordöstlich gelegen, an welchen die täelichen Ten- \ 

peratnrmittel vom 1. Jänner an gerechnet eine möglichst wleichmässig 

Janfsteisende Reihe bilden, wenn auch mur wenige ‚Jahre in Mittel zu- 
) 

j 

j 

\ 

) 
‚ls sich die Blüthezeiten zweier Arten zuweilen ohne Beziehung auf die 

| 

I 

I 
| | l 

Dr 

| 
ih 

sammeneezogen werden, bewähren sich die Constanten in überraschender 

Weise. Die Pllanze ist befählet bis zu vewissem Grade sich auch ex=- 
\ 
| 

"zessiven Demperatur-Verhältnissen zu akkkomotliren, überall jedoch, wo ihr 

"fahr aus, Jahr ein, gleichartiges Temperatur-Verhältniss dargeboten wird, 

sehmiest sie. .sich-.ia bewinderuneswürdtger Weise rücksiehtlieh des 

“bimtrittes der Phasen an dieselben an.  Uebrigens «ürfen die in ein- 
| 

zelnen ‚Jahren zum Vorschein kommenden Abweichungen nicht Immer 

ls Beohachtunesfehler angesehen werden, Die Veretation entwickelt 

steh nieht in. allen ‚Jahren vollköinmen gleichmässig und der verschiedene 
Pe % £ q . » » 
‚Binfluss der übrigen klimatischen Potenzen, macht sieh insofern geltend, 

lemperatur antfallend nähern, oder von einander entfernen. So traf, 

m nur ein Beispiel hervorzuheben, im ‚Jahre 1560 der Anfang der 

Blüthezeit der Kirsche mit «dem Anfange der Blüthezeit der 'Trauben- 

irsche zusammen, ungeachtet im mehrjährigen Durchschnitte der Anfang 

eiler Blüthezeiten um einige Tage auseinander liegt. Die um diese 

eit herrschenden höheren Tagesmittel nebst hinreichender Feuchtigkeit 

jesehleunigten in «(diesem Falle die Entwicklung der Traubenkirsche in 

\öherem Grale, als das Blühen des Kirschbaumes. Das Eintreffen der 

| „lüthezeit der. Pr Padus ist "mehr: als -dası Blühen! des: Pr. avzum 

m vorausgehender Entwicklung nothwendiger Achsengebilde abhäneie. 

Vas also (die Entwicklung des Laubes und der Achsen befördert, wird 

tr bei Pr. Pads indirekt auf das frühere Bintreffen der Blüthezeit 

Mi wirken. Die Baumgrnppe, in welcher in diesem Jahre das erste 
m blühen des Pr. «rim am 3. Mai beobachtet wurde, hatte in 

II) 



diesem Momente ein höchst verändertes Ansehen insofern wieht nur da 

Laub der Traubenkirsche, sondern auch das der Rosskastanie in, 2 
dieser Zeit, auffallenden Weise entwickelt war. Es ist also nach dies 

setrachtung sehr leicht einzuschen, dass selbst bei ‚der sorgfältieste 

jenbachtung eine arithmetisch genane Uebereinstimmung der sogenannte 
Constanten in «en einzelnen Jahren nur erst dann in Aussicht zestell 

werden kann, wenn zugleich mit der Temperatur, auch die  ühriee 

klimatischen Einflüsse in Reelmung gebracht werden. 

Aus der Zusammenstellung der Constanten von 27 Baum- um 

Straucharten für die Jahre: 1857, 1858, 1859 und 1861 erhielt ie 

folgende mittlere Werthe derselben: 

Abweichwrr vom Mittel: 

[897% 420% 0.007 

1S5S: 1:25 — OH) 

1859 ; 378 "0073 | 

1561: 4-30 — O0 

Mittel: 1303 | 0.038 08% 

Aus dieser Zusammenstellung ergab sieh, dass die Fehler dur 

„diese Zusammenziehung sich allerdings verminderten, das relative Ve 

hältniss der Abweichungen jedoch ungestört rehtichen ist. Diess «deut 

an, dass die Quelle «ler Abweichungen bis zu einer gewissen Gren 

keine zufällige sein kann, sondern von einer gemeinsamen Ursache bedin 

erscheint. Es ist der Grad der Bewölkung, («dessen Verschiedenheit 

den einzelnen Jahren zur geringeren oder grösseren Wirksamkeit d 

Wärme beitragen mag. Wurden alle Daten in den Beobachtungslist 

les Dr. Rohrer von 00 und 0°5 für die Bewölkung innerhalb jen® 

Zeitraumes, in welchem die ‘beobachteten Blüthenentfaltungen eintraf 

(Jänner bis Jnli) addirt, so erhalten wir, für die obigen Jahre folgen@ 

Anzahl: Abweichung der Constanten vom Mittel, 

857%... 99 lee ln h 

1858 9. 139 K a 

18592.2.000- 0.0 000 ao Er 
1861,78 2 a le nee h 
Mittel: 97°5 we , 

woraus sich durch Vergleich mit obigen Abweichungen der mittlerd x 

Constanten von 27 Baum- und Straucharten ergibt, dass die kleiner 

Mittel-Demperaturen in jenen Jahren, in welchen eine grössere Anzad 

heiterer Tage eintraf ebenso wirksam waren, als die grösseren Mitt 

Temperatnren der übrigen Jahre, Es weisst ıiese Betrachtung auf d 



„0 

eeinilussenden Werth der Insolationsgrade auf die Blüthenentfaltung 

hin (Unterrichtszeitung Nr, 4 am Schlusso). 

A Von Rinfluss auf die Weise des Aufblühens in den verschiedenen 

ahren ist ferner die Höhe des Tagesmittels zu jener Zeit, wo das Auf- 

Nihen erfolgen soll. Die Höhe der Tagesmittel zu dieser Zeit befördert 

f auffallender Weise die Ausbreitung dev Blüthenentfaltung (des Auf- 

" olühens) über alle Dlüthen eines Baumes oder einer ganzen Baumgruppe. 

ibenso erfolgt bei nieıleren Tagesmittel das Aufblühen nur unverhältniss- 

nässie langsam. 

1 So lässt selbst die unmittelbare Beobachtung den zünstigen Ein- 

Ms der steigenden Temperatur auf den Eintritt nachfolgender Phasen 

los Pflanzenlebens erkennen. Als Beispiel möge uns las verschiedene 

\nfblühen des Pramus ardıım in den Jahren 1857 und 1858 dienen. 

1851.). 
Paresmittel: 

| 9l>-am 21. April 

| BA 99... 

| 1:82 93: & 

l 
{ 

untl ” 
(u 20 ...24, 
1 0% ;g0 a yon 

il ME on Rs haben sich nur wenige Blüthen des 

hi 4 h - nn \ beobachteten Baumes geöffnet. 

j 5.39 % 28 N 

| 128. 29... 

il un 80.2. 
„anne: 541 10 

ll  *, Es dürfte vielleicht von Interesse sein, den Text meines Tagebuches aus dem 

null Jahre 1857 unmittelbar zu zitiren: 

| „Bei Pr. avium (21. April) dem Bäumehen an der sogenannten unteren 
un Promenade nur eine Blüthe geölnet; die übrigen Knospen meist zum Autf- 

| . : | 

brechen bereit; | 
l 

| 23. und 24. April sinkende Temperatur (Töhe der Mittel-Temperatur 

vom 1. ‚Jänner an, am 24. April 3.672): 

25. April. Schneefall. Stillstand im Fortschritte «des Aufblühens «es 
Pr. arınm am unteren Wall; bis 27. immer nur eine DBlüthe entfaltet. TIöhe 
der Mittel-Temperatur vom 1. Jänner an gerechnet für den 25. April = 3.63". 

28. April. Bei Pr. avimm nur einige Blüthen geöffnet. (Iöhe der 
In) Mittel-Teinperatur vom 1. Jänner = 3.670") 

ent 5. Mai. (Tagesmittel 9:19.) Bei Pr. arbım am unteren Wall ist das 
ı Blühen über den ganzen Baum verbreitet. (Ilöhe der Mittel-Temperatur vom 

ul 1. Jänner — 3.899.) 
Il 9. Mai. (Tagesmittel 8.40.) Pr. avtım auch an anderen Standpunkten 

im vollen Aufblühen. 



| 1858. 
Tagesinittel: 

16°4%’am 3, Mai 

IBAN ma Ar Die Mehrzahl der Blüthen des beobachteten 

BD DB, Baumes sind bereits aufgeblüht. 

Es unterliegt kaum einem Zweifel, dass der normale Eintritt einer 

nachfolgenden Phase einer höheren Temperatur bedarf, als die vorher- 

gehende Entwicklung. 

EAST 



Ueber ein 

merkwürdiges Accomodations - Vermögen 

der Kätzchen von 

Sorylus Avellana, 
rücksichtlich der, zur Zeit des Stäubens derselben herrschenden 

schwankenden Temperatur - Verhältnisse 

von 

A. Tomaschek. 

Im Jahre 1874 trat das Stäuben von Corylus Avellana an einer 
ne 

Staudto des hiesigen Augärtens, "welche mir schon. durchn ehrero. Jahre 

als Objekt der Beobachtung dient, am 6. März bei Sonnenschein zuerst an 

"den Kätzchen der Südseite ein. Die Eisdecke eines nahen Teiches war 

am diesem Tage noch nicht aufgethaut. Das wenig ausgiebige. Stäuben 

dauerte ununterbrochen bis zum 10. März fort. 

Wurden die Kätzchen dieser Staude vom 3. März angefangen, in's 

warme Zimmer gebracht und in’s Wasser eingestellt, so fingen dieselben 

schon nach emigen Minuten zu stäuben an, obwohl im Freien noch keine 

Spur des Stäubens zu beobachten war. | 

Das Stäuben nahm überdies je nach der Höhe der Zimmerwärme 

einen mehr oder weniger raschen Verlauf. 

Diese Beobachtung bestimmte mich zur Voraussetzung, dass die 

Kätzehen der betreffenden Staude vom 3. März an, schon vollkommen 

zum Stäuben «disponirt waren, dass sie nur durch die, an diesen Tagen 

herrschenden niederen Temperaturen am Stäuben gehindert wurden. Die 

‚Temperaturen im Freien an «diesen Tagen waren nach 'zü niedrig (am 

B% oz R., am. == 1:750R, am 5. =-1-170R.) als, dass sie 
| das Stäuben hätten einleiten können. Erst die direkte Insolationswärme 

am 6. März erreichte bei übrigens verhältnissmässig niedriger Luftwärme 

(b. März: Tagesmittel -—- 1:87° R.) jene Höhe, welche ‘das Stäuben zu 

bewirken im Stande war. (Vergl. Studien, über das Wärmebedürfniss 



etc. II Im 12. Bande der Verhandlungen des naturforschenden Vereines 
in Brünn.) 

Die Richtigkeit dieser, damals gemachten Voraussetzung, dass die 
Kätzchen jener Staude vom 3. März an, zum Stäuben hinreichend vor 
bereitet waren und nur durch die, zu dieser Zeit herrschenden niedere 
Temperaturen davon zurückgehalten wurden, dürfte durch eine, seither Ä. 
gemachte Entdeckung eine grössere Wahrscheinlichkeit gewinnen, 

Wurden Kätzchen von Corylus Avellana in’s Wasser eingestellt 

besonders in letzter Zeit wenn sich der Eintritt des Stäubens näherte 
und relativ niedrigen Temperaturen etwa 5° bis 8° R. ausgesetzt, s 
behielten sie unter dem Einflusse dieser verhältnissmässig niedrigen Tem 
peraturen selbst nach dem allmälig und langsam eingetretenen Stäuber 
die Fähigkeit bei, sich fortwährend zu verlängern, weiter zu wachsen 
Kätzchen mit anfänglicher Grösse von 17° erreichten während deı 
Periode des langsam fortschreitenden Stäubens die, relativ sehr bedeutend 
Ränge von 48:4" Das Stäuben und fortschreitende Verlängerung de 
Kätzchenspindel dauerte in diesem Falle nach Eintritt des Stäubens nocl 
durch 6 Tage fort! Erst am 6. Tage erlosch das Leben der Kätzchen 
spindel was sich — wie mich Beobachtungen lehren — Inmer durch 

eine, alsbald eintreteude Verkürzung der Spihdel Kind "eibt. 

In einem anderen Falle hingegen, wo die Kätzchen unter dem 

kKinfusse einer Temperatur zwischen 10° und 11° R. zur Entwicklung 

gebracht wurden (bei 14” R. zur Zeit des Stäubens), erfolgte das Stäuben 

turbulent, und erstreckte sich in kurzer Zeit auf alle Antheren der 

Kätzchen. Das Leben der Kätzchenspindel erlosch jedoch bereits am) 

folgenden Tage nach Eintritt des Stäubens. Die anfänglich 168‘ langen 

Kätzchen hatten hierbei nur die Länge von 26° erreicht. | 

n diesen Versuchen geht nun hervor: 

llöhere Temperaturen begünstigen und beschleunigen den Akt 

der ee sind jedoch dem Fortwachsen der Kätzchenspindel 

ungünstig. | | 

Spricht die beohächtete Erscheinung dafür, dass der normale 

Eintritt einer nachfolgenden Phase des Pflanzenlebens einer ie 

u Daran) als die See Entw u | 

a der Rauchen nlalnaindn des ee an die) 

zur Zeit des Eintrittes desselben im Freien gewöhnlich nach sehr schwan- 

kenden 'Temperatur-Verhältnissen hin, indem sie, durch den günstigen 

Einfluss relativ niederer Temperaturen auf die Verlängerung und die 

Fortdauer des Lebens der Kätzchen, befähigt erscheinen einen für 
ba* 



Würdo ke Kintritt dos;Siubons einzig und allein durch die Anhäufung der 

Wärmesumme regulirt, so würde weit häufiger der Fall eintreten müssen, 

dass das Stiuben zu einer Zeit stattfände, wo der :Befruchtungsprozess 

gen Mangel an Licht und Wärme einen ungünstigen Verlauf nehmen 



Coleopterologische Ergebnisse 

einer’Bereisune der Ozermahor: 

von Julius Weise in Berlin. 

Wenn auch die Schilderung der Witterungsverhältnisse der Uzerna 

hora, die Miller im 18. Bande der Verhandlungen der k. k. zool. bot 

Gesellschaft in Wien 1858 gibt, keineswegs zu einem Besuche des un 

wirthlichen Gebirges einladet, so erweckt doch das darauf folgende Ver 

zeichniss der gesammelten Coleopteren, unter denen sich eine grosse Zah 

theils sehr seltener, theils neuer Spezies befindet, die Reiseiust. 

Mem- Freund Reitter, der 1867 die Tour mit Miller zusammen. 

gemacht, hatte schon längst wieder den Wunsch, jene Gegenen 2 

durchstreifen, und da ich selbst gern die Karpathenfauna näher kenne 

gelernt hätte, beschlossen wir Anfang Juli 1875 uns gemeinschaftlich® 

auf den Weg zu machen. In Teschen trafen wir am Mittage des 4. Jul 

zusammen und setzten die Nacht über unsere Fahrt nach Kaschau fort 

Leider existirt auf den Bahnen, die wir benutzten, wahrscheinlich de! 

geringen Verkehrs wegen, kein anderer als ein gemischter Zug mi 

Personen- und Güterbeförderung, der in der Stunde oft kaum 2 Meiles 

zurücklegt und man braucht so eine für die geringe Entfernung unver] 

hältnissmässige Zeit. In Kaschau besuchten wir die Ufer des dicht an 

Bahnhofe vorüberrauschenden Hernad, wo wir eine beträchtliche Anza | 

guter Uferthiere im lehmigen Sande fanden, sowie eine Menge uns er) 

wünschter Sachen käscherten. Mittags wurde wieder die Bahn bestieget 

und erst am Morgen des 6. Juli glücklich am Endpunkte Sziget (Marl 

marosch) verlassen. Ich sage glücklich; denn der Reisende «ann sich 

herzlich freuen, wenn er ohne tagelangen \ufenthalt Sziget erreicht 

Bei dem oftmaligen Uebersteigen des Nachts in andere Züge, auf aus 

gedehnten, stockfinsteren Bahnhöfen, ohne jede Nachricht vom Bestimmungs 

orte der hintereinander aufgestellten Züge, kann selbst der Erfahrenst 

leicht irren. 



wöt 

| Bei Sziget exeursirton wir nach Ueberschreitung der Iza auf den 

westlich von der Stadt ansteigenden Bergen, die nur noch ganz oben 

| bewaldet sind, Hier fielen uns an einem wasserarmen aber sehr schattigen 

| Rache, unter grossen Steinen, (die fast ganz mit fenchtem Laube bedeckt 

| waren, die ersten Stücke von Nebria rivosa Mill, und das bembid. 

I cardionotum Putz. in die Hände. 

Nachmittags gelang ces, einen guten Wagen aufzutreiben und es 

wurde uns so ınöglich noch vor Einbruch der Nacht Bosco - Raho zu 

erreichen, Dies ist der letzte grössere Ort an «(ler  Gebirgsstrasse und 

der Reisende, der die Czernahora besucht, muss sich hier mit den nöthig- 

sten Lebensmittel: versehen, falls er nicht von Milch und: Maishrei 

(Mamma-liga) allein leben will. Ebenso muss er sich, auch wenn er 

kein Raucher wäre, einen Vorrath an Cigarren und Tabak ınitnehmen, 

letzteren für die Führer, die _er oft nur erhält, wenn er ihnen Tabak 

verspricht; ersteren für die Sallasch-Bewohner, die für Nachtlager uni 

Milch oft kein Geld nehmen, aber für einige Cigarren gewiss ihre letzten 

" Lebensmittel hergeben. Nachdem wir unsere Einkäufe besorgt, über- 

liessen wir uns mit um so grösserem Behagen auf einige Stunden dem 

Schlummer, als wir fürchteten, fernerhin auf Betten verzichten zu müssen. 

„usammentlusse 

der weissen Ahöiss den Fuss des Höchgebirges bei Lihy. "Da kein ander 

Unterkommen zu finden war, machten wir es uns in der Stube des 

Erst gegen Mittag des 7. ‚Juli erreichten wir am. ersten. 

Juden so bequem, als es bei dem unsäglichen Schmutze möglich war 

und ergötzten uns, während die Frau einige Forellen bereitete, an seimen 

i geographischen Kenntnissen, (ie so bedeutend waren, dass ihm Reitter 

nur dadurch die Weite unserer Reise anschaulich mächen konnte, dass 

er Berlin, von dem der Jude noch nie etwas gebört, „hinter Amerika“ 

versetzte. 

Um die Gegend zu sondiren gingen wir durch das nicht tiefe 

Wasser der Theiss, aber der gegenüber ansteigende Berg erwies sich 

als so steil, dass an ein Ersteigen nicht gedacht werden konnte. Daher 

besnügten wir uns. die unmittelbar am Rande des Flusses umgestürzten 

Fichten, deren Aeste mit heruntergeschwemmtem Thon bedeckt waren, 

zu durchsuchen. Besonders erwähnenswerth erscheint mir die meist 

seltene Trichophya pilicornis, die sich hier herumtummelte. Leider 

versäumten wir dieselbe gleich frisch zu präpariren, was durchaus notlı- 

wendig ist, da die Fühler, die Hauptzierde des 'Thiercheus, selbst bei 

dem behutsamsten Transport in Schächtelchen zu leicht abbrechen. 

Am Nachmittage kam es uns vor Allem darauf an ein Riesel zu 

finden, welches dem bei Sziges durehsuchten ähnlich wäre. Wir hatten 



uns nicht getäuscht, als wir in der Nähe des Sauerbrunnens (Borku 

von der Strasse ab und bei den letzten Häusern von Luhy in die schmg 

Einsenkung nach Westen zu einbogen, Die Haselbüsche am Rande war 
hier übersät von Cychramus 4 punetalus und die üppigen Blattpflan 
am und ım PBache lieferten in Menge Oreinen (sehr selten darumt 
auch Chrysom. Carpathica Fuss) und Cassieda murraea, dagegen n 

noch wenige Obiorrhynches, für die es entschieden schon zu spät v 

Beim Hinaufklettern im Bache fand sich auch bald die vermuthete Neby 
rivosa, unter Holzstücken Patrobus quadricollis und der grosse PA 

Carpalhieus unter Feldspathtrümmern, die von den Wildbächen m 

geschwemmt um am Bachrande zu grossen Haufen aufgzerichtet ware 

Stenus Feitteri konnten wir nur in wenigen Stücken von £rossen, gi 

mit Moos überzögenen nassen Felsblöcken ablesen, 

Der nächste Tag (8, Juli) war zum Uebersteigen der Czernah 

nach der galizischen Seite bestimmt. Mit 2 Führern erkletterten 

die Alpe von deren Spitze aus Reitter die Führung in das jenseitf 

Thal Gadzyna übernahm. Nach unendlichen Anstrengungen gelang 

wir zum Sallasch, allein auch mit «der Ueberzeugung, dass das Thal s 

1867 vollständig verändert und für unsere Zwecke untauglich gewor 

war. Der Wald ist. durch Windbrüche und Abholzung fast verschwun 

und «(ie damals so ergiebigen tiefliegendei” Sterne konnten jetzt ke 

Thier mehr beherbergen, da ihre tlonige Unterlage vollständig fe 

sedörrt war. Zu alledem mussten wir bald erkennen, dass wir üb@ 

haupt für dies überaus trockene, fast regenfreie Jahr zu spät in’s Hode 

gebirge gelangt waren. Nur spärlich fanden sich auf den höchst 

Kämmen noch die Spätlinge der Crarahbus- und Feronia-Arten und 

Schneemassen der Czernahora waren ganz beilentend zusammengeschmolz- 

Der untere Ranı des Schnees, «er sonst dieht über kurz berasten Stell 

der Abhänge begann, war in Folge des starken Thauens so in die H5@ 

gerückt, dass sich unterhalb nur kahles Steingeröll auf festem E 

befand. Daher war die Ausbeute hier eine kaum nennenswerthe. 

sich zwischen den Steinen noch ein Moospolsterchen fand erbenteten 

ITomalota tibialis und Carpathien Mill.; jedoch gelang es uns nidk 

Niphetodes Rexttenbachert, auf den ich mich am meisten freute, 

erjagen. Viel mag freilich auch zu diesen kläglichen Ergebnissen unse 

geringe Sammellust beigetragen haben, Ja wir uns nach dem fat 

16stündigen Marsche nach Ruhe sehnten. Von einer solchen konıe 

natürlich im Sallasch kaum die Rede sein. Wir erhielten zur Lagl- 

stätte zwar die besten Plätze, die beiden Bänke, die sich sewöhnlil 

vorn, wo man hineinsteigt an der Seite des Feuers befinden, allein & 



Okamen nach und nach so viel schmutzstarrende Gestalten herein, «die 

Augen kommen mochte, Besser noch ging es Reitter, der durch die 

Nversetzt worden war. Der Sallasch wimmelte von jeglichem Ungeziefer 

“dessen Zudrinelichkeit und Lästiekeit ieder Beschreibung spottet, j D > le) 

Ganz entmuthigt beschlossen wir daher am nächsten Morgen  s0- 

Ides 9. Juli gelangten wir in das Theissthal zurück, gingen aber nicht 

Serst nach Luhy, sondern blieben an der Klause am Meneil, wo wir beim 

' Hinaufsteigen „wei für diese Gegend höchst comfortable Wohnhäuser 

“gesehen hatten. Dieselben gehören dem Aerar und dienen, das eine 

i dem Klauscnwächter zur Wohnung, das andere dem Korstmeister, wenn 

Jor sich von Raho aus zur Inspieirung der Forsten hierher begibt, zur. 

| zeitweiligen Beherbergung. Im letzteren haust zur Bewachung und resp. 

"Bedienung des Forstmeisters der pensionirte Waldhüter Mittnacht, 

"(wie der Klausenwächter ein Deutscher) der uns mit KPreuden aufnahm 

"und gewiss den besten Wirth abgegeben hat, den man sich nur irgend 

1 kann... Lier war es- möglich, uns wieder zusreinigen; wir 

"fanden tie aufs schmerzlichste entbehrten Essgeräthschaften, dazu ganz 

N yorzügliche Betten, so dass wir «den Entomologen, die sich einmal in 

') diese Gegenden verirren, aus vollem Herzen zur Binkehr rathen können. 

Das Haus liegt inmitten der erziebigsten Sammelstellen des ganzen 

I 

Il 

\ Fuss noch mit wirklichen Buchen-Urwäldern, in die öfter Fichtengruppen 

N eingekeilt sind; bedeckt ist*). Unter frischen Buchenrinden lebte Rhi- 

N zophagus puncticollis, in liegenden Fichtenstämmen, deren Salt sich 

eelirces. In den. folgenden Tagen explörirten wir zunächst die un- 

mittelbar hinter dem Klausenteiche steil aufsteizende Hoverla-Alpe, deren 

I förmlich in Gährung befund, sass träge Olisthaerus substriatus, durch 

I das Sieb wurden wir einer Reihe recht interessanter Arten habhaft, wovon 

| Myscetoporus Nlürkeii, Bythinus Reitteri, Simplocaria acuminata, Orestia 

| areuata und Orchesia blandıla besonders hervorzuheben wären. Aın 

*) Die Buchen wer:en hier oft nur wingeschlagen, dainit sich in dem freigewor- 

(denen Terriin Fichten ansiedeln sollen; das Buchenhelz hat absolut keinen 

Werth, da es zum Hinunterflössen zu schwer ist. Wiener und französischen 

Nutzlıolz fertig geschlagen an die Fahrstrasse gestellt der Kubikiuss mit einem 
” * N .. ' ” ” 

Kreuzer augeboten worden! — Hier sei auch noch erwähnt, «dass die Maschinen 

| 

R| Holzhändlern ist vergeblich von der Regierung das beste selbst auszusuchende 

der Theiss- und benachbarten Bahnen mit ITolz geheizt werden, 



Meneil, der mit Pichtenwäldern bestanden ist, gebrauchten wir nur 
Sieb. Täglich brachten wir uns einige Säcke voll Siebicht zum Aus 
zenauen Durchsuchen mit nach Hause, Es enthielt häufiger Ste 
montivagus Ileer und Iöhytidosomus globulus, selten Bythinus I 
palhicus, Omias Hanakii, Chrysomela opulenla ete, 

ine angenehme Abwechselung in unser einförmizes Sammelld 
brachte der Besuch des Forstmeisters von Raho Herrn Csaszka 
Mihaly, der am 13. Juli zur Inspection der Klause eintraf und es 
nicht nehmen liess, uns auf’s beste mit seinen beträchtlichen Vorrät 
zu bewirthen, wofür ich nicht umbin kann, auch an dieser Stelle uns 

herzlichsten Dank auszusprechen, Welche Wonne gewährte deı Ge 

frischen Brotes, eines vorzüglichen Rostbratens, der gleich vor dem H 

über einem mächtigen Feuer zubereitet wurde und besonders der 

langentbehrten Kaffee's. (Unsere Wirthsleute hatten uns solchen 

{s=) aus den Früchten von Zupinus satieus zubereitet, derselbe war j 

ungeniesshar.) 

Nur zu bald mussten wir, am 15. Juli, das uns lieb wewor 

Haus verlassen um die vorher beschlossene Reisezeit inne zu hal 

doch benützten wir auf der Rückfahrt noch eimige freie Stunden, 

bei. Raho.. in- mehreren. Bächen und bei _Kiralyhaz-am Theissufe 

sanımeln, wo wir unter Anderem auch Tachys erus Putz. auflan 

In der folgenden Zusammenstellung der von uns gesammelten & 

hat die Determinirung der Dembidien Herr Putzeys, einiger sch 

riger Staphilinen Herr Dr. Kraatz, der Pselaphiden und Scydmaen 

Herr F. de Sauley, der Netidwlarien, Cryplophagiden und Lathröß 

Herr lteitter und der Cureulioniden Ierr Kirsch gegeben, wäh 

der Ueberrest durch mich bearbeitet wurde. 

Die Mehrzahl der besseren und nenen Arten können durch 

E. Reitter in Paskau bezogen werden. 

Die besseren Arten sind durch hervorgehobenen Satz markirt.I 

Notiophilus semipunclatus F', NRaho, Hoverla. | 

Elaphrus aureus Müll. Kaschau. | 

Cychrus rostratus v. elongatus Ioppe in Fichtenstöcken am Hovenk 

Carabus irvegularis F. Hoverla, ) 

D auronitens v. Escheri Palljard. in modernden Fichen- 

stücken am Hoverla. : 

5 cancellatus IF. Hoverla. 

Linnei Panz. häufig am Hoverla. 
N 

5 silvestris ». glacialis Miller Spitze der Czernahora. 

2 Scheidleri v, Preissleri Duft unter Steinen am Hoverla. | h, 



Imabus comptus De). v. Hampei Küst. Hoverla. Diese Bestimmung 

ist von Herın Gehin in Remiremont gegeben. 

MM violtceus L. Hoverla. 

losoma sycophanta. L. Kaschan. 

»ria Heegeri Dej. sehr selten bei Luhy und Raho*). 

' , ”iw0S«d ILill. bei Sziget, Raho’ und Luhy. 

IM. Transsylvanica Germ. auf den höchsten Stellen der Czernahora, 

Distus piceus F’röl. nicht selten am Meneil und Hoverla. 

iwina collaris Ilerbst. Kaschan. 3 

schirius substriatus Dft. am Theissufer bei Kiralyhaz. 

voltus De). Kaschän:.- Kiralyhaz. 

Punctatus Dej. : Kiralyliaz: 

cligitatus De).  Kiralyhaz. 

. «encus De). Kiralyhaz. 

Mus yuadräbion Dft, Kaschau,  Kivalyhaz. 

Imindis eingulata Dej. unter Rinden am Meneil und Hoverla. 

Jeinns Hofmannseggi Panz. winter Pichtenrinden am Hoverla. 

Banlus gucdricollis Mill. Sziget.  Raho.  Luhy. 

N h Carpalhicrs Ill, Raho und Luhy. ‚Jedenfalls entwickelt sich 

diese Art erst Mitte Juli; denn die Stücke, die wir am 15. Juli 

bei Ralın : “ainmelten. waren fast:ohne Aus snahmie teisch, einige 

sogar noch nieht einmal ausgefärbt, ganz bräunlichgelb. 

(luthus metallicus Dej. nieht hänfig anf der Czernahora. 

Kolıia mivalis Panz. Meneil. | 

Achomenus ungusticollis F. Meneil. 

albıipes F. Kaschau. , Rahe. . Meneil. 

IE» sespunelalus F. Meneil. Uzerahora. 

je - parumpmnetabes F,  Czemmahora, 

5 niduns Panz. und v. moestes Dft. Mencil und Hoverla. 
| 

„Smis pumicalus Punz. Das einzige Exemplar, welches ich bei Ralıv 

erbeutete, zeichnet sich durch zanz beträchtliche Grösse und 

kürzeren Kopf, sowie dadureh von den deutschen Stücken 

aus, dass das dritte Glied der Maxillar-Taster nach der Spitze 

hin stark verschmälert ist. Obeleich ich das :Thier für eine 

0. 5». halte, wage ich nicht. vorläufig dieselbe aufzustellen. 

Iromia lepida F. Raho, 

. vernalis Pnz. MRaho. Hoverla.. Czernahora. 

inaequalis Marsh. Hoverla. 

= anthracina IH. Mencil. | 
$ | 

3 Nuch v. Frijvaldsky ist die als /Zeeyerö angesprochene Art: Kussiz Dielz. 
l 



Feronia vufitarsis De). unter losen Fichtenrinden am Hoverla. 
x fossulata v. Klugii Dej. in Buchenwäldern an allen von 

besuchten Orten, 

Jurinei v, Heydenii Heer. Hoverla. 
E foreolata v. interruptestriata Bielz über dem Kniel 

an der Czernahora. 

Haptoderus unelnlatus Dft. Iuhy. Meneil. Hoverla. Czernahora, 
Abaz striola F. Hoverla. | 

„. earindta Dft. Luhy. 

Molops terricola IF. Hoyerla. 

Amara trivialis Gyll. Kaschau. 

misella ATill, am Rande des Schnees der Czernahora. 

Anisodactylus signatus Ill, Kaschau. Kiralyhaz. 

£ hinotatus v. spurcatieornis Dej. Sziret. 

HMarpalus griseus Panz. Sziget. 

sulphuripes Germ, Hoverla. 

2 !atus L. Klause am Mencil. 

Stenolophus discophorus Fisch. Kiralyhaz. 

Acupalpus dorsalis F. Kaschan. 

2 meridianus IL. Kaschau. Kiralvhaz. 

Frechus rubens: Is“ Szigetz: sn em. else 
5 styiatsulus Putz. Meneil und Hoverla. 

ee DIlLcatWwlus Dell» Crernahom: 

„ . corpulentus Weise. Deutsch. ent. Zeitschr. 1875. Pe 

Luhy. 

pulchellus Putz. Sziget. Raho. Luhy. Menecil. Hoverla- 

2 latus Putz. Sziget. Raho. Luhy. Mencil. Hoverla. 

Perileptus areolatus Creutz. Kaschau. Kiralyhaz. 

Tachys cruz Putz. Deutsch. ent. Zeitschr. 1875. Peg. 363. Kiralg 

Am Ufer der Theiss gar nicht selten, 

parvulus De). Sziget. 

5 nanns (ryll. unter Fichtenrinde am. Meneil. 

„ bispriatus Dit. Szaget. 

Bembidium guttula F. Kiralyhaz. 

quadrimaenlatum I. Kaschau. 

5 articulatum Panz. Kaschau. 

5 Sturmi Panz. Sziget. 

: tenellum Fr. Kiralyhaz. 

Pyrenaeum © glaciale Heer an Schneerändern der Üzernahla, 

bipuneltatum I. Hoverla. 



h I „ faseiolatum Dft. Kaschau. 

3 atrocoeruleum Steph, Luhy. 

In, tibiale .Dft. Hoverla. 

obsoleliem Dej. Kaschau. 

N, 
unalum Dft. Kaschau. 

sammen, aber schr selten. 

iD. vrüem Oliv. Kaschan. 

punelnlahım Drap. Kaschau. 

m foraminosum St. Kaschau. 

Inypus pallipes Dft. Kaschau. 

Meobius yibbus Kies. litt. Luhy. 

Ietarthria seminulum Payk. Kaschan. 

Nophorus nubrlus IF. Kaschau. 

! 4 gracilis Germ, haho. 

Nanotin orbiculare I Kaschau, Luhy. 

Waeridiem biprestilatuin I. Kaschau. 

Hyon obsoletus Gyll. Iloverla. 

. haemorrhoidalis FF, Meneil. 

Imbidium nilichuliene Ilersh, im Schafmist am Hoverla-Sallasch. 

tricolor Fan der Theiss bei Pogdan. 

HE. littorale Oliv! Kaschan. .Sziget. 

nificorne St. im Schafmist am Sallasch des Hoverla. 

car de.onotum-Putz.:: Deutsch. 

Pg. 363. In emem Bache bei Sziget mit Nebr. vivosa zu- 

pygmacum v. bilunatum Die! Kiralyhaz. 

Kiralyhaz, 

3 favipes L. Kaschau.. Kiralyhaz. 

liplus lineatocollis Marsh  Klause von Menceil. 

eobins minntrs. I. Aaschan Kiralyhaz. 

mebins nitidus Marsh. Tuhy. Thal Gadzyna. 

Pr 
Iır glacialis. Villa. an Schneerändern der ÜCzernahora. 

Er granulanis L. Sziget. 

A griseus Herbst, . Kaschau: 

1 haemorrhous (ryll. Kaschau. Hoverla. | | | 
Dastersmum obseurum Marsh. Lulhy. Hoverla 
' 
lopleusum altomeariıuem I. Mencil, 

Unia wirularis Grar. im Kuhdänger bei Raho und am Mencil. 

(m 1 impressa Olive, Mencil. 

\ \ 

„ n $ : : . ; 
Mıpmia thoracica Curt. im Siebicht am Meneil. 



Fulagia sulcata Payk. Kaschau. 
Dolitochara lueidu Grace, am Hoverla vesieht, 
Stenusa rubra Er. Sziget. 
Ocalea picata Steph. (castan. Er.) unter Laub bei Luhy, 
Leptusa fumida der. gemein am Hoverla und Mencil. 

egimia Kr. unter Buchenlaub am Hoverla. 

R ulpicola bDranesik gesiebt am Hoverla. 
„ flavicornis Brancsik äussert selten am lloverla. 

5 analis (ryll. selten am Hoverla, 
Ilomoeusa acuminala Maerkel unter Ameisen im Laube bei Ralıo, 
Alicroglossa pulla Gyll, wit voriger bei Ralho, 

> rufipennis Kr. Luhy. 

“ suluralis Sahlb. häufig unter Laub bei Lulıy. 

Aleochara rufipennis Er. Sziget. 

lanuginossa Grar, häufig zesiebt am Hoverla, 
by nilida Grav. im Dünger am Hoverla-Sallasch. 
x morion Grav. gesiebt am WHoverla. 

Myrmedonia cognala Haerkel unter Laub bei Sziget. 
Ilyobates Mech Baudi. keitter fing ein Exemplar im Gemülle 

unserem Stativushause au ler Klause, 

'Taehyusa wmbralica Er. Kaschau. Szizet. 

Oxypoda alternans Grav. häufig in Pilzen am Hoverla, 
= incrassata Muls. am Hoverla unter Laub. 

Homalota eurras Kr. anf einer Sandbauk des Czeremosz am Sal 

Thale Gadzyna. 

5 arcana Er. unter Buchenlaub am Hoverla. 

S immensa Er. 

5 cuspidalta Er. 

3 nitidula Kr. 

5 zanthoptera Steph. 

> longicornis Gruv. 

” tibialis Heer am hande des Schnees der Czernahora " 

$ Carpathica ILill. wit voriger zusammen. 

Hygronoma dimidiata Grav. im Schilfe an der Theiss bei Kiraly 

Oligota apicata Er. unter schimmeligem Laub am Hoverla. 

Gyrophaena gentilis Er. in Pilzen bei Raho, Luhy und am Ilove 

a affinis Sahlb. gesiebt am Hoverla. 7 

3 lucidula Er. mit voriger zusammen, selten. 

- manca Er. häufig am Hoverla. lu. 

Boleti L. sehr häufig an den Fichtenschwämmen amı Hor 



Yyltuena intermedia Ir. gesiebt bei Raho. 

Tichophya pilicornis G@yll. unter nassen Fichtenzweigen bei Luhy. 

Heu silphoides L. Kiralyhaz. 

‚achinus pallipes (rrav. gesiebt am Hoverla und Meneil. 

in, latteollis Grav. mit vorigem nicht selten, 

Jachyporus ruficols Grav. unter feuchtem Laub aus Sziget. 

IE „ brunneus I\ Kiralyhaz. 

, Mmosonu litoreum L. häufig am Mencil. 

a iommacnlatum Steph. Hoverla. 

I obius speciosus Er, nur 1 Exemplar am Hoverla gesiebt. 

a atricapillus IF. häufig am Meneil. 

a pygmaeus IF. in Pilzen am Hoverla. 

Yeetoporus Märkeli Kr. unter Buchenlaub am Hoverla. Sänmtliche 

| Exemplare zeichnen sich durch viel dunklere Färbung sowie 

dureh bedeutend stärkere Punktirung des Hinterleibes aus. 

Varyporus plcipes Payk unter nassen Holzstückchen bei Luly. 

YA fulgidus v. bicolor Redt.. Luhy. Mencil. Hoverla. 

Ir. eruentus Olive, häufig am Hoverla und Menceil. 

M laevigatus Gyll. gemein unter loser Fichtenrinde. 

19, Bu Panz. nicht selten am Hoverla. KReitter erbeutete 

Ne, ein“Stfick, welches durchaus einfarbig "Schwar ist: 

1% | Eginosus Gra@:, Hoverla. 

3 öchr.pterus Er. Menecil und Hoverla. 

4 . Prunssyluunticews Weise. ‚Deutseli. ent... Zeitschr...1875. 

Pe. 356. Gesiebt am lloverla und Mencil. 

l fronatus Steph. nicht selten unter Holzspähnen am Mencil und 

| Hoverla. 

IM Binclicollis Kr. :gesieltam: Eoverla. 

| 2 umbrönds Er. wit vorigem nicht selten. 

i® inumeralts Steph. im Buchenlaube am Hoverla. 

& rufipes (raw. Menecil. Hoverla. 

n, mondticola Er. unter Fichtennadeln am Mencil und Hoverla. 

altennatius Gyll. Sziget. 

Kin) colluris Er. häufig. Sziget. Raho.  Meucil. Hoverla. 

w: alpestris Ileer. Woverla. Czernahora. 

a lwcödulus Er. Luhy.. Meneil. :Hoverla 
phylinus pubescens Deg. im Mist am Hoverla. 

2 erythropterus L. Meneil. 

Aypus macrocophalus Grav. gesiebt am Mencil. 

ul dlonthus splendens F, im Kuhdünger am Hoverla, 
ul 



Philonthus laminatus Creutz. mit vorigem häufig, 

montivagus Heer. aın Hoverla-Sallasch, ” 

5 carbonartus Gyll, iin Kuhdünger, Hoverla, 

e aeneus Rossi. Klause am Meneil. 

2 decorus (rrav, im Kuhdünger, Hoyerla. 

b alralus (Grav, Sziget. 

. aerosus Kies. im Mist über dem Kleiuhofe am Hoy 

% albipes Grav, Luhy, | 

2 frigidus Kies. unter Steinen auf der Czernahora. 

5 longicornis Steph. am Hernad bei Kaschau, 

5 parvicornis Grav. unter Laub bei Luhy. 

A debilis Grav, am Hoverla. 

5 isquiliarius (Gyll. häufig am Hoverla-Sallasch. 

2 splendidulus Grav. sehr häufig unter Baumrinden. $% 

Luhy. Meneil. Hoverla, 

& rufimanus Er, am Hernad bei Kaschau. 

x astulus Er. Sziget. Waho. 

h flavopterus Tourer. Kaschau, 

h fenwis F. Kiralyhaz. 

5 puella Nordmann. gesiebt am Hoverla, 

TE  parllus. Nordmarn. Kira 

A prolisus Er. Kaschau. Kiralyhaz. 

Xantholinus punctulatus Payk. unter Laub, Hoverla, 

x ochraceus (ryll. Raho. 

Leptacinus batychrus (yll. Kaschau. | 

baptolinus afffnis Payk. unter Fichtenrinde viel. Meneil. Hoverlaß® 

& pilicornis Payk. mit vorigem, noch häufiger. 

Othius Lapidicola Kiesw. unter Laub. Raho. Mencil. Hoveri 

Lathrobtum brunnipes F. Luhy. 

boreale Ifochlh, gesiebt aın Hoverla. 

fulripenne Grav. mit vorigem. 

5 terminalum Grav. Sziget. 

Oryptobium glaberrimum Ilerbst, Hoverla. 

Stilicus rufipes Germ  Lloverla. 

= Eriehsoni Fauv. selten am Hoverla. 

Scopaeus laevigatus Gyll. Meneil. #4 

Lithocharis obsoleta Nord. Kaschan. -# 

Sunlus anguslatus Payk. Kiralyhaz. | 

Puederus riparius L. Kaschau. Kiralyhaz 

limnophilus Er. Kiralyhaz. 

” 

.* 
’ 



Jon 

null 

Terus sungwinicollis Steph. häufig am Hernad und am der 'Theiss, 

5 ruficollös I, Kaschau. Kiralyhaz. 

Nous coerulescens Gyll. al. Huuhy. 

us clavicornis Scop. Sziget. 

providus Er, unter Laub am. Hoverla, 

Royeri Kr. mit vorigem gesiebb 

humilis Er. Sziget. Luhy. Loverla. 

eireularis Grav, überall angetroffen. 

nanus Steph. Sziget. 

angustatus Steph. Kaschau. 

biguttatus I. Kaschau.  Sziget. 

bipunctatus Ir. Kaschau. Luhy. 

guttula Müll, Sziget. Hoverla. 

ergentellus Thoms. Kivalyhaz. 
2) 

7 fossulaltus Ier. Luhy. Hoverla. 

I submarginalus Steph. gesicht am lloverla, 

l, ripaecola Sahlb. Hoverla. 

1, eumMerWs. ICres.. Sziget. : Hoverla. 

1) glucialis Heer, an feuchten Felsblöcken, Raho. Hoverla. 

 montivayus Heer. Dies_ist die häufigste Artzins len. Kar- 

1 za pathen, wir trafen sie sicher, wo. wir auch sieben mochten, 

i an. Jedenfalls ist sie in den Sudeten ebenso gemein, nur 

wit Zrichsont Peye immer verwechselt worden. Von dieser, 

die wohl nur in der Ebene vorkommt,,ist sie leicht durch 

die viel diehtere Punktirung und die nadelrissigen Zwischen- 

räume der Punkte zu unterscheiden. 

BE Reitteri Weise. Deutsch. ent. Zeitschr. 1875. Pg. 357. 
ij Sehr selten bei Luhy und Raho. 

| tarsalis Ljungh. Sziget. Mencil. 

lius aquarius Er. Mencil, 
7 oyacus Dlock. Kiralyhaz. 

y erassicollis Lac. Hoverla. 
= Ulysthetus cornutus Gryav. im Mist am Hoverla-Sallasch. 

| E cormelus v. alultaceus Lhoms. Kaschau Die Exemplare 

waren mit hellgrünen, stark metallisch schimmernden runden 

Schüppchen bedeckt. 

» arenarius Fourer. Kaschau. 

. capito Heer. im Auspülicht am Hernad. Kaschau. 

3 netens Sahlb. mit vorigem. 

Ken) elus rugosus F. Kiralyhaz. 



Ozytelus piceus L. TLuhy. Sallasch am Hoverla, 
4 complanatus Er, gesiebt am Meneil, 

n nitidwlus Grav. häufig am Hoverla, 
z depressus Grav, an allen Sammelstellen häufie, 

Haptoderus caelatus Grav,. Mencil, 
Thinodromus dilatatus Er. Kiralyhaz. 
Trogophloeus bilineatus Steph. Kiralyhaz. 

- eziguus Er. sehr häufig im thonigen Sande am Theiss 
ufer bei Kiralyhaz. 

Anthophagus Austriaeus Er. auf Blüthen bei Luhy. 
ü omalinus Zelt. Luhy. 

puncticollis Weise. Deutsch. ent. Zeitschr. 1875 
Pg. 364, Im explorirten Bache bei Luhy. 

Lestera punclata Er. Luhy. 

Homalium excavalum Steph. gesieht am Hoverla, 

= caesum Grar. überall. 

5 pusillum Grarv. Hoverla. 
A scabriusculum Kr. (Czernahora. 

n melanoccphalım F. gesiebt am Hoverla. 

5 inflatum Cyll. nicht selten an Fie htensehwänmen auı Hoverla 

Anthobium Iuleipenne Er. Czernahoru. 

h longipenne Er. häufig in den Spiraea-Blüthen bei Luhy 

und im Thale Gadzyna. 

Proteinus brachypterus I. gesicht. Hoverla. 

Aegarthrus sönuatocollis Er, mit vorigem. 

5 denticollis Beck. Mencil. Hoverla. 

Olisthaerus sabstridtuws Gyll. Mencil. Hoverla*). 

Ilcropephus porcatus I. Kaschau. 

Tychus niger Payk. Rah. Hoverla. 

DBryazis zanthopteru Reichb. Kiralyhaz. 

5 hacmatlica Reichb. ınit voriger, 

Bythinus Reitteri Saulcey. Deutsch. ent. Zeitschr. 1875. Pg. 358.0 

Gesiebt aus Buchenlaub am Hoverla. | 

Chawdoiri Uochh. Woverla und Mencil. 

validus Aub. selten an vorigen Orten. .. 
” 

*) Nach Uertn vom Bruck’s brieflicher Mittheilung, der ein Pärchen des] 

0. substriutus aus Sahlberg's Häuden besitzt, wäre der von nns unter! 
hr . vi. * . - « - ı# 

Fichtenrinden gesammelte Käfer nicht diese, sondern eine neue Species oder| 

init einer neuen Sahlbere’schen Art identisch, E R 
euen Sahlberg> E. Reitter. 

n 
va 



Bytminus C arpathicus Sauley. Deutsch. ent. Zeitschr. 1875. Pg. 358. 
Mit den vorigen an recht feuchten Stellen. 

s Weisei Sauley. Deutsch. ent. Zeitschr. 1875. P&. 358. 

Sehr selten an obigen Orten. 

5 nigripennis Aub, nicht selten unter Steinen und feuchten Laube. 

: Luhy, Sziget. Rahv. Hoverla. 

| ni uncicornis Aub. sehr selten unter den vorigen. 
IN 
 Euplectus Fischeri Aub. unter Buchenrinden am Hoverla. 

bicolor Denuy ebenso. 

Drrmium Carpathicum Saulcy. Deutsch. ent. Zeitschr. 1875. 
g: 358, koverla,- selten unter..Buchenlaub. 

Cephennium laticolle Aub. häufig unter Buchenlaub. Raho. Hoverla. 

Scydmacnus subparuallelus Sawlcy. Deutsch. ent Zeitschr. 1875. 
| Pg. 309. Aeusserst selten im Gesiebe vom Hoverla. 

5 eiongaltulus Alitll. häufiger ebenda. 

a tarsatus Müll. in Menze unter fast trockenem Kuhlünge 

an der: Klause; 

Pionaphagus pieipes F. in gelben Bucheuschwämmen am Hoverla. 

N alpinus Gyll, mit vorigen, 

Di 

| 

| 
Ws 

ji Sülphe Vyrolensis Laich“ Czermi hört. 

ee atralu IL. Raho. 

Luly) I) Neerophorus investigaltor Zett, Meneil. 

\ Anisotoma castanca Ilerbst. in Baumschwämmen am Hoverla 

1 globus I", a 

| Volvoxis ater Payk. unter Laub am Mencil und Hoverla. 

% budius Er. er eh zusammen. 

nundibnlaris St. Luhy. a 

5 rotundetus Gyll. Hoverla. 

n discoideus Er. an gallertartigen Pilzen der vermoderten 

Baumstümpfe am Lloverla. 

Clanıbus minultus Sturm. Kaschau, Sziget. Meneil. 

Ai a Armadillo Deg. WHoverla. 

Comazus dubius Marsh, Iloverla. 
) 

| 
alpestris Reel. sehr selten am Iloverla. 

Plilium vsugulosum Allib. unter frischer Baumrinde sehr häulig, 

| jedoch schwer zu fangen. 

Plenidium ypusillun: Gy. im Siebicht vom Hoverlau. 
IM N ji Y 

sit! Trichopteryz thoracica« Wealtl. wie voriger, auch am Meneil, 

it Scaphiosoma agaricinum L. wit den vorigen; die Exemplare sind wenig 

je kleiner ais Zömbatum Er. und gehören vielleicht einer eigenen 

Art an 
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Platysoma eompressum Herbst. Sziget. 
Hister cadaverninus Hoffmann. Hoverla, 

„.  marginalus Er. Luhy, 

N stercorartus Hoffmann. Hoverla. 

Parowalus flavicornts Herbst. Sziget. 
Saprinus conjungens Payk. am Flussufer bei Kasehau, 
Plegaderus vulneralus Panz. gesiebt am Hoverla, 
Aeritus nigricornis Hoffmann. Sziget. 

Olibrus MMillefolii Payk. Kaschau. 

Brachypterus Urticae IF, Hoverla. 

Epuraca terminalis Mannh. 

Y nana Kitr, 

vertegala llerbst. Eine var. ohne dunklere Punkte auf de 
Scheibe. Alle 3 Arten am Hoverla im Gesiebe, 

2 pygmaca Gyll. Luhy, 

N borella Zelt Hoverla 

IDieruria melanocephala Melsh. Wie die vorigen. 
Jpidia quadrinotalta Fabs.. Hoverla. 

Ileligethes Brassicace Scop. Sziget. 

BR viridescens Fabr. Sziget. 

h erracinus Strm. Seiget. 

„ Symphyti Heer. Kaschau. 

n subrugosus Gyll. Luhy. 

n pieipes Strm. Luhy. 

h umbrosus Strm. Luhy. 

e fliginosus Er. Kaschau. 

ve ovalus Strm. Kaschau. 

H viduatus Strm. Mencil. 

1 pedicularius Gyll. Kaschau. 

egenus Er. Kaschau, auf Mentha-Arten. 

R murinus Er. 

3 erythropus Gyl. Seiget. 

Pocadius ferrugineus Fabr. in Pilzen, Hoverla. 

Cychramus quadripunctatus Herbst auf jungen Fichten bei Luhy iz 

Mengen. | 

fungicola Ileer. mit dem vorigen, aber seltencr. 
2 An 
nn alutaceus Bttr. n sp. Deutsch. ent. Zeitschr.; 1875 

Ps 359. Wenige Stücke in Gesellschaft der vorigen. 

h luteus Fabr. auf Dolden, im Gebirge sehr häufig. | 

Ips quadripustulatus Fabr. Hoverla. en 
a 



Rhigophagus depressus Fabr, Sziget. 

puncticollis Sahlb, Disser seltene Käfer wurde von 
n 

uns unter ziemlich frischer Buchenrinde, dann zahlreicher 

| am ausfliessenden Safte einer frisch gefällten Buche am 

\ Hoverla gesammolt. 

| R eribratus @yll. Ein Stück im Angeschwemmten des 

'M Hernad bei Kaschau. 

i nitidulus Fabr. 

| h  dispar Payk, Beide am Hoverla unter Buchenrinde. 

" Ostoma ferruginea Tin. MHoverla. 

 Ihymalus limbatus Fabr. Woverla. 

Corticus ubereulatus (erm. Hoverla, au anbrüchigen mit Pilzen 

bewachsenen Stellen lebender, anbrüchiger Buchen. und auch 

unter Laub am Lusse derselben. 

I Synchitodes erenala Herbst. Hoverla. 

"a Colidium elongatum Fabr. Sziget. 

\Cerylon fagi Bris. Hoverla, unter Buchenrinde. 

| 3 histeroides Fabr. ıloverla. 

e alvratulum Rttr.n.sp. Deutsch. ent. Zeitschr. 1875. Pg. 360. 

Unter Buchenrinde am Hoverla. 

h ” angustatim. Hovenla. 

Arenjus sanguinolentus aut hacematoces. Weitter fand zahlreiche Larven 

einer dieser beiden Arten, in allen Stadien der Entwickelung 

unter Eschenrinde am Hoverla. 

Silvanus unidentatus Fabr. Sziget. 

| Anlherophagus nigricornis Fabr. Auf Blüthen bei Luhy. 

| \ pallens Ol, Khenso, 

Henotieus serralus (ul? Sziget. Hoverla, aus Laub gesiebt. 

Uryplophaygus Baldensis Er. Hoverla. Alie nachfolgenden Arten 

| im Gesieche. 

h badins Strm. Hoverla. 

| “ labil«s Tr. Mencil. 

| 5 seanieus Lin. Hoverla. 

| N dentatus Herbst. Kaschau. 

. Lapponicus Zett. Luhy. 

“ 'Mierambe Abietis Payk. Ueberall unter Laub, nicht selten. 

il ‚Alomaria Carpathica Rttr. ». sp. Deutsch. ent. Zeitschr. 1875. 

| Pg. 361. Im Gesiebe des Hoverla. 
n Ei, nigriventris Steph. Mencil. 

5 plicicollis DLäklin. Sziget. 

uud 
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Atomaria procerula Er. Hoverla. 

„ 

” 

” 

Sternodea 

elongatula Er. Hoverla. 

fuscata Sckh. Hoverla, selten, 

gravidula Er. auf feuchtem Boden unter schimmelndem Wein- 
laub aın Ufer des Hernad bei Kaschau. 

pusilla Payk, Raho. Hoverla. 

turgida Er, Ralo. 

apicalis Er. Hoverla. m 
ruficornis Mrsh. überall unter Laub. 

Weisei Rttr. Deutsch. ent. Zeitschr. 1875. Pg. 361. Im 

Gesiebe der unteren Waldränder des Hoverla, sehr selten. 

Fiphistemus nigriclawis Steph. ebenda, sehr selten. 

Thorictus Hungaricus Weise n. sp. Ovalis, nigro-piceus, supra 

parce tenuissimeque grisco pubescens, elytlrorum margine 

exteriore testaceo-cıliala, thorace basti anyustalo, angyulis 

posticis subreclis, late deplanatis; lateribus margine de- 

pressis, parce et subtiliter puneclalis, elytris basi thoracis 

latitudini fere aequalibus, subparallelis, postice obluse ro- 

tundulis, pone humeros plicatis. Long. vie 1 lin. 

\ Fast von der Grösse des Mauritanicus, am ähnlichsten 

Wälhhn 2 ’n jedoch - foricalus Peyr., durch die ’stärköre 

breiteren Halsschildes, die an der Spitze breit schwach einzeln 

zugerundeten Flügeldecken und die Punktirung verschieden. 

Oval, schwarzyraun, die Oberseite mit äusserst kurzen, nur 

bei starker Vergrösserung sichtbaren gelblichgreisen Härchen” 

in den Punkten, die Rundung der Flügeldecken mit längeren) 

gelblichen Härchen sparsam befranzt. Halsschild breiter als] 

laug, die grösste ‚Breite vor der Mitte, die Seiten nach = 

hinten ganz allmählig gleichmässig verschmälert, die | 

Hinterecken ziemlich scharf, nicht ganz rechtwinkelig. Est 

ist in der Mitte höher gewölbt als bei den verwandten Arten,} = 

ränder deutlich breit abgesetzt, etwas stärker, jedoch kaum) 5 

dichter als die Scheibe punktirt. Fiügeldecken fast etwas) 4 

breiter als der gradlinige Grund des Halsschildes, an den! 

Schultern ein wenig erweitert, bis zu 2s ihrer Länge fas \ Wi 

gleich breit, dann ganz allmählig gerundet verschmälert, die, 3 

Spitze schwach, einzeln abgerundet, so dass an der 

Naht ein kleiner jedoch deutlicher Ausschnitt entsteht. Sie sind’ 

ebenso weitläufig wie das Halsschild aber noch feiner punktirt, 

Fl {ij 

HN 
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der Schulterhöcker deutlich abgesetzt. Unterseite pechbraun, 

die Taster röthlichgelb, die Füsse mit Ausrähme der hellen 

Tarsen schwarzbraun. Hinterleibssegmente an der Unterseite 

der Quere nach fein nadelrissig, das erste äusserst weitläufig 

tief, die folgenden etwas dichter fach punktirt, 

| Diese durch ihr nördliches Vorkommen recht interessante 

Art wurde von Reitter in der Nähe der Theiss bei Kiralyhaz 

aufgefunden 

 Lathridius angulatus Alnnh. Woverla. 

- alternans Alnnh. Beide im Gemülle des Hoverla. 

angusticollis IRım. 1aho. 

5 rugieollis Oliw. }overla. 

Enicmus hirtus Gyll, an schimmelnden Baumschwämmen, selten. Hoverla. 

= minulus Lin. vereinzelt um Kaschan. 

1 consimilis Mnnk. zahlreich mit Airbus gesammelt. 

5 PARDALNISUS Nitr. n..sp.. Doutsch. . enbi-Zeitschr. :1875: 

Ps, 361. Unter Laub, Hovenla. 

x transversus Oliv. im Gesiebe von Kaschau und des Hoverla. 

rugosus» ITerbst. Woverla y 

Corticaria serrala Payk. Kaschau. Hoverla. 

elongata Gyll, Kaschau. Sziget. Raho. » Fe 

Nelanophthalma gibbosa ITerbst. Kaschau. »ziget. Raho. Kiralyhaz. 

Iransversalis Gyll, Kaschau. 

B “ fusceula Gyll. Kaschau. Raho. 
„ 

'n Iruncatella Abnnh, Kaschau, im Angeschwemmten des 

| Hernad. 

1 Tritoma atomaria FF, in Buchenschwämmen am Hoverla. 

y  Triphyllus punclatus F', Hoverla 

‚Dermestes affinis Gyll. unter trockenen Maisblättern, Kiralyhaz. 

| lardarius IL. Meneil 

Nosadendron faseiculare Oliv  Sziget. 

Sy iwalypta setosa Waltl Kaschau, 

| 
| 

| 

in n paleata Er. Raho. 

il n spinossa Rossi. Kiralyhaz. 
1 Cisteta luniger Germ. Czernahora. 

N ‚Pedilophorus Transsylvanicus Suffr. auf der Uzernahora zahlreich herum- 

| L | kriechend. 

hi Simplocaria maculosa Er. gesiebt am Hoverla. 

M e acuminata Er. mit voriger, selten, 

| . Carpathica IHampe. Hover'> 
al 
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Limnichus versicolor Waltl, Kiralyhaz. 

ü incanus Kies.? mit vorigem, 

(reoryssus pygmaeus I. Kaschau. 

Dry,ps Viennensis Ileer. Kiralyhaz. Kaschau. 

ei auriculatus Panz, Meneil. 

& rttidubıs Meer, Kaschau. 

Elmis Maugeti Latv. Iuhy. 

„.  aeneus Müll, luhy. 

n (ermari Ir. Inlıy. Meneil, 

angustatus Mill, Inhy, Mencil. 

Heterocerus fossor Kies. Kiralylaz. 

5 serieans Kies. häufig bei Kiralyhaz. 

Dorcus parallelopipedus TL. Kaschan. 

Ceruchus tenebrioides I", Larven und Puppen wurden zahlreich in den 

halbvermorderten Fichtenstämmen angetroffen, die zu beiden 

Seiten des -Aufßstieges auf dem Hoverla liegen. Ganz ent- 

wickelt fand sich nur ein Stück ; die mitgenoinmenen Puppen 

starben, wahrscheimlich weil ihre Hülle nicht gleichmässig 

feucht gehalten werden komnte. 

Crccobius Schreher? IL. Kaschan. 

Onthophagus nuchtcornis IL. Luhy. Hoverla, 

Oniticellus fulvus Goeze. Kaschan. 

Aphodius erratieus T,. Kaschan. Raho. 

 brericornis Schrastk, Kaschan. 

alpinus Scop. im Schafmist am Hoverla. 

verians Dft Kaschau, im Anspülicht., 

granarius L, Hoverla. 

miztus Villa. Mencil. 

depressus Kugel. Hoverla, 

H porentus IF. Kaschau. 

Rhyssemus Germanus L. Kaschan. 

Aegialia sabuleti Panz. Hoverla. 

(reotrupes sylwaticus Panz. Luhy. 

ITomalophia vuricola F. Kaschan. 

Anisoplia Austriaca ITerbst. Kiralyhaz. 

Phyllopertha horticola T,.. Kaschau. 

Anomala aenea Deg. Kaschan. 

Ozythyree stictica IL. Kaschau 

Cetonia hirtella T,. Kaschan. 
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Melanophila acuminata Deg. an frischen Fichtenrinden, die zum trocknen 

an der Klause lagen. 

Anthaxia Ipunetata L, Klause. 

 Ohrysobothrys chrysostigma L. Klause, 

/ n affinis F. Klause, 

Agrilus vwiridis L. Menecil. 

„=. Roberti: Chevr.. Kaschäu. 

| 4 integerrimus Raizeb. Mencil. 

Cylindromorphus fillum Gyll. Kaschau. 

Throseus carinifrons BDonv. Mencil. 

\ obtusus Curt. Sziget. 

Divrhagus sp.? Wahrscheinlich eine nene, oder noch nicht genügend 

erkante, Art. Luhy, 

\ Drasterius bimaculatus I", mit mehreren var. im Sande bei Kiralyhaz, 

häufig. 

' Elaster erythrogonus ALiil, Meneil, 

„. .nigrinus Jlerbst am Grase bei Luhy. 

„.. sangwinolentus Schrank, Meneil. 

"Cryplohypnus pustulatus F, Kaschau. Kiralyhaz. 

| meridionalis Casteln. Kiralyhaz. 

) Atmous deflexus"Thoms. Klau sg.am Mencil. 

„ wndulatus Deg. Meneil und Hoverla, jedoch nur einzeln. 

Ein Exemplar kam in ein Sammelschächtelchen geflogen, 

| welches ich zufällig auf das Dach des Hoverla -Sallasch 

| gestellt hatte. 

„ ceircumscriptus Cand. überall im Gebirge anzutreffen. 

| 2 subfuscus Mill, Mencil. 

‚Corymbites eupreus F. unter dem Gipfel der Czernahora. 

' , ceneus v, nitens Scop. Meneil. 

‚| n guttatus Germ. am Grase auf der Üzernahora. 

‚Agriotes ustulatus Schaller. Sziget. 

‚Synaptus filiformis FF. häufig bei Sziget. 

| Adrastus limbatus F. Mencil. 

| y lacertosus Er. auf einer Weide an der Klause, 

‚Campylus Tinecaris L. Mencil und Hoverla. 

IHelodes kavicollis Kiesw. Mencil. 

ron variabilis Thunb. Kaschau, Meneil, 

Eubria palustris Germ. Luhy. 

optera sangwisea IL. häufig am Mencil. 

Eros affinis Payk.? Hoverla. Die Fühlerbildung und die bedeutende 



eine eigene Art vermuthen. 

Ifomalisus suturalis Villers. auf Blumen bei Luhy. 
Podabrus alpinus Payk, Luhy. 

Thelephorus violareus Payk. Hoverla, 

5 pelluweidus F', Raho. 

pilosus Payk. Lulhy, häufig, 

Ithagonycha laricieola Kies. Raho. 

h nigripes Redt. Luhy. 

H fulva Scop. Luhy. 

5 atra T. Tuhy. Meneil. 

5 elongata Fall, Luhy. 

Malachius viridis F, Szieet. Kaschau. 

n marginellus Oliv. Sziget. 

Azinotarsus pulicarius F. Sziget, 

Dasytes alpigradus Kiesw. Hoverla. 

Danacara tomentosa Panz, Sriget, 

Tillus elongatus IL. Meneil, 

Thanasimus formicarius I,. Meneil. 

Tricholtes apiarius L. Luhy. 

Neerobia riolueen T.. “Luhy. 

Ptinus pilosus Miller im Moose an den Buchen des Hoverla. 

Byrrhus domestieus Fourer,. Raho. Luhy. Meneil. 

Xestobium rufovillosum Deg. unter trockenen Fichtenrinden am Hoverla 

Ernobius longieornis Strm, klebte viel im Harze an frisch geschälten, 

stehenden Fichten am Meneil, 

Ptilinus peetinicornis L. häufig in trockenen Buchen, Hoverla. 

Aspidiphorus orbiculatus (Gyll. gesiebt am Hoverla. 

Cis Bolcti Seopol. in Schwämmen am Hoverla. 

„ hispidus Payk. Hoverla. 

en bidentatus Oliv. ebenda, 

„ guadridens Alellii ebenda. 

Rhopalodontus perforatus Gyli. selten am Hoverla. 

Octotemnus glabrientus (Gyll, Hoverla. 

Hopatrum sabulosum L,. Kaschau. 

Bolitophagus retieulatus T. in Schwämmen am Hoverla. 

IIypsphloeus eimeterius ITerbst in Fichten am Hoverla. 

{ bivittatus Reitter. Deutsch. ent. Zeitschr. 1875. I] 
Pg. 362 Hoverla. 5 

Tenehrio obseurus F. \aho, 
we 

=. ? e 
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Tenebrio molitor L. Kaho. 

Podonta nigrita F. Kaschau. 

Tetratoma ancora F. in Pilzen am lHoverla. 

Orchesia minor Walk. Kaschan. Hoverla. 

n b’auwdula Brawesik unter Laub am Hoverla. Diese Art ist 

von Brauesik nach einem kleinen Isxemplare, daher nicht 

eanz genau beschrieben worden. Sie ist bedeutend breiter 

als minor, viel stärker gewölbt, die Eindrücke am bogen- 

förmig ausgeschnittenen Grunde des Halsschildes flach, jedoch 

stets sichtbar, die Naht schwach erhaben. Die Grösse variirt 

zwischen 1!/g bis 2 lin, 

h undulata Kr, au schwammigen Stellen vertrockneter Buchen- 

äste am Hoverla, aber ungemein schwer zu fangen. 

Nylita livida Sahlb. in dürren Fichten am Hoverla. 

B Lagria hirta L. überall. 

 Notorus monoreras L. Kaschau. 

| cornutus I’. Sziget. Kiralyhaz, 

i Forsmicomus formirarius Goeze, Kiralyhaz. 

I Anthieus antbrrinus L. Meneil. Kiralyhaz. 

hisptelus Rossi. - Kiralyhaz. 

x nzillaris Schmidk. Kiralyhaz. 

© Mlordella faseiata I. Sziget 

[i rillosa Schrank, Kaschau. 

N h hisignala Redt. Sziget. 

| Mordellistena abelonminalis F, an Dachrändern bei Luhy. 

pumilla Gyll. Lahy. 

Anaspis rufilabris Gyll. Tal. 

ie. foreipata reis. Tuhy. 

dselera eoerule« T. vuhy. 

Nedemeru femorala Scop. Kaschau 

I , virescons L. Luhy. 

\ \ hurida Marsh, Kaschan. 
} Anoncodes rufirentris Scop. Luhy. 

44 
| 5 fulvieollis Scop. Luhy. 

iophloeus gibbus Boh, an Bachrändern bei Luhy. 

| chvysoplerus Boh.? über dem Knieholz an (Feum mon- 

| | fanıım am JlIoverla. 

nl L Herbsti (Gyll. Czernahora. 

rophosomus Coryli F. Tauhy. 

etaphilus muricatus IF. häufig am Mencil, 



Fusomus ovulım Ill. Mencil. 

Sitones lateralis Gyil, Kaschau, 

Metallites mollis Gern. Menceil. 

Polydrosus undatus F. Raho. 

n inlermedius Zett, Sziget. 

n pterygomalis Boh. Kaschau. 2 

% nodwlosus Chevrol. im Harze an frisch geschälte 

stehenden Fichtenstämmen. Mencil. 

Tanymecus palliatus F. Kaschau. Kiralyhaz, 

Chlorophanus wiridis L. Kaschau. 

5 graminicola Gyll. Kaschan. 

Otiorrhynchus aurifer Boh. 

e multipunetalus v, irritans Herbst. Auf Fichten be 

Luhy. 

= niger I". Fichten am Hoverla. 

= v. villosopunctatus (Gryllh. Galzyna, 

" v,. montanus Boh. Thal Gadzyna. 

” unicolor Ilerbst,. Hoverla. 

a septentrionis Herbst. Luhy. * 

en maurus Gyll. Luhy. * 

& monticola Germ, Üzernahora. 

OR dives Germ. Luhy. 

s lepidopterus F. Tuhy. Meneil. Hoverla. 

: Kratereri Boh. Luhy. 

5 rugosus Ihımm. Luhy. 

1 Asplenii Mill. Czernahora. 

5 RKolbarı Kern. luhy: 

R reerifer Germ. Luhy. 

5 ovaltus L. Kaschau. Sziget. 

2 paueillus Rosenh. gesiebt am Mencil. 

Omias Hanakii Friv, mit vorigem und im Harze der Fichtenstämm 

in Thale Gadzyna. = 

Phyllobius glaucus Scop. Luhy. 

" psiltacinus Germ. Meneil. 

virens Doh. Hoverla. e 

Liosoma coneinnum Boh. gesiebt am Hoverla und Menecil, auch iu 

Käscher bei Luhy. $ 
DTeleus Megerlei Panz. Hoverla und Czernahora. 

Adexius scrobipennis Gyll. Woverla Raho, gesiebt. 

Alophus triguttatus F. Tuhy. 
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Hypera comata Boh. am Wege nach Raho. Hoverla. 

„ Oxalidis Herbst. Luhy. Mencil. Raho. 

„.. suspieiosa Herbst. Luhy. 

+ variabilis Ilerbst. Sziget. 

Oleonus suleirostris L, Kaschau. 

Rhinoeyllus antiodontalgicus Gerbi. Sziget. 

Larinus pollinis Laich, auf Circium bei Sziget, 

conspersus Boh. Sziget. 

n Jaceae F. Sziget. 

turbinatus Gyll. Sziget. 

Carlinae Ol. Sziget. 

Hylobius piceus Deg. unter Fichtenrinde am Mencil. 

" Pissorles Hareyniae Ierbst im Harze an frisch geschälten Fichten am 

Meneil. 

\ Erirhinus eeridulus IL. Luhy. 
2 Rhamni Herbst. Bei Kiralyhaz fand sich dies Thier von 

der Grösse des «acridulus jedoch fast nur halb so breit. 

Obgleich die Punktirung des Halsschildes etwas abweichend 

ist, fehlt jedoch jeder durchgreifende Untersghiodrumi eine 

eizene Art aufzustellen. ar 

| Dor ytomns longimanus Forster. Kaschau. 

> vrlidirostris Gyll. NKaschau. 

Ileeinus pyraster IIerbst. Sziget. 

N Bayous Collignensis IIerbst. Kiralyhaz. 

| „  nigritarsis Thoms. Kaschau. Kiralyhaz. 

‚Apion cerdo Gerst. Kaschau. 

Ill 

„  Carduorum Kirb. Kaschau. 

„  Denelrans Germ, Kaschau. 

„  Onopordi Kirh. 

„ urlicartum JIerbst. Sziget. 

„  radiolus Kirb. 

» dispar Gern. Sziget. Kaschau. 

senieulum Kürb. Sziget. 

» Viciae Payk. Kaschau,. Sziget. 

u Hagi L. Sziget. 

me Trifolüi L. Sziget. 

„ nigritarse Kirb. Kaschau. 

Btirens Ihbst. Kaschau. 

„  platalea Germ. Sziget. 

» FZavi Kirb. Sziget. 



Apion Ononis Kirb. 

»„. pavidum Germ. Sriget. 

„ . frumentarium L. überall in der Ebene. 

„. violaceum Kirb. Luhy, 

Apoderus Coryli IL. Meneil. 

Rhynchites nanus Payk. Mencil. 

Magdalis striatula Desbr. Meneil. 

Balaninus nuceum IL. Luhy. 

„ cuR BR, Luhy. 

“ Brassicae F. Mencil. 

Anthonomns pedicularius L. Mencil. 

5 pubescens Payk. Mencil. 

h Rubi Herbst. Sziget. 

Acalyptus rufipennis Gyll. 

Orchestes eavrnifex G@erm. Mencil. 

. Fagi L. Hoverla. Raho. 

N Populi F. Sziget. 

- Stigma Germ. Mencil. 

: foliorum Müll. Luhy. 

klleschus scanicus Payk. Luhy. 

Tychixs pieirostris F. Kaschau. Kiralyhaz. 

Sibynia cana IHrbst, Kaschau. 

Cionus Scrophulariae L. Raho, 

Nanophyes Lythri F. Bogdan. 

GFymnetron Linariae Panz. Kaschau. 

Diarus Campanulae L. 

Acalles Camelus F, gesiebt am Hoverla. 

3 rwftrostris Boh, Hoverla. 

„. Pyrcndeus Boh, Hoverla. 

„er. Groqatichs Br.s.. Hoverla 

Cryplorshynehus Lapathi L. Kiralyhaz. 

Scleropterus offensws Boh. Hoverla. Menceil. 

$ v. Carpathicus Brancsik. 

Centorrhynehus Erysimi IF. 

h contractus Mursh. 

“ Cochleariae Gyll. Sziget. 

a Andreue Germ. Kaschau. 

6 marginatus v. punctiger Gryll. Kauschau. 

a Rapae Gyll. Sziget. 

I chalybaeus Germ. Mencil. 
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Ceutorrkynehus horridus IF Kaschau. 

. floralis Payk. Kaschau. 

Bhytidosomus globulus Herbst. überall aus feuchtem Buchenlaube gesiebt 

Da die Populus-Arten im Gebirge durchaus fehlen, so muss 

das Thier auch an anderen Laubbäumen leben. 

Prytobius granetus G@yll. häufig im nassen Sande an der Theiss bei 

Kiralyhaz. 
| . Waltoni Boh. (notula Redtb.) nieht selten mit vorigen, 

Rhinoncus bruchoides Herbst. Kiralyhaz. 
| n pericarpius L. Kaschau. 

| „ perpendicularis Reich. Sziget. 

Baris Artenesiae Lerbst. Kivalyhaz. 

n , Lepidu Germ. Kaschau. 

Sphenophorus mutilatus Laich, Kiralyhaz. 

(ossonus ferrugineus Clairv. Sziget. 

I Rhynecolus ater L. unter der kinde trockener Fichtenstämme häufig. 
I" r x 

Hulustes !inearts Er. Hoverla. 

| b glabratus Zett. Mencil. Hoverla. 

| palliatus Gry!l. Sziget. Mencil. Hoverla.. 

ı Hylesinuts Frarin: Punz. Rähe. 

 Polygraphus pubescens F'. Hoverla, 

| Uryplurgus pusilus Gyll. sehr häufig unter Fiehtenrinde. 

| einereus IIrbst. Mencil. 

BE nicus Gemdbrae Heer. .-Mencil. Hoverla: 

[ypographus L. Sziget. 

| E chaleographus L. häufig an allen Lokalitäten. 

| 4 Larieis Feabr. Mencil. 

‚Pityophthorus nücrograplııs Gyll. Mencil. 

‚Dryoeertes authographus Ratz. Meneil. 

\Xyleborus Suxeseni Ratz. 

ı lomesticum L. in Buchen am Hoverla. 

Hoverla. 

Sziget. 

| . (Juercus lichh. mit vorigem, seltener. 
| 
| 
| 
| i Iineatum Oliv. in Fichten, Mencil. 

‚Plutypus cylindrus I. 

‚Brachylarsus varius F“. 

Hoverla. 

Kaschau. 

Sziget. 

Prionus coriariıs L. Mencil. 

Tetropium Deridum L. wit den var. anlicum F. und fuleratum 

asn Hoverla und Mencil. 

Ihrium brunneum IF. auf Blüthen bei Luhy. 



Monohanmus sarlor F, sehr häufig auf den zum trocknen aufzehäuften 

Fichtenriuden am Mencil, 

„ sulor L. mit vorigem ebenso häufig, 

N sutor v. Heinrothi Ceder,jh. mit vorigem, 

Astynomus griscus F', Mencil. 

Liopus nebulosus L. Mencil, 

Pogonocherus fasciculatus Deg. Meneil. 

hispidus L. Mencil. 

Agapanthia angusticollis Gyll, Sziget Luhy. 

Oberea oculata L. Kaschau. 

Phytoecia nigrivcornis I". Kaschau. 

Molorchus minor FF, Luhy. 

Sternocorus (Rhagium) sycophanta Schrank, Meneil. 

& ingrüsitor L, Mencil. 

Anthophylaz I maculata L. Mencil. Luhy. 

Pachyla clulhrata F. Mencil. 

Acmacops virgineus L. Luhy. 

> collaris L. Luhy. Mencil. 

Strangalia cerambyeiformis Schrank Luhy. Mencil. 

55 St Ffaseiala Ir. Luhy. 

epson virens L. Sziget. Kaho. Luly. Mencil. 

rubra L. überall. 

R dubia Scop. Meneil. 

sanguinotenla L. Luhy. Mencil. 

livida F. Sziget. Luhy. 

iermopha, Cardıi Boh. Kaschau Sziget. 

Bruchus marginellus F. Sziget. 

n imbiicornis Pnz. Sziget. 

R dlispergatus- Gyll. Sziget. 

Donacia discolor Hoppe Lulhy 

Zeugophora flavicollis Marsh. Sziget. Kaschau 

Clythra longimana L. Kaschau. 

& lacviuseula Ratz. Kaschau. 

4 fluvicollis Charp. Luhy. 

Lema cyanella L. Kal. 

Pachnephorus urenarius IF. Kiralyhaz. 

Uryptocephalus interruptus Suffr. Meneil. 
R violaceus Laich. Sziget. 

e sericeus L überall. 

E ochrostoma Harold. Kaschau. 
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Cryptocephalus Moraei L. Kaschau. 

frenatus Taich. auf Weiden überall. 
” 

R vittatus F. Kaschau. 

h bilineatus L. Kaschau. 

® fulvus Goeze. Kaschau. Sziget. 

5 labiatus L. Kaschan. 

a Gpustulatus Rossi. Kıralyhaz. 

" Pachybrachys Hippophaes Suffr. Kaschau. 

] A hieroglyphicus F. Bogdan. Luhy. Kaschau. 

\ 26 Haliciens?s BRil. Tauhy. 

" Chrysomsla rufa v. opulenta Sajfr. Luhy. 

| “ Hyperici Deg. Luhy. Raho. 

| B »o0lÄivacea Suf]fYr... Mencil. 

0 x Menthastri Suffr. Tauhy. 

j . fastuwosa L. Kaschau. 

j h duplieata Zenker. Kalıo. 

I & Carpathicu Fuss. Luhy. 

hi Oreina v. venusta Suffr. Luhy. Meneil. 

Be,  v. Senecionis Schumm. Luhy. 

FMelasome collaris I. Sziget. 

HN N aenea L.. Menct. 

IE Tongieollis Suffr. Szieet. 
H Popult L. Luhy. 

 konioetena viminalis L. Kaschau. 

e pallid«a L. Menkeil. 

\ Kustrvidea riridula Deg. auf kumex am Hoverla. 

 Plugioderu Sulicis Deg. Luhy. 

Phucdon Carniolieus Germ. Mencil, 

| nn elvanssyluaniıcus Fuss. Lühy.; Mencil. 

| N i. Gurpalhiceus Weise.  Deutsch.. ent. Zeitschr. 

| Pg. 366. init (lem vorigem, meist gesicht. 

| R vo. orbiculanis Suffr. Raho. Luhy. Mencil. 

| sabuliceola Suffr. auf Weiden bei Kaschau. 

| n JTederae Suffr. sesiebt am Hoverla und Meneil. 

Mn salicinus Meer. auf der einzigen Weide an der Klause. 

| - Cochleariae F. Luhy. 

‚Phratora vulgatissima L. Luhy. 

Gulleruca Lunuceti L. Sziget. 

s, rustica Schull. Sziget. 

Galerucella Oalmariensis L. Kaschau. 



Agelastiea Alni L. Luhy. Kaschau, 

Luperus flavipes L. July. 

IHaltica Hippophaös Aube. Kaschau, Luhy. Bogdan. 

„..oleraces L. Meucil. 

„.. A0Dacı All SzigeL, 

„  Terrugineas Scop. Mencil. 

femoralta Gytl, Lulhy. 

Transsylvanica Fuss. Luhy. 

Cyanescens Duft. Luhy. 

a NModeeri L. Raho. 

(Orestia) arcuwata Till. gesiebt am Hoverla und Meneil r 

aus }loos am Fusse der Baumstämme. 

„. Juscicormis L. Kaschan. 

„ vittula Redt. Kaschau. 

„2 Dassicae. 4. Kaschau: 

„ ncmorum L. Luhy. 

5 atra Hoffmann. Kiralyhaz an Meerrettig. 

„ Lepidiü Hoffmann. Kiralyhaz. 

ne ubı Panıas Kaschau- 

„  tenustula Kulsch,. Sziget, 

Longitarsus apie alısıDbech. Buhy- 

IHolsaticus L. WKaschau. 

luridus Scop. Kaschau. Luhy. 

thoracicus All. Sziget. Kaschau. 

5 melanocephalus Gyli. Kaschau, 

Plectrosc2lis semicoerulea Hoffm. Kaschau. 

meridionalis Fouer. Sziget. 

„ 

BZ) 

n 

5 aerosa Letzn. Sziget. 

= aridella Puyk. Sziget. 

aridula Gyll. Sziget. 

Fsylliodes Napi Hoffm. Kiralyhaz. Sziget. 

attenuatus Holm. Sziget. 
» 

n glaber Duft. lHoverla. 

’ cweullatus Ill. Sziget. 

Diboliu depressiuscula Letzn. Luhy. 

IIypnopnila obesa Waltl. Luhy. 

Dniophila muscorum LHoffm. überall im Gesiebe häufig. 

Sphaeroderma testaceum F, Luhy, sehr selten. 

Cassida murraea L. Diese Art fand sich schon auf dem Wege von 

Sziget nach Raho, wo sie die an der Strasse stehenden Inula-| 

8 



Büsche vollständig zerfressen hatte, jedoch grösstentheils im 

Larvenzustande, Von den auch bei Luhy erbeuteten lixom- 

plaren waren stets die frischen, ‚eben entwickelten Stücke 

hellerün, «die älteren bräunlichgrün und nur die harten, alten 

Stücke normal roth gefärbt. Es scheint mir demnach ganz 

richtig, wenn die grünen Exemplare nicht als Verietät sondern 

als unausgefärbte »ut'raea angesehen werden. 

Cassida denticollis Suffr. auf Achillen millefolium bei Kaschau. 

| rubiginosu Ill. Indy; 

Re liriaphora Kirby. Luhy. 

2. medulosa. L.. Kaschau. ß 

„. Subferruginea Schrank. Kaschau.. Hoverla. 

Be wmüdls DL. (equestre F) Luhy.. Meneil. 

Dacne humeraqis IF. Sziget. 

Eriplax aenea..Schall, Hoverla. 

Dycetina cruciata Schall. Hoverla. 

| Endomychus eocemeus Jo:..]Loverla. 

Woccinella 19 punctata L. Luhy. 

in ı mutabiııs Seriba, Kaschau. 

je on ameermnotala Schnefe, Kaschau, TREE 

5 Sa "Spunclata L. Szieet. 

| imypustilala L. Iaho, 

IHalyzia 16 gutlata I. Sziget. 

5 22punctata I. Kaschau. 

| Epilachna globosa Schneid. Kaschau Hoverla. 

Ei Platynaspis villosa Fonrer. Kaschau. 

N Seymnus faseiatus Fonre. Kaschau. 

Me . hacmorrhoidalis JIerbst. Ralıo. 

Alleria globosa Sturm häufig gesiebt am Hoverla und Mencil. 

» »pilosa Panz. mit voriger, jedoch mehr unter Buchenlaub am. 

Hoverla. 

\Orthoperus brunipes Gyll. gesiebt am Hoverla. 

“ a punctulatus Rttr. n. sp. Einige Stücke ebendaher 

Noch nicht beschrieben. 

Sericoderus lateralis Gyll. Hoverla. 

u 



VERZEICHNISS 

der von Herrn H. Leder in Russisch-Georgien gesammelten 

Coprophagen Lamellicornien, 

Ven E.V. HARDER. 

TREND EEE rn — —r+ ig menge nn — 

Ich verdanke Herrn E. Reitter in Paskau die Mittheilung der 

von Hans Leder bis jetzt ans dem Caucasus eingesendeten Copro= 

phagen Lamellicornien. Im Vergleiche zu den eigenthümlichen, von 

den mittel- und südeuropäischen meist sehr verschiedenen Formen, 

welche andere Gruppen, z. B. die Cerambyeidae und namentlich die 

Carabidae hervorbringen, ist die Armuth derselben bei den. Copro= 

phagen eine auffallende. Mit Ausnahme von zwei neuen Aphodrus- 

Arten und von Onitis ponticus Lansherg., der aber schwerlich auf 

den Caucasıs allehr beschränkt sein dürfte, ist die Gesammtheit der 

eingeschickten Species dem südöstlichen, ja die Mehrzahl selbst dem 

mittleren Europa gemeinsam. Diese grosse faunistische Ueberein-} 

stimmung wird jedoch weniger befremden, wenn man berücksichtigt, | 

dass die Coprophagen. mit alleiniger Ausnahme etwa der Gattung 

Aphodöus, keine eigentlichen alpinen Formen erzeugen, wofür nament- | 

lich die Gattung Ontkopkagus einen auffälligen Beleg liefert. | 

Das von Herru Leder bis jetzt explorirte Gebiet liegt in 

Transcaucasien, östlich von Tifis, im Hauptthale des Kur, von wo] 

Exeursionen in die Nehenthäler gemacht wurden. Da die gesammelten" 

Thiere vorzüglich gut conservirt und mit genauen Fundertsangaben BE 

versehen sind, so schien mir das gegenwärtige Verzeichniss derselben F 

als ein kleiner Beitrag zur Kenntniss der Caucasus-Fauna nicht ohne” 

alles Interesse zu sein. Bei den Arten habe ich allemal nur den 

ältesten Autor eitirt und verweise wegen der Synonyme auf dem 

Münchener Catalog. Wo sich jedoch diese oder die Nomenclatur 
seit dem Erscheinen des Catalog’s geändert hatten, habe ich neue! 

Citate beigebracht. Die Namen der Localitäten gebe ich ohne für 
deren Correktheit Bürgschaft übernehmen zu wollen, so wie ich sie | 
erhalten. Die meisten derselben vermochte ich auf meinen Karten u 
nicht aufzufinden. : 
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1. Scarabaeus pius Nlig. Mag. I. p. 202. (1803.) 

Bei Julisabethal, deutsche Colonie, östlich von "Tiflis, 13. Mai. 

Erichson hat in Nat. Ins. III. p. 752 die Unterschiede dieser Art von 

dem nahverwandten sacer vortrelllich auseinander gesetzt, nur irrthün- 

licherweise die Stücke mit der dichten Wimpernreihe wı der Innenseite 

der Hinterschienen für die Weibchen gehalten, während diese Auszeichnung 

dem männlichen Geschlechte zukommt. Der Verbreitungsbezirk beider 

Arten ist noch nicht genügend festgestellt. Der Sc. pü«s gehört mehr 

dem Osten und Südosten Europa’s an, während im Westen, also in Sud- 

Frankreich, Spanien und Marokko nur sacer vorkommt. Herr Mulsant 

hat in seiner neuen Ausgabe der französischen Lamellicornien mit Unrecht 

den plus als Abart des sacer erklärt, die von ihm für die Illiger'sche Art 

sehaltenen Stücke sind verkümmerte Männchen des letzteren, bei welchen 

die beiden Stirnhöckerchen nahezu ganz geschwunden sind. Es unter- 

"scheiden sich aber dieselben immer noch leicht von peus durch die rust- 

| rothe Farbe der Schienenbürste und das glatte unpunktirte Pygidium. 

Ob beide Arten gemeinschaftlich irgendwo vorkommen, bleibt noch zu 

| ermitteln. 

PKT isyplttts Schu e/fert Linn. Syst.Nat. et. X. 9.349. 11758.) 

Im Assuret-Thal, 14. Juli. Sowohl olne als mit kreidigem Ueber- 

N zuge (albiventris Friv.). 

2. Gymmnopleurus Geofroye Sulz. Verz. Ins. p.2. (1775). 

GmoDzus Pallasıı Tcon..p. 3. 1,29.) (1781.) 

Im Thale des Chram, Nebenfluss des Kur, 7. Mai. Auch diese 

Art bewohnt vorzugsweise den Osten, nämlich Kleinasien und Griechen- 

land, scheint aber loch westlich bis in’s südliche Frankreich vorzudringen. 

| Im äussersten Westen, z. B. in Spanien, dürfte wohl nur @. Sturmü 

Sich finden, übrigens sind verlässliche Angaben über das Vorkommen 

dieser beiden nahverwandten Arten, trotz krichson’s Aufforderung hiezu, 

er nur spärlich gegeben. 

| 4. Copris lunaris Linn. Syst. Nat. ed. X. p. 846. (1758.) 

Iın Mai bei Elisabethal und im Oktober auf dem Hochplateau von 

. Gomereti. Völlig identisch ınit unseren mitteleuropäischen Stücken. 

8. Onitis humerosus Pall. Reis. I. 2. p. 262. (1771.) 

Bei Elisabethal, 10. April. 



6, Chironitis ponticus Lansb. Ann. Soc, Beleg. XV 
p. 36. (1875,) \ 

Im Oktober auf dem Hochplatean von Gomereti. Herr v. Lansbe } 

hat in seiner ausgezeichneten Monographie diese Art von den nahve 
wandten kungariceus, irroralus und Pamphylus sorgfältig und schag 

geschieden. Die Art macht sich besonders durch die fast glatten Seit 
ränder des Thorax kenntlich, in dessen breit selber Seitenrandune 

übrigens dem Pamphylus am nächsten steht. Dieser ist aber glänzend 

die Punktirung der Flügeldecken minder rauh, das Metasternum zeigt keig 
vertiefte Längslinie und namentlich nicht die für pontieus charakteg 
stische beulige Anschwellung jederseits neben der mittleren Längsfurch 

. Crrecobizes Schrebert Linn. Syst. Nat, ed. XII. p. 551 ‘ 

(1767.) 

Hochplateau von.Gomereti, im Oktober, 

8. Caccobius mıundus Menctr. Möm. Ac. Petr. V.p. 23. (1838 

Hochplateau von Sarjal, im Oktober, Ausserdem besonders 1 

Palästina: zu Hanse, von wo ihn Roth im” Mehrzahl mitgebracht. 

9. Onthophagus vug9sus Poda. Ins. Mus. Graee,p. 20 (1761. 

0 taunıs Ionnz Syst. Nat, ed. XI. posr (za 

Der Elisabethopol, 26. August. Oestlich bis nach Bokhara, abe 

schwerlich weiter, verbreitet. 

10. Onthophagus vaecca Tinn. Syst. Nat, ed. XII. p. 54 

(1767.) 

Ende Mai, im Gebirge von Mangliss. 

11. Onthophagus fracticornis Preyssl. Verz. böhm, Ins 

D. 90. (1.2908) | 

Im Mai und Juni, am oberen Chram und am Zalka. Dieser On 

thophagus geht nach meinen Beobachtungen am höchsten in die sub 

alpine Region hinauf. Die caucasischen Stücke stimmen mit den mittel 

europäischen vollkommen überein. In den Küstenländern des mittellän: 

dischen Meeres tritt eine meist etwas kleinere Form auf, deren Kopfschile 

beim Männchen kürzer und vorn deutlicher ausgebuchtet ist. Solch 

löxemplare finden sich besonders in Spanien, Corsica und Syrien, si 

dürften indess schwerlich mehr als eine Varietät der Stammart da 

stellen. 



is. 

12. Onthophegrs jisstcornis Steven. Mem, Mose. IL p. 34. 

Bei Klisabethal, 13. April. Bine besonders in der Krim häufige 

I Art, Die Weibchen sim denen von vacca recht ähnlich, unterscheiden 
e 
4 sich aber doch leicht dureh die deutlichen 4 Höckerchen am Vordertheil 

11 des Thorax und die &pitzigeren Vorderecken des Thorax. 

13. Onthophagus coenobita \levbst. Arch. IV. p. 11. (1783.) 

Am Alusehawir, Anfangs Mai. 

I4. Onthophages Uicieres Dig. Wiedem, Arch. TI. p. 106. 

1800.) 

Bei Rlisabethal, 15. April. Inder. Krim sehr häufig. 

15. Onthoplasjts rereatres Fahr. Spec. Ins, I. p. 30. (1781;) 

Hochplateau von Sarjal, im Oktober, 

16,, Outhophagus Amyıtas Oliv. Ent. 1. p..127. (1789.) 

$ bei Klisabethopol, im Oktober, Im des mittellän- 

ischen Meeres weitaus der -häufieste Onfhophagus. ‚Die ‚etwas ver- 

rer] ehe-Scattir® ler Oberlläche, näniontiiel der fire - he jeimero Oder 

Nlichtere Pu uktiru ne heilingte Glanz derselben hat zur Aufstellung inehrerer 

&chlechter Arten Anlass gegeben,  Auch-Chodshent liegt mir ein Stück 

Binit entschieden. rothbraunen Vlügellecken vor. 

17. Oiitthophagus eantelis Fahr. Maut. IT. p. 13... (1787.) 

Bei Assuret, 6. April. Zwar weit verbreitet, aber wie es scheint, 

Mairsends besonders häuliz. 

4 185. Outhophagres ovrcatıes Jamn. Syst. Nat. ed. XII. p. 551. 

767.) 

Bei Elisabetha], im Gebirge von Zalka, überhaupt allenthalben. 

dem höchst- nahverwandten vwafcapelles ist diese Art nur dureh 

vleichmässiger gerundeten Clypeus zu unterscherlen. Bigentliche 

mag daher, so lang sie durch dieses Merkmal erkennbar bleibt, als 

19. Oniticellus Fulnwius Goeze, Beytr. I. p. 74. (1777.) 

Im Thale des Chram und auf dem lTochplateau von Gomereti, Mai 

Hund Oktober. Die Stücke sind besonders kräftig entwickelt. 
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20. Aphodits erratices Kinn. Faun. Suee, p. 131. (176% 

Im Gebirge bei Zalka, 9. Juni, 

21. Aphodius suebterraneus Linn. Syst, Nat. ed. X. p. 348 Ey 
"1758,) 

Im Gebirge von Maneliss, 18, Mai, 

72. „Aphodius fintetarios Lim. e p. 348. (1758.) 

Bei Assuret, im April, auch sonst allenthalben. 

9, „Iphodius con jugetius Panz. Ent. Germ, p. 364. (1795. 

Bei Assuret, 6, April. Besonders häufige habe ich die Art aus 

der Krim erhalten, ihre Verbreitung in Enropa scheint aber eine nun. 

sporadische zu sein. Sie kommt hier in Oesterreich und dann wied@ 

in Frankreich vor; ein Zusammenhang zwischen diesen beiden Wohn 

sitzen ist meines Wissens noch nicht nachgewiesen. Gredler führt dem 

Käfer nicht als tirolisch auf, 

24. Aphodius graimearius Linn. Syst. Nat, el. XII p. 592 

Rz) 

“Dei Elisabethal, Anfangs April. Im Münchener Cataloge hatte ich 

na var A. sutaralis Kaldern. Laun Ianserpras% zu 

trotz Brichson s in Nat. Ins. III. p. S14 gegentheiliger Aeusserung dem 

A. sulralis als selbstständige Art aufgeführt, wobei ich einer Notiz 

keiche's (Ann. Soe. ent. France. 1856. p. 394) Rechnung trug, wor 

derselbe als von graeriues bestimmt verschieden bezeichnet wurde. Später 

hatte ich in Paris Gelegenheit bei Graf Mniszech die Faldermann’sche 

[ype zu untersuchen, wobei sich Reiche's Angabe als irrig, hingegen 

Erichson’s Vermuthung als richtige erwies (Vergl. Abeille V. p. 435). 

Die von Herrn Leder gesammelten Stücke entsprechen dem Faldermann- 

schen sutralis genau. Die Flügellecken sind schön «dunkelroth, die 

Naht und der Seitenrand, welche sieh an der Spitze vereinen, schwarz. 

Diese Varietät, denn im Uebrigen findet sich nicht der mindeste Unter- 

schied, scheint dem Caucasus eigenthümlich zu sein, denn eine ähnliche 

Färbung ist mir bei yranarius, obwohl derselba über den ganzen Erd- 

kreis verbreitet ist, sonst von keiner Seite bekannt geworden. Ausser 

dieser Abänderung ist von Herrn Leder auch die Stammform in Mehrzahl 

eingeschickt worden, 

25. Aphodius Turidis Fabr. Syst. Ent. p. 19. (1775) © 

Von Elisabethal. Sowohl einfarbig schwarze Stücke als solche 

mit gelben, schwarzgelleckten Flügeldecken. 
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26. Aphodins rufus Moll. Fuessl. Mag. 1.3. p. 372. (1782.) 

2. nufescens Fahr. Syst. ELTI:.p. 7-4, (1801.) 

Im Gebirge von Mangliss, 18. Mai. Div Stücke haben einfarbig 

rothbraune Flügeldecken, ohne schwärzliche Schattirung. 

27. Aphodius Uunnıtdas Crentz, Ent. Vers. p. 57. (1709.) 

ME kalan von Gomereti, im Öktober. Die Art dehnt sich über 

ganz Sibirien, reicht aber nieht bis nach ‚Japan, wie ich früher ver- 

muthete (vergl. Berl. Ent. Zeitschr. 1871..p..256).. Die Stücke von 

Jesso, erst kürzlich vn Herın Waterhouse unter dem Namen A. obsoletus 

beschrieben, weichen durch flachere, trüber glänzende Zwischenräume der 

Flügeldecken und den zwar sehr stumpfen, aber doch deutlichen Wangen- 

winkel ab. 

28. Aphodius Tividus Oliv. Ent. I. 3. p. 86. (1789.) 

Bei Elisabethal, am 10. April,“ nnd im Gebirge von. Mangliss, 

18. Mai. 

29..$&phodius maerulatus Stmwm. Verz. pr 42. (1800.) 

Von Sarjal, 1. September. Ein einzelnes Weibchen. 

30. Aphodius prodronms Brahm, Ins. Kal. I p. 3. {1790.) 

3ei Elisabethal, April und Mai. 

>]. Aphorlius tabieus Erichs. Nat. Ins. III. p. 876. (1848.) 

'W Im Gebirgsland von Mamudly (2), 25, Oktober, Nur ein einzelnes 

ir Weibchen. Dasselbe hat eine tilischiends en mit denen der 

1 "vorhergehenden Art, unterscheidet sich aber doch durch den gelben Fleck 

des Kopfschildes, welches zugleich regelmässiger gerundet ist, wodurch 

| \ auch die Wangen weniger acutlich abgesetzt werden. 

| 32, Aphodius melamosticeteus Schmidt. Germ, Zeitschr. II. 

'P 153. (1840.) 
INIE BLRER Rn i 

5 Hochplateau von Gomereti, im Oktober, Die Stücke zeigen nicht 
B ” . . . ee 

lie mindeste Abweichung von den mitteleuropäischen. 

39, Aphorlius ängeeöitetes Werbst. Arch. IV. i. p. 6. (17553.) 

Bei Elisabethal, 24. April. Ebenfalls völlige identisch mit den 

imseren, ein gleiches gilt von dem folgenden. 



34 Aphodius stieticus Panz. Faun. Germ, 58. 4. (17982 

Hlochpläateau von Gomereti, im Oktober, 

5, ‚Aphocdius Lederi (n. sp.): Oblongus, conrezus, nitidus, 

nigro-aeneus, elypei margine anlico thoracegue ad angulos a ılicos 

rufescente, elylris fortiter punclato-striatis, qlabris, rufo-trstaceis, lb 

dAulatim nigromacnlatis, pelibus pieeo-rufis. — Long. 45 Mill, 

Yon länglicher, gewölbter Gestalt, zlänzend, oben unbehaart, Kopf 

und Halsschild schwarz mit starkem Erzelanz, die Flügeldecken bräunlieh 

velb mit schwarzen Wellenzeiehnungen, Der Kopf zieichmässir leich 

gewölbt, fein, am Aussenrande runzlig punktirt, ohne Stirnhöcker, d 

abgerundeten Wangen wenig vortretend, das Kopfschild vorn und an de 

Seiten roth durchscheimend, in der Mitte sanft ausgebnehtet, jedersej 

daneben gerundet. Das Halsschild mit vorn röthlich durchscheinenden 

Seitenrande, die Basis gerandet, die Vorderecken stark abeerundet, di 

hinteren sehr stumpf; die Oberfläche längs der Mitte sehr spärlich, 31 

den Seiten mit ziemlich groben Punkten etwas dicht besetzt, dazwische 

änsserst“foine Pürnktehen"eingestreut, die fastnnr auf dem glatt Theh 

des Rückens wahrnehmbar sind. Das Schildchen glatt, dreieckir, schwarz 

braun. Die Flügeldecken hochzewölbt, hinten ziemlich steil abfallen 

an der Basis- fast etwas schmäler als «der Thorax, mit der grösste 

Breite hinter der Mitte, tief punktirt-gestreift, die Zwischenräume zlatt 

gewölbt, mit folgenden schwarzen Zeichnungen: im 2. Zwischenrau 

eine kleine Länesmakel vor der Mitte und eine kurz hinter derselben 

in 3. eine kurz unter der Basis und eine zweite in der Mitte; im 

eine unter «der Basis, etwas weiter nach unten gerückt als die anstehend 

im >. Zwischenraum, und eine in der Mitte; ım 5. eine kleine w 

mittelbar an der Wurzel und eme etwas vor der Mitte, letztere im de 

äusseren Zwischenräumen zu einer unbestimmten Längsbinde erweiter 

welche nach hinten bis über die Mitte hinausreicht, nach vorn gege 

die Schulterbeule sich hinzieht. Durch das Zusammenhängen diese 

Flecke entstehen zwei stark bowige Wellenbinden, eine innere kürzert 

welehe mit ihrem Finde kaum die Mitte erreicht, und eine äussere, weleh 

jene umschliesst und die Mitte etwas überragt. Die Beine dunkel röth 

liehbraun, mit röthlichen Tarsen, Der Metatarsus der Hinterfüsse reiel 

lich so lang wie die beiden folgenden Glieder zusammengenommen. D 

Fühler rothbraun, mit schwärzlichgran behaarter Keule, Die Mittelbrus F 

ungekielt. Der Hinterleib glatt. u 

Im Gebirgslande von Mamudly, 26. Oktober. Nur ein Stück. h 



Diese Art, ‚welche gewissermassen eine Mittelform zwischen fessu- 

laltus und «affinis darstellt, indem sie die kürzere, gewölbte Gestalt des 

ersteren und die Erzfarbe des letzteren besitzt, gehört in Krichson's 

Abtheilung Q, sie weicht jedoch von den übrigen Gruppengenossen wesent- 

lieh durch den Mangel der Behaarung auf der Oberseite ab.  Hievon 

abgesehen würde sie dem affoes am nächsten stehen, ılieser hat aber 

viel längere Flügeldeeken, spitze Wangeneeken und stark, gewimperte 

- "Thoraxseitenränder, A. fessorlatus hat einen ganz schwarzen Kopf, minder 

 abgerundete Vorderecken des Thorax, die beiden Pleckenbinden liegen 

| bei ihm viel weiter nach hinten, die Zwischenränme der Plügeldecken 

sind flach und lie Stiru ist deutlich gehöckert. Eine gewisse Aechn- 

iehkeit in. der Zeichmune, immer von der entschiedenen Erzfarbe ab- 

seschen, bietet schliesslich auch errvoriem, derselbe hat aber ein viel 

feiner punktirtes Halsschild, ebenso sind die Streifen der Flügeldecken 

weit feiner und schwach punktirt. 

Yon dieser ausgezeichneten Art liegt bis jetzt nur ein einzelnes 

Elyeinchen vor. Ich habe dieselbe nach ihrem Entdecker, Hrn. I. Leder, 

Ellen eitrieen Porscher im CUnueasus, benannt. 

6. Sphodius flanemnlatus Gr. sp): Klongatus, nitidus,.. 

rien sehytıis picets, nacitla posttea indeler wirntassdiluhörr, rufes- 
| UL, B 2 
@nte, perlibus vufo-piceis. — Jong. 5 Mill, 

Von Jänglicher, flachgewölbter Gestalt, slänzend, schwarz, die 

Blüselducken «dunkel pechbraun, mit einigen helleren gelblichbraunen 

‘Stelien. eine rundliehe, schlechtbegrenzte Makel vor der Spitze rotbraun ; N 

x Mweilen dehnt sich diese Makel etwas in die Quere und sind dann auch 

Mer Spitzenrand, der 2. Zwischenraum an der Basis und die Schulter- 

Jenle etwas heller braun gefärbt. Der Kopf hinten einfach, vorn mehr 
y% 

Aimzlir und fast gekörnelt punktirt, die Stirn mit drei schwachen, aber 

Nlentlichen Höckerchen, die Wangen stumpfwinkelig abgerundet, das Kopf- 

child vorn breit und sanft ausgehuchtet, jederseits daneben im flachen 

in ogen gerundet. ‚Das Halsschild mit gröberen und feinen Punkten 

Nemlich dicht, gleichmässig besetzt, hinten gerandet, die Hinterecken 

„unäck verrundet. Die Flügeliecken leicht walzeuföürmig, mässig tief 

östreift, in den Streifen nur fein punktirt, die Zwischenräume glatt, 

| aum gewölbt. Die Unterseite schwarz; die Mittelbrust ungekielt, (lie 

eine röthlichbraun. Die Borsten am hinteren Sshienenende von un- 

—=—— icher Länge, der Metatarsus länger als die beiden folgenden Glieder 

sammengenommen, Glied 2—4 von gleicher Länge. 

Im Gebirgslande Zalka, am oberen Lauf des Chram, 25. Mai. 



Die Art: gehört in Brichson’s Gruppe M; sie weicht von ihren 

Verwandten durch die schmale, nur Slachgewölbte Gestalt, die lattem 

und unbehaarten Plügellecken, sowie dureh deren eigenthümliche Zeichäl 

nung ab, In letzterer Beziehung erinnert sie etwas an serofinus, dieser" 

hat aber eine ungerandete Theraxbasis und einen viel längeren Metatarsus,@ 

36. Aphoditus guadriguttatis llerbst. Arch, IV. 1. p. 10. 

(1189,) 

Im Thale des Chbram, 7. Mai. Dei einzelnen Stücken sind die. 

Flügeldecken fast ganz rothgelb, nur die Naht, diese in der Mitte 

erweitert, schwarz, 

35, Sphodius merdarius Fahr. Syst. Ent. p. 19. (1775,) 

Bei Klisabethal, Anfıngs Mai häufie, 

>39, Aphodius guadrönaceletes Linn, Faun. Suee. p. 138, 

(1761.) 

Auf «dem Telle-Dashı, 7000° hoch, 11. Juni. Ein einzelnes Weib- 

chen. Dasselbe gehört einer seltenen Varietät an, indem von den 

»gewöhnlichen vier rdtlien Flecken Her Flügeldecken nur die beiden hinteren 

auftreten. 

40. Oxyonus alpürus Drapiez. Ann. Se. Brux I. p. 49. (1819.) 

Auf dent Hochplateau von Gomereti, 5000° hoch, im Oktober. 

41. Oxyomus sylvestris Scopel. Ent. Carn. p. 5. (1763.) 

9. porealns Wahr. Syst. Int. p: 20, ira. s 

Bei Elisabethal, überhaupt im ganzen Gebiet, 

£2. Physsenvwus gerneanttes Linn. Syst. Nat. ed. XII. p. 566. 

(1767.) | | 

Bei Elisabetnal, im April. Es liegt nur ein einzelnes Stück dieser]# 

Art vor, welches eine eigenthümliche, wie mir aber -scheint nicht spe-# 

zifische verschiedene Form darstellt. Dasselbe weicht durch beträchtlichere) 

Grösse und durch eine gewisse Differenz in der Sculptur der Flügel-# 

decken ab. Bei germanus sind bekanntlich die Zwischenräume derselben 

mit einer doppelten lteihe kleiner Körnchen versehen, von denen die 

äussere stärker ausgebildet als die innere und fast leistenartig erhaben] = 

ist. Bei der gegenwärtigen Form sind die Körnchen der äusseren Reihe 

„war grösser als die der inneren, jedoch durchaus nicht höher, so dass] P. 



die Zwischenräume gleichmässig Jlach erscheinen. Andere Unterschiede 

vermag ich indess nicht aufzufinden, namentlich sind die Borsten an 

den Thoraxrändern am Ende ebenso kolbig verdickt wie bei germanus, 

Weitere Stücke dieser Art die Herr Dr. O. Schneider im Aktafa- 

| thal, südlich vom Kur, gesammelt hat, zeigen zwar keine völlige Ueber- 

einstimmung mit dem Leder’schen, es schwächt sich bei ihnen die äussere 

 Körnerreihe jedoch selion erheblich ab und sie vermitteln in dieser Be- 

| ziehung, bei ebenfalls beträchtlicherer Grösse, dasselbe mit der Normal- 

| form. Die Gattung Rhyssemus ist wegen der eomplieirten Senlptur von 

2 | 'Phorax und Flüzreldecken eine sehr schwieriges und die vielen Arten die 

einzeln und ohne Bezugnahme auf den ganzen Gattungscomplex beschrieben 

‘worden sind, erhöhen diese Schwierigkeit ungemein. 

415. Psammobius eraestus Panz. Faun. Germ. 35. 2. (1796.) 

Allenthalben, bei Elisabethopol und im Gebirge. 

44. Geotrupes stercorarius Linn. Syst. Nat. ed. X. p. 349. 

1(1758.) 

| Im Thal des Chram, im Juni. Völlig einerlei mit den mittel- 

"europäischen und durch keine Färbungsmerkmale ausgezeichnet, 

45. Geotrupes foreatus Marsh. Ent. Brit. T. p..21.-(1802.) 

Marold- Col Heft xt. p.-91. (1873) u 

j Im Gebireslande Zalka und im Thale des Chram, Mai und Juni. 

"In Mehrzahl, also wie es scheint dort häufig. Die Stücke sind schön 

46. Geotrupes miut«tor Marsh. 1. e. p. 22. (1802.) 

\ Vom Muschawir, 10. Mai. Im gewöhnlichen Farbenkleide, die 

Interseite dunkel zoldgrün, 

\ 47. Trox hispides Pontopp. Dansk. Atl. I. p. 431. (1763.) 

In Thal der Algeth, 1-t. Mai. Mit den italienischen und griechi- 
ol 1 . er . 5 . . 

schen Stücken dieser Art völlie übereinstimmend. 

id 

Anmerkung. Kurz nach Beendigung dieses Aufsatzes theilte mir auch 

yllerr Dr. Oskar Sehneitder die von ihm in Transeaucasien, bei "Tiflis, Lenkoran, 
11 = . . . 3 . 

nl Achalzich und in Armenien gesainmelten Coprophagen mit, Entsprechend diesem 
2) 

I 
1} 

| 

‚usgerlehnteren Suninelgeniete weisen dieselben such mehrere dem Caucasus eigen- 

Be Prormen nach, die von Herrn Leder bis jetzt nicht eingesendet wurden, 
nl» 

‚larunter Oniticellus festiens, Onthophagus trochkiscobins, truchmenus und «len schönen 

\ InT - ” . * ” ” . . 

ı Millis. Ich beabsichtige auf dieselben in einem zweiten Berichte, zu welchem wohl 

weitere Sendungen von Herrn Leder Gelegenheit bieten werden, zurückzukommen. 



Bestimmung 
der 

geographischen Längendifferenz 

BRUNN-- WIEN 

durch telegraphische Signale. 

Von @. v. NIESSL. 

eg) O- za)e 

Bei Gelegenheit eorrespondirender Sternschmuppen - Beobachtunge 

wischen Wien (Sternwarte) und Brünn (Technik), deren Durchführung 

hinsichtlich der letztern Station ich übernommen haite, sollten einig 

telegraphische- Vergleichungen zur Sicherstellung der”zelativen Chronc® 

meterstände stattfinden. Ich ersuchte Herrn Prof. Dr. E. Weiss, welche 

diese Beobachtungen direct veranlasst und über ihre Resultate auch scho 

mehrfach berichtet hat, den Chronometer - Vergleichungen eine grösser 

Ausdehnung zu geben, da ich den Versuch machen wollte, ob mit de 

hier zu Gebote stehenden Mitteln bei Anwendung der einfachen Signall 

methode ein brauchbares Resultat für die Läugendifferenz Brünn — Wie 

zu erlangen sein möchte Prof. Weiss war so freundlich, nicht nur die 

hierbei auf Wien entfallenden Arbeiten und Reductionen zu übernehmen 

sondern auch (lie Benützung einer Drahtleitung zwischen den beidel 

Städten für kurze Zeit von der k. k. Telegraphen-Direction zu erwirken 

Für diese Begünstigung, sowie für die gefälligen Bemühungen ıneine 

geehrten Herrn Collegen will ich vor Allem hier wärınstens danken. 

Die erste Operationsreihe fiel in den August 1869. Kleine Un 

regelmässigkeiten bei dem von mir benützten Chronometer, ferner dd 

Umstand, dass die Witterung nicht tägliche Zeitbestimmungen gestattet 

endlich der Wunsch, das Resultat durch Vermehrung der Beobachtunge) 

überhaupt zu schärfen, bestimmten mich später noch eine Wiederholun! 

zu beantragen. Diese fand im Mai 1871 statt. | 

Da nun meines Wissens die geographischen Ceordinaten von Brün) 

noch nicht direct astronomisch bestimmt wurden, jedenfalls nicht annähern 
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gegenwärtig auch mit geringern Mitteln mit der Sicherheit, welche man 

zu erreichen vermag, scheint es mir nicht ganz übertlüssig den Gang 

dieser Operationen und «lie entsprechenden Resultate initzutleilen.  Letz- 

Hteres kann zwar schon wegen der einfachen Hilfsmittel -—- keimes- 

Inwers Anspruch auf. eine erhebliche Genauigkeit machen, ist aber doch 

noch besser, als man erwarten durfte, 

Da. m. Wien‘ die Zeitbestinmungen am Mertliankreise der Stern- 

warte, also mit unverhältnissmässig ‚grösserer Sicherheit als hier, vor- 

genommen wurden, ist es wohl überllüssig sie detaillirter zu besprechen. 

Dagegen scheint es desto nothwendiger —- sollen die Schlusswerthe einiges 

v ertrauen finden — die Brünner Arbeiten etwas ausführlicher darzu- 

stellen. Ich gebe hier vorerst einige nothwendige Andeutungen über 

hs Brünner Instrument, sowie über den Gang der Operationen im All- 

jemeinen und eine kurze Betrachtung über die nach Mitteln und Anlage 

bon vornherein ungefähr zu erw artende Genauigkeit. 

Das zu den Brüuner Zeitbestimmungen benützte kleine Passagen- 

Anstrument von Starke in Wien, Älterer Construction, hat ein gebrochenes 

erurohr von 36 Centim. Brennweite, 34 Millim. SL. und, 

5 fucher Versiösserung, it. Sadenbeleuchtung durch las Öbjeetiv. Die 

Eanzen der 5 Läden im- Ocular. habe ich” schon Trüher aus: mehreren 

fünderten von Sterndurcheängen mit grosser Genauigkeit ermittelt. Eine 

lese dieses sonst guten Iustrumentes liegt in der, alles 

lass des Gewöhnlichen weit überschreitenden, Ungleichheit der Zapfen- 

| er. Es ist nämlich die dadurch. in Rechnung zu: ziehende 

wlßration der Axe,:d. i. der Winkel der a Ss mit der 

rösse das westliche Ende der Axe, wenn «diese Sr. nivellirt‘ ist, 

liegt. Eine Abnützung ist an den Zapfen nicht im geringsten 

jebemerken, was schon der Fall sein müsste, wenn diese Ungleichheit 

‚all ier stammte. Die einzelnen Zapfenquerschnitte sind gut, wenigstens 

fährt der oben angeführte Werth bei verschiedener Neigung des Fern- 

E keine nachweisbare Veränderung.  ÖObschbon er nun in gleicher 

‘wie die durch die Libelle nachgewiesene Neigung der Axe in Rech- 

4 Dur Erinittlung dieses Betrages reichte die Libelle nicht mehr aus. Ich musste 

| eine der Schrauben am Dreifus= init einer Theilung verschen und den Werth 
L' ” rg, - ” ” ” ” * 4 er einzelnen "Theile durch die Libelle bestimmen. Die ganze Arbeit wurde 
mit grosser Sorgfalt und vielfachen Controlen durchgeführt, damit nicht das 

Resultat durch ciuen grössern constanten Fehler entstellt werde, 



nung zu ziehen ist, hielt ich es für besser, ihn, der Jeiehtern Control 

weren, bei den Reduetionen besonders anzuführen. 

Das Instrument ist wie es eben die Umstände gestatteten 3 

auf einer IHauptmauer gegen die Südseite aufgestellt, und zwar am letztem] 

gegen 8. gerichteten Fenster des nordwestlichen Seitentractes von demg 

Gebäude der k. k. technischen Hochschule. Die Benützung von Polsternem 

ist also nicht möglich. Wie nmachtheilig dies für die Orientirung des 

Instrumentes ist, braucht nicht weiter ausgeführt zu werden. Das Fern 

rohr ist von  -34° bis -+ 32° Deelination benätzbar. Die Aufstellung 

selbst, auf einer dureh die gauze Mauerstärke reichenden Steinplatte, ist 

sehr stabil. Während 7 Jahren habe ich niemals nöthig zehabt an der 

Axe nachzubessern, und auch das Azimut blieb sehr constant. Der 

entsprechende Theil des Gebäudes ist eben fast der einzige, welcher nicht 

fortwährend namhafte Senkungen erfährt *}. 

Die damals in Verwendung gewesene Uhr**), hatte, ungeachteß 

sie nur mit einem Hoizpendel ausgerüstet war, in der Regel einen über- 

raschend constanten Gang. Gerade um die Zeit, als die in Rede stehenden 

Onerationen stattfanden, kamen leiler Ausnahmen vor, wahrscheinlich, 

weil die Uhr fast täglich dureh mehrere Stunden der Nachtluft aus 

‚gesetzt war. Der hier. im Jahre 1869 zur Behertrageneteßützte Taschen= 

Chronometer von Amtzunıdos, welcher 5 Schl. auf 2° gibt, verdieuf 

kaum diesen Namen, wiewohl er inventarisch hoch bewerthet ıst. Im 

Jahre 1571 hatte ich für diese Zwecke den halbe Secunden schlagenden 

Chronometer. Molyneux Nr. 1980 der Wiener Sternwarte entlehnt, 

welcher sich ausgezeichnet bewährte. Bei dieser zweiten Beobachtungs-W 

reihe wurde auch eine auf mittlere Zeit regulirte Quecksilber-Pendeluhr 

mit einbezogen, worüber am zntsprechenden Orte noch berichtet wird, 

Die Zeitbestimmungen wurden hier und in Wien mit „Auge und Ohr“ 

vemacht. An dem erwähnten Passagen-Instrument ist der wahrschein- 

liche Fehler in der Zeitnotirung einer Fadenbeobachtung nach vielfachen 

Erfahrungen | 0°23***) wobei die hierbei überhaupt mögliche Declinations- 

differenz keinen Einfluss erkennen lässt. 

*, Diese letztere Bemerkung gilt jedoch nur bis zum Herbst 1575. Von da aue sau) 
ist auch der bis dahin feststehende Flügel leider in Bewegung yekonmnnen, 

Die Aufstellung taugt gegenwärtig nichts mehr. Ich hoffe, dass es mir mög- 

lich sein wird, das neue grössere Passagen-Instrument gesondert und auch! 

sonst entsprechen] aufzustellen. 

‘) Gegenwärtig wird eine celeetrische von Prof. Arzberger construirte Uhr, 

mit Rostpendel benützt, 

) Mit Benützung des Registrirapparates erhalte ich nahe die doppelt so grosse 

Genauigkeit. h 
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Leiller konnte die ganze Arbeit nicht derart angelegt werden, «dass 

lie telesrapbische Operation den Zeitbestimmungen unmittelbar folgte, 

so, dass über den Gang. der Uhr in dem Intervall irgend eine Annahme 

gemacht werden musste. 

Was (ie Signale selbst betrifft, so kann schon hier das Wesent- 

Jichste des Vorganges erwähnt werden, da er beide Male ziemlich gleich 

blieb. Es wurden m Intervallen von je 10 Secunden Tasterschläge 

wegeben, u. zw. 11—13 in eimer keihe. Dann folwte eine Reihe in 

umgekehrter Anordnung. An einigen Tagen sind beide Reihen verdoppelt 

worden. Im „jahre 1869 war festgesetzt die Schläge nach Möglichkeit 

eenau comeident den 10. Seeundenschlägen zu geben und in der Auf- 
hen} 

schreibung wurde vorausgesetzt, dass dies richtig geschehen sei. Bei 

der zweiten Operation wurde davon Insoferne abeserangen, als (die Inter- 

valle nur beiläufig. eingehalten, auf «die Uhrschläge keine Rücksicht 

senommen, dagegen die Zeichen auch auf der signalgebenden Station 

notirt wurden. 1> sollte damit einer Präoceuptrung vorgebeuzt werden, 

Rech war der Erfolg nicht wesentlich besser. Di: ich — um: dieser 

Abliandlung nicht eine ihre Bedeutung übertreibende Ausdehnung zu 

geben — die einzelwen Signale nicht anführen werde, se setzte ich hier, 
1 damit ein Urtheil über die erreichte Genauigkeit der Signalisirung mög- 

Biel st henspielswelt. "Tür die Augustreihen den wehrscheluliel he Pehler 

eines Signales her. wie er sich aus der Vergleichung der je einer 

ununterbrochenen keile von 11—13 Schlägen th No0- 

tirunsen. ergäbe. a h e 

Aurust 8 | 0°20 FT _- 

& 8 2 0.09 | 0:10 

x iv 01 0.19 020 

2 1: 0.11 0:21 —_ 

11 0.15 0.19 — 

# 12 Ol O.18 nn 

g 15 0.12 0.13 0.15 

a 13 0.09 (U 0.19 

Im Mittel: ot 50415 -|- 0°15 

a) sind die Signale, gegeben in Wien, gehört in Brünn; 

b) jene, gegeben ia Prünn, gehört in Wien, von Weiss, c) dieselben 

Pebort von Rel@el. "N\n. 8.11. und. 12, wirkte. Prof, 'Felge] 

nicht mit. 

Wird also der wahrscheinliche Fehler eines Signales zu -F 0:15 
ansenommen, so müsste der des Mittels aus 12 Signalen rund -F0:04 
betragen. Vergleicht man aber die Mittelwerthe Je zweier an einem Tage 



erzielter Reihen, und bildet man daraus den wahrscheinlichen Fehlt 

so erhält man im Durehschnitte einen etwas grösseren Werth, in weleh@ 

zwar allerdings auch die (in unserem Falle aber sehr unbeträchtlich@g 

Kinflüsse der Umkehrung der Operation enthalten sind. Man finde 

nämlich auf diese Weise für die wahrscheinlichen Feuer der Mittel ae) 

11—13 auf einander folgenden Signalen: 

Aueust 8 | 0°07 August 11 | 0°05 

9 0.10 = 12 0.03 

10 0.04 x 15 0.05 

1) 0,04 n 13 0.11 

Im Mittel FO°06. 

Man sieht indessen, dass der mittlere Werth nicht viel grösst 

wird als er sich aus «en Signalen einer Reihe bestimmt. Einzel 

beideutendere Abweichungen, oflenbare Folgen der Präoceupirung dur 

die ersten Sismalschläge der Reihe, kommen indessen doch vor, z. B. b 

den Mai-Bevbachtungen, jene. in der später folgenden Uebersicht mit 

und 10 bezeichneten Werthe, wo meinerseits die Abweichung der Mitte 

werthe auf 0%2—0%3 stieg, obgleich die Signale einer jeden Reihe un 

einander gut stimmten, 

Jedonfalls»folet aus dem Gesagten, dass man keine rrössen Vase 

theile erzielt, wenn man sehr viel Signale in einer Reihe ununterbrochd& 

hinter einander gibt, dass es vielmehr besser ist, die einzelnen Reihe@ 

mit kleinen Unterbrechungen zu vermehren. Für Fälle, wo die Leitun 

durch etwas längere Zeit benützt werden könnte, möchte es sich no 

zur Erwägung und Prüfung empfehlen, ob es nicht zweckmässiger wäı 

die beiden Chronometer auf verschiedenes Zeitmass, z. B. Sternzeit un 

mittlere Zeit zu reguliren, und nur Coincidenzen zu notiren, wobei dan 

die Schläge etwa von 2 zu 2 Secunden möglichst in Uebereinstimmun 

mit den Chronometerschlägen zu geben wären. Selbstverständlich gi 

dies für solche Fälle, wo die eigentliche Coincidenz- und die Registri 

methode nicht angewendet werden können. Einen Versuch in diese 

Hinsicht konnte ich bisher nicht anstellen. Uebrigens bildete bei de 

hier in Rede stehenden Operation die eigentliche Signalisirung die wei® 

aus geringste Fehlerquelle, und es wäre bei sonst gleichbleibenden Um 

ständen die Erhöhung ihrer Genauigkeit nur von geringem Vortheile. | 

Es ist nunmehr vielleicht noch am Platze, einige Worte zu erwähnd 

über die Sicherheit, welche man a priori von Jem Resultate erwarte 

durfte, bei gegebener Sachlage. 

Mit dem schon angesetzten wahrscheinlichen Fehler eines Fader 

durchganges an unserem Instrumente, stellt sich jener. für das Mitt 

9a 
. 
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aus 5 Fäden auf -+ 0°%10. Die Umsichorheit der Reelascensionen ist dureh 

 theilweise Benützung derselben Sterne ziemlich unschädlich gemacht. 

Der wahrscheinl. Fehler des Axennivellements (| 0'%5 im Durehschnitte) 

ist so gering, dass er selbst bei d’n ‚grössten vorgekommenen  nöril, 

Deelinationen keinen nennenswerthen BKinfluss äussern könnte. Das Gleiche 

gilt von der Bestimmung des Collimationsfehlers. Die persönliche Glei- 

chung muss freilich ausser Betracht bleiben, da sie nicht ermittelt wurde. 

Es ist aber, wie aus dem Kolgenden hervorzehen wird, wenigstens walır- 

scheinlich, dass sie zwischen Weiss und mir sehr gering ist. Wesentlich 

ist dagegen ler Einfluss der Unsicherheit im Azimute, bei der ungün- 

stisen Aufstelluus des Instrumentes. Wenn das Azimut aus zwei Sternen 

ermittelt wurde, deren Deelinabions-Unterschied- die günstigste Grösse 

erreichte, so blieb aus dem wahrscheinl. Fehler der Durchgangszeiten 

allein eine Unsicherheit von | O°%18 im Azimut. Da nun. zur Bestim- 

mung der Uhreorrection Sterne benützt wurden, bei welcher der Reduc- 

" tions-Coefficient von Azimut auf Stundenwinkel im Durchschnitte 0.6 

Deträst, so wird im Mittel ein Fehler von 0% auf. die Uhrcorrection 

überzehen. Dieser wird aueh nieht. wesentlich vermindert durch die 

ji beohachtung einer grösseren Anzahl von Sternen, wenn diese nicht zu- 

gleich init Yort heil für «ie Sicherung. des Azimutesszw verwenden sind, 

0 wleich nimm al 

"weil (ie Declinatiors - Unterschiede nicht immer bedeutend genug sind, 

trag "nie Möglichkeit wohl seschehen 1807, S02.-WITU, un! 

micht viel gewonnen. Man wird gut thun das Resultat der Zeitbestim- 

) mungen im Mittel wicht zenaner als etwa > O°1L anzunehmen, wenn auch 

die Uebereinstimmung der Beobachtungen es genauer erscheinen lässt. 

ill Dies eilt natürlich nicht von Wien, wo die Sicherheit jedenfalls bedeutend 

Ne@kisser ist. 

(m Hierzu kommt nun der Fehler in der Abschätzung des Ganges der 

it Uhren während des Intervalles den Zeitbestimmungen und dem 

wechsel, über welchen sich wohl schwer von vornherein eine Ver- 

ir Muthnugs aussprechen lässt. Bei den Operationen im Mai 1871 wurde 

Isllim Brünn durch die Vergleichung je dreier Uhren eine etwas grössere 

Sicherheit geschaffen. Der Gang (der Wiener Uhr war sehr gering und 

—i regelmässig. Ich will die günstigste Voraussetzung annehmen, nämlich, 

‚Uldass dieser Fehler relativ unbedentend wäre, dies jedoch nur, weil er 

sieh einstweilen nicht angeben lässt. 
I? 

1 Ferner entstehen Fehler aus der Vergleichung der zur Ueber- 

tltragung in «das Telegraphenamt verwendeten Chronometer mit den Uhren, 

m 

Ai 

‚yl 

und Gangstörungsen. Brei den Augustreihen waren beide Chronometer 

auf mittl. Zeit, die Uhren auf Steruzeit regulirt, und doch weiset der 



Brünner Chronometer bei den Vergleichungen mit der Uhr, vor und nach 
dem Signalwechsel, durchschnittliche Differenzen von -| 012, welche nicht 

durch den normalen Gang zu erklären sind, und ganz ähnliche der Wiener 

Chronometer auf, Im Mai 1871 war hier der schon erwähnte Chron, 

Moiyneux in Benützung, und da dieser nach Sternzeit regulirt war, 

wurde in die Vergleichung die Uhr nach mittl. Zeit eingeschaltet. In 

der That war diesmal das Resultat hier sehr gut, dagegen nicht so 

eünstie in Wien, wo der (ebenfalls halbe Seeunden schlagende) Boxchro- 

noeter Kessels Nr, 1443 in Verwendung war, der gegen den Transport 

sehr empfindlich ist, und (abgesehen von grossen Sprüngen) unangenehme 

(angstörungen zeigte, Auch waren Chronometer und Uhr nach Sternzeit 

reeulirt, was der Vergleichung ungünstie ist. Im Ganzen wird der in 

in Redo stehende Fehler auch bei der zweiten Beobachtungsreihe die 

früher angegebene Zahl erreicht haben. Gering sind «dasegen also die 

schon besprochenen eigentlichen Signalisirungsfehler. Denn nimmt man 

auch den grössern Werth von | 0°06 für das Mittel aus 12 Signalen, 

so verringert sich «dieser, da an jedem Tage wenigstens zwei Reihen 

gegeben wurden auf nahe >| 0°04. 

Fasst man nun alle diese Grössen zusammen, so wird man also 

annehmen müssen, dass das Atesultat der” Längendifferenz an einem 

Tase mit einem wahrscheinl. Fehler von etwa | 0°2 behaftet sein wird. 

Da der Schlusswerth aus 10 Tagen folgt, so kann er eme Sicherheit 

von ungefähr -|-0°06 erreichen, ungerechnet etwaige constante Fehler. 

T, Operationen im August 1869. 

In Brünn gestattete die Witterung nur an den Abenden des 8, 

11. und 13. August Zeitbestimmungen, und nur am zweiten Tage eine 

grössere Anzahl von Passagen, während der Signalwechsel vom 8.—132. 

(bürgerl. 9.-—-14.) an jedem Morgen, ungefähr um 20" m. Z. stattfand. 

Zu dem im Allgemeinen über das Brünner Instrument Gesagten 

ist hier noch hinzuzufügen, dass der Collimationsfehler mit Einschluss ) 

der täglichen Aberration zu -—-0°78 -I-0°03 bestimmt wurde. Die Axen- | 

nivellements zeigten an den einzelnen Abenden unbedeutende kaum reelle 

Veränderungen (z. B. August 11. von 18—20" St. Z.: 3.0, 4.3, 

5,2, 4.8, 4'0), da die mittleren Abweichungen ungefähr den Beobach- 

tungsfehlern entprechen, so dass ich es vorzog für jeden Tag das Mittel 

zur Reduction zu benützen. 

9a* 



ME ndestens 40° beträgt; also 3 Lyrae mit 

Mit Ausnahme von © Aquilae und SI Sagittarii,. welche dort nicht 

vorkommen, sind die scheinbaren Rectascensionen dem Nautical Almanac 

entnommen, nach welchem auch die Wiener Beobachtungen vedueirt 

wurden, Für die beiden ersteren habe ich wohl die Connaissance des 

temps benützt, aber den dort angesetzten Werthen eine kleine, allerdings 

nur empirische Verbesserung beigefügt. Bekanntlich weichen die Itectascen- 

sionen in beiden ‚JJahrbüchern hin und wieder nicht unbedeutend von 

einander ab, u. zw. in der Art, dass die Ursache nicht in den benützten 

Constanten, sondern im thatsächlichen Differenzen der. Annahme des 

mittleren Ortes liegt. Diese Unterschiede steigen z. DB. bei & Lyrae und 

e Arwus bis auf O°%1, und stellen sieh weist innerhalb gewissen Rectascen- 

sionsabsehnitten mehr oder weniger constant heraus. Bei den von mir 

benützten Sternen ist die mittlere Abweichung M, A.—- C. T. == — 0206 

und diesen Werth fürte ich den Reetaseensionen der beiden oberwähnten 

Sternen aus der Conn. des-temps zu. 

In der Uebersicht I sind lie Sternpassaren und die keduetionen, 

bis auf jene vom Azimut angeführt, Obschon die Rubriken für den 

Fachmann kaum einer Erläuterune bedürfen, mas erwähnt sein, dass 

die auf den Mittelfaden redueirten Uhrzeiten, < und ©. die Ungleichheit 

der Zapfen und die Neigung .der Libelle (Mittel. aus. heilen: bagen) un 

Er das “Azimut bhezeichven. Du letzteres erst ans diesen Beohachtungen 

abgeleitet wird, bleiben die Werthe der betreffenden Rubrik vorläufig 

unbestimmt; A und A’ sind die Reluetions-Coeflieienten für Neigung 

und Azimut: ce sec 8 ist der Binfluss des Collimationsfehlers, ° die mit 

diesen Redne’ionen (exelns. Azimat). versehene Uhrzeit, und da «die 

seheinbare Rectaseension, so ist «@-—- wu’ die, noch durch den Azimutal- 

Einfluss zu verbessernde Uhreorreetion. Zur Ermittlung des Azimuts musste 

weren (es wenn auch geringen Ganges die Reduction x auf einen 

Moment angebracht werden. Iiezu wurde die Zeit 9" 30" gewählt, 

welche meist ungefähr in der Mitte der Beobachtungen liegt. Der tägliche 

Gang, nach welchem r bestimmt wurde, ergab sich durch Vergleichung 

“derselben Sterne an mehreren Tagen. 

Um das Azimut zu bestimmen, wurden von den beobachteten nur 

solche Sterne ınitemander verbunden, deren Declinations-Unterschied 
) 

$ Sagittarii und mit « 

' 
Caprie., endlich x Aquilae mit £ Sagitt. Für den 8. ist die Ableitung 

des Azimmtes unterlassen worden, weil es ohnehin ein allzu geringes 

Gewicht gehabt hatte, da kein südlicher Stern benützt werden konnte. 

Jeder einzelnen Bestimmung wurde ein Gewicht beigelegt, welches von 

‚vornherein geschätzt ist aus der Anzahl der beobachteten Fadendurchgänge 
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und den entsprechenden Coeflieienten des Azimuts. Werden die au je® 

oimem Tage erhaltenen Werthe nach ihren Gewichten verbunden, so sind 

die Itesultate 

Aug. 11, Azimut: 8289 Gew.: 2.8 

aan ken BAR NH 1.0. 

Dieser Unterschied liert innerhalb deu Grenzen der wahrscheinliehen 

Unsicherheit. Nach den bereits erwähnten Erfahrungen über die Stabilität 

der Aufstellung kann er kaum als reell angesehen werden, und ich 

halte es für das Beste, beide Wertue zu einem Mittel zu vereinigen, 

wonach man erhält: 

Azimut *): 8.76 :5.:0°34 

der angesetzte wahrscheinliche Fehler ist nur aus der Beziehung der 

obigen zwei Werthe zu dem abgeleiteten gebildet. 

Mit diesem Betrage sind nun die Werthe %’a gerechnet und somit 

die Uhrcorrectionen der Uebersicht II abzeleitet worden. 

Für die Bestimmung der Uhrecorreetion zur Zeit des Signalwechsels 

habe ich angenommen, dass sich der Gang durch die Form an | bn? 

darstellen lasse, wo n die Anzahl Tage von Aug. 8 a 302 Sr EZ 

bedeutet. Diese Annahme ist freilich willkürlich, saber#dje" praporkiönale 

Binschätzung nach dem 24-st. Gang ist es nieht minder, und involvirt 

noch dazu die Voraussetzung einer sprungwelsen Aenderung. Mit Zugrunde- 

legung der in II abgeleiteten Werthe der Uhrcorreetion für Aug. 8, 

11 und 13 würde sich dann für einen anderen Moment diese ergeben zu 

DE Ile lT 2.80 Oo 

Daraus sind die Correctionen (Uebers. III 2. Spalte) für die Mitte der 

Signalreihen (1. Spalte) gerechnet worden. Der zur Uebertragung dienende 

'Yaschenchronometer war auf mittlere Zeit regulirt. Vergleichungen durch 

Coineidenzen fanden vor und nach dem Sigmalwechsel statt, Die Resultate 

sind ebenfalls in III angegeben. 

In Wien wurden an der beim Meridiankreise befindlichen, auf 

Sternzeit regulirten Auch’schen Uhr, deren Gang sehr regelmässig und 

gering ist, Passagen beobachtet: Aug. 4 u Herculis, ö Urs. min. « 

Lyrae,. 51° Cephei: U, .C., £ Lyrae, d Aqulae; Aue era 

Urs. min. @ Cephei; Aug. 12 ö& Urs. min, 51 Cephei U. GC, « Lyrae, 

”) Das beträchtliche Azimut rührt daher, dass die Drehung des Instrumentes 

unbequem ist. Später wurde eine kleine Correction vorgenommen, wodurch 

sich der Werth auf 6 Secunden verminderte, wie man ihn auch bei den - 

folgenden Beobachtungen finden wird. Spontane Veränderungen vou dieser 

Grösse sin: nie vorgekonunen. 
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Ehe zur Bildung des Endwerthes geschritten wird, mag. nebenher 

twähnt werden, dass, wenn ınan nur die von Weiss und mir notirten 

iguale in Betracht zieht, und die Mittel aus allen Resultaten Wn. — 

Ir. für sich, ebenso aus den Br. — Wn. nimmt, fast genan das gleiche 

| tesultat erscheint, nämlich Wn. —- Br.: 53 96, Br. — Wn. 53.97. Die 

Tmkehrung der Operation zeigte also in diesem Falle keinen merkbaren 

Zinfluss. 

Zwischen Prof. Felgel und mir besteht eine ziemlich bedeutende 

jersönliche Gleichung, welche sich zu allen Zeiten da Vergleichungen 

orgenommen wurden mit kleinen Variationen constatiren liess, Obschon 

ie zur Zeit dieser Arbeiten nicht bestimmt wurde, halte ich es doch 

ür gut, da ihr Betrag im Mittel jedenfalls den a priori geschätzten 

wahrscheinlichen Fehler des Schlusswerthes der Längenbestimmung über- 

"steigt, sie soweit anzubringen, als sie sich aus späteren Vergleichungen 

erausstellte. 
| FN 

‚Im = und Mai 1871 ergab sich aus 70 Signalen an 
M r 

B1(, em NIE ee | VE161 

\ En Gruppe ag 25 : 720.005 

k ner 1875 a aus 82. Sonne weh -> 0.065 

I. Mittel 1- (08 
Er 

| ; i SE : ; 
N Setzt man nun voraus, dass dıe persönliche Gleichung zwischen 

‚Felge und mir im August 1869 ungefähr diesem Betrage gleich kam, 

s0 könnte daraus geschlossen werden, dass jene zwischen Weiss und 

Mir schr unbeträchtlich war. Denn aus den gsemeinschaftlichen Notirungen 

Hin I. und 7". an demselben Chronometer in Wien folgt nämlich 

| H E—W. 

|’ 1869 Aug.; 9 GL Sien.) 4 0:10 

| :, „10112 5),.1.0.19 

y 131200 009)2=6.,0.06 

ta (2 0.08 
Mittel -H 0°09 

also fast derselbe Werth wie der oben zwischen F. und mir erhaltene, 

| Da der Unterschied so geringfügig ist, dass er durch Vergleichungen 

| dieser Art kaum mit Sicherheit weiter zu constatiren wäre, habe ich 

auch eine diesbezügliche Reduction der Notirungen von Weiss und mir 

unterlassen 

Diese Annahmen finden durch die Resultate der Beobachtungen 

eine thatsächliche Bestätigung. Vergleicht man nämlich ausschliesslich 

ä 
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"io Rosultats jener Reihen, bei welchen 7" mitboobachtete in dem Sinne, 
ass man die Werthe N. W. unverändert lässt, und jene N, F. um 
Jon obigen Betrag der pers. Gleichung: I 0°%08 vermehrt, so erhält 
lan aus Uebersicht IV 

Nro. N: .\V;8. Nro. N. PP] 0808 

4 54°14, ) 54:14 

2 D4.dl, S 54.38 

16 53:99, 17 54:95 

19 54.02, 20 54.02 

mie KBa130 0 m 0 0200.54190 

so eine im Einzelnen, wie im Mittel vortreffliche Uebereinstimmung, 

ich welcher man wirklich annehmen darf, dass die persönliche Gleichung 

En 0°08, welche sich erst aus spätern Beobachtungen ergab, auch 

"mals sehr nahe so bestand. 

Es sind demnach bloss die unter Nro. 5, 8, 17, 20 angesetzten 

"erthe je um -F 0°%08 vermehrt, die übrigen aber unverändert gelassen 

Orden. 

\ Hinsichtlich der Ableitung des Schlusswertbes aus dieser ganzen 

Nobachtungsreihe würde ‚man offenbar Unrecht__thun, 

Un auf- te zer A
r eisn: 'yD 

wenn man aus 

Fedugirten 20 "Boträgen einfach das Mittel nehmen 

yllte, denn dadurch würden 

Norte gerade so behandelt, als ob sie verschiedenen Tagen entsprächen, 

whrend durch die Wiederholung an einem Tage doch nur die Signali- 

Sungsfehler herabgedrückt werden, also gerade jene, welche nach den 
Y 

Bleiten:len Bemerkungen sich olmehin als die bei weitem kleinsten 
m . - r - . . . 

ausgestellt haben, und die dureh die Unsicherheit, mit welcher die 

kt 6 so zu sagen, zum Telegraphenapparat gebracht wurde, wesentlich 

Irstiegen werden, so dass das Gewicht gar nicht besonders durch die 

Azahl der Sisnale an einem Tage affıcirt wird. Ich 

Dbeobachtungen eines jeden Tages zu 

\ Verbindung der 6 Tage halte ich 

die an einem einzelnen Tage erhaltenen 

habe also zunächst 

einem Mittel vereinigt. Bei 

es für das Beste, hinsichtlich 

Combinationen anzustellen. Im 

geneinen könnte man jenen Tagen grössere Gewichte 

Gewichte keine problematischen 

beilegen, welche 

€ Momenten der Zeitbestimmungen am nächsten liegen und insbesonders 

En, wo die Anzahl der Sternpassagen eine bedeutendere war, wenn 

dit diese Vorzüge durch die bei den Uhronometer-Uebertragungen 

rgenommenen Störungen theilweise wieder paralysirt würden. In 

er Hinsicht verdienen, wie ein Blick auf die Uebersichten I—IV 

t, der 11. und 13. August ein überwiegendes Vertrauen. Diesen 



beiden habo ich gegen die ührigen Tage das doppelte Gewicht 1x 
gelegt *). 

Man erhält demnach 

1869. August 8. 

> 9, 
ae) 
a 10 
BAUR 5 
FRA 
Mittel 

Instrumente und unter ähnlichen Umständen statt, wie im Jahre 186 

Der Collimationsfehler des Pernrohres wurde, mit Einschluss der tägliche 

 Aberration_;, 0°79_ gefunden. Im Allgemeinen waren -die Verhältni 

insoferne wünstiger, als vs hier möglich war, an jedem einer Signalreil 

vorhergehenden Abende Passagen zu nehmen, am 3. und 4. Mai sog 

ziemlich viele. Der Signalwechsel 

(bürgerlich am Morgen des 1. 

grosse, viele Sekunden betragende Störung «des Wiener Chronomete® 

Kessels statt, so dass die diesfälligen Resultate unbrauchbar waren. 

Die Reetascensionen der benützten Sterne sind auch diesmal 

Brünn wie in Wien dem Nautical-Almanac entnommen worden, 

Ausnahme von ? Virginis, für welchen die Connaiss. des temps unve 

Mai) aber an diesem Tax: 

Längendifferenz Gewicht 

D3°01 „, et 

. DA.21 7 et 

54.202, 

BIRRA N. 

2 00,0 Tee 

=. D2, DD De 

Denen 

DD m tv 

begann zwar schon am 30. Apde 

= = Eu (9°) = 

*, Versucht man die Gewichte nach folgenden Gesichtspunkten abzuschätze® 

a) verkehrt den Quadraten «der wahrsch. Fehler der Zeitbestimmungen, b) naE 

der Annahme, dass die hypothetische Uhrcorrection im Verhältnisse des Abstand) h 

von der nächsten Zeitbestimmung unsicher wird, also die Gewichte sich verkel@ °_ 

wie die Quadrate «lieser Abstände verhalten, ce) hinsichtlich der Chronomet@ 7 

Vergleichungen verkehrt der Quadrätsummen der halben Chronometerstörung® 

in Wien und Brünn, d) der Zahl der Signale an jedem Tage entsprechen 

so erhält man durch Verbindung dieser vier einzelnen Gewichtsreihen, welch@ 

ınan eine Einheit zu Grunde legen muss, für die 6 Tage der Reihe nach de 

runden Gewiehtszahlen: 4, 1, 3, 16, 3, 15. Das Schlussresultat wäre. 538 

welches vielleicht der Wahrheit wirklich etwas näher liegt. Es lässt sich ab 

immerhin Vieles auch gegen 

Ausschliessung mehrerer Tage gleichkommt einwenden. 

diese tewichtsbestimmung, welche fast eim 



ändert benützt wurde, da in dieser Rectascensionseruppe beide Jahrbücher 

gut übereinstimmende Werthe geben, Die Anordnung der Uebersicht V 

ist ganz die gleiche wie die analoge I für 1809, also in dieser Hinsicht 

Ihichts weiter zu bemerken. Es wurden auch die Passagen für. den 9., 

12, und 15. Mai noch aufgenommen, theils weil sie wegen des weiteren 

Aanges von Interesse sind, theils weil ieh sie zur Ableitung des Azimutes 

Anitbenützt habe; die Beständigkeit der Stellung des Inserumentes lässt 

lies nicht ungerechtfertigt erscheinen. Die einzelnen Passagen wurden 

iesmal auf den Moment 11° St. Z. redueirt, mit Ausnahme von April 

‘0 nnd Maid, wo nur je ein Stern beobachtet werden konnte, also 

uf die Azimutalbestimmung nieht zu rellectiren war. 

Das Azimut wurde ganz ähnlich ermittelt, wie bei den August- 

Mobachtungen. Sterne von sehr veringer Deelinationsdifferenz habe ich 

avor mit dem schon von früher her sehr nahe bekannten Azimut msn 

6°0) auf einen Ort redueirt und zusammengefasst. In die Azimutal- 

dstimmung nicht einbezogen wurden die Beobachtungen vom 2. und 12. 

ai wegen offenbar grosser Unsicherheit _der südlichen Sterne. Für die 

hrigen Tage erhalte ich folgende Werthe, in Zeit ausgedrückt: 

wahrsech. Fehler 

\ [ AZIUUr es BIOHTT. geschätzt" Gewieht 
u Anzremsstiiel 

ie Mai 1 — 07 
I 0823 ar on

 

i 3 2.81 0.12 B:0 nt) 

IN ae 4 0.37 0.20 3.0 0:31 

 . 9 6.42 0.21 2.6 0.36 

Mm e.: 15 a 0:35 1.0 =—.034 

1 1 Diesen entspricht als Mittel, mit Rücksicht auf die Gewichte 

| Azimns 20206. 18.0807 
‚Al 

‚unit stimmen auch die Worthe sehr gut überein, welche aus grösseren 
nv : : a 2 

obachtungsreihen im März und ‚Juni desselben Jahres erhalten wurden. 

je quantitative Richtigkeit der Abschätzung der im Allgemeinen erreich- 

, „|rn Genauigkeit, abgeleitet aus den erfahrungsgemässen Beobachtungs- 

wuillern und deren Einfluss auf den abgeleiteten Azimutalwerth, wird 

eaterher im Allgemeinen durch die Abweichungen vom Mittel bestätigt, 

Bi. aus den letztern folgt der wahrsch. Fehler der Gewichtseinheit zu 
storungt 

'0°34, während er a priori auf -} 0°85 geschätzt wurde. (Zufällig hat 
KU \ 5 \ j An , 
MN Werth am 15. zerade dieselbe Abweichung vom Mittel 0.34, welche 
) | e RT P , ö - 

dl wahrsch. Fehler der Gewichtseinheit aus allen Beobachtungen hervor- 

Mail; it). Es ist also ersichtlich, dass ınan ohneweiters diese Unterschiede 

| reine Folgen von Beobachtungsfehlern betrachten und somit immerhin 
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alle Passagen mit dem Mittelwerthe redueiren darf, was denn aucl 
geschehen ist. In der Uebersicht VI sind die Resultate zusammengestell® 
woraus sich die Uhreorreetionen und der Gaug ergeben, # 

Der Signalwechsel fand auch diesmal am Morgen, meist ungefähr 
um 20% mittl. Z, also nahe 12 Stunden nach den Zeitbestimmungen 
statt. Um über den Gang der Uhr im dem Intervall ein plausible" 
Urtheil zu erhalten, wurde die nach mittl. Zeit resnlirte Uhr mil 
Quecksilberpendel, ferner der nach Sternzeit gehende auch zur Vebers 

tragung dienende Wiener Chronometer Molyneux, dessen Gang in dem’ 
tegel sehr constant ist, mit in Betracht gezogen. Es konnten zwar wol 

nicht die Zeitbestimmungen zugleich an allen drei Uhren gemacht werden 

doch nahm ich an jedem Abende ungeführ um 11® St. Z., also zus 

selben Zeit, auf welche später auch die Sternpassagen reducirt worden 

sind genane Vergleichungen zwischen «der Sternuhr und mitt, Uhr 

dann zwischen dem Chronometer und dieser vor, wobei wegen de 

möglichen Coineidenzen «die Beobachtungssfehler äusserst gering ausfielen 

Die Uhr nach mitt. Zeit befand sich in einem entfernteren Lokale und 

es mussten durch Anlage einer eleetrischen Leitung (deren Binrichtun 

ich «der Preundlichkeit meines Collegen Herrn Professor Fr. Arzberge 

verdanke, welcher ieh auch hei. diesen-- Yargleichungtn zanterstützte) 

die Schläge der Sternuhr dahin hörbar gemacht werden. Aus diese 

Vergleienungen ergaben sich also auch die Correetionen für die andere 

Uhr und den Chronometer, sowie deren 24st. Gang. Die Tabelle VIE 

gibt auch diese Grössen, "da dort für 11” eines jeden Tages direct dig 3 

Unterschiede St. U.-—-m. U. und $t. U.—- Chr. angesetzt sind. Genae 

dieselben Vergleichungen fanden statt vor und nach dem Signalweclısel 

und die Mitte der beiden Vergleichungsmomente trifft bis anf wenige 

Minuten mit dem mittleren Momente der täglichen Signalreilien zusammen 

Der Gang der Sternuhr in dem Intervall von den Zeitbestimmungen bi 

zum Signalwechsei kann also durch dreierlei Annahmen dargestellt werden 

Einmal dass man die Gangdifferenz der Sternuhr für sich aus dem 245 

Gang ableitet. Hierbei habe ich wieder nicht proportivpal, sondern mil 

Rücksicht auf die höhern Differenzen interpolirt, da die Uhr eine al 

ziemlich beträchtliche Gangbeschleunigung zeigte. Dann, wenn male 

die mittlere Uhr einbezieht, indem nämlich der Gangunterschied St. U.—# 

m. U. bekannt ist, zu welchem die im Verhältniss des 24st. Gange" 

zenommene Differenz für die mittl. Uhr hinzugelegt wird. Endlich das] k 

selbe hinsichtlich des Chronometers. In der Uebersicht VII findet siell 

diese Rechnung zusammengestellt. Aus den drei Resultaten für‘ jede \ 

Tag wurde schliesslich das Mittel genommen. 
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Da wie schon erwähnt die Vorgleichungen des Chronometers mit 

; der Uhr, vor und nach dem Sienalwechsel, durch Einschiebung der nach 

mitt]. Zeit gehenden Uhr also dureh Coinellenzen stattfanden und der 

| Chronometer Molyneux oNenbar für den "Transport nieht sehr empfindlich 

ist, so zeigen diesmal die Resultate, welche aus Uebersicht VIII zu ent- 

‚nehmen sind nur geringe, meistentheils dem normalen Gange ziemlich 

S entsprechende Differenzen, so dass die Fehler aus der Uebertragung in 

© Brünn bedeutend herabgedrückt sind. 

Hinsichtlich der entsprechenden Operationen in Wieu ist zu bemerken, 

‚dass Zeitbestimmungen am Meridiankreise und der A uch’'schen Sternuhr ge- 

macht wurden: April 26 Kr. W. , Virginis*, ß Corvi*, y Virginis*, « Ursao 

e Corvi, = U NMni2:Kr W. & Leonis”, vw .Leonis*, 8:Leonis*, 
ehsas mın. U. 0, « .Virginis,. @ Bootis; «® Librae; Mar '3 Kr.” O0. 

Belorvi‘, » Virginis*, 9 Corvi®, « Ursae win. U. ©, @ Virginis, z Vir- 

nis, @ Bootis. Mais % Leonis*, 6 Leonis®, 8: Teonis*, « .Ursae 

er 2 Vrsae min. U. 6, Mai 13 Kr. O.. Coivi*. B:Corvi”, & Ursae 

Bin. U. C., ce Virginis. 

Der leichtern Orientirung wegen, sind die auch in Brünn bonützten 
* sterne mit einem * versehen. 

| Der Collimationsfehler „wurde durch Umlegung-ans3emmd- 11. Mat 

al iron: Sid Zwar init Binschluss der täglichen Aberration 

il Mai 53 Kreis Ost: 6:=='— 0'967. Kreis-West.:c |: 0'239 

Ion) ER ' —- 0.284  , 4 -| 0,206 

\l Mittel s 0.231... . 0:22: 

N Die Reductionen wenen für den Stand der Uhr: 
| ml) ; is 

Uhrzeit Correction Differenz URL nn 
II Gang 

esäpril 26 al Dan = 0001207 = u: 8831. —147 
Bi 2 RE) 20.88 1.34 1.99 

2 IroR ‘ gr Era on 

N DR 3 al 22322 2 Br 
Di ; —.6.20 a EA 6 
N, 8 71 029 28.42 98 01 

la i A lee | 
MI ı 13 12.36 — 02 33:00 ; 

ul vom 2.--8. erscheint der Gang also so gleichmässig, dass man 

a8 Intervall ohne Weiters proportional nehmen kann. Dagegen habe 

Mh für jenen von Mai 1—Mai 2 nicht dem aus April 26— Mai 2 

genden 24 stündigen proportional gewählt. Unter Voraussetzung gleich- 

wll) 

) all 

‚la 
lässiger Gangverzögerung von April 26 — Mai 3 würde sich aus den Ga 

IMS Daten der Gang darstellen durch 9 == — 1'621 n + 0°0255 n? wo 

jr il Be Anzahl Tage von April 26, 12" 25" sind. Für Mai 1, 23" 9", 

v pda I. die Mitte des Signalwechsels ist also n» = 5.447, und hieraus 



g== — 8:06, was mit der Uhrcorrection des April, 26. von — 12% 

jene für- Mai 1:zu 2013 giht.- 

Für die übrigen Tage ist die Gangdifferenz der Zeit proportiond 

genommen worden, woraus sich für die entsprechenden Zeiten jene Wert u 

ergeben, welche in der betreffenden Spalte der Tabelle VIII unter Wien 

angesetzt sind. 

Die Vergleichungen des Chronometers Kessel’s mit der Sternuhu 

zeigen am 2. und 3. Mai, vor und nach dem Signalwechsel Differenzen 

welene schon ziemlich unangenehm sind, sieh aber immerhin noch au 

der Vergleichung zweier auf dasselbe Zeitmaass reguliıten Uhren erkläre 

lassen. Dagegen sind am 1. und 4. Mai anch grobe Sprünge vor 

sekommen, so dass jedesinal auf die eine Vergleichung nicht reflectir 

werden konnte *). 

Hinsichtlich der Signalisirung isb nur zu erwähnen, dass bei diese 

Operationen an einigen Tagen Prof. Felge] mit wir in Brünn an dem 

selben Chronometer beobachtete. Alle betreffen:len Daten ergeben sich 
4 

aus der Uebersicht IX. 

*) Es müssen zeitweise viele Zähne des Steigrades auf einmal übersprungen 

worden sein. Grobe Ablesefehler können nicht die Ursache sein, denn be 

Mai 1 stimmt das Resultat der ersten Vergleichung ganz gut zur Längen 

ditferenz, das der zweiten weicht um mehr als S Minuten ab, aber «ie Ver 

gleichungen an «den nachfolgenden Tagen zeigen an dem konstanten Gang 

dass auch «liese Ablesung gewiss richtig war. Die erste Störung trat schor 

im Telegraphenante ein. Nachdem das erste Paar der Signalreihen gegebei 

war, telegraphirte ich nach einer kurzen Pause, dass ich eine Wiederholung 

wünschte. Wahrscheinlich war mittlerweile der Chrononieter schon aufgenommen 

vielleicht auch einige Schritte getragen worden, denn die beiden folgender 

Reihen zeigen gegen die ersten schon eine Diflerenz von 16 Secunden. Id 

babe sie natürlich auch nicht berücksichtigt, obwohl man, da es sich doch nun 

um Vielfache von Chronometerschlägen handeln konnte diese Differenz iminer 

hin hätte corrigiren können. = 

Achnliche, doch viel geringere sprungweise Gangstörungen dieses Chro. 

nometers beim Transporte erwähnt Herr Prof. Weiss im LXV. Bande der 

Sitzb. der k. Akad. d. Wissensch, Jahrg. 1872 gelegentlich der Bestimmung 

der Längentdifferenz Wien — Wiener Neustadt, und ebenda LAXT. Band! 

4 
Beobachtung «des Venusdurchganges etc. 
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Die Resultate welche in der tetzten Spalte angesetzt sind, ziehe 

Sch nun wieder so zusammen, dass an jenen, bei welchen Prof. Felgel 

nitwirkte, dessen persönliche Gleichung gexen Prof. Weiss also 0:09 

in dem entsprechenden Sinne angebracht, somit abgezogen, dagegen jene 

(zwischen Weiss und mir aus den schon früher angeführten Gründen 

(nieht berücksichtigt wird. Damm ist von allen Werthen eines Tages das 

einfache Mittel genommen. Ohne hinsichtlich der Gewichte für die ein- 

zelnen Tage auf eine Wiederholung des schon im vorigen Abschnitte 

"Gesagten einzugehen, bemerke ich nur, dass die Verhältnisse diesmal der 

einzelnen Resultaten ziemlich gleich günstig und im Durchschnitte jeden- 

Halls sö, wie an den gewichtigsten Tagen der Augustreihe sind, so dass 

lich im Vergleiche zu dieser, hier allen Tagen das Gewicht. 2 beilege. 

Ich will, damit man Alles besser übersehen. xönne, zu den Schluss- 

(resultaten auch jene vom Jahre 1869 nochmals anführen 

[860 Limgendif. Gew. IST 1 Längendiff. Gew. 

ANENSE SO. .....00.01 f Mal le 9.:..759887 3 

a ee I 1 ER 58,117 2 

103 794.98 1 dee Doll 2 

| 2 se dee... 59.09 2 

| 1 
BE ir: \ 2 Fe is 

IT Mel? >. 53:96 S Aittel.i . 53:83 8 

Man sieht auf den ersten Blick, dass «io Mai-Operationen viel 

esser übereinstiminende Resultate geben, als jene im August, wie es 

wech zu erwarten war. Ganz auffallend würde die Uebereinstimmung 

ein, wenn man sich entsehliessen könnte die Resultate Nr. 7 und 10 

N Uebersicht IX, wo meinerseils offenbar eine auffallende Präoceupation 

Jierrschte, WESZUIASSEN. 

= Das Mittel aus beiden kesultaten ergibt demnach, dass das Pas- 

Ageninstrumen t in Brünn'sich östlich von dein Meridian- 

j reise ler \WienorStern warte Definde: 53:89.0der 02.13 28.4 

Der Unterschied dieses Werthes von den beiden Mitteln der Jahre 

17 und 1871 ist geringer als nach unseren vorläufigen Schätzungen 

8% 131) erwartet werden durfte, und dies lässt schliessen, dass ausser 

Jen betraehteten Fehlern sölche von eonstanter Art nur insoferne vor- 

| ren: als sie beiden Beobachtungsreihen ganz gleichmässig eigen sind 

Aus der Beziehung «der sämmtlichen 10 Resultate zu diesem End- 

rerthe würde sich der wahrscheinliche Fehler für eine Beobachtung der 
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Gewichtseinheit zu -I 0!15 und jener des Schlussresultates mit 10% 
ergeben. Es muss aber noch betont werden, dass die persönliche G 
chung hinsichtlich der Auffassung der Sternpassogen nicht in zorük 

sichtigung gezogen wurde, ; 

An der obigen Längendifferenz bringe ich die geodätische Reduch 

für einige llauptpuncte der Stadt an, Der Rathhausthurm ist in 4 

Mitte der Stadt gelegen und dessen Position wurde auch durch 

Landestriangulirung bestimmt, Das Thürmehen auf dem Spielberge 

ein Punct des trigonometrischen Hauptnetzes. Die an dem obizen Werth 

anzubringenden Iteduetionen sind: | 

G hi an ler t „ H ] Reluetion ee scehalue «le! PENN. OCH- Wiener Stern ware 

schule, Axe d. Hauptthores 12.44 oder | 0163 0"54°05 östlie 

Rathnansthnm 0.000026, 2208 2 en 0.55.43 3 

Spielberetiunn., > 0. 7. 8020.20 05008 0:53,30 

Wird die Wiener Sternwarte 0" 56” 10°8 oder 14° 2' 42.0 8 

von Paris angenommen, so erhält man folgende Längen: 

östlich von Paris 

Brünn, Technik, Passageninstrument . .„ 0"57"4°7 oder 14°16' 10% 

Hanptther .. 2... 0 Br A 
».. „.rabhhausthurm eu. a.... 0.57 028 14-16 33 | 

spelbeetiim . . . ...0. Oo a 

Der Brünner Rathhansthurm liegt demnach 34° 16° 33,5 üstliel 

von Ferro. 

i Die österreichische Landestriangulation wibt (1848) für dieser 

Punet 34° 16° 30°, welcher Werth offenbar anf eine ältere Annahmd 

für die Länge von Wien gestützt ist, und desshalb ohne Einsicht in die 

Details der betreffenden Arbeit keme Vergleichung zulässt. 

Die Wiener Sternwarte ist mit den Puneten der europäischen Grad 

Sn messung: haaerberg und Türkenschanze, von welchen die Länge des 

Letzteren gegen Paris direct durch die schärfsten Mittel bestimmt wurde 

nicht astronomisch verbunden. Die geodätische Reduetion ist unzureichend, 

weil zwischen den Puncten im Westen und Osten der Stadt Wien eine 

gegen Osten zu abnehmende Lothablenkung ceustatirt ist. Die astro- 

nomische Verbindung der Sternwarte mit dem Feldobservatorium auf dep j 

Türkenschanze, wenigstens durch eine entsprechende Reihe von Chrono 

meterühertragungen wäre demnach sehr wünschenswert *). E 

*, Dass auch durch Chronometerübertragungen auf nicht allzugrosse Eutfernnugen 
recht gute Resultate zu erzielen sind beweiset unter Anderem die schon citirfe 

von Prof, Weiss vorgenommene Operation zwischen Wien u, Wr. Neustadt.) 
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Aus den Einzelnheiten dieses Aufsatzes ist leicht zu erschen, dass 

der erössere Theil der Unsicherheit welche unserem Schlusswerthe noch 

_ anhaftet weniger dem Signalwechsel, als den Uhrcorrectionen zufällt. Bei 

völlig entsprechender Aufstellung des Passageninstrumentes und rascher 

[ Folge der Zeitbestimmungen und Signalisirung, würde das Resultat noch 

"wesentlich besser geworden sein. Die Signalmetliode würde demnach in 

© vielen Fällen, wo die) directe Verbindung der Uhren durch die Dralt- 

\ leitung oder die Benützung derselben durch längere Zeit, auf Hinder- 

"nisse stösst, insbesonders zur Einschaltung von Puneten zweiter Ordnung 

"sehr zu empfehlen sein, und es würden dabei auch die kleineren leicht 

transportabeln Passageninstrumente genügende Dienste leisten. Die Un- 

"sicherheit in der Auffassung der Signale liesse ‚sich vermindern, wenn 

die täglichen Signälreihen mit kleinen Unterbrechungen wiederholt würden, 

"wobei es überflüssig ist die Zahl der Signale einer Reihe gross zu machen. 

An einem Tage würden z. B: 10 keihen zu je 10 Signalen weit mehr 

[Sicherheit geben als 2 Reihen zu je 100. Auch der Vorschlag, nur 

coineidirende Schläge zu notiren wäre vielleicht einer Erprobung werth, 



Präcisionswage 
init einer 

Vorrichtmg zum Umwechsem der Gewichte bei seschlossenem Wagekas 

von 

Friedr. Arzberger. 

Mitgetheilt in der Jahres-Versammlung am 21. Dezember 1875, 

(Hierzu Tai, 12) 

DENE 

(Fenaue Wägungen wie sie 2. B. bei der Vergleichung der Prototyp 

Kilogramme der einzelnen Staaten vorkommen, werden insbesondere dure 

den Umstand schr zeitraubend, dass die geringsten Temperatur-Differenze 

welche "beim Ocffnen des "Wazekastens durch die Körperwärme de 

Beobachters entstehen, in den beiden Arınen des Wagebalkens schon füh 

bar werden. Die Ausgleichung solch’ geringer Temperatur - Differenzd 

währt aber sehr lange un darum war es wünschenswerth an einer Waäg 

solche Kinrichtungen zu treflen, die es möglich machen, nachdem d# 

zu vergleichenden Gewichte nebst anderen kleinen Gewichtchen einm 

in den Wagekasten gebracht wurden und dieser verschlossen ist, al 

beim Wägen vorkommenden Öpera+ionen vorzunehmen, ohne den Kastt 

zu öffnen um mit den Händen hineinzugreiien. 

Ich habe in der Sitzung vom 21. Dezember 1875 eine von m) 

construirte Wage vorgezeigt, die derart eingerichtet ist, dass man ausst 

der Arretirungsvorrichtung, «die keiner Präeisionswage fehlen darf, auc 

einen Apparat zum Umwechseln der Gewichte, so wie einer Vorrichtun 

zum Auf- und Ablegen der nöthigen Zulagegewichte derart in Thätigkel 

setzen kann, dass ein Oeflnen des Wagekastens nicht nöthig wird. | 

Die internationale Metercommission hat bei ihrer letzten Sessid“ 
im Mai d. J. beschlossen nach dem von mir vorgelegten Muster vie j* 
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Wiren bauen zu lussen und dieselben bei den vorkommenden Präcisions- 

2 wirunsen fornerhin anzuwenden ®). 

| Figur 1 zeigt diese Wage in der Vorderansichb bei abgenommenem 

MVavekasten; Fig. 2 ist ein Grundriss mit Ilinweglassung der oberen 

heile. 
Die beiden Platten P und P', welche durch die Ständer Q, Q ver- 

steht. Au ..ılem mittlern Zapfen U, wird der Arretirungsschlüssel an- 

Zecsteckt, durch dessen Umdrehung wie gewöhnlich die Balken-, Schalen- 

Am Schalenzehänge ist ein um « drehbarer gleicharmiger Hebel 

Ibefestiet, au (essen Enipunkten mittelst der kurzen Ketten P, 8 das 

Adterstück. 7 aufgehängt ist. Die beiden. steifen Drähte verbinden 7 | i S / 

„das. Quer- nit der errentlichen Wageschale 8. Die beiden Drähte Ö 

Wick ; und der um # drehbare Hebel. liegen in einer Verticalebene, 

4 Welche init der Projectionsebene (Fig. 1) einen Winkel von 45° ein- 

Sehliesst; dies ist übrigens auch aus dem Grundriss Lig, 2 zu ersehen, 

Bio die Drähte $ als schwarze Puukte erscheinen. 

Diese Art, der. Schalenaufhäigung- gewährt die vollstindigess@elen- 

leichen Druckvertheilung o 
OD Kekeit zwischen Gelängeünd Schale, die zur 

But die Ennischneide des Warebalkens nöthig ist, verhindert aber eine 

Ersichtlich werden wird, hier nicht zulässig ist. Nachdem, wie noch 

ezeigt werden wird, die Masse der eigentlichen Wageschale nicht gleich- 

‘ 

Mideren Mitte versetzt. 

0n 7 mit einem Gewichtsknopfe, welcher den Schwerpunkt der Schale 

Die Schalenarretirung wird wie gewöhnlich von einem an A be- 

Ostigten Excenter bewirkt, bei dessen Drehung die mondförmigen Stücke 

"lFig. 1) durch je zwei vertieale Stäbe y gehoben oder gesenkt werden. 

inter jeder Wageschale liegt ein solches Stück m horizontal, kreisrund 

 __. -.--_-__._.___ 

ii] *), Bei dem regen Interesse mit welchem die Wage zunächst in einem kleineren 

N 2 Kreise aufgenommen wurde und bei dein Umstande als unsere Vereinsschriften 

u E die Abhandlungen jährlich in einem Bande bringen, habe ich diese Wage in 

we Dingler's Journal Bd. 219 kurz nach dem diesbezüglich abgehaltenem Vor- 

trage ebenfalls publicirt. 
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In Figur 5 ist ein Stück der Schale 5 sowie eine Schraube vr um 
ein Stück von u (» und m im Durchschnitte) in zrösserem Massstuß@ 
dargestellt. Die Schale trägt unten drei Stiften . welehe je in euch 

schwach conische Vertiefung «der Schrauben = hineinragen, Diese in 
richtung hat den Zweck, die Schale beim Arretiren genau centrisel zu 

stellen, falls durch eine etwas excentrische Stellunz des Gewichtes ein 

Schiefhängen Im nicht arretirten Zustande einzetreten wäre, Man ersiel 

hieraus, dass jede der beiden Schalen nach erfolrter Arretirune immeR 

genau in dieselbe Position kommen muss. ! 

Die Schalen 5 (Fig. 2) bestehen aus einem Dreiviertelkreise, vog 

welchem vier radiale, um 90°” von einander abstehende Stäbe zeren das 

Centrum hineinragen, ohne sich jedoch im Mittelpunkte zu berühreme 

Zwischen «diesen Stäben kann das Kreuz % (in Fir, 2 mit starken Linien 

ausgezogen) vertical auf und ab bewegt werden. Inu semer tiefsten 

Stellung liegt «das Kreuz 4 innerhalb des Mondes in, weshalb es m 

Kieun I nicht sichtbar ist. 

Wird dieses Kreuz so hoch gehoben, dass es über die Ebene der 

Schale 5 heraustritt, so nimmt es ein auf der Schale stehendes Gewicht 

von dieser ab und hebt es in die Höhe.  Soball nun "das mit dem 

Gewichte belastete Kreuz auf dem in Pig. 2 punktirt gezeichneten Wege 

von seiner Lage über der Schale bis über den kreuzförmigen Ausschnitt 

der Platte dd weführt und danu durch diesen Ausschnitt unter die Platte 

versenkt, wird, so bleibt schliesslich das Gewicht mitten auf d stehen. 

Gleichzeitix wird ein zweites Gewicht mit Hilfe eines zweiten Kreuzes 

von der anderen Wageschale ebenso auf die Platte d’! gesetzt. 

Diese beiden Platten d und d’ sind wemeinschaftlich mit dem 

conischen Rade 2° an einer um die Mittelsäule der Wage drehbaren 

llülse befestigt, und biläen so eine Drehscheibe, welche durch das auf ) 
der Welle x festsitzende eonische Getriebe in Bewegung gesetzt werden 

kann. Diese Drehscheibe ist mit zwei Anschlägen versehen, welche, 2 

derselben blos eine Umdrehung um 180° gestatten, damit man immer 

leicht die richtige Endstellung trifft. Sobald nun die auf die Drehscheibe | 

gesetzten Gewichte mit dieser um 180° umgedreht und mit den Kreuzen. | j 

% gerade so auf die Wageschalen übersetzt werden, wie dies früher bei | 
der Uebertragung von den Schalen "auf die Drehscheibe geschehen ist, 

so hat ınan die Umwechslung der Gewichte bewerkstelligt. 

Das Kreuz %k, welches, wie erwähnt, in Fig. 1 nicht ersichtlich 0‘ 

ist, weil es sich mit m» in einer Horizontalebene befindet, ist an einem N A: 

Hebel « befestigt, welcher am oberen Ende der cylindrischen Welle b | 

festsitzt. Diese Welle passt genau in die Bohrungen der Platten P und 
a 
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P', die vertical über einander liegen; es ist somit möglich, % nach auf- 

und abwärts zu bewegen, sowie auch in einem Kreise um die geometrische 

/Axe von 5 herum zu drehen. Das Gesagte wird durch einen Blick auf 

) 
“den Querschnitt in Fig. 3 noch deutlicher werden. Man sieht hier % 

von einem verticalen Stift getragen, der am Mittelpunkt des Kreuzes 

Teinerseits und anderseits am Hebel «a befestigt ist. Dieser Stift ist 

Junter @ bis s verlängert und geht durch eine Bohrung in der Platte 2, 

180 dass die drehende Bewegung der Welle d so lange verhindert wird, 

als o in dieser Bohrung steckt; ist aber A mit a und b so weit gehoben, 

dass o über die Platte 2’ gekommen ist, dann ist eine Verdrehung 

möglich. 

Ausser dieser eben besprochenen Bohrung für 5, welche genau unter 

dem Mittelpunkte der Schale_S (Fig. 2) angebracht ist, befindet sich 

noch eine zweite unter dem Mittelpunkte des kreisförmigen Ausschnittes 

| Ider Platte ed, so dass auch an dieser Stelle «die Auf- und Abbewegung 

in derselben Weise stattfinden kann. Die Verdrehung des Uebertragungs- 

Shebels « darf aber nur so weit erfolgen, «dass nach Vollendung derselben 

"der Stift « über einer der früher erwähnten Bohrungen steht, damit das 

'EHerabsenken ander richtigen Stelle 'stattiimden "kann. = Zur®Bigrenzung 
# 

"dieser drehenden Bewegung nach beiden Seiten hin sind die in Fig. 4 

Dschwarz dargestellten Anschläge #, # angebracht. Es ist hier « das 

"Ende des Uebertragungshebels, A und = haben die gleiche Bedeutung 

wie in den anderen Figuren. Hat sich % bis in die punktirte Stellung 

‚erhoben, so wird 7 frei, und es kann die Verdrehung erfolgen, bis 
1 
1} 

Dnach #' gelangt ist, wo es an # anstösst,. während « und % sich nach \ 

a‘, k' bewegt haben, wonach das Sinken von %', «a' wm 0’ anstandslos 

erfolgen kann. Es ist selbstverständlich, dass die eben besprochene 

"Bewegung auch in umgekehrter kichtung möglich ist. 

n | Es soll nun gezeigt werden, wie der Uebertragungshebel von aussen 

in Thätigkeit gesetzt wird. 

"B An der Welle y (Fig. 1) ist ein Getriebe befestigt, welches in 
das Zahnrad 2, eingreift; durch die Bewegung von y werden somit die 
NN 1 Zahnräder #, ,, 2, und 2, so gedreht, dass x und 2, stets entgegen- 

"gesetzte Drehungsrichtung erhalten. Ein Anschlag au einem der vier 

Zahnräder gestattet diesen nur eine einmalige Umdrehung um nahezu 360°. 

N Die Räder z und z, bethätigen je einen Uebertragungshebel in 

‚der Art, wie Fig. 3 zeist. An der Welle 5 ist das im Durchschnitt 

N ersichtliche Ansatzstück b’ befestigt. Mit diesem ruht der Uebertragungs- 

lhebel mit seiner ganzen Last auf der Scheibe f, welche sammt ihrem 

hl rohrförmigen Fortsatze f* lose auf b steckt. An ein und derselben Welle 
il j 



ist das Zahnrad z und die Herzscheibe e befestigt, welche letztere d 
Scheibe f am IHlerabsinken hindert. Die Gestalt der Herzscheibe ist m 
Figur 3 bei e‘ punktirt dargestellt; es ist hieraus ersichtlich, dass 
obere Bogen derselben exeentrisch, der untere hingegen centrisen is 

Wird nun die Herzscheibe e durch z gedreht, so wird zunächst f schobem: 

dureh © geführt, steigt der Uebertragungshebel vertical hinauf, währen 

f sich unterhalb d etwas verdreht. Hat sich die Ilerzscheibe so we 

bewegt, dass sie das Maximum der Hebung bewirkt hat, dann wird 2 

frei, und es erfolgt die Drehung des Vebertraeungshebels durch Frietion 

während der eentrische Theil von e sieh auf f abwälzt — so lange, 

bis 5 an den Anschlag F anstösst. Von nun an findet wieder ein Glei on 

zwisehen f und b' statt, welches so lange dauert, bis sich nach Vollen- 

dung der ganzen Umdrehung «er Herzscheibe die Scheibe f sammt de 

darauf ruhenden Welle 5 und dem Vebertragungshebel gesenkt hat, wobei 

s abermals die Vertiealführung bewirkt. Ganz ebenso geht der Rück 

transport des Gewichtes von Stätten, wenn man 2 beziehungsweise e in 

umgekehrter Richtung dreht. 

Die. Bewegung erfolgt durch eine au.y angesteekte Kurbel, so wie 

dies bei x der Fall ist Da sich nun die Wellen z und 4 beliebig 

verlängern lassen, ein Gleiches auch beim Arretirungsschlüssel oder der 

Welle A möglieh ist, so kann das Umwechseln und Auswägen der Ge- 

wichte von beliebig grosser Entfernung aus geschehen. Es ist selbst- 

verständlich, dass «dieses Umwechseln, nur bei arretirten Schalen und 

dann geschehen darf, wenn die Drehscheibe eine der beiden Endstellungen 

einnimmt, 

Die einmal an der Welle 4 begonnene Bewegung muss alleınal ganz 

zu Knde geführt werden. Wenn man hierbei herumspielt und etwas hin- 

und wieder herdreht, kommt selbstverständlich die Frietionsbewegung in 

Unordnung. Arbeitet man aber ruhig und führt, wie gesagt, jede ein- 

eleitete Kurbelbewegung zu Ende, bis der Anschlag anstösst, so kann 

nie ein Fehler vorkommen. 

Bei der Vergleichung kleinerer Gewichte, welche zwischen den 

Radialstäben der Wageschale durchfallen würden, legt man auf jede Wage- 

schale eine möglichst leichte durehbrochene Metallplatte, auf welcher 

jedes Gewicht gewogen und von einer Schale auf die andere übertragen 

wird.  Selbstverständlich muss auch eine Gewichtsvergleichung dieser 

Metallplatten für sich erfolgen. # 

lös erübrigt nun noch zu zeigen, wie das Auf- und Ablegen vo 

kleinen Gewichten bei geschlossenem Wagekasten geschieht. | 

lia 
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Grössere Gewichte etwa von 205 aufwärts werden mit einer Pin- 

ette dirigirt, welche aus Fig. 6 ersichtlich ist, 

Die vor eine runde Oeffnung im Wagekasten geschraubte Platte 

st aus zwei Theilen zusammengeschraubt, zwischen denen sieh eine Kugel 

»elenkartig nach allen Richtungen herumdrehen lässt, In einer centralen 

johrung dieser Kugel lässt sich das Rohr o aus- und einschieben, au 

relchem aussen die Rolle ©, innen im Kasten «das Stück S befestigt ist. 

ın dem Rohre » ist ein Stab verschiebbar, der links den Knopf 7, rechts 

ie Kugel £ trägt. Bine Spiralfoder zwischen 7 und © drückt den Knopf 
| . . [94 in . in 0 . \ 

aus dem Rohr hinaus, bis S an 5 anstösst. An S ist die Stahllamelle 
| ne le $ ß ß n: | 

angeschraubt welche Fig. 7 ın der Seitenansicht zeigt. Mittelst des 

N 
lwischenstückes 3 ist eine zweite Stahllamelle 2 an 1 zu einer Pincette 

isammengenietet, welche sich durch ihre eigone Federkraft schliesst. 

" W > ist die schiefe Ebene & befestigt, welche durch eime in 1 frei- 

hlassene Durchbrechung ohne Anstreifen hindurch geht. Sobald man 

i e Rolle & zwischen Zeigefinger und Mittelfinger fasst und mit dem 

ii 'aumen auf z drückt, schiebt sich [ vor, drückt auf die schiefe Ebene 

(Sl umd öffnet die Pincette; lässt man mit dem Daumen los, so schliesst 

Je sich. Durch Verschiebung des.Rohres 9 in der-Kugelder-Tünge 

o@heh, sowie dureh (lie Nachgiebigkeit des Kugelgelenkes, lässt sich inner- 

JlShlb gewisser Grenzen jede beliebige Bewegung mit der Pincette vor- 

ur hen : es lassen sich Gewichte auflegen, abnehmen, auf die Drehscheibe 

Ir \sen ‚und zur anderen Waäageschale befördern, wo sie mit einer zweiten 

sullu leichen Zange abgenommen und auf die Wageschale gelegt werden können. 

I N Das Aufhängen des Centigramnıreiters auf dem Wagebalken ist bei 

ug \rklich scharfen Wägungen nicht zulässig; man wiegt auf. einzelne Milli- 

‚amme aus und berechnet die Bruchtheile aus den beobachteten Um- 

"hrungspunkten der Schwingungen, die entweder an der Zungenseale 
U RE Ar 

ler besser nach der Steinheil schen Methode mit Spiegelablesung bestimmt 
gi 

A) Ürden. Da nun Gewichte von 1, 2 und 5"s schon sehr klein ausfüllen 
Ye i : i 5 Ä BR 

A Id beim Anfassen mit der Pincette leicht beschädigt werden, so habe 
ailg Alk ; 

N Jı meiner Wage Reitergewichte beigegeben, die aber nicht auf den Ware- 
\) hi \ H R 24 eis = a x 

Ilken, sondern auf dem Querstück 7 (Fig. 1) der Wageschale aufgehängt 

\rden. 

In KT Diese Reitergewichte hängen in den Einschnitten des Armes A, 
nu a PER . » 2 . & 

U ı' mittelst der Säule A’ an «der Drehscheibe befestigt ist und somit. 
I voll] j einen oder anderen Wageschale zugewendet werden kann. In der- 
harfii® 2 R : R ‘ ; h 2 
ii en Höhe mit 7 und y befinden sich zwei Reiterhaken in Kugel- 

‘ 
M In | r 

| ) 

ig (I Senken aın Wagekasten so angebracht, dass jeder Haken eine Schale 

Nlienen kann. 

Jen NE 



Die Reitergewichte wiegen 30, 11, 13, 16 und 20m und wie in lie, 8 dargestellt, so gebogen, dass man sie leicht von ein unterscheiden kann, 
| 

Folgende "Tabelle zeigt den Gebraneh derselben, 

Keitergewicht auf der Waresechale ‚Gewicht 
links rechts 

m ar Ä gr 

1 11 10 
> 13 11 
5) 13 10 
4 20 16 
5 16 11 
6b I6 10 
1 20 13 
5 11-210 12 
9 20 NE 

range 11 i = 
12 10-F13 11 
137 13 Ki 
14 LO ODE 16 
Be 10 1-16 11 

16 16 Er 
17, 20.10 13 
18 >20 | 11 13 
19 = 50-10 11 
2) | 20 ie 
>1 OB = 
2 | 20-13 | 14 
By Na BER 
24 11-613 ee 
In 20. F 10 it 
26 10-10 = 
27, Abel 2 
>S 10.E20 11. =.13 
2) 10-1213 ee A 
30 20 | 10 = we 
31 20 li | ur 
22 Ur E01. 13 11 



El Kahtea bobsea; 

EEE 

Reitersewieht auf der Wawreschale 
Gewicht 

3 links rechts 

' Mare Inu II 

} Bo ol in, 2» = 
’ 3, 10-19 
h St 3D 20 To 10 | 
nn nn ne rn rn me mern men 

I Diese Reitergewichte lassen sieh bequem handhaben und erleiden 
I m Ucherhäneen so wnt wie var keine Abnübzung, die beim Anfassen 

ewicht, mit der Pineette entschtelen. weit grösser ist. 

ER EN ET ee 0 DER 

7" u a E  a 



LTotzızean 

über neue und Kritische Pyrenomyeeten. 

Von 6. v. NIESSL. 

(Hierzu Tafel TV.) 

Die Möglichkeit einer vollständigen systematischen Bearbeitung * 

der Sphaeriaceren ist von der sorgfältigen Sichtung eines hinlänglich 
grossen Materiales abbängig. Wie mir scheint, würde diese Aufzraheg 

gegenwärtig noch nicht ohne grosse Schwieriekeiten und-wahrsehein 

“lich ziemlich ünvollkommen gelöst werden kömien. In der That sin 

ja auch die Bestrebungen in dieser Richtung erst neuesten Datums, 

soferne nämlich die Gruppenbildung auch nach anderen als hloss 

habituellen Charakteren vorgenommen wird. Da Nitschke seine 

vielversprechende Arbeit leiier nicht über die Anfänge hinausgeführt 
hat, kenne ich gegenwärtig kein besseres System der P’yrenomyecten 

als wir in Fnekel's „Symbolae* besitzen, welches in vielen Stücken 
die Theilnahme Nitschke's verräth, Wenn ich nicht irre, ist der 

dort eingeschlagene Weg, d. i. nämlich die weitere Ausbildung des 

meisterhaften Fries’schen Systems, der einzig richtige, und den natür- 

lichen Verhältnissen allein entsprechende. Bei dem universellen Cha-F 

vakter des Fuckel'schen Werkes, welches sieh über alle Pilze erstreckt, 

kann das System der Sphaeriaceen für sich in den Einzelnheiten nicht 

jene Vollendung besitzen, welche einer besonderen monographischen 

Bearbeitung gegenüber der Kritik zukommen müsste um sich zu be- 

hhaupten. Da es aber eine ganz vorzügliche Grundlage bildet, so wird 

man zunächst darnach zu streben haben die Materialien für den 

Ausbau zu vermehren und soweit als thunlich zu ordnen. Mit den 

nachfolgenden Notizen heabsichtige ich einige kleine ganz anspruchs- 7 

lose Beiträge in dieser Hinsicht zu liefern. Die vielfältig einge M’ 

strenten Ansichten über systematische Gruppirungen sind durehweg I 
als hypothetisch zu betrachten und sollen nur ihre Prüfung, Erprobung‘ 
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der Verwerfung anregen. Ps ist in allen auf Beobachtung gegrün- 

Beten Wissenschaften von grossem Vortheils, wenn irgend eine IIypo- 

hese zur Vergleichung verliert. Da eh mit besonderer Vorliebe 

weifelhalte Formen beschrieben habe, so bin ich auf das Hervor- 

Sreten anderer Ansichten velasst, und werde ste init eben so viel 

Meude begrüssen als die Zustimmung. Neben den Beschreibungen 

ler verschiedensten Typen dieser Ordamme, wird vielleicht vielen 

Tycvlogen jener. Abschnitt, welcher sich. speeiell mit einer beden- 

önden Zahl gemeiner, aber ungenau bekannter Arten der Gattung 

eospora beschäftigt nicht unerwünscht sein, und ieh. hole, (ass 

ernere Untersuchungen meine diesfälligen Anschauungen meisten- 

heils bestätigen werden.  Hauptsächlieh für «diese Gattung (deren 

Inonographische Bearbeitung sehr lohnend wäre) habe ich wenigstens 

je Beigabe ven Sporenzeichnungen für nützlich erachtet, wichb als 

Bb ich der Kigenschaften der Spore ein aussgbliessliches Gewicht 

lesen wollte, sondern weil vollständige Analvson die Kosten der 

Mlerauseahe dieser kleinen Arbeit weit über ihren. Werth erhöht 

Hätten. Bezüglich dieser Zeichnungen bemerke ich, dass sie nicht 

cheinatisch ausgeführt sind, sondern; lass emersjedendassunbürliche 

rinal vorlag. Proilich zeichnete ich solche Pormen, welehe mir 

Fach Untersuchung einer hinlänelich arossen Anzahl als die normalen 

Selten konnten. 

Die Beiewe zu den beschriebenen Arten befinden sich init 

usmalıne von Phoreys betidlae (Herb, Schroeter) in meiser Samım- 

me, und ich stelle sie Jedem mit Vergnügen zur Disposition, der 

je Beschreibunven etwa nach den Originalen prüfen wollte. Sehr 

ee dieser Species babe ich bereits befreundeten Myeologen mit- 

fetheilt. 

Asteronne. Diese Gattung, wie ich sie aullfasse ich erlaube 

llsprechend der gerenwärtig ziemlich allgemeinen Anschauung  - charak- 

Jerisirt durch «die nieht in der Rindensubstanz, sondern In Periderm auf = 

‚Serben oft demtritischen Fibrillen nistenden sehr kleinen (mündungslosen ?) 

Neitliecien hat auch Schläuche, und zwar bei den zwei folgenden Arten, 

Helehe ich ohne Bedenken für die Gattung in Anspruch nehme, ziemlich 

genan von der Art wie sie von Fnekel und mir für einige Formen 

AN Aseospora beschrieben worden sind.  fsteroma und Ascospora 

„| ürden sich demnach im Wesentliehen nur durch «lie Fibrillen unter- 
{ 

| heiden. 
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Asterona melaenum (Fr). Sph. melaena Fries S, M. 13 

Spharrella mel. Auersw. Mye, eur. UIft. 6, 8. 16, I% 65, - Periiieh hi 
; rl 
in fibrillis alyis (densissime stipalis comerescenlibus rin dendrilie 

stream eritslosiu yr' ndlostromalicntm [ormentibus, vılde ayvregake, IR 

ferta, mersulissima (via SO diam.) e busi ylobosa rerliee subconwide 

ostiolo non wisibili. atraz aseis rosulale- fascieulatis a rel su 

sphuerordeis  sessilibus 12-—-13 Iys, 9— 10 Its.-vel 19-12 diam., sp 

ridiis coucerralis fanchis, emmealis, veelis, lringue . minH 

lissimis, D--& Igs. 5 Mls., hyalınıs 2 — rarius 4 quttulatis. Par 

physes dest, 

An dürren Stengeln von Astragalus glyeyphyllos, Coronilla varb 

und Deneeus Carola bei Brünn, heift wie es scheint im Juni und Jul 

Ks scheint mir nicht ganz überflüssig die Beschreibung dieser Art hie 

zu wiederholen, da sie von Auerswald nicht besonders glücklich zerehe 

ist. Das Habitusbill Pig. 65 ist nicht sehr zelungen, aber da es “ll 

vemein bekannt ist, so entfällt eine weitere Bemerkung. Die Schläuch 

entsprechen im Allgemeinen dem was auch ich gesehen, nur fand ie 

sie häufiger noch breiter, Von «den Sporen, ist nur die „nittlere beiläufi 

richtig vezeichnet, indem die beiden lhlem: De ind unten ie Grenze 

der an den Polen der Spore befindlichen Tröpfehen sind. Die beide 

anderen £alschen Figuren haben Auerswald zur unrichtigen Deutung 

„infra medium uniseplalis” verleitet. Die Spore hat keine Scheidefs, 

wände und ähnelt überhaupt wenig den zewöhnlichen Sphaerellenspyren 

Dagegen sind Schläuche und Sporen so übereinstimmend mit der folgende 

unzweifelhaften Asteroma und so Ähnlich jenen von Ascospora, das 

man höchstens im Zweifel sein könnte, vb diese Art zur ersteren ode 

letzteren Gattune gezählt werden ‘sollte, a die auf grosse Strecken wi 

nit schwarzem Anstriche überzogenen Stengel das charakterisireude «len 

dritische Auftreten der Filhmrillen nicht deutlich erkennen lassen. Letzter 

sind jedoch vorhanden, in «den jüngeren Studien, dann oft an den Rand 12 

parthien, auch strahlig, und so wird die Verwandschaft mit den übrigen}, 

Formen von Asteroma entschieden ‚rösser, als mit jenen von Ascosif |, 
por sein. hi 

| Bi: 
Asterome Silenes ı. sp. Derithecia plerumgue epiphylie L 

in fibrillis repentibus, elegantissime dendrilice raumosis, seriata, macıla — 

«alro-fuscas rolundatas (10 Millim. et ultra diam,) formantia, mind f 

lissima (S0O--90 diam.), globose-conoidea, ostiolo nullo, nitida, atra, f 

aseis rosulate-faseienlatis, oboratis sessilibus 15—1S Igs. 10— 11 Its, 

sporidiis 8 stipatis in asci lumine saepe subsphaeroideo, cuneatis, 
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ulrinque oblusis, veclis, 2 FL gutlulalis, hyalinis, 9-11 Igys., 3-41 15, 

Paraph. des. 

An dürren Wurzelblättorn von Seulene nufas bei Strelitz nächst 

Brünn. Mai. 

jildet nach Art der schönsten Asteromen dendritisehe abgegrenzte 

Flecken, welche wie mit dem Pinsel aufgetragen erscheinen.  librillen 

und Perithecien bilden sich in der Epidermis. In der Schlauchschicht 

ist kein wesentlicher Unterschied von der Vorigen, höchstens dass die 

Sporen ein wenig grösser sind. 

Epieymatia conumutaten. sp. Spharria epieymaltia \Vallr. 

part (2). . Perithecia superficialia, gregaria, saepe conferla, minlis- 

sim, qlobose-vonotdeu, alra, eOrtaren, ostiolo zir visehelt, USERS. FOSU- 

Iate-fascienlatis, oblon ge-nralis rel oblonge-laneeolates, sesstlibüts DU —- 

{0 Igs., 15-14 Us, sporädeis S farctis, eylindraceis ver parıım eunne- 

alis, utringue obluse rolundalis, veelis eurealisee epterdricellnilaribns 

non vonstrichis subhyalinıs 12 Igs., vis 5 Us.  Paraphyses non vide, 

An «den Apothecien von Zecanora  sebfitseee in den Karpathen. 

ati (Kalkbrenner.) E 

Bien. Raucke]  mrdct”Symh. LES angeführte Bpieymalia rnl- 

Jans könne ich nur aus der Beschreibung. Wenn diese der Wirklich- 

WW keit nur einigermassen nahe kommt, muss sie von der obigen verschieden 

N sein, denn Fuckel bezeichnet die Sporen als oblongeae didynıae, was seinen 

Messungen 15 -— 5 entspricht. Ilier sind die Sporen eylindrisch oder keil- 

It fürmir und constant tzellig, nur im ersten Entwicklungesstadium findet steh 

der Nucleus allein in zwei Theile getheilt, wie Aehnliches- ja bei allen 

vielzelligen Sporen vorkommt. Obgleich Fuckel die „Sporidia oblonge, | l 5 ‚D/ 

I 

dis) 

ul Bdymar in den Gattnnescharakter zieht, ist es doch gerathen unsere Art 

nl 

[UN 

(lei 

tale 

Wwezen der übrigen grossen Verwandtschaft auch in die Gattung zu stellen 

md darnach deren Diagnose zu modifieiren. Uetrigens scheint es wir, 

dass die zanze Gattung richtiger in der Nähe von „Lscospora und Aste- 

Foma usterzebracht wäre, als dort, wohm sie Fueckel stellt. Auch 

nl möchte ich fast vermuthen, dass der von mir als Splaerella Heufleri 

I] (in den Deitr. z. Kenntniss d. Pilze 17) auf Polytriehton beschriebene 

Pilz in naher Verwandtsel ft zur selben Gattung steht. Er hat eben 

falls äusserst kleine Peritheeien, welche bald ganz frei sind, auch ähn- 

ll) Tiehe Schläuche und Sporen. 

will Zu unserer Art bemerke ich noch, dass Exemplare, welche mir seiner- 

zeit Auerswald als Spaaeria epieymatia überschiekte, völlig der obigen 

Beschreibung auch hinsichtlich der Sporen entsprechen. Tat. IV. Fig. 25. 



Ceriospora nov. gen. Prrithecia simplieia in corlieis pa In 

ehymale nidulantin ostiolo erumpente; «sci 8spori, membrana ini N 

piece plus minus incrassala perforataqur, sporidia fusoiden, Ey 

formia rel lunulala uniseplata ulrinqgue mueronata, Paraphyses 1 

Pseudoparaphyses distinetae sed mos fugures, 

Den Typus dieser Gattung bildet Sphaeria ceriosporu Dub, = 

in Jtabh. herb. mye. I, Nr. 1957, Spharrella ceriospora (es. deN 

schem. sfer. 63. Rbh. f. eur. Nr. 1550 bisher nur auf Aemalns Lupal 

beobachtet. Mit Unrecht wurde sie früher als Sphaerella eingerei 

denn sie entspricht vielmehr jener Formengruppe, welche vielfält 

Analogien zu den Diaporthen unter den einfachen Sphuerien JarstelR 

und deren Glieder bei den Ceratostomeen im weitesten Sinne, je na 

der verschiedenen Auffassung der Autoren untergebracht werden. 

In Anschung der Schläuche und der sehr ausgezeichneten Spore 

forın linden auch die hierher gehörigen zwei Arten eine analoge um 

Diaporthe. nämlich D. (Sphaeria) biealcarata (Ces.) in Rabl. fur 

eur. Nr. 1561 an Blattstielen von Chamaerops haentilis, welche, 

geschen von Ihrem deu‘lich entwickeltem scharf begrenztem Stroma vo 

ständig der orsterwähnten Für Ceriospora typischen Art entspricht. 

Sphueria certospora Db., für welche ich den Namen (eriospeo 

Dubyi vorschlagen würde, ist als Speeretla von Auerswald in 

Myeologia europ. Hit. 6, 8. 1-4 insoferne nicht glücklich beschrieb 

als er offenbar einen zweiten ganz verschiedenen Pilz mit braun 

Fzelligen Sporen mit verwechselte. An meinen zahlreichen Exemplar 

deren Sporen anstandslos keimten, habe ich nie etwas derartiges bemer 

[ch bin ın der Lage aus dieser Gattung noch eine zweite Art 

ıeschretihen: 

Ceriospora fuscescens n. sp. Perilhecia in maculis fist 

rel fuseescentibus densissime slpalta, seriata, vonerescenliaque, tee 

minute (150—200 diem), globesa, vel mulna pressione anguları 

fusee, coriacee-carbonacea, osliolo papillaeformi per epidermidis rind 4 

erzmperdes aseis clavalis vel sublanceolalis in stipitem altenum 

piece velde obbusis, Ssporis 190-150 Igs., 16-20 Is., sporül 

frrete 2-5 stichis Fusoideis vel lunulatis, ulrinque aeutis, nuecronali 

melio septalis, non constrictis, Ayalinis 30-536 Igs., (exe. much 3 

75 its, . 

An dürren Stengeln von Artemisia vulgaris bei Voitsberg F ' 

Steiermark. August. | 



| Auf ziemlieh zrossen, oft mehrere Centimeter langen und breiten 

lächen isb die Oberfläche, und von hier aus selbst theilweise «die Holz- 

| hl Marksubstanz braun oder hräunlich vefärbt, An kleinen, 1-2 nm. 

nen Streifen ist (ie Kpidermis aufgetrieben und am Scheitel wespalten, 

Sarunter befinden sich längliche Räschen dicht gehäufter, und mit ein- 

Ailer zu einem stromaähnlichem Ganzen verwachsener Peritlieeien. Man 

Baubt eine zusammengesetzto Sphaerie vor sich zu haben, wie es 

Ach bei einigen namentlich grasbewohnenden Zeptosphaerien oft den 

Snschein hat. Kin wirkliches Strvma habe Ich aber nicht nachweisen 

Sinnen. Schläuche, Sporen und Paraphysen sim. jenen der € Dubyi 

Siehst alinlich, in. veretativer llinsicht sind jedoch. beide zanz ver- 

hrschieden. 

Physulospore nov. gen, e grege Pleosporacae. Perithecie sim- 

ei sub epidermide seelnlanlia, tecte, verlice wel ostiolo erumpentia; 

vordılia sintplieta hee esoe delite coloratu) Daraphyses adsınt. 

Umfasst die einzelligen echten Pleospurcen. 

Physalospura alpestrisn. sp.  Verihecia sposa Dr mt- 

Be immmleala, tecta, globose, minulissima, I0—120  diam.,. fusca, 

embranacca, osliole- guinetiformi "Pronuinmlon ylabresiase-ublonge- |: 

er stone brevi .S1-- 96 198, 29-28 - Üs,.; sporidis 8, furcle i 

27 | 

Jen stichis, enneule oblongis vel dactyloideis, inaequileleribus, cur- 

Wilisve. lringne vohtdalis, continiis, dille lutco rirescentibus, 2,2 

milus., 7--9 lis. Paraphyses superantes lenwes simplices, 

\n Blättern von Carexz senpertirens bei Prein in Nielerösterreich. 

Sr. elba bei Villeneuve in der Schweiz. 

Lange Zeit. besonders da mir der Pilz zum ersten Male vorkam, 

Nlır ich versucht ihn für eine wanz unreife Pleospora zu: halten, vb- 

eich verschiedene Umstände darauf schliessen liessen, dass die Ent- 

icklung schun eine vollständige sei. Später, als ich Exemplare fand 

"Hit theilweise resorbirten Schläuchen und keimenden Sporen, konnte ich 

in Zweifel als beseitiet ansehen. Ks zeiet sich denn auch hier wieder 

echt hübsch, dass die systematischen Typen niederen Grades den mor- 

logischen Entwicklungspliasen eines höheren Typus entsprechen. Die 

Doren der Gattung Pleospora erscheinen im allerersten Stadium ein- 

"lie. daun meist zweizelliz, endlich mehrzellie und erst zuletzt mit 

lingswänden, welchen Entwieklungsstufen systematisch -— also gewisser- 

'Shssen historisch - die Gattuneen P’hysalospora, Didymosphaertea (in 

einem Sinne) Lrptosphaeria und Pleospora entsprechen. Die innige 



Verwandtschaft in welehe dadureh im wahren Sinne des Wortes { 

Gattungen kommen, ist auch ein ziemlich deutlicher Wink rorren i 
rein kirpolowrische System, mach welchem alle Kernpilze nit einzellig 
alle mit zweizelligen Sporen ete,, ohne Rücksicht auf die übriren 
stände in je eine grosse Gruppe vereinigt werden, Kin System in welt 
ılie eben wenannten Galtunzen nieht in einer Gruppe beisammen stolM 

Ist gewiss wicht der Natur abwelauseht, 

Hinsichtlich unserer Art bemerke ich nur noch, dass beide Aufsum 

lungen gut übereinstimmen. Die Schweizer Exemmplare haben etwas Di 
tere um mehr regelmässige, «ie österreichischen mehr keilförmie Sport | 

Sphaecrella Festucae Avuersır, Mycol,: eur IE, 8 1 

F. 118 Sphaerin. Fest. Libert pl. Ur. ord. 2416, würde ich nach 
stets einzelligen Sporen (ich sah ausser den Libert’schen Origin 
lsxemplare von Westendorp und Sehrveter) wohl zu dieser Gattung ste 
wenn wicht in «der Verdiekung der inneren Membran des Schlauches 

an die Ceralostomern und G@romonien erimnmernde Kigenthümlichkeit a 
welche sieh bei echten Dleosporeen niemals findet. Wie Auerswä 
eine Verwandtschaft mit Spheerella finden konnte ist mir nicht 
begrteillich. : 

mr za © ir 

Bei der Durchsuchung vieler Aufsammlungen nach Leplosphaehl 

über welche Gattung ich mir eine ausführliche Besprechung vorbeha 

landen sich auch zahlreiche Pleosporen, Ich habe, um mich selbst 

läufie zu orientiren, ‚versucht, etliche und besonders kritische For 

dieser sehr vernachlissigten Gattung auseinander zu halten und denke, & 

(lie Mittheilung (ler wesentlichsten Resultate dieser Untersuchung viellei 

nützlich, zum Mindesten anregend sein, und eine systematische Reyk 

der Gattung vorbereiten könnte. Bine vollständise Bearbeitung war m 

beabsiehtigt und ieh habe deshalb eine Menge zanz charakteristise 

Species furtgelassen, weil sie ohnehin anderwärts gut zenug beschrie 

sind, habe vielmehr unbekannte, ungenügend beschriebene und schw 

kende Formen, insbesonders solche ausgewählt, welche besonders hä 

vorkommen. IEmsichtiich der Merkmale welche ich aufgesucht habe 

die Arten zu unterscheiden, möge Folzendes bemerkt werden: Die Unf 

stelimg eines wrossartigen Materiales aus der nahestehenden Gatt 

Leptosphaeria hat mir gezeigt, dass bei den Sporen ‚die Anzahl 

OQuerwände oder der Zellen mit wenigen Ausnahmen für eine Art t 

stant und charakteristisch ist. Ich habe diesem Punkte auch bei Pl 

diese Beständigkeit auch hier vorhanden ist, so dass man nebst man 
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janderen oft undeutlich hervortretenden Kigenthümlichkeiten zunächst 

liese leicht zu erkennende berücksichtigen wird. Hinsichtlich wer Längs- 

theilung ist vor Allem zu erwähnen, dass eigentlich „manerfürmige* 

Sporen, in dem Sinne wie „Voll auf Fug'* selten zu Önden sind. Den 

(Sharakter der Längstheilung erkennt man zunächst am Pesten an jener 

hruppe yon Formen, bei welchen ich die Längstheilung sepimentis in 

ongihnidline imperfeetis bezeichnet habe, 

| In diesem Falle sind nämlieh nur einige Zellen, oft ist nur eine 

| urch eine Längswand getheilt, welehe bei einzelnen Sporen auch waız 

Sohlt*).. Da dies in der Regel bei solchen Arten vorkommt, welche 

Jehmälere verlängerte Sporen besitzen, so ergibt sich hieraus der An- 

Fehluss an Zeptosphaeriae. Aber auch das Auftreten solcher einzelner 

ängswände ist charakteristisch und kann, wenn man yon der ent- 

\prechenden Form auch nur wenige Proben untersucht, nieht übersehen 

erden, In einem höheren Stadium durchzieht die Längswand die ganze 

Spore entweder mit Ausnahme der Endzellen, oder auch diese. Fast 

Sirehwegs tritt dies in der Art auf, dass die Längstheilung der an- 

Fossenden, Zelle gewissermassen die Fortsetzung jener der vorigen bildet, 

"obei jedoch Brechungen der. Richtung und seitliche Vorschiebungen 

Dieht seltene Ausnahmen bilden. In diesem, Sinne ist es zu werstehens 

Dani hie Spore als. ler Länge nach einmal septirt. bezeichne. In 

eh höheren Eutwicklung des Typus treten die Längswände zahlreicher )ı I, sie durchziehen die Spore entweder ebenfalls ınehr oder weniger 

unterbrochen oder mit Auslassung einiger Zellen. Gewöhnlich sind 

in in «den mittleren Zellen mehr, in den polaren weniger Theilnngen, 

h. die durchlaufenden Theilungslinien setzten sich mehr öder weniger 

WE fort. Die eigentlich mmauerförmige Theilung entsteht durch Unter- 

Jlechunz und Verschievung der Wände, und bildet bei den meisten Arten 

ll die Ausnahme. 

Die entstehende Spore erscheint Fast durchweg nur in dem aller- 

steu Stadium einzellig, sehr bald bildet sieh die erste Querthellung, 

n che bei vielen einschlägigen Arten bis in den höchsten Reifezustanel 

durch charakteristisch bleibt, Nass sie die tiefste Kinschnürung, somit 

(Me Hauptabtheilung des Umrisses mit sich bringt. Es ist für (lie 

IM 
5 

ml \ ET UEN : ee : 
I ) Man darf indessen nicht vergessen, dass wenn, wie es bei eintichen Formen 

I * ” - - . ”.. . .. - ” 

A oft «ler Fall zu sein scheint, die Theilunestläche nur nach einer Riehtuns 

Zeht, man sie nicht wewahr wird. sobald man senkrecht earauf sicht. Beim 

Wenlen erscheinen Sporen, an welchen man früher keine Bängstheilunge geschen 

hat oft getheilt, 



Sporenform und entsprechend für die Art fast immer bezejchnend, 

diese Hanpttheilung in der Mitte oder mehr gegen ein Ende Jiert, 

letztere ist meist der Fall bei den keulenförinigen Sporen, wo sie 1 

in der Regel ober der Mitte findet und unterhalb der breitesten Zei 

bei Pl. donaeina ist das ITanptseptum stets unterhalb der Mitte, W 

ersten Quertheilung folgen die weiteren, und Längstheilungen nach, jed 

durchaus nieht in der Weise, dass sich zuerst alle Querwände, dann eg 

die Längswände bilden, Bei der sehr gemeinen Pl. vulgaris folrt 2 

meist, wenn nieht immer, nach der Viertheilung der Spore die Läng 

wand, dann erst die Sechstheilung. Dasselbe gilt bei vielen andere 

Arten mit complieirter getheilten Sporen, bei welchen oft noch im we 

fortzreschrittenem Stadium seeundäre Qnerwände entstehen. Dass sie 

bei unvollkommener 'Theilung der Länge nach die Wände am häufigs | 

in den breitesten Zellen bilden zeigt eine natürliche Tendenz; »5 spriciit 

sich aber dabei doch immerhin ein genereller Typus aus, denn es gi 

bei Lepflosphaeria eingereihte Arten mit sehr breiten Sporen, welche 

keinem Stadium eine Längstheilung zeigen, 

Viel häufiger noch als die Sporen von Lepfosphaeria zeigen jem 

von Pleospora dunkle Färbung.  Insbesonders bei ‚ten alpinen Artet 

welche nieliiee und lange vom Schnee beieckte Pilanzen bewolmen, wi 

die Sporenmembran zuletzt durchaus opak, selbst brüchiz, wobei häuß 

eme Gallertzune auftritt. Analog besitzen auch die wenigen mir hekanteı 

alpinen Lepfosphaerren oft besonders dunkel gefärbte Sporen, Mit. Rück 

sicht anf anderweitige analore Beobachtungen scheint es mir, als ob die 

Vegetation anf Substraten, welche während «der Entwicklungsperiode de 

Pilzes bereits in Verwesung überzugehen bewinnen der Bildune schwarz 

sporiger Arten besonders günstig wäre, 

Bei manchen Arten zeigt die Sporenmembran, besonders wenn sh 

dunkel gefärbt ist, feine, dieht stehende Längsstreifen oder kippen 

Diese Kigenthümlichkeit, könnte in vielen Fällen leicht übersehen, ode 

als zufällig erklärt werden, wenn sie nicht bei einigen Arten so besonde 

ausgezeichnet hervorträte. Achnliches gilt bei verwandten Gattunger 

noch in ausgeprägterem Maasse. So haben z. B. Lophiostoma viridaz 

rim Cooke (d. i. L. macrostomum F. Aceris Westdp. Die Identitä 

mit der Cooke'schen Art ist unzweifelhaft, obgleich in der Beschreibung 

der Letzteren von diesem charakteristischen Merkmale nichts erwähnt 

ist) dann eine, alpine Carices und Freebxwea-Arten bewohnende Leptos 

phaeria, Sporen, an welchen diese Streifung sehr auffallend hervortritt, 

Die Arten von Pleospora scheinen grösstentheils sehr substratvag 
IN 

zu sein. Für den grösseren Theil der im Folgenden beschriebenen Artez 
N be) Ä 

g 
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dnnte ich Beispiele des Vorkommens auf verschiedenen Pflanzen nach- 

eisen, und wo es nicht der Fall ist, wird sich dies häufig noch heraus- 

tellen. Es kann wohl zugegeben werden, dass Einige vielleicht noch 

Is Colleetivspeeies zu betrachten sind, dies gilt aber nicht für so charak- 

ıristische Formen wie P. coronata, oblongata, dura, Fuckeliana ete,, 

telche Jeder auf den ersten Blick wieder erkennt, und die alle an eine 

ssondere Pflanze nicht gebunden sind. 

Von manchen Autoren wird die Bekleidung der Perithecien mit 

rsten, welche oft ein zierliches Büschelchen am Scheitel darstellen, als 

n mehr oder weniger zufälliges Merkmal betrachtet, im Allgemeinen 

shr mit Unrecht. Diese starren Hyphen, mögen sie nım als Conidien- 

irer fungiren oder nicht, sind vielmehr stets schr charakteristisch und 

» Eigenthümlichkeit ist stets nachweisbar, auch wenn einzelne Perithe- 

Im in sehr vorgerückter Entwicklung kahl geworden sind. Soviel habe 

snahmslos nicht vor. Umgekehrt findet sich an nicht wenigen Arten 

I: letzteren bei kahlen Peritheeien eine mikroskopisch zerfaserte Mün- 

nz, oder ein Auswachsen der die Substanz der Mündung bildenden 

‘phen in dicht» zusemmengepresste Borsten, „welehe. für sich inakros- 

isch nicht zu erkennen sind (z.B. an Zept. modesta ete.). Dasselbe 

id ich nur an Pleosp. coronata und hispidula. 

Da ich die bisher in den unsichersten Grenzen gehaltene Pleosp. 

baren in einem mehr bestimmten Sinne auffasse, war, es natürlich 

\nwendig Ihre Beschreibung in «diesem Sinne hier auch aufzunehmen. 

Die hier angeführten Formen sind im Wesentlichen in zwei Gruppen 

hracht,. je nachdem sich ihre Sporen mehr dem Typus ‚von Leptos- 

eria nähern, oder mehr die Kiform zeigen. In heilen sind jene mit 

ılen und behaarten Peritheeien geschieden. Da ich hier keine über 

a 

‚la 

{und 

n \) Peritheeia basi paulum fibrillosa, ceterum glabra, sporidia 

Mi elongata,. clavata, oblongä vel subeylindracen, 

il sepimentis in longituwdline plerumgque imperfectis sen tantum in 

vi loeulo uno alterove. 

al Diese Gruppe schliesst sich zunächst an Leptosphaeria. 

ori Pleospora vagans n. sp. Peritheeia sparsa wel seriala, 

lll@esse globosa, atro-fusen submembranacea, ostiolo puncliformi conico, 
„Anl 



ascis clavatis wel oblonge elavatis stipite brevi, 8 sporsis, sporidiis disk 

chis, eo» oblongo elavate-fusoideis, reelis curralisre eymbiformibt 

Iransverse 5 septalis, in longitudine ömperfeete 1 seplatis, Iutescentibh 

— melleis. 

Auf verschiedenen Gräsern nicht selten. 

Folsende Abänderungen wären zu unterscheiden. 

a) arenaria. Matriz viz mutala vel "perparum  fuscescenk 

Perithecia majuscula vier erumpenlia (2E0—270 diem ) ostiolo eonid 

erasstusculo, apiee vreluso perforatoque, ascis amplis 105--120 Ig8 

21--23 Its., sporidiis celavate-fusotders, inferne altenwalis, vectis, loc 

fertio palm protnberante, 27—50 Igs., 9-10 Its,, melleis. Par@ 

physes motltae, valde superantes artienlatae vamosar. 

An Ilymus arenarixs bei Berlin. 

Die Schläuche 5- 6 mal so lang als breit. Die Sporen sind meis 

eanz gerade und auch ziemlich sleichseitig. Längeswände finden sie 

in den. mittleren 9—4 Zellen. Die Einschnürung ist unter der 3. Zell 

am stärksten. 

b) pusilla. Matrie hand mutata.  Peritheeia minuta (150—E 

150 diam.) ostiolo papillaeformi wel subpunchiformiz aseis oblongis 

vartus oblonge-claratis, 60--80 Igs., 18-20 Us, 8sporis; sporidiis 

farctis fuzoidee-oblongis vel subelaratis a loculo tertio »rotuberant | 

ulringue oblusis semper tnrteqnilateralibus, plerumgqgnue paulo eurvalt | 

seu eymbiformibus, sepimentis in longilwdine paucis, 2R—2H Igs., S—— 

9 Us, Quetescentibus.  Parajphyses parım superantes articulatae win 

FAMOSAC. | 

An Calamagrostis silvalica bei Graz und Berlin, September. 

Ist charakterisivt dureh kurze Schläuche, welehe nur 3-—4mal so 

kung als breit sind, kürzere ungleichseitige oder ein wenig sekrümmte 

Sporen und die sehr sparsame Längstheilung, welche sich meist nur im 

1-2 Zellen, in manchen Sporen auch gar nicht findet. Im letzteren 

Falle haben Schläuche und Sporen (letztere abgesehen von den 5 Wänden) 

grosse Achnliehkeit mit jenen von Zeptosphaeria eulmorum, mit welche 1 

sie sicher oft verwechselt wird. Doch findet man in jedem Peritheeium 

immner leieht Sporen mit deutlich entwiekelter Längstheilung. 

ec) Airce. Matriv saepe paulım fuscescens, Peritheeia inter- 

um gregaria vel seriata, verlice erumpentia, majuseula (220-230 
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liam.) ostiolo papillaeformi; aseis elunntis 75-—90 Tgs., 16---18 1ts., 

Iporidüis ut in. praecedente 21-—-26 1gs,, 8 lts. -Paraphıyses sparse 

amulosae. 

An Aiva eaespit, bei Leipzig (Winter, als Zept. eulmorum), 

| Pleosp. vagans ist in diesem Umfange wahrscheinlich eine Colleetiv- 

‚pecies, ramentlich ist die Form «@) von den beiden anderen ziemlich 

jerschieden. Ich würde bei der Theilung jene auf Calamagrostis als 

ie typische betrachten. 

Mary. mo. 1. Mstar. 'arenate: Od) var. pusilla: 

Pleospora coronata n. sp. Peritheeia sub epidermide hand 

intata plus minus gregaria, depresse globosa demmm interdum fere 

meava, atrva, eoriacea, 250 — 350 diam., basi fibrillosa, ceterum 

labra, ostiolo prominnlo papillaeformi quas’ fimbriato, sew: fascieulo 

Kkarımm microscopico coronatoz; setae brewes 50--60 Igae., dense  sti- 

Iitae penieillatae, inferne subopacae superne fere diaphanae, Asci 

hvati stipite brevi furgido 60—100 Igi., 15—18 Ilti., 8sp., spori- 

dis farcte 2—3 stichis, elavatis, parum eurvatis, vel inaequilateralibus, 

8— (plerumgre 7 —) transrerse septatis constrictisgus,sepfimentis 

arsis in longitndine, Inteis, melleis vel subfuseidulis, 22—27 Igs., 

59-9 Its. Paraphuyses superantes simplices guttulatae, 

iu) Sehr gemein an dürren Stengeln verschiedener Pflanzen. Ich fand 

IE bisher an Oychorium Intybus, Centanvea Seabiosa und Jacea, 
4 

ran Initten Alillefolium, Artemisia campestris, Echten vulgare, Echinos- 

mm deflex., Linuria genistifol., Farselia, Galtum verum, Beseda 

ra, Atvipler tatariea: aber auch an Vrtis vinzfera, durch das ganze 

ır, doch zumeist im Sommer, 

Von allen mir bekannten Arten ist diese Aurch «den Borstenbesatz 

der Mündung mikroskopisch leicht zu mnterscheiden. Dieser hat 

len «anz anderen Charakter als die Behaaarune des Scheitels der 
up} 

| r .- ” . y ” ” . . 

mdorts-Verhältnissen, insbesonders dem leuchtigkeitsgrad sind die 
I 

Amente dieses Pinsels steife dunkle convergirende Borsten, oder 

Ichere, an der Spitze gebogene hellar gefärbte Fasern. Doch sind 

Iier deutliche Uebergänge zu finden. Dieser Borstenbesatz fällt 

it ab, ausser mit dem Scheitel des Peritheeinms selbst, und ist, 

len man ihn einmal kennt, leicht nachweisbar, Ich mache desshalb 

A 



darauf aufmerksam, dass sich Gleiches auch an der so gemeinen 

bekannten Leptosphaeria modesta (Desm.) (I. Cibostii Ces et de N: 

findet. Als ich meine „Beiträge z. Kenntn. etc.“ verfasste war 

dies unbekannt, da kein Autor diese Bizgenthümlichkeit erwähnt und 

kam es, dass ich auf dieselbe hin meine Leptospharria selosa aufstel 

(Beiträge ete. S. 28). - Später fand ich an den Original -Exempla 

Desmazieres, sowie an allen anderen mit diesen übereinstimmend 

lie gleiche Borstenkrone, und es ist ZL. selosa ohneweiters mit L, ni® 

esta zu vereinigen. Unter den Leptosphaerien gibt es noch etlie 

Arten an welchen ich dieses Merkmal später erkannte, so L. speetabil 

Nsst, (L. Penicillus Sace.) vielleicht nur eine grosse Form von L, m 

desta, L. megalospora Auwld. et Nssl. u. A. Unsere Pleospora zeig 

auf den verschiedenen Substraten ziemlich gleiches Verhalten, ınit kleineg 

Variationen in der Länge der Schläuche und Sporen. Die mittlere Länge 

der ersteren ist 70-90, der letzteren 24—25. Die Sporen sind aM ' 

fangs in der Regel nur 5 mal quergetheilt, aber durch sekundäre Wände 

teilen sich die grösseren Zellen, gewöhnlich später noch, Die Längs 

theilung ist unvollkommen, d. h. in manchen Zellen fehlend. 

‚Liierher gehörem- auch ganz sicher “die. 4. zelligen oft kreuzwei 

getheilten Stylosporen, welehe Fuckel (Symb. II. Nachtr. p. 24) 

Leptosphaeria: Artemisiae (Pleosp. helminthospora Fehl. nee Splah 

kelminthospora Ces.) zieht. Sie finden sieh auch auf Achillea ete, | 

Lat Av. Re 23 

Pleospora oblongata n. sp. Perithecia in matrice haudık 

milata sparsa, subglobosa basti applanalta fibrillosa ceterum  glabre 

250 diem., depressa, alva, coriacca, osliolo papillaeformt vel late conicagg 

breri: aseis  eylindrace-eluratis, Önterdum  subeylindraceis, stipit@h 

brevi, S8sporis 72--90 Igs., II—1H4 Its., sporidöis distichis (rartus pa 

ascorum  extensionem  submonostichis) eylindracee-oblongis, wel sub 

eylindraceis, fere semper veclis, ulrinque sphacrice - zotundatis & 

(rarius 4) ransverse seplatis constrictisque, loculo uno alterore in lon- 

gitudine diviso, quarto wel tertio plerumte inflato, ce melleo fuscidulis 

15—-19 Igs., 5-7 Its. Paraphyses superantes articulatae simpflices 

An dürren Stengeln von Zömem gallieum aus Frankreich, vob 

Galium verum bei Brünn und an Hülsen von Oxytropis ptlosa bei 

/naim, Frühling, | 

Auf «diesen verschiedenen Substraten kommt die durch fast walzen- 

förmige Sporen ausgezeichnete Art ohne irgend erheblichen Veränderungen 

vor. Der obigen Beschreibung ist nichts weiter beizufügen, als dass 

12a 
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auch hier, wie bei allen Arten mit unvollkommener Längstheilung der 

Sporen, diese hin und wieder auch ganz mangelt, wodurch die Annäherung 

zum Typus der Leptosphaerien entsteht. 

Tat IV. lieg. 

Pleospora Bardanae n. sp. Leptosph. clivensis in Rabh. 

ungi eur. 947, non Sph. clivensis Brkl, Br. Peritheeia in matrice 

Fusceseente vel denigrata sparsa, tecta, demum apice erumpentia, hemis- 

»haerica, panon depressa, majuscula 250-300 diam.) alva, coriacea, 

hasi pilis fuseis repentibus saepe conidiophoris instructis celerum gla- 

Iris, ostiolo brevi conico; ascis subeylindraceis, infimo plus minus 

N Hongatis, tubulosis, 75ö—111 Igs., 135—15 Its,, sporidüs 9, tnitio 

aretis, demum laxe distichis postremimmn plerumque monostichis, ob- 

N lonuis, inaeelateralibus eurvaliste, superne obtuse rolindatis inferne 

N ItHlenualis obliqwisque, Fransverse 8 seplalis et constrictis, sepimento 

il In longitwline wıo, imperfecto saepe nullo, 17—22 Igs., S—9 Its., 

hrteseentibus vel melleis. Puraphyses superantes, arliculatae, vamosae, 

i An Lappa bei Leipzig (Delitsch). 

ih Namentlich dureh die Form und unvollkommene Theilung der Sporen 

| eichnet t sich diese ‚yon. Verwandten aus. „Indem. die Spore ‘öben breit 

N eorundet “nen dareren "schief versehmälert ist nähert sie sich etwas 

h jer Kenlentorm. Dei ganz normal entwickelten Sporen ist die hängs- 

ı Iheilung in den beiden mittleren Zellen, oder in einer von beiden vor- 

" Aanden, fehlt aber auch manchmal ganz. Sehr verschiedene Dinge sind 

l:hon als Sph. elivensis Bkl, et br. ausgegeben worden. Vorliegende 

in " isb unter «diesem Namen sicher nicht gemeint, da dort die Spore 

N Is dunkelbraun und ohne Längswände bezeichnet wird. 

N Tıf. IV. Fir. 4. | 
nl 

si Pleospora dımva n. sp. Peritheeia in matrice haud madata 

sn el interdum nigrescente, gregania, saepe conferla, in pirenchymiate 

I dortieis odtervoris nidulantia, tecta, hemisphaeriea, sen globosa basi 

als Iillosa applanata, parıım depressa, dure coriacen menge collaypsea, 

ul mpla (0.4.05 Iltim.) atra, ostiolo prominulo, cylindrico, brevi, 

il nuso. integro, larri, lule perforato ; ascis elongate-elavatis in slipetem 

ıyli | Bol I nt vB} 15-—-17 Its., sporidäs 8, farete 2—3 stichis 

m E; ee UREOTUILUKENOUNDNS, mwalisve, inferne altenuatis, ulrin- 

vi ir rohundalis, Iransrerse phuriseptatis (plerumgque 7 — -9) supra medien 

N constrichis, or longitdine imperfecte uniseplalis, 24—30 [ys., 

ai 9 Us., saherate melleis demum subfuseis. Paraphyses parıon sıt- 

 SJrantes, latae, arteulatae, vramosae. 
| 

I Wi | 

1 
| 



Y An ATelilotus alba bei Bisleben (Kunze), Echium vulgare 

Galium verum bei Brünn. Mai —- September, 

Die beschriebenen Bigenschaften treten auf den verschiedenen SCH 

straten ganz in gleicher Weise olıne irgenı! wesentlichen Abänderung@ 

zu Tage, nämlich: Die grossen festen Peritheeien mit kurzer breit 

abgestutzt eylindrischer kahler Mündung, die gestreckt keulenförmigt 

Schläuche mit meist ziemlich langem Stiel und die keuligen vieltheilig an 

Sporen mit sparsamen Längswänden, wodurch eine Aehnliehkeit m 1 

Leptosphaeria entsteht. In Anschung der Schläuche und Sporen könm 

sie bloss mit PL. coronala verwechselt werden, von welcher sie si 

jedoch dureh die glatte, nicht zerfaserte Mündung ohne Borsten- od 

Flockenbüschel, überdies auch durch die grossen festen Peritliecien leichg 
hı 
"Dh 

und mit Sicherheit unterscheiden isst. 

b) Peritheeia setigera, sporidia elavata vel clavate-oB 

longa sepimentis in Jongitudine saepe imperleetis. 

Pleospora setigera n. sp. Perithecia in matrice nigrieand 

plus iuus gregania, leeta demum--erumpentie; majuscenla (2508 

300 «diam) inilio hentisphaerica sei subglobose basi applanala, ımk 

collabescenlia fere coneara, umbilicata, ostiolo papellaeforni, alt 

cortacea, Ssetis vigidis alris Änstructis, basi pilis lawis longisque TH 

mosis concoloribus obsitisz  asers cylindracve - elarulis stipite br 

Ssporis SO—120 Igys., 11-15 Us, sporidiis distichis fusoidee- % 

oblonge-clavalis, plerumgne parım eurvalts ulringque volundalis 4- | 

Pransrerse septatis, in longihndine ämperfeete uniseplatis, constrielä 

loenlo seerundo rel tertio panlo inflato, salnralte melleis demum fusaan 

dulis 22-530 Igs., 8--10 Its. Paraphyses parım superantes late 1 

articnlalae vamoste. \ 

An «dürren Stengeln von Silene Otites, Centaurea Scabiosa U ıd 

(Galiiım verum, Salvia verticillala, sowie an einjährigen Trieben von) 

Jeibes Grossilaria bei Brünn vom April bis September. | 

Die Peritheeien dieser Art sind so ziemlich an der sanzen Ober 

lläche bekleidet, an der Basis mit langen kriechenden Haaren, nach aul || 

wärts mit steifen einfachen Dorsten, welche im Alter manchmal abfallen \ 

Bei der auf Ribes vorkommenden Porn sind die Borsten sehr sparsam) 

sonst aber immer zahlreich und deutlich. Die Sporen sind so charak 

teristiseh, dass sie die Art immer leicht erkenmen lassen. Gewöhnlich 

ist die 3. und 4. Zelle der Länge nach getheilt, seltener erstreckt siehe] 

die Längswand noch weiter, Häufig fehlt sie auch ganz. In diese 

128? 
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ISphaeria celivensis, welche jedoch kahle, fast doppelt so grosse Perithe- 

wien und ganz dunkelbraune Sporen hat. 

| _ Aeusserlich ist unsere Art Orisimal-Exımplaren der Sphaeria 

echinella Cooke ähnlich, ieh muss aber gestehen, dass ien nicht recht 

Areiss, was von dieser Art zu halten ist, da die Original - Diagnose 

(Handb. p. 906) und die Exsiccaten des Autors in den brit. fungi 267 

land Rabh. funei eur. 1155 alle mit eimander nicht übereinstimmen, 

Aın ersteren Orte werden die Sporen als einreihig. 3 septirt bezeichnet 

mit der Bemerkung, «dass sie jenen der Sp/e. pulwis pyröes ähnlich seien. 

Von einer Längswand ist nicht die Rede. In den brit. fungi sind «(lie 

Sporen eifürmie 16—17 lang, 6—8 breit, 3 septirt und die zweite 

Zelle ist durch. eine Längswand getheilt. Mit den Sporen von Sp. 

Imelwis pyris haben sie wenig Achnlichkeit. In den fungi europ. liegt 

Fjn Exemplar mit ellypsoidischen Sporen „wie bei 27, wmelgaris und dureh- 

anfender Längstheilung, in jeler Hinsicht von ganz anderem Charakter. 

line zufällige Beimengzung ist dies kaum, da auf dem Zettel auch riehtig 

ie Bemerkung „Syporidlia mwröforneiar steht, was der Orisinal-Diaenose 

Ylersprielt. Die zahlreichen auf" Chenopodieeeere Norkoanmenen Dleos- 

Boren mögen diese Verwirrung versehuldet haben. Tech vermuthe, dass 

ler beschreibung im. .„lTandb.* ein Exemplar Yon Sphaeria ealvescens 

1 Grunde lag. Wenigstens ist das Fehlen: dieser gemeinen. Art im 

Mooke schen Werke auffallend. Der Name Pleospora echinella könnte 

nf den Pilz in den brit. fung übertragen werden, welehen der Autor 

Ahnehin auch eitirt, obwohl er freilich zur Besehreibune nieht passt. 

| Von allen hier erwähnten Formen unterscheidet sich unser Pilz 

ureh «ie länglich keulenfönnigen 1-5 quergetheilten Sporen. 

Die Art scheint ziemlieh gemein um nur bisher oft übersehen 

urlen zu sein. 

DEU LN. Bio‘ 5% 

Pleospora nivralis m. sp. Preritheeia in malrice pam deni- 

1%} un. frre arqreaselie) sıubrlobose pardlam depresst, osltolo NIEIN- 

ss/we. snmbilieatse sel mtiegrietm collapsa, (duriuseula, coriacea, ala, 

| 
| 

| 

al greguia, seepe stipata, erumpenlia, mos Übera, majuseula 

| 
| 

| 
| 
N 
| 
dose: pili eimeolores inferne last, saperne vigidi eleganlissime ra- 

Mulim dirergentes: aseis wilde elongalis, anguslis, subluhnlosis, 

0 100 Tas ‚11-17 Is. stepile breri, sporidäis 8 distinete obligte 

jenostichis. elarale-oblongis ob partem superiorrm parım prottberan- 

An. plerumgur reelis sed sacpe inaepeilateralibus, ielröeqte aculius- 



eulis vel ucnlis, Irunsrerse (maturis) 7 seplalis medio ralde vonstric 

sepimento in longiludine uno sarpe imperfeclo, 2226 Igs., 9 101 

saberale  melleis denique suhfuseis.  Paraphyses parıum superanÄh 

fenellac erliculatae vanmıldosar, | 

An Alsine sedoides im Eunzwlin (Burnat). 

Die Peritheeien dieser Art gehören zu den grössten der Gattung, W 

im JIinblick auf die zarte Substratpfllanze zanz eigenthümliech ist. Sie tret 

denn anch sehr bald aus der Epidermis hervor und erscheinen daun {A 

aufsitzend, allseitig behaart. am Sachgedrückten Scheitel mit horizunt 

divergirenden oder fast zurückzekrümmten Borsten. Die Schläuche si 

langgestreckt und schmal, die Sporen typisch einreihiz, wwl ebenfa 

verhältnissmässig schmal, zuerst 5mal und zuletzt 7 mal quergethe 

mit einer, gewöhnlich kaum die ganze Spore Ar-ehlaufenden Lingswane 

Sie sind in der Mitte ziemlich stark eingeschnürt, an den Enden mei 

spitzlich, von dunkel nonigbrauner oder satthbranner Farbe, au meine 

Exemplaren aber niemals schwarzbraun und opak. 

Wegen ıer auffallend grossen Perithecien könnte sie mit kein 

der hier beschriebenen alpinen Arten verwechselt werden, dazezen ohı 

Vergleichung allenfalls. mit IP. Jrispäde.Moch hat letztere, abgesch 

von den später schüsselfürmig zusammenfallenden Peritheeien typis 

zweireihige Schläuche, welche dem entsprechend breiter und kürzer sim 

breitere stumpfe Sporen mit 2 Längswänden. 

Dar IV. ie,19: 

c) Perithecia basi fibrillosa ceterum glahra, sporidia vvatagıı 
oblonge-ovata, ellipsoidea vel parum eymbiformia. 

Perithecia exigua, plerumque totum innata, ostiolo nıim 

tissimo. 

Fa Pleospora miierospora n. sp. Veritheria dissenuinala 

malrice moxr dealbate mos eanescenle, dnala, suhglobosa, esrigia (Ta | 

150 diam.) suebmembrenacen, alro-fusca, bas’ fibrillosa, ostivlo prunchäg 

formi promsinulo; ascis subeylindraceis vel parım claralis, stipäl 

brevi 63—70 Igs:ı, 12-13 Its. 8:poris, :sportdiis Faser distichis Fa 

rius per ascorum extensionem oblique monostichis oblonge-oratis, Sub 

pyriformibus, plerumgqwr inaequilateralibus, Iranscerse 3 sepiatis dem 

interdum sepimentis seceundarüis 5 divisis, constrichsque, loculo seceunda\i 

panlo inflats, loculis medäs in longitudine 1 scplalis, e mellco fuscHl 

elulis, episporio tenwissime strüute plicalo, Puraphyses coptosae parıck 

superantes sparse rammlosar. 



Pyenidia disseminata, seriata, subglobosa fusco-atra membrana- 

a, ostiolo punctiformis maerostylosporis ovale-oblongis vel subpyri- 

Mormibus 13-15 Igs., 7 Uts., transverse I seplalis nonnunguam dm 

ongilmdline divisis, fuseis. 

Auf dürren Malmen und Scheiden von Phragmites bei Risgrub in 

lähren, 

Die Pyeniden wachsen gesellig mit den schlauchführenden Peri- 

hecien und gehören ganz sicher dazu. 

Diese wäre zunächst mit DI. Änfeetoria Frekl, zu vergleichen, 

‚nterscheidet sich aber abgesehen von den angegebenen mikroskopischen 

‚ferkmalen schon durch andere Wachsthumsverhältnisse, Auf dem aus- 

‚ebleichten Substrate erscheinen die Kleinen durehbrechenden Mündungen 

ls ausgesiete schwarze Pünktchen. Die für PL. infecloria ziemlich 

Iiarakteristische bräunliche Färbung ist nicht vorhanden, der. Habitus 

(6 vielmehr der einer auf Phragmites sehr gemeinen, vor der Hand 

‚umenlosen*) Zeptosphaeria mib spindelförmigen 4 zelligen Sporen. 

Die Streifung der Sporenmembran ist zwar undentlich und leicht 

übersehen, in einem gewissen Stadium jedoch ganz bestimmt. il 

1 am IV. Ko. 7; 

nt Pas) Er , ah N | BT 
3 

Ir Pleospora Andropogin. sp.  Perithecia in maltrice haud 

letata sprorsa, tecta, minuta (150 - 170 diam.) depresse globosa, glabra, 

ro-fusea, membrandacca, osttolo puneliformi emergentiaz ascis elarale- 

longis superne late volwdatis, stipitatis, 90-96 Igs. (stip. 6-8), 

>27 Us, Ssporisz sportdüs lare distichis, obligue orotideis sen in- 

25 lorulis mediis. in longitudine 1seplatis, 15—21 Igs., 10-12 1ts., 

Iliis. Paraphyses superanles simplizes vel lawve ramosae, gullilatae. 

Pyenidia gregaria, tecta, depressa, haitd ostiolatu, submenmbranacea 

0 diam., atro-fresca, stylosports eylindracee-oblongis rectis, ulrinatte 

| An Andropogon Aflionii bei Meran. 

s5 sl 

is 

ulis, 3 

is den 

Von den grasbewohnenden Arten, mit ähnlich gestalteten Sporen, 

B. Pl. infectoria Fekl. und Verwandten, unterscheidet sieh diese 

: durch «die kastantenbraune Färbung und geringe Theilung ders Iben; 

| rl 1") Diese Zeptosph. hat Auerswald allerdings mit dem Namen Z. perpusilla (Desm.) 
paul | a PR . ä 

verschen im Tanschvereine ausgegeben, aber nicht beschrieben. Die Spharria 

perpusilla” Desm. ist jedoch etwas ganz Anderes, 
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auch sind die Schläuche auffallend breit, Die Zusammengehörigkeit de 
Pyeniden mit der Schlauchform ist hier zweifellos. Erstere sind grüsse 
aber von zarterer Substanz als die Perithecien. 

Taf Ivo. 0. 

Pleospora pyrenaica n. sp. Peritheeia in mutrice canes 
cenle sparsa, lecla, demum erumpentia, subglobosa, nıinuta (160-1 

diam.) atva, membranacre-coriacea, glabra, nitida, ostiolo papillaeformi 
ascis oblongis, slipite brevi 60-70 Igs, 15—17 Its, sportdiis & 
düislichis, ovoideis, obluse volundetis, sed inferne parım attennatis 
transverse L, in longitudine 1septatis, «lvo fuscis, episporio subopaco 
obsexre stwialo 18 —20 Igs., 10 Us. Paraphyses perparum superante 
simplices gultulatae. 

An dürren Blättern von Draba tomenlosa aus den Hochpyrenäen. 

An den kleinen Schläuchen und Sporen, welch’ letztere eine zart 
gestreifte Membran besitzen leicht zu erkennen. Die Anzahl der Quer- 
theilungen ist constant 4. Gewöhnlich durchzieht nur die mittleren 

Zellen eine Längswand. 

Ta IV. Deo, 

Pleospora donacina (Fries?) Sphaeria donacina Fries 

see. Castıgne. Perilheeia in malrice exrpallente vel canescente disse- 

ninala, parerchymale innala, perexigua (150-200) subg’obosa, «alra, 

coriacee - membranacen, glabriusenla, ostiolo papillaeformi distincto 

erumpente; ascis late clavatis stipite brevi, Ssporis I05—140 T1gs., 

21l— RL ls, sporidüs semper distichis, oblique oblongis, inrequwilate- 

ralibus vel parım ceymbiformibüs, colore diluto e virescente lutco, trans-. 

verse 5—6, in longitwdine 1—2 septalis, infra medium valde con-- 

strictis, 26—29 Igs., 10—11 ls., membrana diaphana. Paraphyses 

parum superantes confertae subcoalitae simjlices vel sparse ramulosae. h 

An Blättern von Arzndo Doneaw bei Marseille (Castagne). 

Ob dies wirklich die Fries'sche Sphaeria donacina ist, vermag” 

ich nicht zu entscheiden, da ich keine Original-Exempiare kenne. Die? 

Habitusbeschreibung passt begreiflicher Weise nech auf eine Menga an- F 

derer rohrbewohnender Arten. Castagne hatte sie unter vbigem Namen © 

in seinem Herbar, aus welchem ich sie durch Lenormand erhielt. Die 7] 

Sporen «der Art sind recht charakteristisch. Sie zeichnen sich durch ihre” 

helle grünlichgelbe Färbung, dann durch die Eigenthümlichkeit aus, ass’ 

die einzelnen Theile des Inhaltes durch ungewöhnlich grosse Zwischen- 

räume (dicke Wände?) getrennt sind. Auch ist ganz charakteristisch, 
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dass sich die Haupteinschnürung constant nnterhalb der Mitte befindet, 

Die obere breitere Hälfte ist also auch ein wenig länger als «die untere, 

| @ewöhnlich sind die Zellen der unteren Parthie der Länge nach nur 

| einmal, jene ober «der Mitte oft auch zweimal getheilt, ‚Doch finden sich 

manche Abweichungen, Im Vergleiche zu anderen Arten ist auch die 

\ furblose Membran bezeichnend. 

arıv. Nie, .), 

Pleospora punetiforinis n. sp. Perithecia in matrice win 

mulatı sparsa vel approwimata, minulissima, globosa, demnme collapsa 

(100- 120 diam.) membranacca, atva, glabra,- osttolo ewiguoz «sets 

Ellonge-clavatis stipile brevi abrupto, SO—100 Igs, Z21—2H Us, 

"Ssporis, sporidüs distinete distichis, oblongis, parlum eurratis, sew 

\parım cymbiformibus, transverse 7 seplalis eonstrictisque, in longilu- 

dine plerumque sepimentlo uno subpercurrente rarius 2, loenlo quarto 

\paulo inflato, badiis, episporio tenwissime obseure striafo, 25-25 198., 

9 --11 Its. Paraphyses superantes lalae, articulalae sımplices vel 

sparse ramesat. 

An Blättern von brachypodüion peonnatum. Prag. 

Ist der Pl. discors äausserlich=-zwar ähnlich, jedvehs dure Ialie vanz 

Indars vestalteten Sporen leicht zu unterscheiden. Diose sind nämlich 

lblong und nicht eiförmig, meist gekrümmt, die obere "Tälfte ist nicht 

S-Hvesentlich anders gestaltet, als die untere, nur das die 4. Zelle etwas 

inNreiter ist, und die Kinschnürung im der Mitte ist kaum stärker als an 

en anderen Scheidewänden. Die sehr feine Streifung der kastanienbrau a 

I een Membran wird man nur bei einiger Uebung und sehr scharfer 

u AB ed hat Speren wie sie Taf. IV. Fig. 14a für D. herbarum 

ähgebildet sind. Man vergleiche damit Fig. 10. 
ls 

D Pleospora discors (ontgn.) Ces. de Not. schem, sfer. -H1. 

Pharria discors Montgn. fl. Alger. I. 539. Sylloge 248.  Perithccia 

arı barsa in matrice vie mimtala, plerumgne epiphylla, globosa exigua 
| 1) 

u) 

ny all 

Nat 

(00-120 diam.) fragile eoriacea vel membranacca, basti fibrillosa, 

Vlerum glahra, tecta, demum vertice erumpentia, ostiolo mox prncli- 

rmi mox papillaeformi; aseis pareissinuis, amplis, ex oblongo sub- 

twutis, stipite brevi abrupto, curreto, Ssporis, 120-110 198. 27 — 
lt 
s, (i 

gold 

Qis, seu parte inferiort oblongo subaequali, superiori ovoidee-inflato, 

Irinyue obluse rotundatis rectis vel inaeqwilateralibus, medio valde 

ists, 



constrictis, transverse 7 seplatis, in longiludine I-—- 1 dirisis, e melleh 

fuscilulis vel subfuseis, 2755 Igs., 13-16 Its,, plerumque (a 

semper?) stralo gelalinoso einelisz; episporio saepe tenwissime obseur 

strialo. Paruphyses fugaces, slipalae, 

An den Blättern verschiedener Carez-Arten, wie es scheint besonder 

in den Alpen. Mit verschiedenen kleinen Abänderungen liegen mi 

Exemplare vor, auf Carex alpestris von Neuchätel und Nancy, C. firmu 

bei Bozen, aber auch au C, nitida bei Wien und ( arenaria bei Her 

manville (Calvados) von Roberge als Sph. herbarum. KBinige von 

gewöhnlichen Typus mehr abweichende Formen werde ich später anführen 

Als die eigentlich typische Form muss zunächst jene auf Care 

alpestris (gynobasis) bezeichnet werden, auf welchem Substrat sie Mon 

tagne selbst aus Algier erhielt. Sie scheint darauf überhaupt gar rich 

selten, umd nur bisher übersehen worden zu sein. Von P. herbarum 

unterscheidet sie, sich im Wesentlichen eigentlich nur durch die in der 

Regel fast punktförmigen zarten Perithevien, die unbedeutenden Mün- 

dungen und die, wie es scheint im reifsten Zustande etwas «Junkleren 

Sporen. Die Gallertzone um die Sporen findet sich zuweilen bei PLA" 

herbarum (7. B. ziemlich beständig bei der ‚Form auf Bumez) auch, 

besonders an noch nicht ganz aussereiften. 

Auf Caree nitide sind die Mündungen deutlich konisch und her- 

vorbrechend, die Sporen etwas schlanker, nach abwärts etwas mehr ver- 

schmälert als bei jener auf C. «alpestris, wo die untere Hälfte oblong 

oder fast eylindrisch ist, Auch hat die Sporenmembran eine sehr un- 

deutliche feine Streifung. | 

Noch mehr abweichende Formen sind: 

var, b) valesiaca.  Peritheciis fere duplo majoribus 170— 

210 diam., osliolo brevi eylindrico, sporidiis magis elongatis 33-10" 

!gs., 13--11 Us, plus minus attenualis, medio minus conslrictis,” 

eolore melleo, minus salwrala. F 

An Carver hispidula bei Zermatt (Favrat). 

Also durch die längeren und verhältnissmässig schmäleren (Ver- 

hältniss ) an beiden Inden mehr verjüngten Sporen, mit weniger l 

scharf abzesetzten und vortretendem Obertheil verschieden. An den} 

einzelnen Querwänden sind fast ebenso starke Einschnürungen als in der 

Mitte. Die Färbung ist lichter. Die Schläuche erreichen bei 120-135) 

Länge eine Breite von 40-45, und die Sporen liegen sehr locker, oft: 

lreien nebeneinander, Ich möchte sie unbedenklich als Art anführen, 
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wenn sich an versehledenen Aufsammlungen diese Bigenthümlichkeiten 

als constant herausstellen würden. 

var. EC) Microspora.  Deritheeiiis basti pilis paneis, stricis; 

Iseis sporädiösque minoribus.  Asck 90-105 Igi., 189--21 Mi. spor. 

ol lan, 10-19 Ur. 

| An Cearex alerrima vom Grossglockner, 

Auch hier gilt die oben gemachte Bemerkung. Das mir vorliegende 

Material besteht nur aus einigen Blättern. 

Wahrscheinlich ist demnach, dass von den im Vorstehenden an- 

[ganv oder Andere wird gub abtronnen lassen. Dagegen scheint mit der 

ipischen ziemlich genau zusammen zu fallen: DL, heterospora de Not. 

na ital, Nr. 81. D. 81. 16 anf Care. foetida: vom. Mont: Couis. 

I Pfeospora socialis Nsst. ct Kunze n. sp. Peritheeia dense 

eyuania rel caespitosa sub epidermide turgida maculiformi fuscata 

Iulantia, depresse globosa, minda (200 diam.) alva, membrenacee- 

uecu. basi fibrillosa, ceterum glabra, osttolo papillaeformiz ascis 

Wde elongu®is, clarate-eylindraceis, sublubulosis in stipitem attenualis, 

uuris. 110--160 Igs, 12— 14 Its., sporidäs: monostichis, oblongis 

ellipsoideis, ulrinqur Tate vrotundatis, plerumque rectts, transverse 

Oytatis constrictisque, sepimento in longitwdine uno, 38-25 1gs.. 

I1 Its. pullide aureis vet Tnteis, membrana dilute eolorata. DPura- 

ses hand superantes Tatae, artienlatae, ramosae. 

An dürren Schäften von Allöum Cepa bei Eisleben (Kunze), in 

lischaft von 27. herbaron Allöi, von der sie indess auf den ersten 

Ik schon habituell leicht zu unterscheiden ist. Auf 1—3 Millim. 

- Biseon Flecken ist die Epidermis durch ein darin und unterhalb nistendes 

cn (Yes Hyphenzetlecht gebräunt oder geschwärzt und ein wenig auf- 

uben. Die Peritheeien sind dicht vehäuft, bedeckt; nur die Mün- 

An Al ken bohren sich ein wenig durch. Die Schläuche sind sehr lang 

is ini 

N-NäR. init der diese Art überhau
pt 

bis auf den Habitus
 

Vieles gemein 

nchet, N 

qnfilhrel 

Scckt, (lie Sporen haben viele Achnlichkeit mit jenen von Pl. vul- 

Noch mehr verwancdt ist sie mit der grasbewohnenden PL, infectoria 
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Fehl. und könnte je nach der Auffassung auch als eine Substratform 

von dieser gehalten werden. Dei «der letzterwähnten stehen jedoch «die 

Perithecien entweder einzeln ganz zerstreut, oder einige wenige neben 

einander in einer Reihe und reissen dann bei weiterer Entwicklung die 

Kpidermis spaltenförmig auf. Uebrigens sind auch die Sporen bei PL, 

infeeltoria gewöhnlieh mehr schmutzig honigbraun, bei der hier beschrie- 

benen hingegen ziemlich rein gelb oder hell goldfarben, 

Perithecia minuta — majusceula, coriacea, vstiolo erassius- 

eulo, papillaeformi vel subeonico, erumpente. 

Pleospora vulgaris u. sp. DPeritheeia sparsa in malrice 

hand mutata vel fuscescente sub epidermide nidulantiı, depresse qlo- 

bosa bast applanata, moxw collabescentia, minuta (250 diam,) glahra, 

basi fibrillosa, alro-fusca, tenne coriacea, ostiolo papillaeformi; aseis 

subeylindraceis, eylindraceo-elavalis vel subelaratis in stiptlem atte- 

nualıs 80-110 Iys., 10 - 15 Is., sporidis 5, plerumque monostichis 

vel versus asck apicem laxwe distichts, vel omnino distichis, ovale ellip- 

‚sortdeis, obtuse vohordalis, plerumque parum inaequilateralibus 15- 

22 los, 3-10 IIs., transverse 5 septatis constrichsque, magime medio, 

loenlis I medäs ı» longiludine Lseptatis, loceulis adllimis plerumgue 

inlegris, oliracee-Itescenlibus vel satnrate melleis, demum saepe fus- 

cidulis. Paraphyses superantes, artieulatze simplices vel sparse ramosue. 

() monosticha.  Asei elongati, tubulos? 110— 110 Igt., spo- 

ridia monosÜcha vel vorsus apicem laxe disticha. 

An Solanum Muberosum, Erysimum odoratum, Agrostemma Gi- 

thago, Diantkus Armera, Verbascum, Alliaria, Arabis sagittata bei 

Brünn.  Pleospora herb.irum forma Rumieis in Rabh. F, eur. 1332 

auf Rumex Acelosa Strasund (Fischer) stellt in meinen Exemplaren 

der Mehrzahl nach diesen Pilz dar. Freilich kommt die Rumexform der 

echten PU. hkerbarum auch zerstreut darauf vor. 

b) dlisticha. Asci breres, clarati 75—90 Igi. sporidia disticha. 

Auf Galitem Aparine, rerim und Mollugo, Lapyo major, Mumez 

senguinens bei Brünn, Eryngium campestre bei Treviso (Saccordo). 

Diese sehr gemeine Art unterscheidet sich von P. herbarum durch 

die nur 5ınal quergetheilten doppelt so kleinen Sporen und die schmalen 

Schläuche mikroskopisch auf den ersten Blick, und selbst äusserlich schon 

U EEE 

an 
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durch die bedeutend kleineren Peritnecien, Sie entwickelt sich gewöhn- 

lieh etwas früher als DU. Rerberun, mib welcher sie sieh sehr oft auf 

demselben Substrat findet, In diesem Falle sind bei Kintritt der Sporen- 

reife der DI. vulgaris die Schläuche der PL. herbaren gewöhnlich noch 

wenige entwickelt. Irgend einen Uebergang von einer zur anderen habe 

ich bei dem häufigen geselligen Vorkommen nie bemerkt, und es ist 

die Vorstehende von PT. herberum sicher verschieden, jedoch wahr- 

scheinlich noch eine Colleetivspecies, 

Was die beiden Formen mit ein- und zweireihigen Schläuchen 

betrillt, so stellen sie sieh in einzelnen Fällen zwar sehr exact heraus, 

in vielen anderen bleibt man im Zweifel, ob nicht später eine Verlän- 

gerung der Schläuche noch stattfinden mag. Charakteristisch ist 2. B., 

dass die Form auf Rremex Acelosa stets nur emreihige, jene auf RA. san- 

guwineus nur zweireihige Sporen und demgemäss sehr kurze Schläuche hat, 

Auf Galium verm fand ich aber zweifelhafte Mittelstadben. 

ar IV. Pie, 11. 

Pleospora media n. sp. Perithecia in mabrice vie mulala 

rel pardıon derigrata plus minus gregaria, tecta, depresse globosa de- 

MU. collapsa,- fusco atra,  eoriacea, Turfesenlu. 250° 6170) lien.) 

 stiolo papillaeformi, basi fibrillosa, ceterum glabras ascis oblonge- 

| clavalis sporidiis distichis, interdum per ewtensionenm claratis vel sub- 

| tubulosis, spor. fere monoslichis, stipite breri 80—-100 Igs., 15-—-18S 

A uıs., sporidiis oblonge- vel ellipsoldec-ovatis, reclis, inaeqiwilaleralibus, 

Iutrinque Tate rotwadatis, transverse 5septatis, medio plus minuste 

\eonstrictis, sepimento in longttudine uno, percurrente, 18--23 Iys., 

"W011 lis., ex aureo fuscis. Paraphyses articulatae simplices vel 

sparse Tramosıue. 

h An Galiwn Mollugo und verum, Echlum vndgare und Dallota 

N nigra bei Brünn. „Juni--September. 

. Diese Art hat die dunkeln Sporen von PD. prracocomes und die 

" Akahlen Perithecien von P. vulganıs. Von der: Ersteren ist. sie deshalb 

\ bei einiger Uebung leicht, schwieriger dagegen von jenen Pormen der 

Ahetzteren zu unterscheiden, bei welchen die Sporen zumeist zweireihig 

Im Schlauche liegen. Kennt man aber einmal beide, se wird man sie 

ii.) hicht wieder verwechseln. Während die Farbe der Sporen bei P. vul- 

ws Maris manchmal aus dem honiggelben in's bräunliche geht, sind (iese 

ier zuletzt schön dunkel kustanienbraun, auch etwas grösser, nument- 

ic lich breiter, und sehr gedrängt in den kurzen breiten Schläuchen. Die 

lm Sängstheilung der Spore ist kräftiger entwickelt, und weht oft durch 

Di 
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beide Endzellen, was bei P. vulgaris fast nie der Fall ist, Die Peri- 

theeien sind meist ein wenig grösser und fester als bei P, vulgaris. 

Tanya Bm 12% 

Pleospora herbarum Rabh. emend, Deritheeia plerumgue 

lisseninala, sparsa rel interdum approximata in matrice hard mut- 

tata epidermide tecta denique liherata, depresse globosa basi applanata 

majuscenla (250-150 diam.) mos collabescentia planı vel concara, 

umbrlicata, praeter basim pler. plus minus fibrillosam, glabra, alra, 

cortacea, ostiolo pupillaeforme wel conico, retuso, variis paulım elon- 

gato; aseis initio suboralis demmm er oblongo clavatis, stipitatis, 8 sporis 

90-—165 (plorimis 120—150) Igs., 2I—10- (plerunmue 27-30) 15: 

sportdüis distichis, ovate-oblongis seu parte superiort plus minus oreidee 

inflato, parte inferiori oblongo, ntringque obtuse rolundatis rarius Sıt- 

perne paulım altennatis, 7 bransverse seplatis conslrictisque, masime 

medio, 2-5 seplalis in longtiludine, Tnteis, subarreis, plerimmgue e 

melleo fuseidulis vet subfiseis et fuligineis, membrana diaphana nun- 

ram opuea, 10 fpler:: 27-353) Igs., 12—-10,. (lee 13-75) 12 

Prrraphuses paoumı superantes Tata. “arkienlatae simplices VANLUS VA- 

MOSAL, 

Auf dürren Stengeln «der verschiedensten dicotylelonen Pllanzen, 

auch an Blättern der Bäume und Strünehe sehr gemein und unter nor- 

malen Verhältnissen gewöhnlieh geren Ende des Frühlings reifend. 

Maneherlei Abänderungen lassen sich unterscheiden aber kaum 

begrenzen. Gewöhnlich sind die Perithecien gross (350—450), aber 

anf zarten Pllanzen, z. DB. an Arenania serpillif., Linum catharticumn 

ete. oder selbst auf feinen Theilen kräftiger Pllanzen oft viel kleiner, 

(manchmal selbst unter 200). Die später flache, oft coneave Form ist 

Allen eigenthinmlich. Die in der ‚Jugend eiförmig oder oblong angelegten 

Schläuche verlängern sich später in's keulenförmige,. Das sewöhnliche 

Verhältniss ist, dass die Schläuche 4—--5Dmal se lang als breit sind. 

Die normale Anordnung (der Sporen ist zweireihig. Ausnahmsweise durch 

besondere Streekung der Schläuche, kommt auch die einreihige Lage vor. 

In der Form der Sporen iassen sieh hauptsächlich zwei, durch viele 

Abstufungen verbundene Extreme unterscheiden. Eine gedrungene, ver- 

hältnissmässig breitere (etwa 2 mai so lang als breit), mit sehr breit 

abeernndeten Polen und ziemlich stark vorspringendem Obertheil, welche 

so ziemlieh dio normale ist, dann die mehr verlängerte schlankere (2!z 
oder fast 3inal so lang als breit), wobei das obere Einde minder stumpf 

und der Obertheil von dem unteren weniger stark abgesetzt ist, welche 
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sich an Zyehnis, Dianthus, Disum ete. meist vorkerrschend findet. Doch 

kommen beide Sporenformen nach Umständen auch in einem Peritheeium 

vor. Die gewöhnliche Farbe ist satt honiggelb, also braungelb bis in's 

bräunliche, aber nie duakel- oder kastanienbraune. Grünlichgelbe, gelbe 

oiler hell goldfarbige Sporen fund ich an Glauxerum, Nedicago und Ba- 

pistrum.  }s waren aber in allen diesen Fällen überwinterte, offenbar 

schon im vorigen Herbst gereifte Exemplare, 

Eine von den gewöhnlichen Abänderungen ziemlich abweichende 

Yorm fand sich auf Clematis Vitalba, mit meist sehr kurzen eiförmigen 

Sehläuchen (60-90) und zuletzt dunkel gefärbten Sporen. Auch finden 

sieh an der Oberfläche des Peritheeinms mehr oder weniger zerswrent 

.) oder dieht stehende Fibrillen. 
Pleospora Armeria (Corda) unterscheidet sieh, so viel ich finden N 

L > S £ ” o% X .. 

konnte nur durch etwas breitere Sporen, (15-—18) und Schläuche (45). q 0 > 

n Doch werden letztere durch Strekung später auch schmäler. Dagegen 
1 

-M X 
| hat Pl. Pisö (Sow,) wieder schlankere Sporen. Die gleichen finden sich 

un auf Preia. Faba, Lychnis ete. Beide Arten wüsste ich von Pl. erb. 

in der obigen Begrenzung kaum zu unterscheiden. Dasselbe gilt aber 

auch von Pl. Asparagi und Allit (Rabh.). Krstere hat die schlankere lb 1 x 

D Sporenform, letztere-«die geilrungene, auch- ist bei (ieserlie" Pärbe eine 
- 1° 

m Nur Far.dV. Pig. 14 sind unter a und b. die. beiden 

" erwähnten Extreme der Sporenform dargestellt. 

Pleospora Anthyllidis Auersie. im Tauschverein, Peritheeia 

mE 
\pentia, majusceula (300-100 diem.) hemisphaerica, interdum paulo 

depressa, altra, glabra, coriacea, osliolo conico, brevis ascis oblonge- 
I! \ } BEE 2 : © a Re 

Eelavulis stipite brevi. curvato, 120-—-150 Tgs., 80-33 Its., sporidüs 8 
U 

rel yarım inaerpeilateralibus abringue obluse rolundatis transverse 

luni- (13-- 15) septatis, sepimentis in longitudine $5-—4L, 50-38 Igs,, 

5-15 Its, etrofuscis subopacis. Paraphyses superantes, crassae, 

ir Nartieulatue eordlttae, 
ı | An dürren Stengeln von Anthyllis montana Pena de Oroel in Spa- 
Mi nich (Willkomm), Mont saleve bei Genf (Rosa Masson im helvetischen 

2 |tauschverein) und Wien (N.) Alle im Juni zur Blüthezeit der Sub- 
ul M 

h 
’ i 

stratpfanze. 

Dies ist eine der wenigen Arten unserer Gattung, welche mit den 
Ira 

beschriebenen höchst auszeichnenden Merkmalen bisher stets nur auf 
les | 5 R RE 
M lerselben Unterlage, und an weit von einander entfernten Lokalitäten, 

in) 

N} yeltll 



191 

ohne erheblichen Abänderungen gefunden worden, Zu den breiten Schläuchen 

und den vieltheiligen schwarzbraunen fast undurchsichtigen Sporen gescllt 

sich noch eine merkwürdige Eigenthümlichkeit. Die sehr breiten robusten 

Paraphysen verwachsen cberhalb den Schläuchen und bilden dort ein 

zusammenhängendes zelliges Stratum, wie das Receptaculum einer Dis- 

comyceete, welches sich wahrscheinlich erst im höchsten Reifezustand 

auflöst. 

Tara y. Mel: 

Pleospora rubiceunda n. sp. Peritheeia in parenchymate 

rubro tincto plus minus gregaria, epidermide tecta, demum vertice 

erumpentia hemisphaerica, paulum depressa sed nunguam collapsa, 

majuseula (350 diam.) alva, glabra, dure coriacea, ostiolo erasso, conico 

retuso, perforato; aseis elavatis, stipite brevi 110--160 Igs., 18 23 

Its, sporidäis 8, versus aset apicem distichis, inferne monostichis inter- 

dum per ascorum extensionem submonostichis ex ovalte-oblongo eymbi- 

formibus, autringue altenuatis, oblusiuseulis, transverse 10-11 sep- 

tatis constrielisque, sepimenlis in longiludine 2-3, melleis, 30-33 

!gs., 11-15 Its. Paraphyses multae, valde superantes, articulatae laxez 

PAMOSUR”" | RE | 

An dürren Stengeln von Sambucus Ebulus bei Brünn. September, 

Auf verschieden grossen Strecken ist die Rinde und zuweilen selbst 

die Holzsubstanz hellpurpurn gefärbt, und zwar unbegrenzt, verwaschen, 

wie bei Raphidophora rubella und emigen Leptosphaerien. Die Peri- 

theeien sind von derber Substanz, mit deutlich konischer, abgestutzter, 

olatter und kahler Mündung, welche einen ziemlich weiten Porus hat. 

Die Sporen, im Umrisse ungleichseitig, meist gekrümmt und kahnfürmig, 

sind gewöhnlich ober der Mitte etwas verbreitert. Im Habitus ist sie 

der Pl. dura ein wenig ähnlich, hinsichtlich der Sporen jedoch ganz 

verschieden. Von schmalsporigen Formen der Pl. herbarum unterscheidet 

sie sich schon äusserlich durch die Wachsthumsverhältnisse und Peri- 

thecien, überdies durch die grössere Zahl der Querwände in der Spore. 

Tabs Iy. Dorn. 
Ba en. BEEEEITE 

d) Peritheeia setigera vel vertice saltem faseieulv setarıum instiucta, 

sporidia ovata, oblenge ovata vel ellipsoidea. 

Pleospora helvetica n. sp. Perithecia sparsa, tecta, in 

malrice immulata, minmuta (180-200) hemisphaerica, alra, sub- 

membranacea basti pilosa, verlice erumpente pilis rigidis concoloribus 



instructa, ostiolo papillaeformi; aseis elavatis, stipilalis I90-—-120 1gs., 

18-21 ls, sporidiis 8, distichis, oblonge-orvatis, plerumgite obluse 

rotundatis sed önterdum superne paruem acutiuseulis rechts vel hand 

inaequrlateralibus, ransverse 7 septatis, sepimentis in longitudine I 3, 

niedio valde constrictis, atrofuseis episporio denmun subopeuco, 21-21 

lgs., 9-11 !1s. DParaphyses parum superandes apive ramlosae. 

An dürren Stengeln von Androsace Chamaejasme aus den Berner 

Alpen und solchen von Artemisia spicata auf dem Gross-Venediger. 

Diese Art kommt der Pl. phacocones nahe, unterscheidet sich 

i aber bestimmt durch die stets 7 mal qner-, und auen (der Länge nach 

\ mehr als einmal getheilten Sporen. Mit PT. hispida kann sie wegen 

der zanz anderen Perithecien nicht verwechselt werden. 

Ana IV. Bio..18. 

Pleospora hispidrula n. sp. Deritheeia sparsa in matrice 

Ira mutata, teela, globosa, ewigqua (LOO-—-130 diam.) eoriacee-menmbra- 

Inacea, atra, basti fibrellosa, wertice setis rigidis, sparsis, vechis  atris 

I5 eirca gs.) Anstrtche, ostiolo minmutissimo papillaeformi fimbriato 

wel penicillutos; ascıs mullis, oblonge-clavatis 90-95 Igs., 18—22 Us., 

tipite Ireri eurvato, SSports, sporidäis farete distichis, elongale-ovoi- 

q \leis, ubrinque ogtse ‚votundutis, plerumgue se HEART 2I gs, 11- 

Ev Its.. bunsrerse 7 septatis, medio non valde enstrichis, in lonmi- 

Yuliur 1-5 septatis, alro-Fuscis, episporio. lesmeissime obseure striato. 

\Puraphuses distinetae, multae, superantes, Taxe vamılosae. 

An Carver ustulalaz \alee des baignes, Schweiz. 

Von Pl. «discors und panctifor nis leicht zu unterscheiden durch 

iv am Scheitel der Perithecien stehenden vereinzelten Borsten und die 

Felranzte Mündung, von der ersteren überdiess noch durch die anders 

geformten ganz schwarzbraunen Sporen. Die untere Sporenhälfte bildet 

lämlieh mehr die Verlängerung der obern und letztere ist minder auf- 

umBeblasen und von der untern abgesetzt als bei Pl. discors. Während 

ui 

Dart 

ort, 

Ih bei P/. discors. in ler Regel nur sehr wenig Schläuche in jedem 

erithecium fanıl, sind hier ihrer viele, 20, und inehr. 

Pleospora phaecocomes (es. de Not. schem. sfer. 44. 

uhaeria phacoe. Berk. et Br. brit. fung. Nr. 207. Perithecia sparsa 

a, mrabriee haud mutata vel parım denigrata sub epidermide nidu- 

ntia demum saepe libera, depresse - globosa, mox collapsa, media 

tgnitwdine (250 diam.) atra, coriacea, basi valde fibrillosa, versus 

ni Aieom sefigera. Setue nune divergentes nune comatae, rigidae, sim- 

sıb 

IM 
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plices opaeae altraez aseis clavalis (dein elarate-eylindraeris 8 sporiß f 

stipite brevt, 75-115 Igs., 15—18 Ils,, sporidiis initio distichis de 

mim plerumqne obligu mimostichis, oblonge- wel ellipsoidee-oratisä | 

rectis, interdum imaeqmilaleralibus, ulrinque late rolundalis, trans 

verse 5 seplalis, medio plus minus constrielis, sepimento in 'ongihwline 

uno peraurrente, ex aeo salrate fuseis infimo suboparis 15-21 Igs, 

9—11 115. Puraphyses sparse ramosac, 

An abgeschnittenen Ranken von Vrlis vinifera bei Brünn vom 

Mat Juni gemein. An Libanoiis montuna bei Voitsberg, Seseli glamenm 

bei Brünn, Pastinaca und Peneedanmm bei Graz im August. 

Wie fast alle Pleosvoren kommt auch diese auf verschiedenen 

Pilanzenarten vor. Während Vilis das Originalsubstrat ist, von welchen® 

sie die berühmten englischen Autoren zuerst beschrieben, fand ich sie® 

ausserdem und eanz mnverändert auf Umbelliferen, welche sie zanz be-W 

sonders zu lieben scheint. Es ist eine recht hübsche, durch den Haar-® 

schopf und die dunkeln kleinen Sporen recht ausgezeichnete Art. 

An Salsola Kali sowie an Afripler und Chenopodium-Arten findet 5 N 

sich eine sehr ähnliche mit etwas heller gefärbten Sporen. Ob sie auch } 

hierher gehört, oder etwa mit Pl. Penieillus Jchl., welche ieh nicht F 

aus. Autepsie kenne näher verwandt ist, will ieh vorläufig nach dem mir 

vorliegendem zu geringem Materiale nicht entscheiden. Pl. Salsolne Fekl,. Zi 

ist: jedoch eine ganz andere, meiner Meinung nach zu Pl, herbarım B | 

vehöriee Forin. E 

Als Bild der Sporenform kann auch jenes von Pl. media dienen. 

ITleospora hispida m. sp. Perilheeia gregaria in malrice 

fuseescente wel eanescente sub epidermide nidulanlia vertice eriumpen- 

ta, depresse-globosa, eollabeseentia, ab ostiolo papillaerformi umbiltcata, 

majuscnla (300-350 diam.) atra, coriacca, basi fibrillosa, superne 

setis sparsis breribus rigidis simplieibus atris instructa; aseis oblonge- 

clavatis stipite brevi, Ssporis, . 90--130 Igs., 185—22 Ills., sporidiis 

clistichis, Änterdum per extensionem ascorum submonostichis, oblonge- 

oralis vechs vel inaeqrilateralibus, vobundalis, vel superne parıum 

aculinsenlis, bransverse 7 seplatis, medio constrictis, in longiludine 

1-—2 sceptalis 21—-27 Igs., 10—13 Its., fuseis. Paraphyses sparse 

FCOMOSAL, 

Auf dürren Stengeln von Artemisia vulgaris bei Brünn. An 

einer Umbellifere bei Graz. September. 

Abresehen von den Grössenverhältnissen ist (diese von Pl, phaco- 

eomes auch noch leieht durch die eonstant mit 7 Querwänden versehenen 

13a 
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md anreh. der Länge nach mehr getheilten Sporen versehleden. Sie ver- 

hält sich zu ihr ungefähr wie PL herbarum zu DU vulgaris. 

Dal IV. Bien 17, 

Pleospora Iucheliana. Pl. Andresaces Fehl. fungt rhen. 

Be: 2050. Symb. 2.'\Nachtr, 19. : Peritheeia sparsa in mätrice int- 

Imulata wicdnlantia demmm vertice erinnpentia, mine (190200 diem.) 

Osimis orate-oblongis stipite brevissime 110-140 Igs., 36.50 Is., 

Isporidüis S, grandiuseulis, Initio farcte 3—T stichis, denmen distichts, 

Shrnte pyriformibus superne late vohundatis, inferne attenwalis, aculius- 

Sulis, rectis, interdum inaegqwilateralibus, medio panlo wel via con- 

Biliclis, bransverse 7—9. septatis, sepimentis in Tlongitudine 1—P, 

lvo faseis demum subopaeis, episporio Tenaissime rugiloso, fragili, 

5 — 15 Igs., 21-25 Its. 

An alpinen Androsace-Arten zuerst von luckel gefunden. An 

N ilene acanlis bei Bozen (Hausmann im Dr. Winters Herbar, mit 

Neptosph. Hausmannianı Anersie.). 

Das Vorkommen auf Silene ist genau dasselbe, wie auf Androsace. 

juch auf den-Exemplaren in den Tungi rhen. konnte feir tie oben be- 

hriebenen Schläuche auffinden. Da überdies auf Androsace noch andere 

\leosporen vorkommen, habe ich mir erlaubt den Namen zu ändern. 

Die Schläuche sind in der ersten Anlage sehr breit und kaum 

ıppelt so lang, fast eifürmig; die Sporen liegen dicht zusammengeballt 

3-4 nebeneinander. - Oft bleibt dies unverändert, häufiger jedoch 

‘ecken sich die Schläuche, werden schmäler und die Sporen liegen dann 

'eireihig. Die Form der letzteren ist sehr ausgezeichnet die eines nach 

ten stark zugespitzten Isies mit: geringer Einschnärung im der Mitte, 

dass die untere Hälfte von der obern wenig abgesetzt ist. Wie 

wöhnlich, laufen die Längswände nicht ganz durch, so dass sich deren 

ft | den mittleren Zellen 2—5, in den äussersten nur eine befindet. Die 

il Anlich derbe Sporenmembran zeigt sehr feine Runzeln und wird endlich 

N undurchsichtig, dass die Structur der Spore nicht mehr erkennbar ist. 

nu [Ah Sporen gehören zu den grös-ten und namentlich breitesten der Gattung. 

(in Saccardo vereinigt (N. G., bot. ital. VII 309) die 27. Andro- 

ses Fehl. mit der von mir früher beschriebenen Pl. comalta Anersw. 

MNss!. (Beiträge etc. 30). Diese Anschauung kann ich nicht im 

nellferntesten theilen Nicht nur, dass die Sporen von Pl. comata eine 

allere, beiläufig dem Typus von Pl. herbarum entsprechende Gestalt, 

Jutt- 
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andere Struetur (zu den anfänglich vorhandenen 7 9 Querwänden kommen 

später seeundäre Septa, so dass Ihrer zuletzt 11-13 und noch melm 

sind) und Membran besitzen, ist auch ihre Entwicklung in den Schläuchen 

ganz verschielen. Sie sind vom Anfang an zweireihig, wie bei Pl, her 

barım, angelegt und zwar sehr locker, oft schief nnd hin und wieder 

zuletzt fast einreihig. Interessant wäre es auch zu wissen, wohin die 

von Saesardo gleichfalls bei Pl. comala unterzebrachten Formen auf 

Arenaria, Arabis und Silene atpestris gehören. | 

uf Ey ac, ne 

e) Perithecia setigera, sporidia oblonga, rhomboiden fusoidea vel” 
lanceolata. 

Pleospora phacospora (Duby) Ces. et de Not. schema sfer,. 
r Y 

11. Sphaeria phaeosp. Duby in Rabh, herb. Mycol. ed, II. 1931. 

Pl. Venziana Sace. Nuoro giornale bol. VII. 308, Peritheeia sparsa, \ 

in malrice haud murtaliı wel plus minus denigrata erumpentia, sub- 

globosa, alva, mrnafa (150- 200 diam.) subnembranacea, basi fibril- 

losa, superne selis nigris vigidis divergentibus instrucla, ostiolo._exiguo z; © 

users .initio orate oblongis demmm saepe oblonge-ekaralis, amplis slipite 

breri abrupto, 60—110 Igs., 20—50 Us, sportliis 8 ce rhombideo 

firsoideis wel laneeolatis, vects, eurvalisve, alvringue plerumgue ylus 

minus allenwatis, transrerse 7-, im longitudine 2—4 septatis, alro 

fuseis, membrana infıno subopaca subfragili, 27 -—A12 Igs., 13—15 Its. 

Paraphyses paueces superantes tenellae simplices. 

2 DE 
RE EN rc - 

() megalospora sportlütselongatis [usotdlee-lanceolatis acıtatis, 

plerumgue euvatis medio had vel vix constriclis, 36— 12 Igs., 13 — 

13 88 

Von Duby auf einem Semperwirzem am Mont-Cenis, von mir selbst 

anf PFaechinia lanccolata in Tirol gesammelt. Völlig übereinstimmend 

anf beiden Substraten. 

h)) brachyspora sporidüis abbreviatis rhomboideo-fusoideis, saepe 

obtusiusculis, pleriwmgne vectis, medio constrietis, 27—S31 Igs., 13 — 

1982 113% | 
Von Venzo auf Facchinia lamceolata (teste Saceardo) in Italien, 

von mir anf Arenaria eiliala aus der Schweiz und Steiermark gefunden, 

Vergleicht man die Figuren (Taf. IV, 20). welche die Sporenformn 

von «a und b darstellen, so möchte man wohl geneigt sein beiden Formen 

13a* 
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ebensognt eine specifische Geltung beizumossen als vielen anderen. Aber 

„wischen diesen 'ypen finden Uebergänge statt, welche eine strengere 

"Scheidung sehr erschweren. Auffallend ist wohl, (lass die lorm « 

ant. zwei so verschiedenen Substraten im Allvemeinen nahezu constant 

bleibt, andererseits ist es mir nach er schr wenauen Beschreibung 

Sncenrio's unzweifelhaft, dass seine DL. Venziana, ebenfalls auf Fre- 

chinia, auch hieher gehöre, und diese ist kurzsporig. Die beiden Auf- 

sammlungen von Arencaria zeigen an den Sporen eine Birenthümliehkeit, 

welehe sieh bei manchen namentlich alpinen Formen mehr oder minder 

I amsgepräst findet, nämlich eme äusserst feine Punktirune und Streifung 

| der übrigens sehr derben Mempran, welche bei Behandlung mit Reagen- 

bien otwas deutlicher wird. Da ich derartiges bei den anderen. Proben 

| nicht bemerkte will ich sie der weitern Aufmerksamkeit empfehlen, und 

|möchte nur bemerken, «dass ‚Jeder, dem die Durchsicht eines grösseren 

N Phänerogamenlierbars möglich ist, mit einiger Sicherheit darauf rechnen 

(kann an einen oder dem anderen Rasen der genannten Arena unsere 

\Porin aufzulfinden. 

| Schliesslich noeh die Bemerkung, dass es mir zweifelllaft erscheint, 

ob dieser Pilz nicht vielleicht die Verhoria Diunthi de Not. sfer. it. 

Bi. 52 darstelle. Dass diese eine Peospore, ist wma sicher. “In der 
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ms. 9 nicht bloss schematisch gezeichnet ist noch- weniger, «a die 
eichnung 10 Qnerwände erkennen lässt was hier nie vorkommt. Da | 

| 

Ahrizens de Notaris olmehin auch eine Pl. Dianthki beschrieben hat, 
4) könnte die Bezeichnung von Duby für alle Fälle beibehalten werden. 

Lasiosphaeria gracilis n. sp. Peritheeia superfieialia in: 

auto tenmissino fübrilloso ejfuso insidentia, globosa, membranaucea, alro 

esca, minnta (15910), sechs rigidis divergentibus diamelro perith. 

Arbueqsantibres ornata, ostiolo hand wisibiliz aseis anguste-tebntlosis 

B stijpntatis, flexuosis, 110—1530 Tgs., —1N ls, sporidläs Ss, paral- 

le stipatis. filiformibus, longissimis, fere ascorum longitdine, angustis, 

Ilfs., eruosis vel involutis, obseure mulliseptalis gutblalisque, sub- 
| 

h 

alinis. Parauphuses superantes Tenmissimae ramnmlosae, 

| 
' . . al \ . . 

4 bei Rastatt in Darlen (Dr. Schroeter) Juni, Juli. 

An stark füulenden Blättern von Iris Pseml Acorus bei Brünn 

Die braune Hyphensehiehte, auf welcher sich die Perithecien biliılen, 

| ganz oberllächlieh, oft weit verbreitet, manchmal undentlich, stets 

Sr zart, einem leiehten Antluge vergleichbar, doch zanz auswezeichnet, 



und sie lässt sich szibst von «der Epidermis abziehen. Dies und 
ganz Freie Bildung der Peritheeien lassen nicht den vserinzsten Zweif@ 
dass der Pilz, trotz einiger Achnlichkeit der Sporen, nicht zu Ihayla 
dophora gehöre, sondern in die obige Gattung, wenn man ihm ieh 
wegen der zarten Peritheeien einen gesonderten Platz anweisen will 
Letztere sind überall dicht init divergirenden eipfichen schwarzen Borste 
bekleidet, ‚leren Länge oft die Grösse des Peritheeien - Durchmessen 

erreicht, Der Habitus ist also in der That auch der einer minutiöseg 
Lasiosphaeria, Die Schlauchschichte zeigt, wie schon bemerkt, viel 
A\ehnlichkeit mit jener bei Rlhaphidophora, Die Sporen sind eben | 
lang als die Schläuche, und da sie zu einem seilartigen Bündel spirali@ 
zusammengedreht im Schlauche liegen, aufgerollt fast noch länger, Sie 
schören zu den dünusten und enthalten zahlreiche Tröpfehen, jedoch auchy 
allerdings schwer wahrnehmbare Abtheilungen. 

Die Aufsammlungen von Brünn und Rastatt sind ganz identisch 

Ulypeosphaereae. Unter den einfachen Sphaerien, welehe Theile | 

abgesterbener krautartiger Pflanzen und Gräser bewohnen oder aus ders 
Rinde von Bäumen hervorbrechen, gibt es eine Anzahl Formen, die habi- 
tuell dadurch auffallen ind, dass die Perithieeien von einer dunkeln, oft 

glänzenden, manchmal scharf rundlich abgegrenzte, oft aber allınälig ver-% | 

laufende Schichte derbwandiger zu einer festen Masse gewissermassen ver 

schmolzener und gleichsam ein dünnes überlagerndes Stroma darstellender © 

Iyphen bedeckt sind. Gewöhnlich hat jedes Peritheeium diese Decke 

für sich, aber wo sich mehrere sehr nähern, Sliessen auch die über- “4 

lagernden Scheibehen oft zusammen, so (dass die Achnlichkeit mit einem 

wirklichen Stroma noch grösser wird. In der Kegel besitzen diese zu- 

wleich je nach der Beschaffenheit des Substrates mehr oder weniger 

spröde, kohlige, oft gleichsam derbholzige Perithecien (auf sehr derbem 

Substrat) und sehr häufig dunkelgefärbte manchmal fast opake Sporen. 

In meinen „Beiträgen ete.* 5. 58 u. w. habe ich eine Reihe solcher i 

Arsen init einzelligen Sporen angeführt, und, indem ich damals durch 

einige auflallende Formen verleitet, diese Schichte als Stroma deutete, 

hielt ich sie für Arten der Gattung Anthostoma. Sehr bald darnach 

gab ich diese Ansicht jedoch auf, indem mir nach und nach ein reiches 

Material, und die Analogie mit verwandten Formen (Ulypeosphaeria ete.) 

Ihre Unhaltbarkeit lehrte. Da mir der Typus jedoch ganz entschieden 

und auffallend erschien, habe ich derlei Sphaerien im briellichen Ver- 

kehr umd auf Exsiecaten mehrfach als eimer besonderen Gattung der | 

Sph. sömpl. angehörend mit dem Namen Meanrinia bezeichnet, jedoch 
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nicht publieirt. Saccardo hub (im Conspeetus generum ele, 9.9) die- 

selbe Furmengruppe als “bilkostomella n. y. aber wirklich beschrieben, 

und zwar wie folgt charakterisirb: Sporidia oroddea wel subnartcularia 

conlinna nigricanlia. Perätheeia epidermeide adhaerente et circa oslio- 

lum via eriompens negrifiecata leela, An diesem Orte und später hat 

ler Autor folgende Species als Beispiele angeführt: A. Zömitalta Sace., 

lomicoides .Sacec., Sphaeria perfidiosa de Not, A, nilidula Sace., Sph. 

elypeala de Not,, deliteseens de Not. Unedonis de Not., lugubris Rob. 

leh kann zu diesen noch hinzufügen Sphaeria pinrehnlate Rob. und 

Spk. phaecosticta Derk , welche er Vorigen sehr nahe verwandt, wenn 

nieht mit ihr identisch ist, Sordeoria palmicola Anersie. im Reiseverela 

ib NT: 58, 8. Smudacis Auersw. ebenda, Syh.. Meröphila: Desm. 

KSphaerella Anersıe. in Myeol.), Sph. Lummtosa Rob, Sph. appendi- 

eulosa Dril. ct Dr., mit geschwänzten Sporen .ete., welchen sich endlich 

Eon. wnbrönelta de Not. Mier. Dee. IX. 5 aufs natürlichste anschliesst. 

IDie Gattung scheint mir sehr gut begründet, und es hat schon de Notaris 

eben in den  „Micromyeetes“ bei Gelegenheit der Beschreibung seiner 

1Sph Unerdonis auf die verbindenden Merkmale aufmerksam gemacht, 

ullerdines nicht in diesem Umfluange, Indessen wird noch eine Kigen- 

Ithünlichkeit der Schläuche, zu ‚beachten-sein. Unter den.obensangeführten" 
Sun. 27T 

Übeispielen finden sich Arten, bei welchen die finere Schlauchmembhran 

lin «der Spitze verdickt und durchbohrt (Schlauchtypus von Gnromoniea, 

Mer Pall ist (ypus .der Dleosporcen, Massarien etc)... Vielfache Br- 

lm einen zewissen Parallelismus darstellt, Ich würde es für zweck- 

liltire Verfoleung desselben «ie weiteren Consequenzen aufzusuchen. 

Jemmach möchte ieh ‚den von mir schon einmal gebrauchten Namen 

Iarinia für jene entsprechenden Formen beibehalten, bei- welcher die 

Ichlauchmembran an der Spitze verdickt ist. Wir hätten also zu unter- 

Anthostontelle Sacc. emenıd Ascorem membrana intern apice 

teyra. DPuraphyses dislinclae sportidia continna nigricanlia. 

Mereriniea. Ascorum membrana bilerna apice bnerass:  per- 

rutiyne. Paraphuses distinetae sporidia continna plerummp . nigri- 

Antia rel fuxcidula. Kin Beispiel findet sich u. A, an Sphaeria 

Agubris Rob., welche ich in meinen „Beiträgen“ (9.98, ellaf. «VAT, 



Andeutung kann ich die Vertheilung der oben beispielsweise angeführte 
Arten dem Leser überlassen. 

Ich komme nun auf die Formen mit zweizelligen Sporen. Auch Irie 
hat Saccardo (fungi veneti Ser. IV. 8,2) sehr mit Recht auf die sro 
Analogie zwischen gewissen Didymospkaerien Fuckels und Cl yypea 
sphaeria aufmerksium gemacht, eine Analogie, welche dem Geübten kauı 
in emem Falle entgehen, und selbst dem Anfänger bei einisen Form ı 

(7. B. Sphaeria palustris Brkl, et Br. mit zweizelligen zeschwänzte 
Sporen, «dann emigen von de Notaris beschriebene Amphisphaerich 

minder ausgeprägt doch noch sehr deutlich an Didymosphaeriu MR: 

neola Nsst., selbst an D, minuta Nssl.) auffallen wird. Holzhewoll 1 
nende Arten solcher Constitution habe ich früher im brieflichen Verkelt 
unter dem Gattungsnamen Massar/opsis zusammengefasst, habe uheg 

gehobene Eigenthümlichkeit in seiner Charakteristik der Gattung nicht 

erwähnt, diese vielmehr im Allgemeinen als ein Analogon von Pleospordg) 

mit zweizelligen Sporen auffasst, so möchte ich den von mir gewählten 

Namen umsowen’ger aufgeben, als es, wirklich Arten..yam. -Pleosporer nel 

Typus mit weizellizen Sporen gibt, welche der Gattung Didymospheaerid) 

entsprechen. (Siehe: @. v, Niessl, Neue Kernpilze, in Oesterr. bot. Zeit 

schrift 1575, 5. 16 mit Ausnahme der im Volgenden Erwähnten.) In 

der Gruppe würde die Gattung charakterisirt sein durch: „Ascorume) 

membrana interna apice integra, sporidia didyma, mellen fuseidula 

vet nigricantia. Daraphyses «listinclae. Es gehören dazu beispiels 1 ; 

weise: Didymosphaeria brunmeola Nsst. (mit D. Galiorum Fekl.) 

epidermidis Pekl., albescens Nssl. — welche vielleicht alle 3 in eine 

Art zusammen zu fassen wären —, nunula Nssi,, Sphaeria palustris 

brkl, et Br. (lExsiee, in Rabh. f. eur. 1936), Ampkisphacria subteela 

Anersie. (Didymosph. acerina Rehm), Amph. umbrina, papillata de 

Not., Posidonice Ces. (Rabh. f. eur. 818) und Andere. j 
Analoge Formen mit an der Spitze verdickter inneren Membran? 

werden sich bei eingehender Revision der hieher gehörigen Materialien’ 

sicher ebenso nachweisen lassen, wie bei den entsprechenden Arten mib‘ 

einzelligen Sporen. Ich glaube ein Beispiel gefunden zu haben, welches‘ 

ich weiter unten beschreibe, bediene mich hier aber absichtlich eines“ 

unbestimmten Ausdruckes, weil bei der Kleinheit der mir zur Unter-" 

suchung mitgetheilten Probe völlige Sicherheit hinsichtlich der habituellen 

Verhältnisse sieh erst nach Aulfindung reichlicherer Belege ergeben wird. 

Für «diese Gabtung würde ich vorschlagen die Bezeichnung: 
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Phorcys. scorum membrana interna apiee iIncrassala per- 

foratugue. ‚Paraphyses distinct«e,.  Sporidia didyma, (me usque) 

fusca vel nögricantia. 

Von den mit Meassariopsis zu vereinigenten Amphisphaerien müsste 

I man jene Formen unterscheiden, bei welchen «ie Peritheeien ohne die 

| erwähnte Decke aus der Rinde hervorbrechen, sich erheben und im ent- 

H wickelten Zustande nur mehr halb oder au der Basis eingesonkb sind, 

daher viele Achnlichkeit in den Wachsthums-Verhältnissen nit Zophro- 

© stoma besitzen. Arten mit einzelligen Sporen wären nachzuweisen. 

Solche wit zweizelligen, betrachte ich als die typischen Amphisphaerien. 

Jene init mehrzelligen Sporen würden die Gattung Melontestia Ntschke. 

darstellen. Der ganze 'Pribus könnte als Amphiösphaeriaeae bezeichnet 

Hund neben den Zophiostomaene gestellt werden. 

Um den Umfang der Gattung Amphisphaeria im Sinne von Cesati 

fun. de Notaris (Schema ete.) zu erschöpfen, wären noch jene Arten 

zu erwähnen, deren Peritheeien sich an der Oberfläche des Holzes seltener 
I H 
a 
| 

ler Iiinde bilden und darnach wahre Sph. liberae darstellen. Sie gehören 
ı 
) zu den Ielenonmaeae,, und sind wo. sie. bisher beschrieben wiwwrden meist 

nit Helanonmaa. vereinigt worden. Ich würde es für consequent halten 

weh hier die Arten mit zweizelligen Sporen abzutrennen und möchte 

lafür den Namen Melanopsammea vorschlagen. 

Nuch dieser Abschweifung auf deu ersten Gegenstand. zurück- 

wmmend halte ich es nun für natürlich, die in ihren Wachsthums- 

"erhältnissen so sehr überemstummenden Formen in eimen Tribus zu- 

Summen zu füssen init der Bezeichnung: 

Olypeosphaeriacae, Peritheeia in corlicis vel foliorum pa- 

enchymale immersa, strato tecla, celluloso, quasi psewdostromatico, 

en — ro, fusco vel badio, plerunmme nilido, mox clypeiforme rotundalo vel 

liptico, moxw minus limitalo. 

Nebst den früher charakterisirten Guttungen entsprechen diesem 

eretationstypus noch eine Anzahl Forinen, welehe hinsichtlich der 

‚hläuche sowie der farblosen Sporen, der mangelnden oder rudimentären 

iraphysen den Gromonien und Ceratostomeen analog sind, deren nähere 

ssprechung ich wir für eine andere Gelegenheit vorbehalte. Unter (iese 

hört wohl auch Zinospora Fekl.*). Sie würden, wenn man nicht 

”, Zu «lieser Gattung zehören nebst den von Fuckel beschriebenen Arten noch 

Nypluu ris ochralea Desm.! an Sorbus nnd P’yrns, Spk. tsehnothera Desm.! am 

Frugus und Sph. eryptoderis Ler. (Splr. Lumprotheea Desm.! Dothitea popnlina 

West.’ an Populus allu. 
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ihre Vereinigung mit den C/ypeospharriaeae vorzieht, eine nahe stehens 

Gruppe bilden, 

Anthostonella Poctschii n. sp. Amphisphaeria umbr 
nella Fehl. Symb. S. 159 fungi rhen. 2025 nee de Notaris! Perl 

thecia sparsa, Äimmersa, demum ersmpentia, stralo pseudostrometie 

condco eleralo upice reluso demmm perbuso, alro fuseo primttus tech 

mayuserndla, (0.8 millim, eliemı.) globosa, fragile eurbonacea, osliolo co 

nico; ascis Tubufosis, slipite breri 160-180 Iys, 12 Us,, sporidiis 

monoslichis, oblonge-oralis veelis, unicellulavibus, alro-fuseis, episporä 

fragtli subopaeco, anlice appendienlo breri conico hyalino, 21-21 148 

10-12 [t5. Paraphyses mullae, Tennes gultulatae, simpfiees wel spart 

ILUNOSTE, 

An Altornrinde bei Kremsmünster im April (Dr. Poetsch). 

Dass dies nieht die echte Sphaeria umbrinella de Not. Mierom 

des, IN 5 auf Castanea ist, unterliegt wohl keinem Zweifel, da dor 

ausdrücklich die Sporen mit Anhängsel an beiden Polen heschriebenf 

und gezeichnet werden. Die von Fuckel ausgegebene” wächst ebenfalls 

auf fcer, und su mar die Art vielleicht — wie das schöne Lophiostomdh 

veridariem Cooke (ph. macrostoma Aceris Westendorp!) - diesem 

Substraß eigenthümlich sein, Solerne man In dieser Gruppe zwischen 

ein- und zweizelligen Sporen unterscheiden will, was man ja sonst aueh 

thut, gehört sie jeilenfalls richtiger hieher als zu Amphisphaeria, da a 

die Sporen in keinem Altersstalium zweizellig sid, sondern entwederf 

nur einen ungetheilten Necleus:oder einige kleinere Tröpfehen enthalten. 

Amphisphaeria alpigena Fehl, dürfte wohl auch in diese Gattung j 

zu rechnen sein. 

Phorcys Betulae n. sp. Peritheeia sparsa, innala, perider- 

mio furgido leeta, ampla (Pla millim. diam ) ellipsoidea, carbonacca, 

eelra, osliolo minwlo parum erumpenle; ascis valde elongatis, Lubu- 

losis, membrana interna apice inerassata perforataque, stipite breve 

200-250 Igs, 20 Us., sporidüs 5 obliqgue monostichis, oblongts ve 

eylindracee-oblongis medio seplatis constrietisque, vectis, ulrinque ob=- 

tuse rolundatis, alvo-fuscis subopacis 23--26 Igs., 8-9 Us. Para-' 

physes erassae gullnlaltac simplices. 

An einem Birkenzweige bei Rastatt (Schrocter). 

Nur ein kleines Zweigstückchen, welches von «dem Pilze besetzt 

ist, wurde mir von Herrn Dr. Schroeter zur Ansicht mitgetheilt. Ich’ 



I verweise ıeshall auf den bei Besprechung der Gattung erwähnten Vor- 

behalt und gebe die Beschreibung um zur Nachlorsechung anzuregen. 

i Die Schläuche haben grosse Achnlichkeit mit jenen vieler Sorda- 

N rien, auch in der Hinsicht, dass sie durch Einsackung . der. inneren 

A Membran in mehrere Kammern getheilt sind. Die habituelle Krscheinung 

iM entspricht dagegen so ziemlich den Arten von Massıriopsis. 

| 

M Ueber (Ceratostometae. Die Gattung Ceratostoma wird von 

wuries Ss. v. 596 im Wesentlichen so definirt:. „.Peritheceium: membra- 

1 MIREIEZ molle, ostiolo subnlalo-rostralo apice penieillalo, ascis MOX 

nd iffluentibus, sporis simplieibus.* Unter den Sphaerien ist ferner 392 

ng die Abtheilung der Cerafostomeae eharakterisirt: „a genere Crratosto- 

Bnute. infra, rin rite limitandae.  Peritheeia demmm fere wmuda, sed 

an plerisque prömtims manersa,“ 

Mit der Zeit ist eine allmälige in diesem Citab schon gewisser- 

Iimassen voransgeschene Modifieation des Gattungsbegriffes eingetreten, 

indem mehrere Arten von Crralostome mit Anderen AU, Ale [unosy Ort 

Avereinigt, dasewen.etliene Sphaeriae der. Abtheilmg‘ Ceratostonirre olıne 
ll 
| Weiters als Ceralostfoner betrachtet wurden. line Charakterisirtung in 
Ion 

lem neieren Sinne, namentlich hinsichtlich «der Schlauchschichte entbehrt 

Aber die Gattung nun. Indem ich mich sleichtalls Jenen  anschliesse, 

Welche einen Theil der Arten (so ziemlich alle von les, et de Nut. in der 

Behema 8. Dt anzeführten) zu I/elanospore ziehen, will ich es zwar auch 
(\ tt { ; un Reh 

echt unternehmen den Kest der Gattung Ceratostoma völlige zu deliniren, 
net ; 
al loch versuchen ob meine Anschauung «durch weitere Untersuchungen 
xulland EN N UN Ä ö 

jon anderen Seiten sich etwa. bestätigen liesse. 
lu \ ' " Dem Charakter ter Spheaeriae Ceratostomae entsprechen einmal 

ine Anzahl Formen mit einzelligen Sporen, und soferne sie sonst die 

in jieentliümlichkeiten von (eralostona theilen, nämlich das zurtere Peri- 
ana a 2 R ee es 

hecium, die meist verlängerte Mündung, vergängliche Schläuche ete., 
yice 

| nic 
\ 
N 

Inu 

trachte ich sie als Arten der Gattung Cerealostoma. Dabei wird viel- 

jieht noch Ungleichartiges vereinigt sein; es ist jedoch die Anzalıl der 

Ikannten Formen vorläufig sehr gering, und zwlem sind sie schwer in 

“N [lkommenem Zustande aufzulinden, so dass ich mich Iier zunächst wur 

"h der Andeutung bernügen möchte, dass es mir recht wesentlich 

hu eneint ob die innere Schlauchmembran an «der Spitze verdickt, und 

\ | Paraphysen vorhanden sind oder nicht. 

) Dem allgemeinen Typus von Ceratostoma entspricht aber noch 

Isihldle Menge anderer Arten mit getheilten Sporen. Bine der ausgezeich- 

ji, sten ist lie Sphaeria (Ceraloslomae) lampadophora Bkl. et Br. brit. 

RE 



fungi Nr, 882, Da die Art selten zu sein scheint und meine Analys 

hinsichtlieh «der Sporen nicht ganz mit der Oririnalbeschreibung übe 

einstimmt, will ich sie in Kurzem charakterisiren, Ich besitze d& 

luxemplar von Broome in Rablı. fungi eur, 159, welches demmach ae 

ein Original betrachtet werden kann (an Ulmus) umd ein von DE 

Schroeter hei Rastatt an Carpinus wesammeltes, Beide stimmen IE 

Wesentlichen gut mit einander überein. Die sehr grossen, oft 1 Millım 

im Durchmesser imesseniden Peritsswien brechen wesellir, oft rasenförmig 
manchmal vereinzelt aus dem Holze. Sie sind kurlie. schwarz, kahl und 

von ziemlich weicher Substanz. Die Miündungen sind manchmal sel 

‚ verlängert (bei der hastatter bis 3—4 Millim.) gekrümmt und an de 

Spitze, wie ‚dies für die Ceralostomeen so charakteristisch ist, fast häufige 

und Anrehscheinend. Bei dieht zedrängtem Vorkommen entsteht eime 

habituelle Achnlichkeit mit Melogramma ete,. Die Schläuche sind sehe 

schmal und gestreckt 180-220 Jane, 9- 12 breit, die Sporen schmal 

spindelförmig, stumpflich, bei’ den englischen Exemplaren 48-54 lan 

3—3l/g breit, bei. dem. (eutschen 60-70 "ni PT le breit, fast 

wasserhell und 5-—7 mal quergetheilt. Die Autoren zeichnen die Spore 

mit 12 Septa, aber diese kann ich auch an den reifsten »icht finden 

was übrigens vorläufig gleichgiltie ist. Die innere Membran der ziem-# 

lich vergänglichen Schläuche findet sich bei beiten Aufsammlungen um 

‚ler Spitze verdickt und durchbohrt, die Paraphyser simd zahlreich und 

ausgezeichnet. 

Diese Art betrachte ich. als (den Typus einer Cerafostonmeen- 

Gattung mit vielzelligen quergetheilten Sporen, die Ich «leimnnach so 

charakterisire: | 

Ceratosphaeria n. gen. Peritheeiu primitus immersa denen \ 

erumpentia, molle coriacca vel submenbranacca, plus minus rostrata, 

asck membrana interna «piece incrassala, debiles, sporidia elongala, 

Irunsverse pluriseptala subhyalina (a semper?), paraphyses distintae, | 

Spee.: Ceratosph. lampadophora (Dkl. et br) | 

Kine andere den Ceralostonen entsprechende Form, welche weiter 

unten beschrieben wird, hat mauerförmig getheilte Sporen und «da sie ; 

nieht so ausgezeichnet verlängerte Schnäbel hat, wie «die vorerwähnte, 

so könnte sie, allerdings nur bei oberfllächlicher Betrachtungf, ür eine 

Teichospora mit hyalinen Sporen und stärker entwickelten Mündungen, 

zehalten werden; sagt doch auch schon Fries von seiner Gruppe (der Ei 

(eralostomae: „sunma aulem ajfinilas cum Pertusis, Dlatystomis et | 

Obteetis (Syst. 471).* Berücksichtigt man die Bigenthümlichkeiten der | 

Schläuchschichte, insbesonders die höchst vergänglichen Schläuche, mit | 
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"an ler Spitze verdiekter Membran, und die zarte Substanz der Perithecien, 

sv ınuss man sogleich erkennen, dass ste nit der Gruppe, welche Terchos- 

pora etc, angehören, ‚wenig verwandt sei. Diese betrachte ich als den 

Typus einer Ceretostonen- Gattung mit mauerlörmigen Sporen, welche 

delmirt wird: ' 

| Lhamphoritt n.. year: Perüh.,asch puraphz ut bu Cerulos- 

phueries sporidlia oblonge, ellipsoidea oralare, muriforme dürisa, hya- 

Blu. Div Beschreibung «er Art folgt später. 

Bins vierte. Pornengruppe umfasst endlieh Jene mit ausgesprochenen 

Sporidia elödymaı, von welchen ich. ebenfalls "zwei. Arten beschreibe. 

llinsiehtlieh dieser will ich wleich vorweg bemerken, dass die Sehnäbel 

hei benlen. Arten sehr verkürzt sim md eleiehsam nur den konischen 

Peritheeienseheitel (darstellen, “lass also der Kinwurf zulässig ist, es fehle 

Allier ein Hanptkennzeichen der Ceratostomeen.. Dies kann mich aber 

Micht irre machen, Wer einige Irfahrung hat, wird nicht der vergeb- 

Fielen Bemühumgs nachhängen «die Gruppen nach einem einzelnen Kenn- 

Zeichen zu begrenzen. Es muss die Allgemeine Verwandtschaft, dar- 

Meustellt dureh lie Uebereinstimmune verschiedener bigenthümlichkeiten, 

Win Betracht gezogen werden, und da kommt 65 wohl vor, duss eine oder 

(lie andere minder hergurteitt,  Achnliche Verhältnisse finden “Sieh bei 

ut lehnirten=tiruppen, 7. b. den Gnomonien, Diaporthen ete. wo über- 
} Al Schr kurzschnäbelige Formen vorkommen. Die Gattung wäre dem- 

uch zu ıiarnostieiven: 

Lentontiter m. yen.. Prrälecia immersa, demm ermpentia 

der liberu, molle cortacra rel sebhmembranaccea in rostro plus minns 

isfürcto surpe abbrerdto alltennale, set tenmes, membrana interna 

| Pier inerassata, sporädlra dielyma, hyalina, paraphyses distinclae, 

U Schliesslich möchte vielleicht die Bemerkung nicht überllüssig sein, 

DI Rs danmt der Typus der Ceratostomae im Allgemeinen noch keineswegs 
| N N N ® N R 

peetlhan ıst. Er Jindet ausser in den (rnomonien noch seine Vertreter 
| 

mm Formen, welche den Diaporther analoge sind und nicht wanz mit 
Se | \ RR 

ingpeht‘ von BEinigen zu (rnomonia gezogen werden, sowie In nderen 

ug Arten der Crnlicolee, welche einen gewissen Parallelisinus mit Dleospora 

inimigen ete. Es mangelt aber hier noch an dem nötligen Material, um 

It einiger Aussicht auf Erfolg den leitenden Faden zu suchen. Wohl 

elle in Folge eines Veherschens ist bei Fuckel die Gattung Ahaphido- 

ul dora unter «die Ceralostoneeee gekommen, mib welchen sie nichts weiter 

nein hat als die gewöhnlich verlängerte Mündung. Diese lindet viel- ill 

welhr ihre Verwandten offenbar unter den Zfeosporeen in den Lepto- 

lt 

ıjl Int 

{u 

yon I 
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>ınne gruppirt Tat, Alles, olme Ausnahme, auch die Pyeniden 4 \ 
rechtfertiet diese Stellune, p 

Lentomita brericollis n. sp.  Peritheeia gregaria e li % 

dealbato erumpentia dein libera, side, glabra, alra, minıla (130 Pr 

150 «liam.) conoidea, basi applanalta versus apierm in ostiolum brä 

rem conienm allenrecte, sechstandia eur inteee-meMmbrINACrd, rn fino vi 

rumame collapsaz aseis e elarato suhrylindraceis in stipttenm brereM 

conjnnelis, mos eranescenlibus, membrana interna apiee par dr 
crassala,. 20-75 Igs., 10 13. Mage N SDOFIS, sporsdits inilio Aistichra 

moxw monostichis, elliplieis wel oblangis, ehhusis, lid yes bigullalıs 

medio via wel hand constrielis, hyalinis 9- 13 Igs., 6-8 ls. Par 

physes distinetae ascos paulo superantes vanınlosae gultulutar, 

An abgestorbenem Ilolze einer Linde bei Czeitsch in Mähren. ‚Juni 

Obwohl die sehr verkürzte, ineist nur eine kleine Verlängerung 
des konischen Scheitels darstellende Mündung diesen Pilz keineswers beinn 

ersten Anblick als Cerelostonieae erkennen lässt, ist dessen Zugehörig-g 

keit zu dieser Gruppe wezen der sonstiren zusammenstimmenden Kisen-i 1. 

thümlichkeiten. kann zu bezweifeln. Im. Drebrfeen fiteu eh der Pe 
schreibung noch bei, dass ieh hier anch die entsprechenden Spermoronien 
aufgefunden habe, Sie sind äusserst klein, mit freiem Auge nicht siehtbar.d 

brechen aus der weiss gewordenen IHEolzfaser zwischen den Peritheeien 

hervor und enthalten kleine stabförmigee 2 Millim. lanze, 0.5 breite hya- x 

line zweitropfige Spermatien. Uebrigens könnte nach Analogie mit vielen 

anderen Pyrenomyeeten diese Form aueh für die Pyenide mit Mierosty- } 

losporen gelten. 

Vorliegende Art ist hinsichtlich der Schlauchschichte der Spharria 

pomiformis ähnlich, unterscheidet sieh dagezen schon oberflächlich dureh > 

(die doppelt so kleinen nach aufwärts in den kurzen konischen Hals über- 

schenden Perithecien von noch zarterer schlafferer Substanz, welehe in 

keinem Stadium die so charakteristische Form jener der Sph. pomif. > 

darstellen. Iöndlich sind die Schläuche mehr eylindrisch, bei jener keulen- 

förmig, und die Sporen nur Anfangs etwas zweireihiw, also eigentlich 

typisch einreihig. Die Obertläche der Peritheeien ist bei Sph. pomi- j 

formis zart granulirt, was wenn sie befenchtet werden noch deutlicher 

hervortritt. 

Nebenher bemerkt, bin ich «der Ansicht, dass Sph. pomiformis 

bei «len übrigen als Alelanomma bezeichneten Arten mieht natürlich 

untergebracht ist, sondern auch in die Gattung Zentomita, also zu den 
I ” 

Ceratostomeae gehöre, trotz der unbedeutenden Mündungen, da die Schläuche 
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ete. ganz gleiehen Bau haben mit anderen Formen dieser Abtheilung. 

Die Gattung  Melanonmea ist bekanntlich zuerst unter Nitschke's 

Autorität in Puckel's Symbolae S. 159 angeführt, aber nicht definirt. 

Manche dort angelührte Art dürfte wohl besser anders wohin zu stellen 

sein, Jech betrachte als typische Pormen dieser Gattung: Sph.  pilwis 

PUYTOIS, Aspegrentt te... wolchermmit Sph. pontt[ornts sehr veringe Ver- 

wanultschaft zeieen, 

Lentonmita caespitosa n. sp. Peritheceia dense gregaria vel 

eaespilosa, Tibera, hemisphaerice- conotdea, ostiolo conico saepe abbre- 

vlato, glabra, teina, fragilia, majusenla (500-350 diam.) alra, useis 

rulde elonyatis, Fubulosis, in stipetenm attemualis, 150-180 Igs., Id-— 

15 Is, membrane interna apiee inerassala, Ssporidils obligue mono- 

stichis ohblonge-oralis vechs, medio septalis: valde constrietisque, parte 

sirperiore pretlo ünflalo Tate votrwndeato, inferiort allenunto, 17— 19 

Iyus.,.& 118. hyalinıs.. Paraplyses. muultae, tenues, paaum' superantes 

uptee. ranmtlosae, 

An entrindeten Aesten von Cratargus Oxyacanthka bei Graz. Septbr. 

Die Peritherien stehen in kleinen Grnppen dieht rasenfürmig bei- 

sammen, habens#ine kleine .konische, oft sehr wörkiirzfe, leicht abtallende 

"Mündung, sind. gebrechlich, mm später gefaltet und zusammengedrückt, 

Die Schläuche sind sehr langgestreckt, wit an der Spitze deutlich ver- 

diekter Membran. Die Sporen gleichen jenen von Didymosphaeria und 

manchen Spheaerellen.- Bei oberflächlicher Untersuchung könnte der 

eanze Pilz als Offkia mit ausnahmsweise hyalmmen Sporen gelten. Die 

eharakteristische Verdiekung «der imneren Schlauehmembran im Zusammen- 

halte init den übrigen Eigenthümlichkeiten lassen ihn aber als wesentlich 

verschieden von jener Pilzgruppe welcher diese Gattung angehört erkennen. 

Auch Sphaeria Tampadophora, welche doch so entschieden den Typus 

von Crratostonme slarstellt zeigt oft so dicht beisammenstehende Peri- 

Itheeien, ass man an ein Stroma denkt und ein Melogramma od. del. 

vor sich zu haben elaubt. 

Rhamphorvria delicatula n. sp. Deritheeia in Tiqno de- 

nulalo erumpentia dein Übera, minuta, alva, subenrnosa, rostro co- 

notdree-eylindraeco peritheeit diamelvo subaeqieante, saepe eunvalo: ascis 

\elongute-elaratis vel suheylindraceis stöpttatis, membrana interna apiee 

Bincrassala, 150-110 Igs, 12—13 ls (stip. 20—30), :sporidiis .S 

Imonostichis, oblongis, ellipsocdeis, vel parım ovoideis, utringue rotun- 



datis valde irvegulare muriformibus, hyalinis 12—15 Igs, 9-10 1 
’ 

cireulo gelalinoso einelis,. Paraphyzes simplices arlieulatae guettlateng ie 

An funlendem Holze bei Brünn. 

Hat den. Habitus einer Cerafostoma mit kurzen Mündunzem 
“ 

letztere sind oft gekrimmmt. Die Peritheeien sind von weicher Substungg 

zuerst mehr oder weniger eingesenkt, dünn frei. Die Schläuche sind 

höchst vergänglich, die Sporen in Gestalt und Theilunz sehr veränderliehg 

manchmal rundlich-eiförmie wenig länger als breit, dann wieder oblong 

doppelt so lang. Die ganz nnregelmässig manerförmige Theilung, lässt 

kein bestimmtes Gesetz in der Anzahl der einzelnen Zellen erkennen. { 

Teichospora obliquwa Karst. Mye. fenn. 69 an Pinus ist wohl als 

Art sicher von diesem Pilz verschieden, da die hyalinen Sporen 3 — 

quer- und einmal Jängszetheilt, 22 -30 lanır, 10-12 breit heschricheng 

werden, dürfte aber eher zur obigen Gattung als zu Teichospora gehören. 

Karsten macht selbst die Bemerkung: „Spreies singularis. Prints 

nchil aliud quanı vostrum wisihbile*, und dann ist es aufallend, dass 

die Schläuche nicht beschrieben werden, was doch bei den anderen Arten 

weschieht. Sie sind also dort wahrschemlieh ebenfalls sehr vergänglich Sp 

Pan IV 02% a 

Delitschia moravica n. sp. Peritheeia sublibera, plus H 
i 

minus gregaria, nuinula (vie 200  diam.) subglobosa, cum ostiolo 

brevi erassoque conoideo sarpe enrralo conflwentia, atra, basi fibrillosa, 8 

verlice selis brevibus (35-50 1gs.) rigidis atris Änstructa carnose- 

cortaceaz ascls Tubnlosis rartus pam elavatis, stipilatis 120 — 150 p. 

sp. 20—28 stip. las., 10--11 .Us., sportdiis 8, oblique monostichis, 

interdum irregulare distichis, oblongis vel ellipsotdeis, reelis, medion 
Er 
B7 septatis valde constrielisque, ubrinque apieulo verruciformi diluto vel 

subhyalino, stvato gelatiwoso cinctis, atro- fuseis, subopacis 20— 2 

Igs., $ Its. Paraphyses crassae arliculatae valde superantes simplices 

vel sparse vamosae. 

Pr Ben 

Ne en ee 

Auf Hasenköth bei Brünn mit Sporornmia intermedia, Sordaria 

macrospora und .discospora, welch’ Letzterer sie habituell sehr ähnlich 

ist, im September an verschiedenen Orten. 

Ist eine recht ausgezeichnete Art. Ich hielt sie anfangs für die 

D. minuta Fekl., ungeachtet die borstigen Perithecien und die spilz- 

lichen Sporen dagesen sprachen. Mein geehrter Freund Fuckel, dem 

ich eine Probe mittheilte, erklärte sie jedoch sogleich als ganz ver- 

schieden von seiner Art. Mit irgend welchen anderen bisher beschrie- 

benen kann sie nicht verwechselt werden. 
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Die beilen Sporenhälften trennen sich hier nicht so leicht als bei 

len verwandten DPormen. 
rm, » r Io SL 

Pa ae. 2107 22; 

Delitschia yreominds nu sp. Derithecia on eulmis nigres- 

centibus vel füsceserntrbus sparse, erumpentia, majusetta (F330-- 100 

eliem.) globosa, dentim depressa, alro-fusea, carnose-coriacea, glabra, 

vstiolo conieo perilheert semediem, subaeguantezr aseis 0  meartmis, 

polymorphe-clarakis, superne inferneqre attennalis,  stipilalis 200 

300 gs, AT 16 Is, membrana Önterna apice tnerassale, sportdüs S, 

lure ılistichis vel monostichis, oblongis, veelis, ulriugne obtusiuseulis, 

merlio amelseplates begullatis alro. fuseis, ones, stralo  gelultinoso 

enmulis aa 5b Igs., 12—15 ls. Piraphyses muultae, pariem superantes, 

lenttes, TAamoSÄe, 

An: Hahnen von Arvenre Perlatorii auf. Kalkalpen bei Liezen in 

Steiermark.  Aneust. 

Diese merkwürdige, durch die grossen Sehlänche und Sporen aus- 

2 vezeichnete Art, zeigt in so vielen Merkmalen Analogien init den echten 

Sordarieae, dass ich sie trotz ihres Vorkommens anf Halmen,  freilieh 

mit Vorbehalt, zu Delötschön stelle, wo sie, wie ich denke, im Allgemeinen 

| ihre- nächsten Verwantten haft” Die etwas lNleischiere Susstanz. ünd die 

Ebilkdnne der Winde der Peritheeien, die eigenthümlichen Schläuche mit 

ihren vagen veränderliehen Umrissen und der an der Spitze verdiekfen 

inneren Membran. selbst die Paraphysen erinnern lebhaft an manche 

BSordurien. Auch die bet vielen Arten «dieser Catiune vorkommende 

(allerlines auch bei manchen Zlosellinien angedentete) Kigenthümliechkeit 

ler Schlänche, dass sie dureh eine Querwand der inneren Membran vom 

‘WAnfans an bis zur völligen Kntwicklung in ungefähr soviele Kammern 

selheilt sind, als Sporen vorhanden, ist hier sehr deutlich ausgeprägt. 

Die Sporen selbst, sind nach der veränderlichen Gestalt der Schlänche 

Behr unregelmässig gelagert, werden sehr bald undurehsiehtig, enthalten 

im in jeder Zelle je einen glänzenden Tropfen, und sind häufig (oder immer?) 

Jin den Enden mit einem flachen hyalinen Segmentchen versehen. Tu 

A ler obissen Beschreibung habe ich diesen Umstand nieht erwähnt, da 

Inli hir seine Beständigkeit vorlänfig noch zweifelhaft ist, Der Gallertsaum 

Ist schmal aber bestimmt, Nach Beschreibung und Zeichnung zu urtheilen 

ir I Icheint unser Pilz der von Saecardo beschriebenen Amphisphaeria 

al julmicola (Mycol. Ven. 113. XT. f. 26-29) auf Cynodon ähnlich. zu 

Bil Jein, ist aber jedenfalls dureh «die besonderen Dimensionen «der Schläuche 

al, il Spuren. selir. verschielen. "Taf. IV. Pig. 23. 

sehr 



Lophiostoma pinastri IE, A], Peritheeia lası gregisia D 

liyno alvralo Üünmersa, globosa, majuseula (300 eivea «dium,) fragiliag 

alra, osttolo hand prominmlo Lnewi anguste-eom pre: 

in stipilem altenuatis 160-200 Igs,, I1I- 20 Its,, 

plerumupee distichis, denen anbhrienle- wel oblüguse monostichis, puriz 

formi-oblongis, reelis, roltndeles, inferne ıllenualis, transrerse 5 stpr 

fatis septimento iM longrilnuline nullo, nırdio rel Supra mrdiitm ylus 

NUNUSCE .conshirclis RI-=28: 198., 8-—10 Us,,  fusers, qullus 1-5 [or 

renlibus.  Povraphyses valde superandes qullilutae lare ramosur, 

An emer Strassenbarriere aus Nadelholz (wahrscheinlich Fichte) 

bei hautschitz in Mähren, Mai. 

Die bei den meisten ZLophiostomea-Arten vorkommende Schwärzung 

oder Bräunaung des Substrates tritt hier in ausserordentlicher Kintwieklung 

auf, indem die Ilelzoberlläche mit einer papierlieken Kruste überzoren 

ist, welche man beim ersten Anblick fast für das Stroma einer Entupe 

halten möchte. "Ausserdem sind die eanz versenkten Peritheeien und «lie 

kaum hervorragenden fast linienförmiren Mündungen charakteristisch, 

Von Lophiostoma compressum, der die Art vielleicht am nächsten steht, 

unterscheidet sie sich ausser den erwähnten - Eigenthümhehkeiten dureh 2 

dieniemals längseetheilte Spore. Ich glaube es ist dies (die erste Art 

von Jen bisber beschriebenen, welche Niulelholz bewohnt. 

Pa. IV. Fig. 24. 

Diaporthe (Chorostate) nidulans u. sp. Stroma € 

eortieis parenchymalte immmtato formelum, hard elevaltın, e_ pertder- 

mio fisso erumpens.  Peritheeia 1-9 sine ordine monostiche stipada 

vel subeireinantia, in corlicis parte Änteriort sidulantia, subglobosa, 

compressa, ostolis convergenlibus dense stipalis rel eonerescentibits 

mor elongatis mor abbreriatis eylindraceis angnstis, ascis lanecolatis 

subsessilibus, 21-30 Iys, 6 Us, sporidäis 8, distichis cuneute-fusoi- 

deis sen inferne altennalis, pleriongue etrvalis, adtrinegme oblusis, muero- 

nalis, non constrietis, 4 guttulatis, minutis, hyalinis S-— 10 Iys., 2Mla Us. 

An dürren Zweigen von Rubus Idaeus und fruticosus bei Graz. 

Aneust, 

Diese in jeder Hinsicht sehr ausgezeichnete Art besitzt len Habitus 

der „eireinalae® von Valsa, gehört also emem ganz anderem Subgenus 

an, als die Brombeeren bewohnenden D. vostellata, vepris um dnsigmes, 

Die einzelnen Stroma ohne Sammlinie erheben sieh pur wenig über die 

Rtindenobertläche, spalten bald «das Periderm meist der Länge nach, sehr 

kleine Pusteln billend. Ein ziemlich dilferentes habitnelles Bild vewähren 

1-la 
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die Mündungen, je nachdem die Schnäbel verkürzt oder verlängert sind. 

Im ersten Falle bilden sie dicht zusammengedrängt ein kleines, das 

Stroma nur wontg überragendes Scheibehen, Im andern je nach der An- 

ordnung der Peritheeien Bündel oder Streifen haardünner Spitzchen. 

Die erstere Form traf ich an 2 Icdbreeus, die letztere an Ar. frulicosus. 

Ob die Abweichung) durch Substrat- oder Standortsverhältnisse bedingt 

ist, mag dahingestellt bleiben. Beim Abziehen der Rinde bleiben die 

Perithecien au ‚dieser haften, wie bei den erwähnten Valsa-Arten, man 

lindet sie in kleinen länglichen Gruppen diehb nebeneinander mib cen- 

vergiremden Hülsen. Schläuche und Sporen gehören zu den kleinsten 

der Gattung, letztere sind ein wenig gekrümmt Finger- oder keilfürmig 

ohne Spur einer Einschnürung "nd Abtheilung in der Mitte, mit. vier 

von oben nach unten an Grösse abnehmenden Kernen. Die Raardünnen 

sehr kurzen Spitzchen an beiden Inden sind nur bei sehr scharfer Kin- 

stellung wahrnehmbar, 

b) erigua. Viel kleiner und.zarter als die Normart, zu welcher 

sie sich ungefähr so verhält wie Diaporthe vepris zu D. vostellete, 

Pie Mündimgen nicht vortretend, kaum wahrnehmbar. Sporen 6-—-7 lang, 

2 hreit. 

An Rucbiestctesius Dei Voitsbere. August. 

Durch die gehäuften oder peripheriseh gestellten Peritheeien und 

die zu einem punktförmigen Scheibehen vereinigten Mündungen unter- 

scheilelt sie sieh leicht von D. rvepris. 

Diaportlie (Claerostome) Ilelicis n. sp. Stroma  dia- 

Irypenm, basi effusa lUigno önmmersim, in come superfieie erustosın, 

rzpansum, imedo eleratum, pulvinahum, apiee eortict interiort adnalım, 

fere techem vor erumpens, minutem, sordide ahnen, Antus albidm. 

Peritheeia panea (2-1) in singulo stromate, globosa, majuserla 

(0.5 mm.) ostolo breri, fragile eoriaera subearbonacea, ür Tmine 

diaphana eolore sordide violace z aseis Tanceolatis stipilte breri, 15-55 

las., 7—9 Its... sporidiüs farete distichis, fusotdee-oblongis, reclis, in- 

arguilateralibus vel parum eurvalis, obhuestusenlis, medio consirichis 

4 seplatis I gulbielatisgue hyalinis, 10-—-12 Tgs., 3— 1 Is, 

An Iledera Ielir bei Kisleben (Joh. Kunze.) 

Wenn ieh «diesen Pilz auf eine allerdings nur kleine Probe hin 

beschreibe, geschieht es, weil er sieh nach den angegebenen Merkmalen 

immerhin sehr zut von anderen in diese Gruppe gehörigen Arten nnter- 

scheiden lässt. Wohl nur zufällig wird man ihn auftinden, wenn die 



Rinde nämlich bereits gelockert und theilweise abrestossen ist, was, wi 
es schemt im Reifezustand gewöhnlich geschieht. In diesem Falle bleik 
an «der Öberlläche der Holzschieht die Basis, seltener das zanze Stroms 
welches mit dem Scheitel der Rinde anhaftet, Aeusserlich sind ie Spure 
des Pilzes nur wenig zu erkennen. Durch sehr kleine Spalten rura 
die Scheitel der Peritheeien auf der Spitze des Stromas hervor, Pie 
Anzahl der Perithecien in einem Stroma ist an meimen Exemplaren sehe 
gering. Die erwähnte Färbung ihrer Substanz im durchfallenden Lichte 
ist nieht intensiv, aber von der gewöhnlichen doch abweichend. Die 

Sechlauchschicht hat keine besondere Bieenthümlichkeit. 

Diaporthe (Tetrastegon) conjuneta u. sp. Stroma dis- 

erelum subralseum, sed e corlicis parenchymate pallescente, strul@ 

engusto cincto, formatım, semiimmersum, subpustnlarem,  Peritheeia 

5— 12 in singulo stromalte, aggregala, inmata, subglobosa wel made 

pressione angdlaria, majusenla (300-500 diem.) eollis breribus 

(perithecit diam, paulo longioribus) ostiolis meuinulis rin superanlibus, 

nune disciforme erımpentibus, nınne solitariisz aseis laneeolate-elaralis, 

subsesstlibus 61—S0 laS., SE ELSE sportdiis 8, distichis elaratez 

fnsoldeis, eetis ser Sseepe macgelateralibus, medio wir constrielis, 

feelluluribus, hyalinis, ulringue oblusiusenlis, murronalis 13--15° 

le. 0 Us. 

An Ulmms campestris. Das betrellende Exemplar wurde mir von. 

Ilerın Dr. Rabenhorst mitgetheilt. | 

Diese ist eine der wenigen Arten der Untergattung Tetrastagon, 

in welchen sich hinsichtlich des Stromas eine Analogie mit Lemeostoma 

von Valsa ausspricht. Das Stroma ist nieht weit ausgebreitet, sondern 

klein, abgegrenzt, kaum 2 Millim. im Durchmesser und wird nur hin 

und wieder durch Zusammenfliessen etwas grösser, Abgeschlossen ist es 

allseitig dureh die schwarze Saumschicht in der es wie in einem beson- 

deren Behälter liegt. Da es sieh auch halb über die Rindentläche erhebt, 

erliält es im Ganzen den Valseentypus. Das Stroma selbst bildet die 

blass oder weisslich gewordene Riindensubstanz. Vie Perithecien stehen 

eewöhnliech ziembeh nahe beisammen, in der Regel einreihig, seltener 

eoneentrisch. An dem Scheitel der kleinen Pustel, welche das dem Stroma 

enge anschliessende Periderm bildet, zerreist dieses nur ein wenig stern- 

förmig und die Mündungen erscheinen, entweder einige neben einander 

oder vereinzelt, olme weiter hervorzuragen. 

Hinsichtlich der Schläuche und Sporen ist keine besondere Kuigen- 

thümlichkeit anzuführen.  Diaporthe fareta (Berkl et Br.) brit. f. 631, 

14a* 
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welehe mir gut bekannt, gleichfalls Ulmen bewohnend, ist ein zanz 

anderer Pilz mit weit ausgebreitetem Dyatripeen-Stroma, und ganz ein- 

zeln und sparsam stehenden grösseren Verithevien. 

Diaporthe (Euporthe) trünteleata n. sp. Slvoma mac 

I tarforme, plerummue elongalum, cauliım superfieien nigrtfieans, parte 

interior: a purenchymale vie diversmum. DPerithecia plus meinwste stipala, 

I saepe seriata, Hand strato ectimo iemmersa, depresse globosa, vostrala, 

aba, duriescnla, Ms mm. eirca diamelro. Osliolt e basi conoidea 

U subeylindrieu verlice condca, pertlhectornun diemelro aequanlia vel sıt- 

Imerantia; uscis clanulis sessilibus: 8 sporis I5— 5-4 Igs., 8-9 Us., spo- 

I ridlüis distichis, oblongts, plerumgrne pariim enneatis, se inferne paulbom 

\ attenuatis, Inegwilateralibus sacpe fere eymbiformibus, vaassime sub- 

Ereetis, ulringque oblusiuseulis_brere mueronatis hyalinis 2 septalis vix 

Blonstrielis, brinucleata, 13-—15 Igs., 1—tNs Us. 

An dürren Stengeln von Zupeatorium cannabinum bei Graz, 

'Anwust. 

Wegen der ungewöhnlichen Theilung der Sporen in 3 Zellen oder 

Kerne liegt ie Vermuthung nahe, dass man es hier mit einem abnormen 

Vorkommen zu thun habe, umsomehr, als sieh auf Kupaloraun, auch 

e2Diaporthe mil 

len vewöhnlichen Sporen dieser Gattung findet. (Auf den in Westendorp 

‚Beine zwisehen. D. olhoceras nd Ds, Imereoris. stehen 

et Wallays herb. Cr. belgee Nr. 1111 unter Sphaeria agneta auszerebenen 

I Stücken.) ° Ich führe sie demnach zwar nicht ohne Bedenken hier an, 

Allube aber doch zweierlei Umstände erwogen. Einmal, kommt sie nicht 

sparsam vor, sondem ich fand sie an verschiedenen Plätzen, konnte sie 

In Menge sammeln und vielen Freunden mittheilen; auch habe ich bei 

a stchung zahlloser Perithecien niemals Ueberränge hinsichtlich dieser 

ubmormen Sporentheilung «efunden. Ferner sind, neben dieser Bigen- 

\hümlichkeit doch auch noch Grösse und Gestalt der Spore massgebend. 

dies gilt namentlich in Hinblick auf D, orthoceras und ihre Verwandten, 
| 

\ 
} velche kürzere, und besonders schmälere Sporen besitzen. Auch ist bei’ 

N cn unserer Art die Keilform stets mehr oder weniger ausgeprägt, und 

in Sind die borstenähnlichen Anhänesel dauerhafter, als bei nahestehenden 

IN Arten, wo sie selbst ein so weübter Deobachter wie Nitschke manch- 

H nal übersah. 

ri So Jange der Stengel mit der Bpidermis und Rinde bekleidet ist, 

jemerkt man in der Regel nur die etwas vorstehenden Mündungen, welche 

> Jleine Gruppen oder Reihen bilden, wodnreh eine habitnelle Annäherung 

en u D. linearis entsteht. Wird die Obertläche der Holzsubstanz bloss- 
NE" j . 
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gelegt, so findet man «die, Jängliche schwarze kleine Flecken bildendem { 
Stromata, welehe sich dureh Vereinigung auch ausbreiten, So weit ause 

gellossene Stroma wie bei der auf Schiller vorkommenden D orthorrras 

sah ich jedoch nie, es Ist vielmehr stets die Teiwlenz nach Streifen vor- 
waltend, Die Peritheeien sind bald inehr, bald weniger, zuweilen nur 
dem Stroma eingesenkt, «die Mündungen meist nicht sehr lung, zerade: 
und robust. 

Von D. linearis unterscheidet sie sich demnach ausser durch die, 

Sporen auch noch durch das Stroma, Hinsichtlich der Sporen ist viel-® 
leicht noch die Bemerkung am Platze, dass sie an den untersuchten 

Exemplaren völlig reif, an vielen auch die Schläuche bereits zerstört sind, 

Bat Ivy. 2p, 

Valsella minütna n. sp. Conceptacnla minntissima (0,3 
0.5 mm. vie aequanlia) lentiformia eortiei interiori adnata et tolum 

emmersa, dera, sordide alsıa; stromaltı albida rel nirca, rir vlerata, 

(Üisceulo ewiguo nivco eoronala,  Peritheeia paren (3-5) in singulo 

stromale, cireinanlia rel stipata, globosa rel compressa, membranacea 

ostiolis brevissimis hand distinctis, puncliformibus, riw Ssuperanlibus ; . 

792 
ÜÜSCIS enguste elaraers >u MR EL-I0S,, Diss VERS polysports, sportdiis 

furelis eylindrieis, ewrvatis, unicellularibas, subhyalinis 5-10 Iys., ” 

ls: 

An abgestorbenen Zweigen von Vibuermum Leantana bei.Voitsbere. 

October. 

Dieser nette Pilz sieht einer verkleinerten Vealsa nirea habituell 

ein wenig ähnlich. Man bemerkt — da das Stroma sich kaum erhebt 

auf der rauhen Rinde nur feine weissliche Pünktchen, «lie mit freiem 

Auge jedoch auch leicht zu übersehen sind. Erst bei stärkster Loupen- 

vergrösserung findet man, gewöhnlich am Rande einzelne minutiöse Mün- 

dungen. Beim Abziehen der Rinde erkennt man an deren unteren Fläche 

die mattschwarzen Conceptacula. 

Velsella (Vealsa) Laschii (Nötschlee) Fekl., welche ihr nahe steht, 

und die mir wohlbekannt ist, unterscheidet sich schon oberflächlich leicht. 

Bei dieser schimmert nämlich das oben ganz Hlachgedrückte mit ring- 

förmigem Rande versehene Conceptaculum durch das Periderm, so duss 

man mit freiem Auge scharfbegrenzte schwarze Scheibehen sieht, ähnlich 

den Peritheeien einer eimfachen Sphaeria, in deren Mitte die kleine 

Scheibe für die Mündung gehalten werden kann. Bei Velsella minina 

ist von all’ dem nichts zu sehen, sondern wie erwähnt nur das punkt- 
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fürmige weisse Scheibehen. Die Schläuche sind selmmäler, die Sporen 

kürzer wm ebenfalls schmäler, 

Es unterliert keinem Zweilel, dass die alte Sphaeria grumenis 

verschiedene grasbewohnende Arten umfasst. Zu den von Muckel bereits 

Phyllachore dilyme nm. sp. Stronuala gregaria, elong tr, 

anestate, nigra, loculis pauteis, ylobosis, vstiolis suepe protuberade 5, 

Bimbilicutis, perforutis; «ascıs cylündravceis 75 S0 lgs., 9-10 Uls., sli- 

Ivite brerissime, Ssporklüis 8, monostichts,  ellipsoddeis, medto distinete 

Bonsthielis rl obserre seplalis, schw didymas, Ayalines, stralo gelalineso 

ts. 10-12 los. 7-8. Is. Paraphyses" ungustae Spermogoni« 

in stromalis cmbilu, spermaläis filiformibus tenwissimis, flexuosis, 

Dyalinis, ut sidebur eontinwis sed gultilatis,. 15 circa lgs., via Mals. 

\n Andropogon Gryllus bei Deutsch - Altenburg im Märchfelde, 

| Von der häufigen und in der That auch schr substratvagen Ph. 

preis unterscheklet sie sich bestimmb durch die nicht eiförmigen, 

Fundern elliptischen, in (er Mitte stets mehr oder weniger eingeschnürten 

"Sporen und die Abtheilung. Auch bei den "Sporen der ersterwähnten 

kommen hin und wieder. unregelmässige "Theilungen les®frhmtfes vor, 

kewwzon wrrdohet dieser Art auch wenn das Septum nicht Immer «eut- 

Beh ist, das Charakteristische der "Theilung. iu der Mitte und an der 

Binschnürung stets erkennbar sein. Die beiden von Kuckel beschrie- 

Shenen Arten mit zetheilten Sporen unterscheiden sich durch die zwei- 

Feihige Anordnung der letzteren. 

Muentie. suborbieuleria vel angularia, altra, tuberculate, peritneclis 

” wit lorulis wirmutis. ostiolis clndestinisz aseis clarulis, stipite lonyo. 

SD Ni 9=-73. 195... .9...8)% :. 19-=50,.. 13-16 [s,, demuyn-saepe 

Hongqatis ngiestalrsygue, sporidüs plerumque dense conglobalis 2-53 

Kichis, anlerchum oblique monoslichis, oratts, weicellwlaribus, dilulissime 

duleis, 5 10 Iys., 5-6 ls. Paraphyses superanles, angustae, rumu- 

fosue, paueae,  Spermualta en stromalis perte periphaerica sata, fili- 

An Oynoden Dectylon, Malta (Brenner) bei Marseille (Castagne). 

Ist habıtuell charakterisirt durch das mehr kreislörmire oder breit 

Ihombische Stroma, sonst aber ganz besonders dureh die typisch 2—3- 

weihizr anzelerten. oft auf einen kleinen Raum des Schlauehlumens zu- 
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sammengeballten Sporen, Obschun sieh Schläuche mit einreihiger An- 

ordnung auch. vorfinden, 151 bei eingehender Untersuchung wohl zu 

erkennen, dass dies nicht «die Regel ist, An zahlreichen Exemplaren 

der PR ogramenis, von verschiedenen Substraten fand ich stets einreilige 

Schläuche. 

Myrmaeccium megalosporum (Anersw.). Volsaria me- 

galospora Auersw, im Wauschverein. Stroma plus minus disereltm, 

ralseum, hemisphaerice vel conotdree-pulrinatun ac periderminm eine- 

tem subleelumgue, stipatume vırtns confluens, ertus alvo fuscim hand 

pririnosum, inlas fuscum.  Derihecia in singulo stromate 3-5 ple- 

rnngque I, monoslicha, globosa, vel muelna pressione angmlosa, eollis 

erussts, breribus, verlice conicis parumı compressis, prominenlibus et 

sonvergentibusz ascis grandiusculis subeylindraceis inferne allennalis 

et pedicellatis 2I0—R230 195., ». spyor: (stip.: 50 —70) 23-26 15, 

sporidiis monostlichis, cylindracve-oblongis, ulringue sphueroidee-rolun- 

datis, reclis, medio uniseptalis vin constricts, saturate fuseis 33- 12 

lys., 139--15 l!s. Paraphyses erassae simplices arlichlatae el ygullslatae. 

An Brlenrinde bei Leipzig (Auerswald). 

Die kleinen pustelförinigen, wenig. über 1-15. Millin. messenden: ® 

"Stronmla sind mehr oder weniger genähert, manchmal an der Basis zu- 

siimmeniliessend, nur am Scheitel aus der dicht anschliessenden Rinde 

hervortretend, aussen schwarzbraun und hin und wieder purpurbraun 

bereift, (niemals roth bestäubt wie bei A. rubrieosum). Der gauze 

Pilz hat etwa den Habitus einer Form von Anthostoma bergidum mit 

ein wenig mehr vortretendem Stroma. Die gewöhnliche Anzahl der 

Perithecien ist 4, welche häufig ziemlich regelmässig kreuzweise stehen. 

In «diesem Falle bilden die am Scheitel des Stromas herverbrechenden - 

stumpf konischen, breiten, zusammenneigenden, schwarzen Mündungen 

ebenfalls ein fast regelmässiges Kreuz. Abgesehen von diesen habitnellen 

Merkmilen ist die Art noch ausgezeichnet durch ausserordentlich grosse 

Schläuche und Sporen, so dass irgend eine Vergleichung mit anderen 

Arten füglich entfallen kann. 

Diatrypella eutypoides n. sp. Stromata peritheeigera, 

Iuherenla formeans, munc swborbieularia (ün corlice) nune ellipsoidea | 

rel elongala (in ligno), concexa, demum conflwentia, stipala, greguria 

rel serialim disposite, önterdum effusa, superficialia vel parum immersa, 

rırgiulosa, erlus inbusque nigra.  Derilheein 2 10, moxw in stronude 

proprio moa in Ugni vel corlicis parte ertimo, plerumque irregulare — 
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monostiche nidwlantia denseqe stipala, globosa, mazuseula (300-159 

eliam.), rostro pertthecit diemelro vie aequante saepe stronmlis stutper- 

firdeom Araul superanle, ereasso, oslliolo obseure silcalo vet inlegroz aseis 

anyuste eluralis longe pelicellalis 150-180 Igs. (p. spor.: 80— 100) 

19-- 12 Us, sportdeis mnmerosis, eylindraceis, crrvalis, oblusis, Mt- 

eellularibus, die fuscescentibus, 7-- 10 Iysı 142 Is Parapkyses 

filiformes superentes. 

\n theilweise entrindeten Ulmenästen bei Lautschitz in Mähren. 

April. 

_ Nach den, die bekannten Arten umfassenden Beschreibungen 

Nitsehke's kann wohl kaum em Zweifel darüber bleiben, dass die vor- 

liegende Art zu kemer der in den Pyren. gern. angeführten gehöre, 

und man könnte mit hücksicht auf .deu, vielen Zulypen — =D. E. 

seabrosa entsprechenden Habitus höchstens vermuthen, dass sie viel- 

leicht cher zu Uryptoralse zu ziehen wäre. Dagegen spricht jedoch 

die Schlauchschichte, insbesonders «neh das reichliche Vorkoinmen von 

Paraphysen, welche bei dieser Gattung constant zu fehlen: schefen. 

Die einzelnen Stroma sind kaum über 1 Millim. wross, auf (der 

hinde rundlich, auf dem IHolze gestreckt, ‚bililen jedoch, indem sie zu- 

'sunmmenlliessen grössere Gruppen und auf der Holzaberllächesentlamglen 

Faser, streitentizd Krusten vun Niehreren Centin. Länge, Sie sind 

an er Oberfläche gerunzelt wid mattschwarz, im Innern ebenfalls schwarz, 

wodurch sich dieser Pilz senon allein von Formen «er D. verrueifornis 

und /aracen mit mehr ausgebreitetem Stroma unterscheidet. Die unregel- 

mässiy eimreiligen Peritheeien siml im Stroma, häufiger noch in der 

oberen Substratmasse eingesenkt, oft gedrängt und deformirt. Ihre An- 

2 zahl in jedem zesondertem Stroma ist In der Kegel gering. Die Mün- 

dungen sind kurz und robust, dort wo sie stärker vorragen undeutlich 

wefurcht oder zefaltet, Die längsten, und dann breit konischen Schnäbel 

| erreichen ?2-— a Milli. Die allgemeine Form «der Schläuche nähert 

| sieh oft dem Uylimdrischen, mit einer kleinen Brweiterung in der Mitte 

| des sporenführenden Thetles, und ansehnlichem Stiele. Die Sporen 

| sin verhältnissmässiz Jang um schmal und ziemlich dunkel gefärbt. 
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Eben ls der Druck dieser Abhandlung zum Abschlusse zelangte 

erhielt ich die nieht minder schmerzliche als unerwartete Nachriel 

von dem Tolle Leopold Fuckels. Die bleibenden Verdienste, welch 

sich ılieser ausgezeichnete Mann namentlich um «die Systematik in de 

Mycologie dureh vieljährige ununterbrochene Studien erworben hat 

werden wohl an emem passenderen Orte von berufener Seite gewürdig 

werden, Es isb mir jedoch unter dem Bindrucke der Nachrieht unmözliel 

meine kleine Arbeit zu schliessen, ohne au diesem frischen Grabe hervor 

zuheben, wie viel ich dem Hingeschiedenen während unseres durch eine 

lange Reihe von Jahren geführten brieflichen Verkehres zu danken hatte 

Gleich Fries in seiner „summa vegetabilium“ hat Fuckel, wie mam 

weiss, unter dem bescheidenen Titel von „Beiträgen zur Kenntniss der 

rheinischen Pilze* Arbeiten von grossem allgemeinem Werthe veröffentlicht, 

Bei dem gegenwärtigen unfertigen Zustande der Mycologie ist nicht darauf 

zu rechnen, dass Anschauungen von heute für lange Zeit durchweg un- 

verändert ihre Geltung behalten sollten, Man macht aber nicht dem’ 

zweiten Schritt vor dem ersten und «die Freunde der Myeolorie wissen 

reeht wobl, «ass namentlich hinsichtlich der Micromyeeten Fuckels# 

Arbeiten eben so wichtig sind, als die Kries’schen>fürdie Mycolog e 

in Allgeleinen epochemachen! waren. Ehre seinem Andenken ! 
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Erklärung der Tafel IV. 
= ® 

;E FU . HI0 Sporenzeichmungen, simmtliche in er 

bel Nie. 1 Pleospora VAENSS A) arenarla, b) pusille, 
Mu 2° coronale, 
| N ®) x oblongente. 
hal m K Dardancıe. 
ET Ks) A seligera. 
sl 6 3 ndropogt. 
iM 7 R NUCTOSPOTA, 
ni mi.s A pyrendiea. 
an MW) E losen. 
lu LO EN prneliformis. 
Kon & vulgaris, 
u 12 L nieeliet, 
hr 13 a memsebdlyllidis. u Neareigie er herbarum: «) von Rumex, D) von Lychnis. | RR rubierende, | 

I 16 n Iuckeliana (Androsuees Furkel). 
17 S hispide. : 
IS x helrelieu, 
19 2 tvulis, 
20 R phacospors ; ) megulospora, b) brachyspora, 21 Rhamphoria defiehele. 
22 Delilschia mora vie, 

2. N WAS, 

24 Lophiostomu pinastri. 
BD Epieymatia eonenetlbeate, 
26 Diaporthe Lrinmeleate. 



Uebersicht 

im Jahre 1875 

in Mähren und österr. Schlesien, sowie zu Freistadt in Ober-Desterreich 

angestellten phänologischen Beobachtungen, 

Die nachfolgenden Daten lieferten; 

In Bärn Herr Johann Gans; in Znaim Herr Professor Adolf Oborny; 

in Freistadb=kkerr Professor Urban 

1. Pfilanzenreich. 

l. Bäume und strauchartige Gewächse. 

a) Laubentfaltung. 

Bärn: 

Acer platauoides 13.5, Aesculus Hippocastanım 175, Aluus glutinosa 22.5, 

Betula alba 17.5, Corylus Avellana 12.5, Fagus silvatiea 17.5, Fraxinus excel- 

sior 229, P’inus Larix 17.5, Prunus Padus 13.5, Ribes Grossularia 1.5, R. rubrum 

9, Robinia Pseud’ Acacta 28.9, Rosa canina 12,5, Rubus Idaeus 18.5, Sambueus 

nigra 19,5, Syringa vulgaris 1.5, 'Tilia grandifolia 20.5, T. parvifolia 22.5, 

ZU ALN]: 

Acer platanvides 28.4. Aeseulus Hippocastanum 26.4, Betula alba 34, 

Crataegus Oxyacanblıiv 90.4, Cytisus Labarnum 1.5, Daphne Mezereum 1.5, 

Kvonyinus europaeus 20-4, B. verrucosus 1.5, Juglans regia 10.5, Ligustrunı 

vulgare 21-4, Pyrus commmunis 24.4, Ribes aureum 25.1, Robinia Pseud’ Acaecia 

10.5, Salix fragilis 21.1, Sorbus Aucuparia 25.1, Syringia vulgaris 24.4, Tilia 

grandifolia 25.4, Ulmus campestris 19,4, U. effusa 23.4, Vitis vinifera 12.5. 
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b) Blüthe. 

Beobachtele Pilanze | barn N j“ Zuim Brunn 

Anenlabwoldesi..nan: | re) 2) 2) 
Aesenlus Ihppoeastnunm 2. .90.8 19:9 12:9 
Als ElNmDDDSÄ. U.) rel) aa 15 bl BE 

Drehen nalearise.. neun 1.6 26.5 [9.5 = 
Benlaubaee el _ . DT = 
TED a an ll = m 20. ne 

& SHINE A ua en. | — = S = 

Gorvlus Avellana-. '. IRB | 10.4 3) tl 
Cratnegus Oxyacantha | 2.6 -— 20. _ 
BrEeNS BAaDummum.. 0. le 205.5 19.5 2 

Dlalezereum..\... 0.0... 104 16. = a 

Byonymus europaeus . ... 2 | — Zi 5 Be 

Mens erermaniea.: \ı .3% j 01,5 — 
EINSCOIS is 2) — 

Dionstrunn vnlgare ...0.0...2. l _— —_ | 10.5 =. 

lonieera. laprifolium „2. | a 3.5 es | 

; \ylosteum a - 19,5 — 

NISENSTANDIU. 2... \ > | - u : - 

Philadelphus coronarius | 16.6 12.0 0.5 z 
Demstenlwestiis ou. 2. 1.5 _— KRRR) _ 

Ponuluspyramulalis 0. = || 3 28. = = 
5 alla ur Se ea 20 12H 10.1 = 

PS meniien a. N — | 2 — 
na se ee] 3.Döreh 1:5 

NEE TEL 10.9». Re 

ss ONBESEIGH We ne re sh — _ > aM | 

dus... ca 12h 11.5 S.5 5 | 
a Smmosar.. 0. el En 2 — | 

hol une EN LU Ne 6.D be a 
enNlsıe al... un 2 m RB) ii 

Bhaonns Brand ala... ee 186%] = 23 = 

BEER TED na un. 2 — 3.5 = 
Be roBllarıa. .. ..n..c S.5 | 1.D Bine _ 
TED en... 10.92: De = 

Bonmaa Pseud’ Acacıdn. 2... IS65 | 19.6 2.6 2. 
ana ee. HAB _ 2.6 = 
SEIEN LOAD) NH Ve 16.9 | 131 -- 
NE RS ve ee I) = 

EDUEHS Nieren u. ie 19.6 6.6 1.0 30.5 
a racenıosit — 15.) 12.0 — 

BONS AUCHPaTIa... . Sn... 2.6 - _ 
emenvnlearis: = :2.....20008 | 1.5 | 325 12.5 — 
Banarssandllolia... =. 3.00%: 1. .:20.6 - IS6 20.6 
Blmus campestris . 1... 10... 7. 19.1 — 
Beareimun Mychllusie.- 0... 2.18. 10.5 — 
Ribarmun Oypulus..... u.a. li... 1Ela6 20%) _ 
Manca minor... | = ba) — 

ul 

Ausserdem wurden notirt in 

Bamne 

| Calluna vulgaris 5.5, Fagus silvatica 1.6, Juniperus eommunis 2.6, Lunt- 

ra nigra 31.5, Prunus Mahaleb 27-4, Rosa alba 26.6, I. lutea 22.6, R. ceubi- 
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folin 30,5, Rubus eaesius 21.6, Spiraea Ulmaria 27.6, Tilia parvifolia 11,7. 

Freistadt: 

Kraxinus excelsior 3.5, Lyeinm barbarım 30.5, Populus nigra 38.4, Salix 
amıygdalina 16.5. 

Znaim: 

Acer eampestre 7.5, Cydonia vulgaris 26.5, Daphne eneorunm 1.5, Evony- 
mus verucosus 20.5, Fraxinus escelsior 5.5, Juglans vegia 10.5, Juniperus con- 
manis 205, Lyciun barbarım 17,5, Persien vulgaris 27.4, Populus canescens 
>14, Prunus Mahaleb 8.5, Quereus pedimeulata 19.5, Rosa pimpinellifolia 27.5. 
Sorbus torminalis 21.5, Staphyllea pinnata 20.5, Tilia parvifolia 1.7, Ulmus 

elfusa 16.4, Viburnum Lantana 19.5, Viscum album 17.4, Vitis vinifera 19 6. 

c. Fruchtreife und weitere Beobachtungen. 

Jar. 

Aesculus Hippocastanum 25.9, Berberis vulgaris 25.9, Corylus Avellana 

30.5, Crataegus Oxyacantla 18.9, Fagus silvatica 21.9, Populus tremula 2.6, 

Prunus Cerasus 19.7, Pr. Padus 23.7, Pr. domestica (Zwetschke) 15.9, Pr. spinosa 

15.9, Pyrus communis 50.5, P, Malus 20.8, Rhamnus eathartien 21.9, Ribes 

Grossularia 5.7, R rubrum 9,7, Rosa canina 2.9, Rubus Idacus 15.7, R. agrestis 

11.5, Sambueus.nigra 2.9, Sorbus Aueuparin 30.09, Ulmms Cimpestris 20.6, Vae- 
einium Myrtillus 30.6, V. Vitis ilaca 9.8. 

Znaım: 

Am 16. März erschienen die ersten Frühlingsboten: Anemone Pulsatilla 

und Galanthus nivalis, bald darauf folgte Frost, Schnee und bedeutende Kälte, 

so dass das Wiedererwachen der Natur erst am 6. April mit dem Blühen von 

Anemone hepatica notirt wurde. 

2. Krautartige Gewächse. 

Die mit einem Sternchen bezeichneten Arten sind im Garten eultivirt. 

a) Blüthe. 

) 

| 
| 

„ h | 

Alopecurüs pratensis ET RE a 3 ;- 
ANCMone: Hepatiaan re N | 10.4 16.4 

NENMOrOSA RG | Sa 

Pulsakilie sa a: 

| Bevbachtete Pllanze I} säarn Freistadt | Zmatın | 

N | | | 
| Mm ' 

|." Achilles, Milefolium ı 2.0.0.0. 0200| 
| Alloxa Moschatellinauna a ea -- | 1.5 

Acrostemma Githago . i _ | - NEU 

Ajıenngenevensisu u. al | — | N 15.5 
Tontans  . 12.940 1.0 14.5 

| 

| 

| 



a) Blüthe. 

I —————e nn m nLOmm Don Dmn nme bu nbonb Bm nn anal nn nn nn nnpenbep Mobnbatlnde nme 

Beobachtete Pllanze Hi Bärn Wrelstadt Zuaim | | 
a ALS SER BEER REEL DERRSRESHBERERN BRTALENER 

1 | 
Anemone ranunenloides  . .. 2. . l | 24.3 
DORIS tLInGLonin.. eu een I, le 3.6 
Namen vulaavis „lu ae : | SS 1.6 
Ssneum enropacum nn le b.D m 16.4 
Asperlla 0dorttan sn. 2: Nee 6.6 -- 20.5 
Bizbanetevuleans.... wenn RE) » 14.5 
Be palusiis.. seen Huscat.ki.n) 3) 
an DIIbensisı.n one N En 5 
Centaurer Cyanus, : as: LE 2.6 
RTASEIIN ABVEeNnse.. 20. „Due ea N | 128 
Chelidonium majus . . NE 21:50) 5 
Uhrysanthemum Leue anthemum . en 19:5 5 
Chrysosplenium alternifolium. ...2. ll... 20.4 5 

Komealanannajalisı en. nen. 22 es 2 5 
alas ieitata. 20... wen na | — „4 
Cychorium Intybus . . 182127 4 
Dianthus Carthusianorum : 2 2.200. ) ER 5 

Eowelstra spectabilis... 0.» 324.00 .2.22108° 20,5 ” 

MENSA ee ee es] | .4 

Bemuneylloanesu.s. Sa ee. 19.6 AN 
Kuphorbia Cyparissias f N) 
IF ragarla (2) LO | 205 D 

= MESSE ee RN 12. | d% 
KRallsein Imperiälis...  . "IT. 13.3 5 

ben ee sen 
(ialanthus nivalis Va 

| 

/ 

| 

AVENSIS eu, er. Si. 28.4 

| 
I 

Galeobdolun Auteum . :........ | 220 15:5 12.5 
a llonise SRG A IS6 24.5 
Kenm-urbanum......., 2... BE I = 245 
Dieehomauheleracen ©: 2.2.2. 2.28% 22510 = 30.5 
(naphalium dieicum. . . RER | | =: 135 
Hehanthemum vweare: 2.2. 2.0] 16 u 

Bizzeraonatalosella 3... 0 2 el. an ko) 
Koldstenm umbellatimn . 2. 2:0. ve. N -- | 27.4 
BEL UMEDERIOTAEUIM ano. al 18:6 26 
RITElDNINI Ge ll 15.5 — 12.5 

BTTNCHLATUIN ee nn | Bl — 4.5 
BE TÜTDULEUML AN u. ans | = 5.0 

Birnen siuamana.. . 2 we. | | == 27.4 
bilımnbulbiterum. ©... +... | Sr a) == 10.6 
EI USATIS 2, 0 h | OR | S.6 
Mehöspernum arvense-. 2 200% \ 115 = 
BychmisiKlos euculi®. ..-. 2. N 6.5 21:9 975 

& ViscaLIa 2: Ark ehks | SAN 2A) 139 
Lysimachia Nummularia ER NUR Ma N - S.6 
DINOSDEISTSILVALIGA ET. as en, un ne | 30.4 
ECHT MOLTOR Re N a 155 
Orobus vernus | - NR) 
Oxalis Acetosella 12.5 SE) 304 
*Pavronia olleinalis ae | : DT.D 
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a) Blüthe. 

| | Beobachtete Pflanze | Bärn | Freistadt Zuaimm 
| 

| Plantaro laneesiata a Va er 
ie. Blatanthorn bil. 2 2er nE 
| Polygala vulgarıs . EEE 

Polygonum Bistorta . PN RE 
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Pisun Sat) vun ae ee 

> VETTEI TE DENE R 
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= BITCINALISERLE NE ZH a 
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| je: | 

° nestivum. 

Ausserdem wurden notirt in 

Därn. 

Aconitum Lyeoetonum 256, A. Napellus 10.7, Agrimonsa Eupatorium 

12.7, *Agrostemma ecoronaria 1.7, Alchemilla vulgaris 7.5, Althea oflieinalis 9.8, 

Anthemis Cotula 106, A. tinetoria 27.6, Aquilegia vulgaris 4.6, Aretium Lappa 

27.7, *Aselepias eornuti 11.7, *Aster chinensis 31.7, Astragalus elyeyphyllos 

26.5, Avena sativa 8.7, Bellis perennis 5.4, Briza media 22.6, Bromus arvensis 

3.7, #Calendula cftieinalis 6.7, Carex praceox 5.5, Carlina acaulis 31.7, Carum 

Carvi 5.6, Centanrean Jacen 2.7. C. Scabiosa 7.7, Cirsium rivulare 106. Clematis” 

Vitalba 29.7, Colehieum autumnale 20.8, Uonvolvulus arvensis 26.6, Corydalis 

bulbosa 4.5, Unseuta europaea 9 7, Dactylis glominerata 24.6, *Delphinium Ajucis 



28.7, Dianthus plumarius 20.6, Keanisetum arvense 7.5, Euphrasia offieinalis 

15.7, Galevpsis Ladanım 10.7, Galinm Aollugo 23.6, Genista germanien 6.6, 

Gentiana eiliata 20,8, ®Georginia variabilis 19.7, Geum rivale 23.5, Gladiolus 

eommunis (7) 20.6, Gnaphalium dioleum 209, ®Hlelianthus annuuns ®.S, *llesperis 

matronalis 56, Hordeum distichon 9.7, Impatieus noli tangere 157. Lathyrus 

heterophyllus 22.6, Lepilium vampestre 10.5, *Lilinm candidum 10.7, Linum 

usitatissimum 15.7, *Lyehnis ehalcedoniean 2.7. L, Githago 236, Majanthemum 

bifolium 13.6, Melampyrum avrvense +17, M. silvaticum 15.6, Menyanthes tri- 

foliata 25.5, *Nareissus poeticus 22.5, *N. Pseudo-Nareissus 1.5, Onoporuon Ev 
Li 

Acanthium: 3.7, Orchis maculata 25.5. Papaver sommiferum 11.7, Parnassia 

palustris 11.5, Pedieularis palustris 21.5, *Phlox hybrida 11.3, Pow pratensis 

16.5, Paconia oftieinalis 8.6. Polygenum avienlare 18.7. D. Iydropiper 8.8, P. 

Convolvulus 8.7, Prenanthes purpurea 9.7, *Prinula Auricula 25, Scabiosa ar- 

vensis 21.6, Sedum villosum 17.5, 8. 'Velephium 29.7, Solanum tuberosum 5.7, 

| Solidago Virgaurea 30.9, *lagetes patula 13.7, Tanacetum vulgare 14.7, Thlaspi 

perfoliatum 6.5, Thymus serpyllum 29.6, Termentilla erecta 26.5, Tragopogon 

pratense 106, *Trapaeolum majus 28.7. 'Tussilago Petasites 22.4, Verbascum 
8‘ 

nigrum 29.6, Veratrum album 137. Vicia lathyroides 2.6, Vinca. minor 85, 

Bil auvensis 2.5, \V, palustris'19.5,. V. silvestris. 25:5. 

Freistadt: 

Anthriseus silvestre 16.5, Arnica montana 9.6, Campanula patula 22.5, 

Bi. persicifolia 21.6, ©. rapuneuloides 20.6, Cardamine amara 15.5, Carum caıvi 

225.5, Centanrea eyamus 4.6, Chenopodium bonus 'Henrieus 6.5, Convolvulus ar- 

vensis 10.6. Dianthus deitoides 21.6. Jasione montana-1S.6, Lychnis diurna 6.9, 

FMeiyauthes Gfoliatn 16.5, Nareissus’postieus 6-4., Phyteuma nigrum 25.5. Po- 
Atentilla verna 25.4. Ranuneulus bulbosus 21.5. R. lanuginosus 16.9, Soldanella 

Imontana 25-4, Symphytum tuberosum 15.5, Valeriana dioiea 19.5. 

Znaim: i 

Anchusa offiemalis 12.5, Anthoxantkum odoratum 19.5, Asparagus offici- 

malis 26.5, Arabis arenosa 1.5, Campanula rotundifolia 27.5, Carum carvi 19.5, 

"'erastinm triviale 18.4, Ceratocephalus orthoeeras 9-4. Convallaria Polygonatum 

110.5, Delphinium Consolida 1.6, Epilobium angustifolium 9.6. Parsetia incana 

23.5, Geranium Robertianum 22.5, Hyoseyamus niger 26.5, Jasiono montana 4.6, 

b) Fruchtreite. 

Bärn: 

Ervimm leus 20,5. Fragaria vesea 19.6, Hordeum vnlsare 11.8, Leontodon 

araxacın 4.6, Pisum sativum 20.8, Secale cereale aestivum 8.8, S. ec. hybernum 

15.1. Tassilago Sarfara 30.5. 

hl Breistadte 

Fragaria vesen 8.5. Taraxıeum oftieinalis 14.5. Heumahd 4.0. 
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/ygaena Filipendula 26.6 Smerinthus Populi 1.189 
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3ombus terrestris »0.4 Theela Rubi i 5.5 
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— = G= album 23 10.4 | 
Seatophaga stercoraria . 29.4 4 Jo. 6.4; 
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Libellula Virgo 21.6 — | 

S grandis. 29.6 Astynomus ah : 519.491 
— Chalcophora Mariana : 16..1 
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aus Mähren und Schlesien ım Jahre 1875 

Meteorologische Beobachtungen 

/Ausammengestellt, mit Unterstützung mehrerer Mitelieder, 

von «Joh. G. Sschocn. 

TI 

| Länge 

Name | von 

I lerro 

ray.» 2» 1808. 100499,902:050 11875 

(SETZE © I 
I} 

(wwoss-Karlowitz . . iR 

Speitsch . 

Mähr. Weisskirchen . 

Bistritz am Hostein.. 

Preran 

Koritschan . 

1 
I 

Koran Chsalkamit 

Gödınz | 

>49 

99119 

>S 149 

23 149 

u) 149 

50149 

50-19 

Barzdorf. 44 50 

Schönberg M. - :. 34 33149 

Brunn Sr use 

/wittau (Vierzighuben) . 1.54 

Grussbache 2. ed 

Rozinka 

YA TEE 1 

Schelletau 

Imst 

29 

Serhöhe 

in 

Meter 

4204 | 1512 

519°] 

»DEb 

25651 

5221 

y 

Jahre 
! 

Die | 
Station || 
besteht I 

seit dein,;) 

1873 

18010" 

15741 

1574 || 
.l 

Beohachtungs - Stationen. 

Beobachter 

Herr Theodor Langer. 

» Jolkmlack]. 

„ A. Johnen. 

= Es Schwarz. 

„. Pr. G. Hassler. 

Dr. Leop. Tot. 

L. Jehle. 

„ Franz Patanicek. 

('arl Rauch. 
später J. Neusser. 

Herren Franz Hahn und 
KW. Fleischhacker, 

Herr Dr. Pagels. 

n 

Jos. Paul. Jun. 

„.: DEANERTK: 

„ Jos. Kleiber. 

Dr. C. Briem. 2 

„ Jos. Stursa. 

„2: Ve-Bartalk 

„ Carl v. Kammel. 

Herren Prof. A. Honsig 

und Grassl. 

15a* 

Seit dem ı 

m seit dem Beginne der Beobachtungen. 

Genannt 
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Beobachtungs-Stunden: 

7 Uhr Morgens, 2 Uhr Nachmittags, 10 Uhr Abends: 

Bistritz am Hostein und Znaim (I—IHI und X—XO). 

6 Uhr Morgens, 2 Uhr Nachmittags, 10 Uhr Abends: 

"Barany, OÖstrawitz, Speitsch, Mähr,- Weisskirchen, Koritschan, Komorau, 

Darzdorf, Brünn und Zuaim (IV—IX). 

7 Uhr Morgens, 2 Uhr Nachmittags, 9 Uhr Abends: 

Gr.-Karlowitz, Prerau, Göding, Schönberg, Zwittan, Grussbach, Rozinka, 

Schelletan. 

8 Uhr Morgens, 2 Uhr Nachmittags, 9 Uhr Abends: 

Iglan. 

Im Jahre 1875 kam als neue Station hinzu: Prerau. Der Beobachter 

J. Jehle war so freundlich auch noch seine Anfschreibungen aus dem 

Jahre 18741 dem Vereine zu Gebote zu stellen. Diese sind in einem 

Jinhange beigefügt. 

| In Grussbach hat Herr Dr. ©. Briem die Beobachtungen über 

sodentemperatur fortgesetzt und durch solche über Bodenfenchtigkeit 

"ie auch .über die Temperatur des "Teiches ergänzt. Iferr. -Oberförster 

.. Johnen hat wieder vergleichende Niederschlagsmessungen vorge- 
ommen und mit Beginn des laufenden Jahres auch die Temperatur des 

eezva-Flusses regelmässig beobachtet. 

Notirungen über Verdunstung liegen vor, von Gross-Karlowitz, 

rerau und Grussbach. 

Abgefallen ist in diesem Jahre keine Station, doch sind in Komoran- 

\iwalkowitz und Znaim die sämmtlichen Beobachtungen unterbrochen 

Srden und haben jene über Luftdruck durch bBeschärligung des Daro- 

Ibters eine Störung erlitten. 

| Herr ©. Rauch hat Komoran verlassen, doch werden die Beobach- 

| Inzen von seinem Nachfolger Herrn Verwalter J. Neusser nun fort- 

setzt. 

nn 
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