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4 Fler. 
Seiten“ 

stalten. und Vereine, mit welchen wissenschaftlicher Verkehr stattfand 2 

N 

Sitzungs-Berichte (1876). 

(Die mit einem * bezeichneten Vorträge sind ohne Auszug.) 

5 Sitzung am 12. Jänner, 

er *Ueber phänologische Constanten . 

Araucarlia bra- 

. ® . . Sr . . . ® . 

1 Helaslat a le DA Be 
enig Ueber das Wasser der Brünner alone 
En vsky: *Vorlage von Pinolit . | 

sky: En ommapen 
® . .o ® 

Sitzung am 19. 

kou shy: *Methode zur Stickstoff-Bestimmung 
Be Floristische Mittheilungen RE 

 Steinbeil aus Amphibolit } DE 



i 4 Maukowsky: Anträge hinsichtlich. kedhir des Brünner Trick 
WARBEER 2 5 en 2 22 Fe wg Ausschuss-Anträge » 2 0 rm rn ren Be 

Sitzung am 10. Mai, 

Dr. 7. ‚Habermann: Mittheilungen aus dem Laboratorium der allgem. 
Chemie. 2: «0 alu er Anm Pe 

Sitzung am 14, Juni. 

A. Makowsky : Ueber Grapholita reliquana . ». 2» 2 2 2 2 nun 
Coceus Vitis. . »» N u 

i „  Exeursion in die mähr. Karpakhen a } 

| : Sitzung am 12. Juli.4 ; 

Dr; J. Habermann: *Vorläufiger Bericht über die Untersuchung des Trink- 5 

wassers von Brünn : .. . ee 
'W. Umgelter: Hybride von Saturni Pyri und Bpiak ne Eee: = 

“Aussehuss-Anträge » . . & un la Wan... 0 e> 

Sitzung am 11. October. 3 

M. Kellner: Vertilgung des Hausschwammes . . 2. 2 2 2 2 2.0. ä 
Dr. F. Kupido: Kohlensäuerling bei Ranigsdorf. . . . 2 2 2 m. 

 @.v. Niessi: *Ueber die Herstellung grosser Refractoren . . » 2... 
A. Weithofer: Hermaphrodit von Ocneria dispar . » ». 2 2 2 a 2. 

Br Ansschues-Änträge .... .-. son au nn wen 

Sitzung am 8. November. 

Dr. J. Habermann: Ueber Dampfdichte-Bestimmung . . : 2... 
Aunsschuss-Anträge : » . 2 wie ae he 

Sitzung am 13. December. 

A. Oborny: Zur Flora Mährens . . . . ee Ze 
A. Schwöder : Artemisia austriaca bei Tikansekite 2 A 
F. Moraw: Mantis religiosa bei Rohatetz . . u. . na. m 
‚A. Makowsky: Reise nach Unter-Italien . . .. 2 2 2 u rn no. 
€ a 

. dv. Niessl: Hotel des Redactions-Comit®s . -. ».. 2.2. mu I Eu 

J NONE AU am 21. December. 

G. v. Niessl: Jahresbericht .. =... „70. 0 22 02 nn a ee 
A. Makowsky.: Bericht über die naturhistorischen Sammlungen ete. . . 62 
C. Hellmer: Bericht über den Stand der Bibliothek . . . . 2.2... 
J. Kafka jun.: Bericht über die Cassa-Gebahrung . . » . . 2... 

m ‘ Voranschlag für das Jahr 1877 ..... 2 2. 2 0. 
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Seite 

"Neuwahl der Kunctionare a un do. 70 

A. Makowsky: Reise nach Sicilien a aa 
er a Ausschuss . a ne 9 

Eingegangene Gegenstände . . . Seite 1, 17, 23, 27, 31, 32, 37, 38, 41, 44. 
 Neugewählte Mitglieder . . . . . Seite 20, 28, 27, 30, 32, 36, 38, 40, 44. 

Abhandlungen, 
F2 

Bid. Räkter. Fel. Surasleı y und Jul. Weise: Coleopterologische Ergebnisse 

einer Reise nach Südungarn und in die Transsylvanischen 
Alpen Mit einer Tafel). . . ...%.. RR ae) 

m Schubert: Usher einen bituminösen Schiefer von lea bhokke en! 

r. J. Habermann: Das Trinkwasser Brünns. Bericht der -vom natur- 

forschenden Vereine eingesetzten Commission . . . 80 

 Hdm. Reiter: Hapalips, neue Gattung .der Rhizophagidae (Mit einer Tafel) 122 
 Meteorologische Beobachtungen aus > Mähren und Schlesien im Jahre 1876 130 

Eusnologieche N 7] 2 ” ” ” ” b) 1 95 

KIT TNNTNTNrNNenTNZ 

41 Elest 

- Dr. F = Schar: Phytographische le umsch über Pflanzenformen aus ver- 

schiedenen Florengebieten des österr. Kaiserstaates. 
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7 Agram: ee Ackerbau-Gesellschaft. 

Anstalten und Vereine 
mit welchen bis zum Schlusse des Jahres 1376 wissesschaftlicher 

' Verkehr stattfand *). 

Gospodarski List. Jahrgang 1876. 

A  Amiens: Soeidte Linneenne du Nord de la France. 

Bulletin mensuel, Nr. 59—57. 1875—1876. 

u ' Amsterdam: Königliche Akademie der Wissenschaften. 
Processen- Verbaal. 1874—1875. 

Jaarhoek. 1874. 

. Verslagen. 2, Theil. 1876. 

.  Aoologische Gesellschaft „Natura artis magistra“. 
| Angers: Soeiet6 acad&mique de Maine et Loire. 

Memoires. 29.—32. Band. 1874—-1875. 

» . . DSoeiete Linnsenne du departement de Maine et Loire. 

Annaberg-Buehholz Verein für Naturkunde. 
4. Jahresbericht. 1876. 

kurs: Naturhistorischer Verein. 
23. Bericht 187 d. 

Asche: Socidte des sciences historiques et naturolles de 1’Yonne. 
Bulletin. 29. Band. 1875. 2. Sem. 

a 30. Band. 1876. 1. Sem 

i Ä Bamberg: Natur forschende Gesellschaft. 
4. Bericht, 1859 und 10. Bericht, 1871-1874. 

»... Gewerbe-Verein. 
Wochenschrift. 1875. Nr. un 

BE TBB. Ne. 43a 

E BE serschonde Gesellschaft. 

ram: Königlich preussische Akademie der Wissenschaften. 
unhneın 1875. November — Dezember. 

& 1876. Jänner — November. 

Pr = Hihen MV rrerhninne) sind an die im Tausche erworbenen Druck- 

schriften ‚angeführt, | 



Berlin : Botanischer Verein der Provinz Brandenburg. 
Verhandlungen. 17. Jahrgang. 1875. 

Deutsche geologische Gesellschaft 
Zeitschrift. 27. Band. 1875. 4. Heft. 

' . 28. Band. 1876. 1,—3. Heft. 

Gesellschaft für allgemeine Erdkunde. 
Zeitschrift. 10. Band. 1875, 6. Heft. 

; 11. Band. 1876. 1.—5. Heft. 
Verhandlungen. 2, Band. 1875. 9.—10 Heft. 

i 3. Band. 1876. 1.—8, Heft, 
Afrikanische Gesellschaft. 

Gesellschaft naturforschender Freunde. 

Entomologischer Verein. 
Deutsche ent. Zeitschr. 19. Jahrg. 1875. 2. Heft, 

ö hi 20. Jahrg. 1876. 1. u. 2. Heft, 

: Naturforschende Gesellschaft. 

Mittheilungen. 1875. Nr. 874-905. 

Schweizerische naturforschende Gesellschaft. 

Verhandlungen der 58. Versammlung in Andermatt. 1875, 

: Academie d’Hippone. | 

: Naturhistorischer Verein der preussischen Rheinlande und 
Westphalens. 

Verhandlungen. 32. Jahrg. 1875. 2. Hälfte. 

2 33. Jahrg. 1876. 1, Hälfte. 
Bordeaux: SocietE des sciences physiques et naturelles. 

” 

Mö&moires. 2. Folge. 1. Band, 2. und 3. Heft. 1876. 

Societ6 Linnsenne, y 
Actes. 4. Folge. 1. Band, '1. und 2 Heft 1876. 

Boston: Society of natural history. 

N” 

Memoirs. 2. Band, 4. Theil. Nr. 2—4. 1875 — 1876. 

Proceedings. 17. Band, 3. und 4. Theil 1875. 

R 18. Band, 1. und 2. Theil. 1875—1876. 

Occasional Papers. II Hentz, M., The spiders of the United 

States. 1875. 

‘ American Academy of arts and sciences. 
Proceedings. 10. und 11. Band. 1874—1876. 

Bremen: Naturwissenschaftlicher Verein.. 

Breslau: Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur. 

52. und 53. Jahresbericht. 1874—1875, 



Breslau: Gewerbe-Verein. ee 
| Breslauer Gewerbe-Blatt. 22. Band. 1876. 

s Verein für schlesische Insektenkunde. 

E ur | Zeitschrift. Neue Folge. 5. Heft. 1876. 

2 Brünn: K. k. m.-schl. Gesellschaft zur ee des Ackerbaues, 
der Natur- und Landeskunde. 

| Mittheilungen. Jahrgänge 1875 und 1876. 

„ . Historisch-statistische Section der k. k. m -schl. Gesellschaft 

zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- u. ‚Landeskunde, 
| Schriften. 22. Band. 1875. 

 „. Verein für Bienenzucht. 

R Die Honigbiene von Brünn. Jahrgang 1876. 
. Vcela brnenskä. Jahrgang 1876. - 

h Brüssel: Academie royale des sciences. 
j: Annuaire. 41. und 42. Jahrgang. 1875 und- 1876. 

Bulletin. 43. Jahrgang, 38. Band. 1874. 
Ba a 44. Jahrgang, 39. und 40. Band. 1875. 

Bun Societs malacologique de Belgique. 
I . -Annales. 9. Band. 1874. 

u... SoeidtE entomologique de Belgique. 
7 © Annales. 18: und 19. Band. 1875 und 1876. 

—„.. Observatoire royal. 
er - Soei6te royale de botanique. 

a Bulletin. 14. Band, 1875. 

. nn & Acadsmie des sciences, arts et belles lettres. 
Cambridge: Museum of comparative zoology. 
>, American Association for the advancement of sciences. 

Proceedings. 24. Band. 1875. 

\ ... Memoirs. I. 1875. 

| > Carlorube Naturwissenschaftlicher Verein. 
Bere: Verhandlungen. 7. Heft. 1876. 
el: Verein für Naturkunde. 

Catania: Accademia Givenia. 
Rn Atti. 6. Band. 1870. 
Re » 9. und 10. Band. 1874 ds ‚1876. 

emnitz: Naturwissenschaftliche Gesellschaft. 

a 5. Bericht. 1873—1874, 

Kramer, F,, Phanerogamen-Flora von Chemnitz und Um- 

‚... gegend. 1875. 

Ir 
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Cherbourg:: Socist6 des scienses naturelles. 
.„.. Memoires. 19. Band. 1875. 

Chicago: Academy of seiences, 
Christiania: Königliche Universität. 

Sieben akademische Schriften, 

Chur: Naturforschende Gesellschaft Graubündens 
19. Jahresbericht. 1874-— 1875, 

Husemann, Aug. und Killias, E., Die arsenhältigen Eisen- 
säuerlinge von Val Sinestra bei Sins. 1876. 

Danzig: Naturforschende Gesellschaft. 
Schriften. 4. Band, 4. Heft, 1875. 

Darmstadt: Verein für Erdkunde und verwandte Wissenschaften. 
' Notizblatt. 3. Folge. 14. Heft. 1875. 

Dessau: Naturhistorischer Verein. 

Dijon: Acad&mie des sciences. 
Donaueschingen: Verein für Geschichte und Naturgeschichte der 

Baar und der angrenzenden Landestheile. 
Dorpat : Naturforscher-Gesellschaft. 
Dresden: Naturwissenschaftlicher Verein „Isis“. 

Sitzungsberichte. Jahrgang 1875. Juli — Dezember. 

> Jahrgang 1876. Jänner — Juni. 

> Verein für Natur- und Heilkunde. 

5 Kaiserliche Leopoldino-Carolinische Akademie. 

Leopoldina. 12. Heft. 1876. Nr. 1—24, 

Dublin: Royal geological Society of Ireland. 
Journal. Vol. 2, Part. 3. 1869—1870. 

„.. Vol, 3, Part. 2, 1871-1872, 
„Vol. 4, Part. 1. 1873-1874. 
5 Vol. 4, Part. 2. 1874—1875. 

„. University biological association. 
Dürckheim: Naturwissenschaftlicher Verein „Pollichia®. 

Edinburgh: Royal geological society. 

Emden: Naturforschende Gesellschaft. 
61. Jahresbericht. 1875. 

Kleine Schriften. Nr. 4—9. 1856— 1762. 

Erfurt: Königliche Akademie gemeinnütziger Wissenschaften. 
Erlangen: Königliche Universität. 

s Physikalisch-medicinische Societät. 
Sitzungsberichte. 7. und 8. Heft. 18741876. 

ren: Societä entomologica italiana. - 

ai Gy ÄAR, 
AR Ba Any Du At Sa et ER ET T j 
ee a a A 



 Bulletino. 7. Jahrgang. Nr. 3—A, 185. 
Bulletino. ES. n I—2 1876. 

; Jahrösbericht für 1874187 an 

Er  Senckenbere’sche a Gesöllschaft. 
„Bericht für 1874 

Freiburg i. B.: Naturforschende ae 
Er Berichte. 6. Band, 4. Heft. 1876. 

»  .  Grossherzogliche Universität. Ken 
N 24 akademische Schriften. 

lda: Verein für Naturkunde. 
==. 3, Bericht. 1876. 
anna: Soeietä di letture seientifiche. 

Effemeridi. 5. Jahrgang. Nr. 6—12, 1874— 1875. 
 Societa erittogamologiea italiana. . 

era: Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften. 

n 16. und 17. Jahresberieht. 1873—1874. 

essen :  Oberhessische Gesellschaft für Natur- und a 
"15. Bericht. 1876. 

r ta: Naturforschendö Gesellschaft. 
N Oberlausitzsische Gesellschaft der Wissenschaften. | 
: en ' Neues Lausitzisches Magazin. 52. ‚Band, 1, ao, 1876. 

| en: Königliche Universität. | 
us Königliche Gesellschaft der Wissenschaften. 
N Nachrichten. Jahrgänge 1875 und 1876, 

FE orieienschaflicher Verein für Steiermark. 
a Mittheilungen. Jahrgänge 1875 und ned, 

Verein der Aerzte in Steiermark. 
rg naturwissenschaftlicher Verein. 

Results of masvioniedt and niet observations. 187 g, \ 

Results of astronomieal obsorvations, 1873. nn 

rom. 
„ Alnallungen. 7. und 8. Jake 1875 md 1876. 

Verst, 1875. 
- Festschrift zur Feier dos Küntundavanzisjührigen Bestandes. 

1876, ES NEN UNE BER: N S 



H ee 13. Band, 3. Holt, 1 
h2 Hamburg: Naturwissenschaftlicher Verein. 

Abhandlungen, 6. Band, 2. und 3. Abth. 1876, 

».... Verein für naturwissenschaftliche Unterhaltung. a 
| Verhandlungen. 2. Band. 1875. Re 

Ina Hanau: Wetterauische Gesellschaft für Naturkunde. | I: 
i Hannover: Naturhistorische Gesellschaft. es 
$ Harlem: SocietE hollandaise des sciences. ; 

Archives. 10 Band, 1875. 4. und 5. Heft. 

„11. Band. 1876. 1. Heft. = 
3... Mus6e Teyler. | | n: 
f Archives. 4. Band, 1. Heft. 1876. ver. 

\ Heidelberg: Naturhistorisch-medieinischer Verein. ‚3 

M Verhandlungen. Neue Folge. 1. Band, 3, u. 4, Heft. 1876. 

 Helsingfors; Societas scientiarum fennica. 
; Societas pro fauna et flora fennica. = 

i Notiser. 14. Heft. 1875. u 

Hermannsiadt Verein für siebenbürgische RN se 
Archiv. 12. Band, 2. und 3, Heft, 1875. RE: 
Jahresbericht für 1874—1875. BR 

Trausch, J., Schriftsteller-Lexicon der Siebenbürger Deut- % 

5 ‚schen. 3. Band. Kronstadt, 1875. wr u 

yet Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaften. Ri. ei 
Verhandlungen und Mittheilungen. 26. Bi 1876. ai 

‚Innsbruck : Ferdinandeum, VEN RR 
| Zeitschrift. 20. Heft, 1876. | | Re 
r Naturwissenschaftlich-medicinischer Verein. ! 

Berichte, 1, Jahrgang, 1. und 2, Heft. 1870-1871. 
$ 2. Jahrgang, 1.—3. Heft. 1871—1872. 

i » 6. Jahrgang, 1. und 2, Heft. 1875—1876, 
Kesmark:: Ungarischer Karpathen-Verein. | a 

| Jahrbuch. 3. Jahrgang. 1876. | | 

Kiel: : Naturwissenschaftlicher Verein für Schleswig-Holstein. u 
Schriften. 2. Band, 1. Heft, 1876. £ Fr 

„Königliche Universität. fr. KR 
| Schriften. 22. Band. 1875. VERER Ä 

| y Klagenfurt: Naturhistorisches Landesmuseum. 

Ka EUREN: : Naturhistorische Gesellschaft. 
% nie Meddelelser. Jahrgang. 1873. 



g: Physikalisch-ökonomische Gesellschaft. 
Schriften. 16. Jahrgang. 1875. 1. und 2. Abth. 

Königliche Universität. | 
| Fünf akademische Schriften. 

lan: KR. r. Gelehrten-Gesellschaft. 

Laibach : Museal-Verein für Krain. 

Landshut: Botanischer Verein. 
Net, 5, Bericht. 1874—1875. 

Lausanne: Societe vandoise des”seiences naturelles. 

So ‘ Bulletin. Nr. 75—76. 1876. 

y eipaig: Fürstlich Jablonowsky’sche Gesellschaft. 
x Verein für Erdkunde. 

r an on en 

SRolnike,; 18. — 19, Band. 1876. 

; Museum Franciseo-Carelinum. 
33. und 34. Bericht. 1875— 1876. 

Verein .r Naturkunde. 

F Jahresbericht. 1876. 

_ innen Society. | 

Journal, Zoology. 12. Band, Nr. 60—63. 

»... 'Botany. 15. Band. Nr. 81—84. 

sciences neilden et tet 

„Bublieätions, A, 5., 6, .und 7. Band. 185 

'Soei6t6 de hinie 
rg: Naturwissenschaftlicher Verein. 4 

Jahreshefte. 6. Jahrgang. 1872-1873. a 
 Ubbelohde, d Die ostfriesischen Marschen und die Ver- 

änderungen der ostfriesischen Küste. 1861. a 
eines zur Naturkunde des Fürstenthums Lüneburg © 

on Fauna des Fürstenthums Lüneburg). 1861. 
er 

dns. ER a Heft, 1872, 1874 j 

Rnapepehia. 1871, 4878 und 1875. 
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Mailand: Reale Istituto lombardo di seienze o lettere. 
Rendiconti. 2. Folge. 7, Band. Fase. 17—20. 1874. 

h 2. Folge, 8. Band. 1875. 

Mannheim: Verein für Naturkunde. 

36.—40. Jahresbericht. 1870— 1876, 

Marburg: Königliche Universität. 

6 Inaugural-Dissertationen. 

" Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissen- 
schaften. | 

Schriften. 10. Band. 12. Abhandlung. 1874. 

Supplementheft zum 10, Bande der Schriften. 

Sitzungsberichte. Jahrgänge 1874 und 1875. 

Marseille: Socist& de statistique, 

Metz: Soeiöt& d’histoire naturelle. 
Bulletin., 11., 13. und 14. Heft. 1868, 1874 und 1876. 

Moncalieri: Osservatoris del R. Collegio Carlo Alberto. 

Bulletino meteorologico. 10. Band. 1875. Nr. 1—11. 

Mons: Soecidt& des sciences, des arts et des lettres. 

Memoires. 4. Folge. 1. Band. 1875. 

Moskau: Soci6t6 imperiale des naturalistes. .. 
Bulletin. 1875. 3. und 4. Heft. 

8 1876. 1.—3, Heft. 

Mömoires. 13. Band, 5. Lief, 1876. 

München: Kimigliche Akademie der Wissenschaften. 
Sitzungsberichte. 5. Band, 3. Heft. 1875. 

; 6. Band, 1.—2. Heft. 1876. 
Neisse: Verein „Philomathie“. 

17, Bericht. Oetober 1869 — April 1872, 

Neubrandenburg: Verein der Freunde der Naturgeschichte. 
Archiv. 29. Heft. 1875. 

Nenchätel: Societ& des seiences naturelles. 
Bulletin. 10. Band, 3. Heft. 1876. 

Neutitschein: Landwirthschaftlicher Verein. 

Mittheilungen. Jahrgang *1876. 

New-Haven: Connecticut Academy of arts and sciences. 
Transactions. 3, Band, 1. Theil. 1876. 

Newport: Orleans county soeiety of natural scienegs. 
Archives of sciences, Vol. I. Nr. 7—9. 1874, 

New-York: Lyceum of natural history. 
Nürnberg: Naturhistorische Gesellschaft. 



tenbach Verein für. "Naturkunde. ee, 
S abrück: Naturwissenschaftlicher Verein. 

ris: Acad6mie des sciences. | 
‚Passau: Naturhistorischer Verein. / 2 
: -6. und 10. Bericht. 1863—1864 und 1871-1874, 
Post: Königlich ungarische naturwissenschaftliche. Gesellschaft, 

| Geologische Gesellschaft für Ungarn. 2 
Ai Földtani Közlöny. Jahrgang 1876. 

etersburg: Kaiserliche Akademie der Wissenschaften. 
Bulletin. 20. Band, Nr. 3—4. 1875. 

„ui 21. Band, Nr. 1-5, 1876, 

22. Band, Nr. 1—2 und 4. 1877. 
” N 

„23. Band, Nr. 1. 1877. 

Tableau general möthodique et Alb hatieiignn des matibres nn 

 contenues dans les publications de V’acadömie imperiale 

de St. Petersbourg, depuis sa se Premiöre 

. Bartie. 1879, | e a 
Kaiserliche geographische Gelber 

Russische entomologische Gesellschaft. | 
‘ Horae. 11. Band. 1875. 

ne Observatoire physique central de Russie. 

a ‚Repertorinm. 4. Band, 2. Hoft, 1875. 
De Band, 1. Heft, 18762: 

Kaiserlicher botanischer Garten. - 

un. A. Band, 1. und 2 Heft. 1876. 

 Atti, M Band, 3. Heft, 1876. DEN 

\ ar ‚Band, 1. und 2. Heft. 1876. 

edaction des Nuovo Giornale botanico ie : 
a  Nuovo Giornale botanico. 5. Band, Nr, 8), 1873. 

N N en Er “ “8, Band, Nr. a 1876. 

Köni glich. böhmische Gesellschaft der Wissenschaften. 

u Sitzungsberichte. 1875. Nr. 8—6. h in 
aturwissonschaftlicher Verein „Lotos“. 
“2 botos, 1875. Nr. 11. und.12. 

: Verein für Naturkunde. 

wa: Nikolai-Hauptsternwarte Ko 
Redaction der. „Entomologischen Nachrichten \ 



ss WER ANG, 4] eISCche hrichte 

Regensburg: Königliche bairische other Gesellschaft. | a 
ee Flora. Jahrgang 1876. a ur Be 

»„ Zoologisch-mineralogischer Verein. IS RAT, 
Correspondenzblatt. 29. Jahrgang. 1875. 

‚Reichenbach: Voigtländischer Verein für allgemeine und specielle : 
} Naturkunde. E 

her Reichenberg::. Verein der Naturfreunde. | nee 
nn Mittheilungen. 7. Jahrgang. 1876. Hr 1,3 

"Riga: Naturforschender Verein. : 
5 Correspondenzblatt. 21. Jahrgang. 1875. ; Bor. 

A Rom: R. Comitato geologico rue n 
3 Bulletino. 1875. Nr. 9 - & 
BR. Accademia dei Lincei. = 

Atti. 3. Folge. 1. Band, 1.—3.. Heft. 1876— 1877, 

ion! Acadömie des sciences. j 
‚Aalen: Essex Institute. 17 

| Bulletin. 7. Band. 1875. WE 

 ».. Peabody Academy of scien&. | | BR 
| Annual Report. Nr. 6. 1873. | Kr 

‚Memoirs. Vol. I. Nr. 4. 1875. | 8 

H The American Naturalist. 8. u. 9. Band. 1874 u. 1875. 

Salzburg: Gesellschaft für Salzburger Landeskunde. = 
18 Mittheilungen. 16. Jahrg. 1876. 2. 
# Sanet, Gallen: Naturforschende Gesellschaft. CE AEERR far 

S; Berichte. Jahrg. 1874—1875. A EETR 

? ‚Sanct Louis: Academy of sciences. a Bi 
| Transactions. 3. Band, 3. Heft. 18%. 

Schaffhausen : Schweizerische entemologische Gesellschaft. 
Re | Mittheilungen. 2.—4. Band. 1868— 1877, e“ 

Stockholm: Königliche Akademie der Wissenschaften. Be. 
Oefversigt. 32. Band. 1875, a W; 
Handlingar. 11. Band. 1872. 

Bihang till handlingar. 3. Band, 1, Heft 185. 
Stuttgart: Verein für :vaterländische Naturkunde. ee 

| | Jahreshofte. 32. Jahrg. 1876, BE e 
‘ Toulouse: Acadömie des Sciences. | | | rn 

| | _Mömoires. 7. Folge. PR ER Beni. 1874 u 

" Triest: ‚Societä adriatica di scienze naturali. a 
Bolletino. 2. a Nr. 13. 1876. 



nigliche Academie der Wissenschaften. 
Nova Acta. 3. Reihe. 10. Band, 1. Heft. 1876. 

Utrecht: Königlich . ‚niederländisches meteorologisches Institut. 
Washington Smithsonian Institution. aa, 

"Annual Report. 1874. 

Department of agriculture. : | 
War Department N a 
United States geographical and geolgieal Survey of 
the Territories. 

Report. a und 10. Band. 1875 und 1876, 

Annual Report 08 the ee 1874. 

n: Kaiserliche Akademie der Wissenschaften. 

. a Anzeiger. 13. Jahrgang. 1876. 

KR K geologische Reichsanstalt. 
Jahrbuch. 1875. Nr. 4. 

1816 8.1.4 in 
Verhandlungen. 1875. Nr. 17—1B8. 

| 5 1876. Nr. 1-17. 

_ Abhandlungen. 7. Band. 1874—1875. 1.3. Heft. 
| n 8. Band. 1875. 1. Heft, 

lan. 25. Hand, 1875. EN 

Centralanstalt für Meteorologie und Frdmagnetisunus, 
geographische Gesellschaft, ee 

- Mittheilungen. Neue Folge. 8. Band. 1875. 

Hof-Mineralienkabinet. x 
_Mineralogische Mittheilungen. Gesammelt v6. Tschermak. 

en Jahrgänge 1875 und 1876. | 

Ihropologische Gesellschaft. 
- . Mittheilungen. 1 —6. Band, 1871-1876. 

sterreichische Gesellschaft für Meteorologie. | 
ir ‚ Reitschrift, 10. und 11. Band, 1875 und 1876. 

Blätter. Heus Folge. 9. Ioma- 1875. 

RER Topographie von Niederösterreich. 9. Heft, 

| Vereit ein zur og n naturwissenschaftlicher Kenntnisse. 
ni 



9. und 10, en hen 
Zürich: _Naturforschende Gesellschaft. 

Universität .f 7 

eig akademische et, 

Zwiekan: Verein für Naturkunde, 
Jahresbericht für 1875. 
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Vereins - Leitung. 

Präsident: Se. Excellenz Herr Wladimir Graf Mittrowsky v. Nemischl, Sr. 

“ k. k. Majestät geheimer ‘Rath, Mitglied des österr. Herren- 

- hauses, Major in der Armee, Ritter des Ordens der eisernen 

Krone etc. etc. (Gewählt bis Ende 1879.) 

Vice-Präsidenten : 

R - (Für 1876.) (Für 1877) 

Herr ‚Joh. 6. Schoen. _ Ben Alexander Makowsky. 
„ .Dr. Alois Nowak. „ Friedrieh Ritter v. Arbter. 

m. .. Seeretäre: 

E Herr Gustav v. Niessl. Herr Gustav v. Niessl. 

| Franz Czermak. „ Franz Uzermak. 

Rechnungsführer:: 

En Josef Kafka jun. Herr Josef Kalka jun. 

i IR Ausschuss-Mitgfieder: 

Ar Friedrich Ritter v. Arbter. Herr Friedrich Arzberger. 

„ Friedrich Arzberger. 
„ Ignaz CziZek. 

Anton Gartner. 
‚ Carl Hellmer. 
Josef Kafka sen. 

Carl Nowotny. 

Ernst Steiner. 

h “e Carl Zulkowsky. 

Dr. Carl Schwippel. 

‚Alexander Makowsky. B 

Eduard Wallauschek. us 

Bibliothekar: 

Herr Carl Hellmer. 

Ignaz UziZek. 

Anton Gartner. 

Dr. Josef Habermann. 

Carl Hellmer. 

Josef Kafka sen. 

Carl Nowotny. 
Joh. &. Schoen. 

Dr. Carl Schwippel. 

Ernst Steiner. 

Eduard Wallauschek. 

Anton Weithofer. 

Custos der naturhistorischen Sammlungen : 

Herr Alexander Makowsky. 



ER SE ne ee di ke DE) er, £ Ps , # a EA KT Bu 
I ER AEa RT N gi RZ ua TE ar De En a ER BEE, / f 
f u Be ER A ER 3 ER EEE Er 
N SE a eh ’ v' } I 4 

I - { $; TER 0) , bi f 

| Veränderungen im Stande der Mitglieder”). 4 

" Zuwachs: 0 

Hi ” | Correspondirende Mitglieder : 5 

ee P. T. Herr Weise Julius, Lehrer in. Berlin. | 

| Ordentliche Mitglieder**): | 

P. T. Herr Amon Rudolf, k. k, Mappen-Archivar in Brünn, } 
»  » » Brabenec ‚Wenzel, Lehrer an der Bürgerschule in Trebitsch, 

» ». Brick Johann, ö. o, Professor und derzeit Rector der k.k. | 

techn. Hochschule in Brünn. 

» »... Epler Hermann, Ober-Ingenieur und Stations-Vorstand der ; 

 Kais, Ferd. Nordbahn in Brünn. 

z »„ Fleischhacker Victor, Ritter v., Med. Dr.; ‚Vberstabs- 

arzt 1 Cl. und Militär-Sanitäts-Chef in Brünn. 

“ „. Habermann Josef, Dr., ö. o. Professor an der k. k. techn. 

Hochschule in Brünn. 1 

» 9»... Haluska Franz, k. k. Post-Controlor in Brünn. 

» » Hoenig Max, Adjunkt an der k,. k. techn, Hochschule in 
Brünn. 

»..».. Homma Josef, k. k. Forst-Commissär in Brünn. | 

»„..» .. Hoschek Ernst, Assistent an der k. k, techn. Hochschule 

in Brünn. 

». n .. Kandler Carl, Secretär der mähr. ae eg 

in Brünn. 

s »„ Kariof Carl, Hörer an der k. k. techn. Hochschule in Brünn. 

».». Kovaöid Alois, Turnlehrer an der k. k. Öberrealschule in 

Brünn, 

a „. Kraetzl Franz, fürstl. Liechtenstein’scher Förstrevisions- 

Adjunet in Lundenburg. 

»° »  KfiZ Martin, Jur. Dr., k. k. Notar in Steinitz. 
PER Boschtiak Carl, Buchhalter in Drahan. 

»" » : Olajossy Roman, Ingenieur-Practikant der k. k. mährischen 

Rn ' Statthalterei in Brünn. 

*) Um Raum für wissenschaftliche Mittheilungen zu gewinnen, werden ven 

nun an jährlich nur die Veränderungen im Stande der Mitglieder, da- 
gegen. die vollständen Mitglieder - -Listen erst in grösseren Perioden 

abgedruckt. 

e **) Als Mitglieder werden nur jene Gewählten betrachtet, welche im Eos a 
Rn des Jahres Eintrittsgebühr und Jahresbeitrag entrichtet haben. 
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63 T, Hort u Gustav, Hörer an der k. k. techn Hochschule in Brünn. 

Rzehak Anton, Hörer 

Brünn. 

ER) 

schule in Brünn. 

in Brünn, 

RE einer Eduard, 

Director in Doloplass. 

au a k. k. techn. Hochschule in 

Sauer Julius, Berg-Ingenieur in Zbeschau, 

Schneider Emanuel, Assistent an der k. k. techn. Hoch- 

Sehubert Stanislaus, Hörer an der = k. kerhin. Hochschule 

Sittig Robert, Med Dr., k. k. Oberarzt in a 
Zuckerfahriks- and Oekonomies- 

‘Vesely Wilhelm, Lehrer an der Forstschule in Eulenberg. 

Werner Carl, Lehrer an der Bürgerschule in Eibenschitz. 

Lehranstalten: 

Landes-Öberrealschule in Iglau. 

Landes-Oberrealschule in Kremsier. 

| Landes-Oberrealschule in Prossnitz. 

Knaben-Bürgerschule in M.-Schönbere. 

Bürgerschule in Göding. 

| Bürgerschule in M.-Trübau. 

Abgang; 

$. 8 der Statuten. 1. Ausgeschieden nach 

Burghardt Otiokar. 

Kleinpeter Josef. 

 Pollach Johann. 

Tessar Josef. 

Zednik Florian. 

Ziffer Josef, Dr. 

2, Durch Austritt: 

Goedl Alois. 
 Illek Moritz, Dr. 

Ludwig Hermann. 

Martinek Josef. 

Sturm Eduard, Dr. 

Wretschko Andreas, Dr. 

3. Durch den Tod: 

| Helzelet 4 ohann, Dr. iR 

Krumpholz 3 a 
Ollenik Heinrich. | 
‚Redtenbacher Ludwig, Dr. 

Schütz Heinrich. 

uarannn 





Sitzung am 12. Jänter 1876. 
, Vorsitzender: Herr Vicepräsident Dr. es Nowak. 

Eingegangene Geschenke. 

"Druckwerke: 

aba: Herrn Verfasser : $. ‘ “ 
er Base H. W. Monatliche Mittel des Jahrganges 1874 für Drosk, . 

_ Temperatur, Feuchtigkeit und Niederschläge. Berlin 1875, 

kann. Herrn Ing. €. Nowotny in Brünn: “ 

Ä ‚Colton’ s railway and county map of the United States, the Canadas ui, 

a. andere mit der Schweizer Tauschgesellschaft sind 3800 

= Her geogr. Längendifierenz Wien — Brünn durch tele“ | 

Erna, ag: 



> 

der Forstschule in Bol Herr Wilhelm Vesely, Lehrer an 

liensis A. Rich. 

Bei den ohnehin grossen Schwierigkeiten des Transports dieses 5 

Baumriesen auf so grosse Entfernung musste das Aufstellen desselben 

dadurch erleichtert werden, dass man den Stamm in kürzere Abschnitte. 

theilte und diese durch eine in der Mitte der einzelnen Stücke durch- 

zogene starke Eisenstange unter einander verband. — Einen solchen 

Abschnitt verehrte das k. k. Handels-Ministerium der mähr.-schl. Forst- 

schule in Eulenberg. Derselbe hatte, die 11’ Cm. starke Rinde mit- 

gerechnet, einen mittleren Durchmesser von 117 Cm. und eine Tänge 

von 113.5 Cm. Der Rauminhalt des Holzkörpers war 0.8) der der 

Rindenmasse 0.25 Cubikmeter. Es beträgt demnach — wenn man über- 

haupt aus einem Abschnitte annäherungsweise auf den ganzen Stamm 

schliessen darf — die Rindenmasse 24% von dem berindeten und 32% 

von dem nicht berindeten Stamme. Der grösste Theil dieses werthvoullen 

Geschenkes befindet sich sammt der Rinde und einer Aufschrift an einer 

berg theilt die Resultate einer von ihm vorgenommenen chemischen 

Analyse von Holz- und Rindenproben der Araucaria brasiliensis mit: 
Den Besuchern der Wiener Weltausstellung dürfte noch in Erinnerung 

geblieben sein jener, in unmittelbarer Nähe des Palastes des Vicekönigs 

von Egypten aufgestellt gewesene Stamm eines stattlichen Baumes von. 

33 M. Höhe und 4° M. Umfang am Messpunkte. Dieser Baum ist 

ein’ Bewohner der Urwälder der südlichen Halbkugel, Araucaria brasi- 

vor Regen und Schnee geschützten Stelle am Eingange in’s Eulenberger _ 

Schloss, ein anderer, kleinerer befindet sich im Museum der Anstalt und 

dient zur Demonstration. Ein dritter kleiner Theil des Holzes sowohl 

als der Rinde wurde einer quantitativen chemischen Analyse unterzogen, 

welche nachstehende Resultate ergab: 
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PT. Herren: 

Dr. Josef Habermann, ö. o. Professor 
ander k. k, techn. Hochschule in ee Ni 

"Brenn =. =. 0 2..,0. Zulkowsky und F. Ozermak. 
Wilhem Veself, ER an der Forst- 23 

| schule. in. Emleäbörg . „u. nA: Makowsky = 6. v. Nies, 
Tosef Müller, ‘Lehrer an der Bürger- 

schule’ in Göding . U. 2% 

e Johann Homma, k. k, Forsteommissär Be. 
ETRUND ee te de tm, DE Makowsky. 1 

#9 

a 
4: 

19 

Dr... Robert Sittig, .k. k. Oberarzt in 

Bela 7 i » | I g 

 @arl Loschtiak, Buchhalter i in Drakin C. Nowotny und £ Kosch. 
IE | ulius Krones, Hörer der k. k. techn. 

Hochschule in Brünn . . . . A. Tomaschek und : Makowsky, a 
"Anton Rzehak, Hörer der k. k. ee E 

Hochschule ‘in Brünn . .'. . 4. "Makowsky und 6. v. Niessl) ie. 

- Gustav Renner, Hörer der k. k. techn. er. x 

Hochschule in-Brünn +. . . . F, Ozermak und G. v. Niessl.. “u 4 

' Landesoberrealschule in Prossnitz . @.'v. Niess! und A. Makowsky. 

 Bürgerschule in M.-Trübau . . . 3 

DW WW 2 W lH We 0 DW De ee We 0 u 

Sitzung am 9. Februar 1876. 
‚ Vorsitzender Herr Vicepräsident Joh. 6. Schoen 

E > 3 ö « 

f . ‚ 

a er ee are ae ET 

f Fr Fat Fa W 

e reellen der Herr Minister für Cultus und: Vakasriähk hat 4 

| iii naturforschenden Vereine in Brünn auch für die Jahre 1876 | . 
und 1877 eine jährliche Subvention von 200 fl. bewilligt, was mi 
dem au des wärmsten Dankes zur Kenntniss genommen wird 

r-, 



Ä "Der Bin 

chiedene war als a eciloe: in “ weitesten Kreisen bekannt, 

x: emnacht. ‚Der Ban prahende N hat: One Dane, sein 

E isenbaiten, a freundlichst urköreikiaie: 
drückt ihre Theilnahme durch Erheben von den Sitzen ‚aus. 

PRNTRGRERIERON NRIGEE B PUNRRRRENA BLAUEN ER PR VE EEE ER ABER N TR ER. RER VAR EA SA SP N) DR RL ER KR A 5 BES BAGGER RE rm un an ran 

er = a : = 

Ben Prof. A. ne berichtet über einen Rüfer, welcher 

Dachboden füllend, vor. Diese fielen nun über alle Mehl- und ähnlichen 

rräthe, aber auch über sonstige Esswaaren her. Die Bestimmung des 

5 ‚ergab die Spacies. Har Da r A En eines auch in Mähren 

wir Ye @&:TH 
IK HAN sh 

ınd hat sich namentlich durch seine „Fauna austriaca“ hochverdient 

Die Versam mlung 

“ iR in nice Menge, ie Bädme. vom Keller bis. 

’ £ 



BT Ep: 

Ehe . Friedrich Ritter von Beh liest folgenden Be 

Bericht 

über (die Untersuchung der Cassagebahrung des ntarrschenden | 
Vereines im Jahre 1875, as 

In Gemässheit des 5. 19 der Geschäftsordnung hat der Vereins- 3 

Ausschuss in seiner Sitzung am 8. d. Mts. aus seiner Mitte die Unter- R 

zeichneten zur Prüfung des von dem Herrn Rechnungsführer Josef Kafka 
jun. der letzten Jahresversammlung vorgelegten esse vom © 
21. Dezember 1875 gewählt. = 

Diese Prüfung wurde am 9. Jänner 1876 vorgenommen, die Auf- 

zeichnungen des Journals mit den beigebrachten Documenten verglichen, q 

_ die Einstellungen -der Jahresrechnung als richtig erkannt und als Schluss- 

 resultat gefunden, das im Entgegenhalte der gesammten Einnahmen E- 

en ee Ne ir 
und der gesammten Ausgaben pr... = x 2». ... 2434 „ 45 

sich der im Cassaberichte angeführte Barschafts- | ve 

va FE Se 
ergiebt. E 

Dieser Cassarest fand sich auch richtig vor und bestand derselbe 
aus reg der mähr. Escomptebank in der A 

Höhe vn . . N EN Fi ke) 9 
und barem Gelde im Betrag Br ir 5244 ” 3 

Auch die dem Vereine gehörigen zwei ; Stück Staats-Obligationen, E. 

und zwar die einheitliche Staats-Schuldverschreibung Nr. 41167 vom 

Jahre 1868 pr. 100 fl. ö. W. und Ein Fünftel-Los des Lotto-Anlehens Ki 

vom Jahre 1860, Serie 6264, Gewinn-Nummer 2 pr. 100 fl. 6. W, 
zusammen pr. 200 fl. nom. wurden in der Verwahrung des Herrn 

Rechnungsführers vorgefunden. r : F 

. Da hienach die Rechnungs- und Cassaführung des naturforschenden 

Vereines in Brünn im Jahre 1875 eine vollständig richtige ist, so wäre E- 

dem Rechnungsführer Herrn Josef Kafka jun. das Absolutorium zu bu 
ertheilen. Be 

Nachdem Herr Josef Kafka jun. auch für das Verwaltungsjahr Be 

..1876 als Vereins-Rechnungsführer wiedergewählt erscheint, so wurden die 

? vorgefundenen Cassabestände, Wertheffecten, Obligationen, Bücher ‚und Be 

"Dokumente in Verwahrung desselben belassen. 

Brünn, 9. Jänner 1876. N 

Jos, Kafka, Ernest Steiner. Arbter. 



Ä yeiehlich e eines ‚Gesuches des Ortsschulrathes der Stadt Odrau a 
Beberhssung einer Mineraliensammlung an die dortige Bürger- eo 

schule, wird die möglichste Berücksi chtigung beim Vorhandensein 
ıtsprechender, Yonpaıhe, beschlossen. 

“ im ordentlichen Mitgliedern werden gewählt: 

Ba op T; Herren: vorgeschlagen von den Hryan: 

Med, Dr. ‚Joh. Heinrich Rössner, | et 
 Werkarzb in Waltersdorf . . . A. Makowsky und G. 2 En 

E januel Schneider, Hörer der k. k. 
I Hochschule rue Zuikowsky: und, Aakowsky. 

Zum correspondirenden Mitgliede wird gewählt: 

EN -P. T. Herr: in vorgeschlagen von den Herren = 

ulius Weise, Lehrer in Berlin. . Ed. Reitter und @. v. Niessl. 

Sitzung am 8. März 1876. 
When: Herr Vicepräsident, Joh. 6. Schoen. 

mE MEN FREE FRERTRIE ESSTERERTE RN RE JR FR WR PR RUE OR N BERNER RR 3A N RING TER RER AED DREH RE EN, VA FB ER ERTL WR RR DT CI. ORT EC SR. GER WERE KERZE GL NL HERR za a ma: 

Eine gegangene Geschenke: 

N  Druckwerke: 

2 a Dr. Ueber die laerhen Gebilde: Podoliens und . 

deren Vorsteinerungen. 1. Abtheilung. Wien 1874. 

)js isovics. Edmund, Dr. v. Ueber die triadischen Peleeypoden- - 

\ Gattungen Daonella und Holobia. Wien 1874. en 

Ne mayr My Dr. und Paul C. M. Die Congerien- und Paludinen- nn 

- Schichten Slavoniens und deren Faunen. Wien 189... nn 

N m Die eng de währischen. Dachschiefers. | 

Hednigia, Ein rpningamisches Notizblatt in L. Dr. 
> 



Von dem Herrn Eduard Wallauschek in Brünn: 

Beschlüsse des Landtages der Markgrafschaft Mähren von 1861-— 

1875. Brünn 18611875. 

Von dem Herrn C. Nowotny in Brünn: 

Braumüller Xav. Mineralsystem. 

Von dem Herrn Edm. Reitter in Paskau: 

Neue Käferarten aus Ungarn, beschrieben von Putzeis, Reiter, de 

Saulcy und Weise. (Aus der deutschen entomol Zeitschrift. 

1875. 2. Heft.) 

Von dem Herrn Prof. Dr. A. Valenta in Laibach: 

u Valenta A.. Dr. Gynaecologische Mittheilungen. 

Naturalien: | 

‘Von den Herren: Hauptmann Ad. Viertl in Fünfkirchen eirca 

500 Exempl. Insecten; Ad. Schwab in Mistek 12 ausgestopfte Vögel 

und 1 Eichhörnchen; H. Chytil in Loschitz 163 Exempl. Schmetterlinge, 

Der Secretär theilt eine Zuschrift des Gemeinderathes der k. 
Landeshauptstadt Brünn mit, laut welcher dem naturforschenden 

Vereine auch für das Jahr 1876 eine Subvention von 300 fl. bewilligt 

worden ist. Diese Mittheilung wird mit wärmstem Danke zur Kenntniss 

genommen. RR 

Dem Andenken des, seit der letzten Sitzung gestorbenen Mitgliedes 
Dr. Johann Helzelet, Professor der Landwirthschaftslehre an der k. 

k. techn. Hochschule in Brünn, widmet der Seeretär folgenden Nachruf: 

| Dr. Johann Helzelet stammt aus einer, wahrscheinlich von 

Würtemberg in die Schweiz und von da (jedoch schon vor mehreren Gene- 

rationen) nach Mähren eingewanderten Familie. Schon sein Vater war 

geborener Mährer, Tuchmacher in Unter-Kanitz, wo auch Helzelet am 

2. Jänner 1812 das Licht der Welt erblickte. Die Umstände nöthigten 

ihn, sich in frühester Jugend nach absolvirten Gymnasialstudien dem 

gewerblichen Berufe zu widmen, welchen er jedoch sobald als möglich 

; verliess, um an der Wiener Universität und durch einige Zeit an jener 

in Padua medicinische Studien zu betreiben. Naehdem er in Wien den 

Doctorgrad erlangt hatte, erhielt er die Stelle eines Secundararztes im 

Krankenhause zu Sct, Anna in Brünn. Doch auch die ärztliche Praxis 

scheint ihn nicht sehr. angezögen zu haben, denn er folgte bald (1841) 

einer Berufung als Supplent der Naturgeschichte und Landwirthschafts- 

lehre an die Olmützer Universität, wo er im Jahre 1846 ordentlicher 



Professor u Nach Aufhebung der Universität und der Landes- 

akademie kam er (1850) als Professor des letzteren Faches an die 

" damals errichtete technische Lehranstalt, welcher er in allen Phasen 

ihrer weiteren Entwicklung bis zu seinem Tode angehörte. Helzelet, 

der ein ausserordentlich vielseitiges und dabei sehr gründliches Wissen in 

N allen Theilen der Naturwissenschaften, sowie in dem praetischen Fache, 

welches er zuletzt vortrug, besass, und der bis an seine letzten Stunden 

im wahrsten Sinne des ‘Wortes auf der Höhe der Wissenschaft stand, 

der zugleich Meister der classischen Sprache und Literatur, und Philosoph, 

in der echten Bedeutung, also nicht im Sinne der „Schule“ gewesen, \ 

Bi hervorragende Erschei ung, dass die Geschich:e seiner Entwicklung gewiss 

\ merkwöruig und auziehend genug war. a er Üdrigens im Allzemei en 

‚mehr receptiver Natur war uud nur im persönlichen Verkehr seine pru- 
‚duetive Seite zeigte, so kam nur seinen Schülern und den ihm sonst 

"Nahestehenden der Werth der Letzteren zu Gute. Er. veröffentlichte, 

wie es scheint principiell, Nichts in den Fächern welche er beherrschte. 

In dem classischen Character Helzelets vereinigten sich die 

"schönsten Züge des deutschen Wesens mit der Liebe für das mährische 

Volk slavischer Nationalität, das seinen Voreltern eine Heimstätte gegeben | 

‚und- unter dem er selbst. inteewarhsen ‚war, ein vollständiges Bild der 

Eratons und Anpassung, wie in seinem ganzen Wesen Alles harmo- 

| ch als es | selbst Theil nahm, besass an, ihm einen treuen 

war eine so ungewöhnliche und über das mittlere Menschenmaass so weit 

Eder: naturforschende Verein in Brünn, an dessen Gründung er viel 



er zur Ver gleichung die Audi des Wiener Hochquellenwassers an 
2: die Seite stellt. In 10.000 Theilen s j 

Ta Brünner Wasser Wiener Hochaullenmaser 
Eisenoxyd . . . 0.020 En 

Kieselsäure . a: 6 
a: BR. 1 RER 0'744 
Magnesia - .... 2... 0052 0'116 

Chlor 4.00 , 0.068 | 0011 

Schwefelsäure . 0'372 ’ 0125 

Alban ..3.4.002 0 0.063 

Salpetersäure . . . 00145 B — 

Gesammt-Kohlensäure. 0317... 1374 
gebundene Kohlensäure 0'199 - 1'365 

freie Kohlensäure . . 0'118 i ; 0.009 

organ. Substanz .. . 038 se a 

Härte ua Bra a 

Der Vortragende regt schliesslich an, es möge der naturforschende } ; 
Verein die Initiative zu einer systematischen Untersuchung des Trink- 
wassers von Brünn ergreifen und zu diesem Zwecke die materielle 

und moralische Unterstützung des Gemeinde-Ausschusses der Stadt 
in Anspruch nehmen. 

‚ Dieser Antrag wird van den Herren Prof. Dr. aerhei, 4 
air und Makowsky unterstützt, und wird herdorgehohen;‘ A 
' dass es zweckdienlich sein würde ein detaillirtes Programm, über 

die Art und Weise, wie diese Arbeit durchzuführen wäre zu entwerfen. 
= Die Versammlung beauftragt schliesslich den Ausschuss, zu diesem 

Zwecke ein Comit& von Fachmännern einzuberufen. 

Herr Prof. A. Makowsky zeigt ein Handstück von Pinolit 
aus Steiermark und knüpft daran einige Bemerkungen über die 
er sche] und das Vorkommen dieses Gesteines. 

Zr ve 

Herr Prof. C. Zulkowsky zeigt zwei Wars. con- | 

Br struirt nach dem von ihm und Herra Pıvf. Fr. Arzberger erdachtem 
| Prineipe, welches er bereits in einer früheren Sitzung auseinander- 

gesetzt hat, die nun mit. einigen Verbes sserungen versehen. worden, "3 

und für die Ausstellung ei. Apparate in n London 
E bestimmt sind. 



in Brimn, welches seit dem Jahre 187 1 unter onen Schnken 
gehört die gegen Erlag des Jahresbeitrages Mitgliederrechte geniessen, 
wurde das Ausuchen um unentgeltliche Ueberlassung der vor dieser 
Zeib erschienenen Vereinsschriften zur Completirung gestellt. 

| Der Verein der Naturbistoriker an der Universität in Graz und 

em ; gleichnamiger an der Universität in Innsbruck ersuchen um 

 Mittheilung der in Zukunft erscheinenden Verhandlungen des natur- 
 forschenden Vereines. | 

sammlung, dass diesen oberwähnten Wünschen entsprochen werde. 

0, Zu ordentlichen Mitgliedern werden gewählt: 

B Ss, T. „Herren: vorgeschlagen von den Herren: 

Franz Kraetzl, fürstl. Liechtenstein- nn 
scher -Forstrevisions- Adjunet in | | / ne 

R%  Lundenburg ee ..@. v. Niessl und F. Czermak. 

“ Franz Haluska, k. k. a tealar | | 

im Brünn. . uni. San, A. Makousky- und: Pr; Vuhnal. 

R a k. Dehn. helle . 2.2.4. Tomaschek und A. Makowsky. 

Landes-Oberrealschule in Kremsier . @. v. Niessi und Fr. Ozermak. 

Pmpeckulo in Göding RN 5 en 

i z 

nr, une am 1. April 1876. 
Vorsitzender: Herr Vicepräsident Prof. Joh. 6. Schoen. 

ne Eingelaufene Geschenke: 

4 Dı Ben runs 

Tschermak Gustav, Dr. Die Krystallform des Bribhyline. ‚Wien 1863. 

. Die Entstehungsfulge der Mineralien in Suizen Graniten, 

Wien 1863. 

Die Dichte im Verhältnisse zur Form und chemischen 

Beschaffenheit der Krystalle. Wien 1862. | 

Gemäss den Anträgen des Auskasan genchmigt die Ver- 



' Die Ware al Oi “ 

Die Krystallformen des schwefelsauern Hydrokali, 1861. 
Die specifische Wärme bei constantem Volumen. wm - 

1861. } A 

Ein einfaches Instrument zur Bostimwmig! der Dichte 

- der Mineralien, zugleich für annähernde ee 

bestimmung bei chemischen Versuchen brauchbar. Br 

Wien 1863. | N A 1 
Ueber secundäre Mineralbildungen in dem Grünstein- 

Gebirge bei Neutitschein. Wien 1860. 

Einige Pseudomorphosen. Wien 1862. il 

Ein Beitrag zur Bildungsgeschichte der Mandelsteine. e, 
Wien 1863. 

Grundri-s der Mineralogie für Schunk. 1863. 

Wittek H. Ueber die tägliche und jährliche ger der relativen 

Feuchtigkeit in Wien. 1870. 

Krejöi J. Kli& nerostopisny k ustanoveni nerostü . die zuakl 

chemickych a tvaroslovnych. 1865. DR 

Bronn H. G., Dr. Allgemeine Zoologie. Stuttgart 1850. Eu 
Beskiba J. Lehrbuch der Algebra für Oberrealschulen, Ober- 4 

gymnasien und zum Selbststudium. Wien 1859. En 

Krones F., Dr. Die österreichischen, böhmischen und en 

| Länder im letzten Jahrhundert vor nei Vereinigung 1437— 

1526. Wien 1864. 

Weiss J. B., Dr. Maria Theresia und der österreichische Brbfolge- 

‚krieg 1740—1748. Wien 1863. 

Rittmann A., Dr. Ueber die gesundheitsmässige Beschaffenheit dor 

Nahrungsmittel. Brünn 1866. | E 

Haidinger W. Darstellung des Mohs’schen Verfahrens um Kıy- 

stalle in richtiger Perspective zu zeichnen. ja 

Bohnenberger J. G. F. von. Beschreibung einer Masehine zur rEr- ö 

| "läuterung der Gesetze der Umdrehung der Erde um ihre Axe 
und der Veränderung der Lage der letzteren. rag 1817. 

Zibermayr M. Chronoglobion. Brünn. h Mr 

Wagner H. Führer ins Reich der Crrpogamen. 5 Hefte, Bier ' 

1853. Bars 

E 

| dem Herrn Verfasser: | | | | 
"Müller Albert. Das "Auftreten der. Wanderhuscheke. am Ua 

. des Eier Luzern » ung. ; 



= Herr Prof: En Yulkowaig. balt- einen von eahlesichen EB 
perimenten begleiteten Vortrag über einen Apparat zur bequemen 

. Bestimmung des Stickstofles ‘und bespricht hierauf eine neue Filtrir-. 
’ vorrichtung. 

| Herr Prof. A. Makowsky berichtet über einige neue Standorte 
. von Pflanzen, welche der mährischen. Flora ‚angehören. n 

In der Flora des Brünner Kreises (I. Band Vereins-Verh.) ist | 

4 Thlaspi montanum L. Nr. 955 angegeben, als vorkemmend zwischen 

 Blansko und. Kathrein ne, (von mir nicht weiter beobachtet), | 

 Nikolsburg und M.-Trübau (von Dora Am 10. April 1876 wurde 

- nun yon mir in vielen blühenden Exemplaren von 5-——-10 Cm. Grösse | 

am Nordabhange des Hutbuschberges bei M.-Trübau gefunden: Thai 

ji alpestre Z., welches von Balek bei Neutitschein, von Vogel 1860 und ee, 

 Zawadski 1871 bei Weisskirchen und von Oborny 1873 bei Zuaim, m 
letzteren ‚Orte bis 20 Um. Länge, schon früher constatirt worden ist 

als die bisher in unserer Flora einzig sicheren Standorte dieser unschein- 

baren und leicht zu verwechselnden Pflanze. Obige Standorte von Th. 

 montanum. beziehen sich daher unzweifelhaft nur auf Thlaspi algestre 

L., das somit als sicheres Glied der Flora des Brünner Kreises u 

I Pier, während Thlaspi montanum L, aus der Flora zu streic chen . 

is . Ophioglossum vulgatum 2. (nach der Kıryptogamen - - Flora von 

a -6. v. Niessl, IV. Band Vereins-Verh, 1865, in Mähren noch 
zu suchen) ist von Lehrer Niessner in Zwittau, auf Waldwiesen bi 

Oberdörfel nächst an der Grenze Mährens 187 5 häufig beobachtet a 

worden, | i 

Fe nn A. len a, hierauf ein Steinbeil aus . 

Be voferirt nr Berichterstabter für das Eh reches 



Brünns, gewählt Wa, und’ stellt folgende Anträge: Me 9 
; Es seien die Vorarbeiten in Betreff der ARERFOR: NT oo 
suchung des Triukwassers der Stadt Brünn in nachfolgender Weise ein- 3 
 zuleiten: | 

1. Sollen die ge ologischen Horizonte, beziehungsweise Zonen, B, 
‚festgestellt werden, ans welchen die Bewohner Brünns ihr Trink- 
wasser beziehen. .. 

. Es ist auf Grund der bisher bekannten geologischen Verhältnisse des = 

Bodens der Stadt Brünn eine genaue chemische Analyse des 
Wasserseiner bestimmten Anzahl von Brunnen vorzunehmen, 

von welchen angenommen werden kann, dass dieselben möglichst frei Er 
‚von schädlichen Infiltrationen (durch Canäle, Senkgruben, Leichen- ‘ 

felder ete,) sind, 

. Die Auswahl dieser Brunnen ist durch eine Commission 

' vorzunehmen, welche einerseits aus den vom Vereins-Ausschusse 

gewählten Herren: Schulrath Dr.Schwippel, Prof.Dr.Habermann 
und Prof. A. Makowsky, unter Zuziehung des Antragstellers Hrn. 

Assistenten M. Hoenig; andererseits aus Vertretern des Stadt- 
physikates des städtischen Bauamtes und dem Brannenmeister Hrn. 

Syrowy bestehen soll, behufs deren Delegirung ‘der Bürgermeister 

von Brünn seitens der Vereinsleitung anzugehen ist. 3 

Diese Anträge werden von der Versammlung angenommen. 

« Entsprechend dem Antrage des Ausschusses wird genehmigt, 

dass die Gesuche der k. k. Realschule im 3. Bezirke Brünns und 
_ der Mädchenhauptschule in Gaya um Betheiluug mit naturbistorischn 
Lehrmitteln je nach den vorhandenen Doubletten berücksichtigt werden. 

’ 

Zu ordentlichen Mitgliedern werden gewäblt: 

P. T. Herren: | vorgeschlagen von den Herren: 

Eduard ‚Strohschneider, _ Zucker- | | 
fabriks- und Oeconomie - Director | z 3 

in Doloplass (Station, Nezamislitz) @. v. Niess! und F. Oeermak. 

- Julius Sauer, Bergingenieur in Zbe- Sa RBB: Br 

© schau bei Segen Gottes. . . . (C. Hellmer und A. Makowsky. 

 Knaben-Bürgerschule inM.-Schönberg @. v. Niessl und F' Osermak. 



ir : N rizung am 1. I 1876. wi 
x Vorsitzender: Herr Vicepräsident Joh. &. Schoen. i 

Eingegangene Geschenke: a 

Be: En SS 

Dr Von den Herren Verfassern: 

Tommasini M. C. Sulla vogetazione dell‘ isola di neglia. Trieste 

ESTH. & | 

Ross A. M., Dr. Catalogue to illustrate the animal resources of 

the Dominion of Canada. Toronto 1875. 

Naturalien: | = 

‘ Von Herrn Ingenieur ©. N owoiny in Brünn: Eine Suite Braun- 

kohlen. | 

Horn Prof. Dr. Aubermenn macht ae Mittheilungen 

a Die erste derselben betrifft die Untersuchungen über 

e  karer, welche Vortragender ‚schon a im Vereine a | 

N ante geführt und Een hat. Be ns wurde EL Kan 

yt in Champagnerflaschen bei 100° C. vorgenommen. Die dadurch 

hgewiesenen Körper sind Leuein, Tyrosin, Asparaginsäure und 

A vahre Hlasiwetz und Habermann 25 Procent davon 

nu. Dagegen führt er Glycocol und Oxalsäure an. Redner 

in mit grosser Wahrscheinlichkeit den Schluss ziehen zu. 

n, dass die Zerlegung wegen Anwendung der hohen Temperatur 

en Bee ende war, indem das A uftrelen der beiden letz- 



weit, Vortragender nach, "dass Milchsäure® jo lyeoool \ se | 
einem Atom Wasser die Glutaminsäure geben. Das Glycoool spaltet _ 

. sich ‚weiter in Oxalsäure. 

Eine andere Mittheilung betrifft ee insbesonders Hydro- 
‚chinon und Resorein. / 

u, Endlich theilt Prof. Habermann das vorläufige Resultat der 
in seinem Laboratorium vorgenommenen Analyse des bituminösen 

Schiefers von Czernahora in Mähren mit. Eine vollständige quanti- 
tative Analyse ist im Zuge und es wird deren Ergebniss in den 
„Abhandlungen“ veröffentlicht werden. 

k j Herr Prof. A. Makowsky. macht hiezu einige Bemerkungen. 

. „über die geologischen Verhältnisse dieses Schiefers. Es ist derselbe, 
. in welchem er den merkwürdigen Archegosaurus austriacus Mak. 

uud Fischarten fand. Er gehört der Walchienzone an, mit dem 

 Leitfossil Calypteris conferta Brogn. und euthält sonst noch ungefälik 

er 15 Pflanzenarten. 

% 

» 

* 

Das Curatorium des Brünner Taubstummen-Institutes ersucht 
um Ergänzungen der dortigen Naturaliensammlung, der Ortsschul- 
rath in Frain um eine Mineraliensammlung für die Tune Volks- 

 sehule. Wird. genehmigt. 

“ 5 2 ” 

a SE Ta re 

Zu ordentlichen Mitgliedern werden gewählt: | 

| P. T. Herren: vorgeschlagen von den Herren: 

Hugo Lanner, Supplent am deutschen | - 

Staats-Obergymnasium in Brünn . Fr. Czermak u. E. Wallauschek. 
August Siebek, Landesparkgärtner . E. Wallauschek u. J. Branowitzer. 

# 

BITTEN I NLA NL INN NINE 

‚Sitzung am 14 Juni 1876. 
Vorsitzender: Herr Vicepräsident; joh. 6. Schoen. 

— in 

FAR Geschenke: - 
RAT ii; Druckwerke: | | 

zen dem Herrn Dr. C- Schwippel, 'k. k. Schulrathe: a 2 

Unsere Zeit. Deutsche Revue der Gegenwart, Monatsschrift 1 com 



Co versations- Lexicon. Leipnig. r. A. Beuckhaiie, Nele Folge. Me: 

‚10. und 11. Jahrgang. 1874 und 1875. | 

” Mährisches Schulblatt. 4. Jahrgang. 1875. 

\ Habermann J; Verbessärten. Luftbad zum Erhitzen zugeschmolzener y 

Röhren. Mit einer Tafel. 1874. | 

Deber die Oxydationsproduete des Amylums und Para- 
mylums mit Brom, Wasser und Silberoxyd. 1874 
Neue Entstehungsweise von Detrabromkohlenstoft aus 

' Bromoform. 1873. 
ei Zur Kenntniss der Glutaminsäure. 1875. 

Rn Hlasiwetz H. und Hab ermann J. Zur Kenntniss einiger Zucker- 

2... arten. 1870, | 
 Hlasiwetz H. und Habermann J. Leber die Proteinstoffe 

2 Abhandlungen. 1871 und 1873, | 

4 Ilasiwolz H. und Habermann J. Ueber das Gentisin, 2 Ab- 

handlungen. 1874 und 1875. 5 

Masiweis H. und Habermann J. Ueber das Arbutin. 1875. 
Wiesner J., Dr. Die natürlichen Rinrichtungen zum Schutze der 

| Chlorophylis der lebenden Pflanzen. 1876. 

_ Naturalien: . 

Br den Herren: drohen a in Neutitschein 

ırere Hundert Exemplare Käfer ; Ingenieur Anton Tater An. ‚Mähr.- 

‚eine Suite Gesteine, und Petrefacten. 



aller Versteinerungen zu entscheiden nieht in der Lage. 

gepflanzten Weinstöcke von der Weinschildlaus Coeeus vitis L., bedeckt R 
gefunden hat. Dieses Thier wurde in allen Altersstadien, von mikro- 
skopischer Kleinheit bis zur vollständigen Entwicklung, bei welcher 

dasselbe. Erbsengrösse erreicht, vorgefunden und hat durch den ver- 

anlassenden Säfteverlust nicht wenig zur Schwächung der Weinstöcke 
beigetragen. 

Herr Prof. A. Makowsky hält einen Vortrag über eine Ex- 
cursion in die mährisch-ungarischen Karpathen. 

Bei .Strassnitz mündet in das weite Marchthal das Thal des 

Welleckabaches, eines reissenden Gebirgsbaches, der seine Alluvionen, 

namentlich Gerölle in einem beiläufig 12 Kilom. langen und bis 2 Kilom. 

breiten Thale ablagert. Das Thal ist fruchtbar und gut angebaut, reich 

an Obstbäumen, die leider von dem Raupenfrasse arg mitgenommen waren. 

Bei dem Orte Welka, von welchem der Bach den Namen erhielt, 

vereinigen sich mehrere Seitenthäler, in deren einem wir vordrangen. 

Die Welleöka hat hier tief in das Land eingerissen und die Schichten 

blossgelegt, schmale Schichten unter Winkeln von 40 bis 60 Graden 

gegen West (in's Marchthal) einfallend, eines petrefactenarmen mergeligen 

Sandsteines, der den Namen Flysch-Sandstein führt und zur Eocaen- 

Formation gerechnet wird, derselbe bildet die Hauptmasse der Beskiden, 

mit Ausnahme der höchsten Punkte (wie der Lissa-hora bei Friedland, 

Radhost bei Roznau). die aus Godula und Karpathensandstein bestehen, 

der zur mittleren Kreide, dem Gault gerechnet. wird. 

Bei dem Orte Javornik, etwas südlich von Welka, fielen mir weisse 

Schichten auf, die eine Mulde ausfüllten und sich bei genauer Unter- 

suchung als ein posttertiärer Kalktuff erwiesen, erfüllt von Süsswasser- 

Conchylien der Gattungen Helix und Clausilia. Solche Tuffe finden 

sich noch bei Neu-Lhotta, werden in der kalkarmen Gegend von den 

Bewohnern aufgesucht und zum Kalkbrennen benützt. Dass übrigens 

auch schwache Zonen von Mergelkalk nicht fehlen, bewiess mir eine circa 

1.M. stärke Schichte eines Mergelkalkes, der hie und da, so auf der 

Hutweide unterhalb des Bergwaldes von Neu-Lhotta gegraben wird, 

Ob diese Mergelkalke, die sich zu hydraulischem Kalke vortrefflich 

eignen, nicht schon der oberen Kreide angehören, bin ich beim Abgange _ 

Der Ort Wapenka nördlich von Neu-Lhotta hat auch nur von den 

nahen Kalkbrennöfen seinen Namen. Den Kalkmergeln entstammen offenbar 

als secundäre Producte, die hie und da in den Thälern abgelagerten Kalktuffe, ° 



Vom Orte urn spaltet sich das Welkathal in mohrave geitih- 

thäler, die nun steil zu den Beskiden hinanführen. Ich betrat das östlich 

ande Hauptthal, ein von mit dichtem Laubwald bedeckten Bergen 

‚eingeschlossenes schönes Wiesenthal, das an seinem oberen engsten Theile 

in eine reizende Anlage, Philippsthal genannt, umgewandelt worden ist. 

I Querdämme schliessen mehrere Schluchten ab, und stauen die Wässer 

- zu kleinen Weihern mit Wasserfällen; ein kleines Schweizerhaus, mehrere | 
Pavillons, Brücken und Gartenanlagen gestalten diesen Punkt zu einer 

 Qase in der sonst von der Natur stiefmütterlich behandelten Gegend. | 

| Abgelegen vom Wege und mühsam erreichbar, wird diese ‚Wald- 

N idylle leider von Fremden höchst selten besucht und von dem gegen- 

wärtigen ‚Besitzer vernachlässigt. N 

Oberhalb Philippsthal steigt das Terrain steil Hekan In dem 

Beitentkale, das wir im Rückwege besuchten, trafen wir ausgedehnte und . 

sehr fruchtbare Bergwiesen, auf welchen eine Fülle der schönsten und 

\ nicht immer häufigen Pflanzen sich vorfinden, so: Clematis recta, is 

variegata, ‚ Polygala major, Astrag. huypoglottis, Veronica austriaca, 

Scorzonera hispamica, Melittis melissophyllum, Melampyr. eristatum, 
Orobanche rubens, sowie viele andere. Nun erreichten wir ‘die Zone 

es Rothbuchenwaldes, der- leider von dem diesjährigen Froste stark 

gelitten und uns so, anstatt in saftigem Grün, im spätherbstlich rothen 

Gewande entgegenstarrte, Selbst die Singvögel, waren aus dem lichten 

Y de verschwunden, so dass er einen fast wehmüthigen Eindruck ver- 

‚Desto appiger entfaltet sich die mn ‚Allium. | _ 

“ B phalamthera latifolia una Beneeis nemorensis hinzu. Auf- 

war mir es Herumflattern von Doritis Mnemosyne, die 

Per Javorzina, deren oberste Kuppe über die Waldgrenze empor- 

Ausser Rothbuche und Weisstanne zeigten sich einzelne Lerch 

Ei die durch saftiges Grün innerhalb der. rothen au. \ / 



N? 

Obertheile Javorniken genannt. werden, gleich wie viele der Bergspitzen den 

Namen Javornik führen. Die Javorzina stellt einen breiten, sanft an- 

steigenden Bergrücken von mehr als 2 Kilom. Länge und '/s Kilom. Breite 
dar, und zeigt zwei nahe gleiche, etwa 1 Kilom. von einander entfernt 
liegende Gipfel, deren einer als trigonomet. Punkt die Höhe von 97822 M. 

besitzt, um nahe 60 Meter mehr als der im Nordosten benachbarte 

Grosse Lopenik. Die Aussicht von diesem hervorragenden Punkte ist 

nur durch den Grossen Lopenik im Nordosten etwas beschränkt, umfasst 

einen Flächenraum von mehr als 100 [ ]Meilen und reicht im Norden 

bis an die Hosteiner Berge bei Bystritz; im Nordwesten an das Mars- 

gebirge, dazwischen liegend das fruchtbare Marchthal; im Süden an das 

Malazkagebirge (Ungarn) und im Südosten an die Treueziner Berge, mit 

dem weiten Thale der Waag, welche in vielen Windungen ihre Gewässer 

nach Süden führt. Leider verhinderten Wasserdünste die Reinheit der 

Fernsicht. - 

In botanischer Hinsicht verdienen folgende Pflauzen als characte- 

ristisch Erwähnung. Vor allem Nardus strieta, Gnaphal, dioicum mit 

weissen und rothen Blüthenköpfen. Flypochaeris maculata, Alchemilla 

vulgaris, Anthyllis Vulneraria in Pygmäenform, Fragaria vesca, Hy- 

pericum quadrangulare, Phyteuma orbiculare, Galium verum, Ühaero- 

phyllum aromaticum und Botrychium Lunaria in vielen Exemplaren. 

Auffallend waren Orchis mascula L. var. speciosa Koch die Alpen- 

form mit stark zugespitzten Hüllblättern und schwach gefleekten Blättern, 
Orchis globosa in schlanken bis fusslangen Exemplaren. Gymnadenia 

conopseaw hatte noch nicht ihre Blüthen geöffnet. . 

Zu ordentlichen Mitgliedern werden gewählt: 

| P. T. Herren: vorgeschlagen von den Herren: 

Ferdinand Fischer, k. k. Hauptmann | 
in Pension in Wiesenberg . . Th. Kittner und Fr. Wanke. 

Carl Werner, Bürgerschullehrer in 

Eibenschitz . . 2% 02.0.0. 4. Schwoeder und Fr. Czermak. 



a 

mg am 12. Juli 1876 

Vorsitzender: Herr Vicepräsident a 6 hen. 

Eingegangene Geschenke. 

, Druckwerke: 

‚ dem Herrn Verfasser: Ä Ri 5 

 Makowsky A. Ueber einen nenen Labs ihehadnden: halle. nn 

.saurus austriacus n. sp.“ Aus dem 73. Bande d. Sitzber. 

der k. Akademie in Wien. | 

Naturalien: 

"Yon Herrn Heinrich Schwoeder in Dapil 1200 Treplare . 

Coleopiren. Ä 
Ei, 

RL = Prof. Dr. J. Habermann erstattet im Namen des be- 

einen vorläufigen Bericht. (Der Bericht der Com- . 

is sion wird nach Machines der Untersuchungen in den Abhandlungen 



BE Die: Z y ung nat "historisch Ber‘ $ om) In 1} a 3-6 eo x 

Ber (Schmetterlinge u. Mineralien) an die Schule i in Siefanane 2 sch 
wird genehmigt. SERRER %: all 

EN Schliesslich werden die Sitzungen bis zum Monate Oeher | 
vertagt. al 

Als ordentliche Mitglieder werden gewählt: 

P. T. Herr: vorgeschlagen von den Herren: 
. Dr. Martin Kfiz, k. k. Notar in 

Steinitz. 30. rau Ar Orermak uni re. Niessl. : 

' Landes-Oberrealschule in Iglau . . | 
E 

‚” ’n 

Sitzung am 11. October 1876. 
Vorsitzender : Herr Vicepräsident Joh. 6. Schoen. 

Eingegangene Geschenke: 

Druckwerke: 

‚Von den Herren Verfassern : | 4 

Coues Elliot, Dr. An account of the various publications velaking a 

to the travels of Lewis and Clarke. Washington 1876. 

Ross A. M., Dr. Catalogue to illustrate the animal resources of 

the Dominion of Canada. Canada 1874. 

Snellen van Vollenhoven. Pinacographia. Part 3. RR 4 
Robinson J. Check list of the ferns of North eg Salem 

1873. R 
Peschka G, Dr. Construction der Durchschnittspunkte von 

Geraden mit Kegelschnitten. 

dem Herrn H. Frauberger in Brünn: E 

Wegweiser durch die Special-Ausstellung für Tijiibmelih-tadnsteie 

im mähr. Gewerbe-Museum in Brünn. 1876. ee | 
hr yon der k. k. zool. bot. Gesellschaft in Wien: 5 Ber 

| Fest - Versammlung zur Feier des 25,jähr. Bestandes der k. k. ei 
2001, bot Gesellschaft in Wien. Wien 187 6. u 



| ah x N eluralzen: | I 

Von. ‚den Herren: A. eo, in Bihenschitz 300 Exomplare N 

En und 120 deiites sgesteine ; A. Sauer in ee eine Parthie 

bi Kohlen - Petrefacten ; C. Nowotny in Brünn mehrere Mineralien und 

vi Petrofacten. N h | 

# 

Herr "Baumeister M. Kellner ersucht bekannt zu machen, 

dass er in seinem Badhause Petroleum gegen den Hausschwamm 

mit gutem Erfolge angewendet habe. Herr kais. Rath von Haupt 
knüpft hieran die Bemerkung, dass er ebenfalls günstige Erfahrungen 
mit diesem Mittel gewonnen habe. 

Herr Dr. F. Kupido in Mähr.-Trübau spendet Proben des 
neu erbohrten Kohlensäuerlings von Ranigsdorf bei Mähr.-Trübau 
und eine Mittheilung über die näheren Verhältnisse dieser Quelle. 

| Das Bohrloch durchfährt (in Metern) 0.85 Humus, 4.20 Alluvium, 

E70. ‚Gerölle mit farbigem Quarze, 1.00 gelben Sandstein, 0.15 Braun- 

kohlenspuren, 1.80 Foraminiferen-Tegel, 2.20 Quarzsand (Quellengebiet) 

u d endet 5 5.00 im Grünsand der Kreide-Formation. Die Quelle liefert 

2 enwärtig 5 Liter pr. Minute und hat einen sehr bedeutenden Gehalt 

an freier Kohlensäure. Nach einer Analyse der k. k. geologischen 
hsanstalt enthalten 10. 000 Gewichtstheile des Wassers: 1.794 ge- 

N er 1.794 ‚halbgebundene und 26. nn freie Eh dann 0.341 



R Mittellinie in zwei EIER Hälften: getheilt, von. ‚denen . Fr veckke ) | 

den Typus des weiblichen Thieres, die linke den des männlichen trägt. Me. 

Fühler, Körperform, Flügelschnitt, Zeichnung und Färbung der beiden 

Hälften sind bis auf den Hinterleib mit dem halben Afterbüschel der \ 

schmalen männlichen, und der Afterwolle der kolbigen weiblichen Hälfte 

so normal, dass jede Hälfte vollständig je eines der beiden Geschlechter h 

| repräsentirt und der Zwitter den Eindruck macht, als ob er aus der 

linken Hälfte eines starken Mannes und der rechten eines entsprechend 

"kleinen Weibes zusammengesetzt wäre. Nur die gezackten dunkeln E 

-Querlinien der Vorderflügel und das verwischte Saumband der Hinter- a 

flügel in der weiblichen Hälfte sind etwas lebhafter gefärbt, als es sonst 

bei den weiblichen Thieren der Fall zu sein pflegt, und der Hinterleib 

. äberragt hier nicht den Afterwinkel des Hinterflügels, wie bei normalen 
„Stücken beider Geschlechter, sondern ist vielmehr im verjüngten Mass- sa 

stabe gehalten, und lässt auf eine bedeutende Verkümmerung der Hinter- 

 leibsorgane, namentlich der weiblichen schliessen. 

Folgende Gesuche um Ueberlassung naturhistorischer Samm- - 

lungen sind eingereicht worden: 

| Von den Ortsschulräthen in Tobitschau, Skrey, Strutz, Hermes- 

dorf und Bosenitz, dann von dem Comit& zur Erhaltung der deutschen 
Parallelelassen am k. k. slav. Realgymnasium in Prerau. R 

| Nach dem Antrage des Ausschusses wurde beschlossen, diesen 
Ansuchen mit Rücksicht auf die vorhandenen Vorräthe möglichst zu 7 

| entsprechen. | 

Als ordentliche Mitglieder werden gewählt: 

ER P. T. Herren: vorgeschlagen von den Herren: 

‘Dr. Vietor v. Fleischhacker, k. k. i 

| Oberstabsarzt erster Classe in Brünn G. Peschka co Joh. G. Schoen. E 
‚Roman Olajossy, Ingenieur-Practikant 

' des k. k. technischen Statthalterei- | Ka 

Departements inBraun  ...%.. O0. Nowotny und J. Kosch. 

Wenzel Brabenee, Bürgersehullehrer | - | 

in Trebitsch . . ...0..% 0... Dr. A. Nowak und Urbanek. 



Sitzung am 8. November 1876. 
- Versitzender: Herr Vicepräsident Joh. G. Schoen.. 

Bingegangene Gegenstände: 

 Druckwerke: 

Von dem Herrn Verfasser: N 

| Tommasini M. Cenni storici e dei sulla Selvicoltura delt! Agro 

Kr“ Triestino. Trieste 1876. 

Yon Aa Herrn. Franz Bartsch in Wien: 

Festschrift zur Feier des 25jähr. Bestandes der k. k. ‚zoologisch- 

Ve botanischen Gesellschaft in Wien. Wien 1876. 

. Correspondenzblatt des naturforschenden Vereines in Riga. 2.—T. 

| Jahrg. 1851—1854. | 
Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbürgischen Vereines 

“ für Naturwissenschaften zu Hermannstadt. 1. Jahrg. 1850. 

N Achter Bericht des naturhistorischen Vereines in Augsburg, 1855. 

Jahresberichte der Pollichia Nr. 5, 1847 und Nr. 12, 1854. 

= Mohl H., Dr. Die geognostischen und Bodenverhältnisse des Kreises 

Kassel. Kassel 1874. 
von a Dr. Die Gesteine der Sababurg- in Hossen, 

: Berliner entomologische Zeitschrift. Jahrg. 1—inel, 10. Berlin 
„1857-1866, en a 
iener entomologische Monatsschrift. 6. Band. Wien 1862, 
en Jacob. Deutschlands Insecten. 6. — mel. :23, Bändchen. 

Nürnberg 1825—1857 mit Tab. 138-423, A | 

iin, _ Naturalien: i 

on Er Horren: Weithofer in Brünn 700 Schmeklerlinge; a 

3 im dortigen Bergbau, desgleichen die k. k. Salinen-Direetion 

165 Mineralien übersendet. Diese Mittheilungen sind zur 
\ 
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Verwendung in Schulsammlungen bestimmt. Für obige wohlwollende 
Förderung wurde der Dank bereits ausgesprochen, - 

ng nenn nen 

Der Secretär legt im Namen des Herrn Regierungsrathes Prof. 
Dr. Thomas Bratranek den von diesem herausgegebenen „Brief- 

wechsel Goethe’s mit den Brüdern v. Humboldt“ als Geschenk für 
den Verein vor und knüpft daran folgende Mittheilung: Die Brüder 
Walter und Wolfgang Freih. v. Goethe haben dem genannten Herrm 

Herausgeber einen Betrag von 300 Mark zur Verfügung gestellt, weleher 7 
diesen Betrag dem naturforschenden Vereine zu widmen gedenkt, und 
zwar in der Form, dass er ein Merz’sches Mikroskop im Werthe von 

180 Mark, und 120 Mark in barem Gelde als Geschenk übergeben 
“wolle, wenn der Verein diese Spende annehme, und dem Wunsche 
entspreche von dem Barbetrage einen Theil zur Complettirung des 
Mikroskopes durch einen Polarisationsapparat zu verwenden. 

Dieses höchst erfreuliche Anerbieten wird mit wärmstem Danke, 
welchen die Versammlung durch Erheben von den Sitzen ausdrückt 
angenommen, und es wird der Vereinsdireetion anheimgestellt, den 
geehrten Schenkern in angemessener Weise davon Mittheilung zu 
machen. 

Die „Societe nationale des sciences naturelles de Cherbourg* 
theilt mit, dass sie am 30. December 1. J. das 25. Jahr ihres 
Bestandes vollende, und erfreut wäre, bei dieser Gelegenheit von 
den befreundeten Gesellschaften ein neues Zeichen der Sympathie zu 
erhalten. \ 

Es wird beschlossen, die genannte Gesellschaft aus diesem 
Anlasse zu beglückwünschen. 

Herr Prof. Dr. J. Habermann spricht über die von ihm an 
der Dumas’schen Methode zur Bestimmung der Dampfdichte vor- 
genommenen verbessernden Modificationen. 

Durch diese Modificationen wird erreicht, dass die Bestimmung bei 
einer dem Siedepunkt des Körpers niemals übersteigenden Temperatur 

ausgeführt werden kann, und zwar mittelst Evacuation durch eine Wasser- ° 

strahlpumpe. Zugleich erwächst auch der Vortheil, dass nicht mehr als 

1 Grm. Substanz erforderlich ist, deren grösste Menge übrigens, frei von 

Verunreinigungen, wieder gewonnen wird. Hierzu wird ein Glasballon, ° 



> Mn. ee meaebr ausgezogen ii Diesos Rohr wird, sobald die Sub- 

600 Mm. und darüber Manometeranzeige, sperrt dann die Pumpe ab, 

ee ee ee ee eh der u Kae ee ee a a a m be a a 

stanz im Ballon ist, mit einer Kuppelvorlage in Verbindung gebracht, 

ren Kautschukfütterung über das Capillarrohr gezogen wird. An das 

eite Ende der Kugelvorlage kommt der Pumpenschlauch. Man evacuirt 

dann bei kleinen Ballons bis auf 500 Mm., bei grösseren bis auf 

ginut mit dem Erhitzen und zwar ziemlich rasch bis zum Eintreten “ 

s Siedens der Flüssigkeit im Ballon, welches man an den in die yon 

age übergehenden Tropfen leicht erkennt, und das bei dem vermindertem 

| rucke unter dem normalen Siedepunkt der Substanz stattfindet, Dann 

; ird ‚der Brenner so vegulirt, dass die Temperatur des Oelbades in 1— 2 | 

Min. nur um etwa 1°C, steigt. Gibt das Thermometer im Oelbade' 0: 

2a 10—20° weniger an als der der Substanz en so : 

enz aus dom Barometerstande und der Manometerablesung zu nehmen. 

ar grössten Theil der PRDaLGBE ah man in der Kugelvorlage 



Zu ordentliche 
P. T. Herren: 

Johann Brik, ö. o. Professor und 
| derzeit Rector der k. k. technischen 
Hochschule in Brunn . . .. 

Georg Wellner, Prof. an der k. k. 
‚technischen Hochschule in Brünn 

Hermann Epler, Stations - Vorstand | \ 
der Kais. Ferd. Nordbahn in Brünn @. Peschka und @. v. Niessl. 

Rudolf Amon, k. k. Mappen-Archivar 

nl: VE a re ee x Ri 

‚Carl Kandler, Secretär der mähr, u R 

..  Landes-Hypothekenbank in Brünn A. Makowsky u. E. Wallauschek. 
‚Alois Kovaöid, Turnlehrer an der i 4 

 k. k. Oberrealschule in Brünn . J. Bratkovic und 4. BURN En 

. 
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Sitzung am 13. December 1876. 
Vorsitzender: Herr Vicepräsident Joh. 6. Schoen. 

Eingegangene Druckwerke: 

Geschenk des Verfassers: | 4 

Wankel Heinrich, Dr. Ein erratischer Granitblock mit phöni- 
‚zischer Inschrift bei Smolensk in Russland EUPORDEN. Wien, 

1876. n 

BOSSE: 

Heinemann H, v. und Wocke M. F., Dr. Die Schmetterlinge Deniz | 

lands und der Schweiz. 2. Abtheilung. Band 2, Heft 2. 

Braunschweig 1877. - EN 

- 

Naturalien: 

‚Von den Herren: Ig. Czizek in Brünn eine Parthie Mineraliet n 

und. ‘Gesteine; Dr. F. Katholicky in Rossitz 500 Stück "Mineralien ; 

H. Rittler in Rossitz 90 Stück Mineralien; A. Oborny in er 
getrocknete Pflanzen. Von der k. k. Bergwerks-Direction in Hallein 328 St. ; 

Mineralien, von der k. k. Bergwerks-Direction in Joachimsthal 16 $ ; 

and von der k.k. Bergwerks-Direction in Idria 24 St. Mineralien. von 1 

 Herm F. Moraw in Rohatetz 3 Exempl. Mantis religiosa aus Mähren. 



E: werden. 

Herr Prof. Ad. Oborny in Znaim theilt folgende Notizen über 
1 lanzenarten mit, welche von ihm im vergangenen Sommer auf- 

gefunden wurden und deren Vorkommen theils im Gebiete der 

hrischen Flora, theils an den betreffenden Localitäten noch nicht 

onstatirt. waren: 

Bezüglich meiner botanischen Thätigkeit im verflossenen Jahre 

Ite ‚ich einen, ausführlichen Bericht liefern. Mangel an Zeit. hielt 

'h jedoch ab, daher ich hier nur in Kürze jener von mir beobachteten 

ten und Formen gedenken will, welche entweder für Mähren neu oder 

h nicht allzusehr verbreitet sind. | 

e 

“ Nordmähren: Viola palustris L. auf Sumpfwiesen um Gr.- 

Dllersdorf, Silene gallica L. in Wermsdorf, Circaea intermedia Ehrh. 

nd alpina L., beide in Wermsdorf, Valerianella dentata Poll. Gr.- 

sdorf; ebenda auch Achillea Ptarmica und Senecio Fuchsii 
1., Cirsium rivulare Link , C. oleraceo-rivulare DO. überall im 

ale der Thess, Oirsium oler aceo-heterop h,ylium. Naeg., eine 

‚sehr: seltene Pflanze, im Grossen Kessel des Gesenkes, Carduus 

onata Jacg. weissblühend, bei Gabel in Oesterr. Schlesien, Cyperus 

yescens L. in Gr.-Ullersdorf, Phleum bulbosum Host, Fesiuca gigantea 

Fi Molinia caerulea Mch., Bromus asper Murr um ‚Ullersdorf und 

r sdorf,. Elymus europaeus L. im Aufsteigen auf den Altvater von 

n sdorf aus, ‚Aspidium spinulosum in Gr.-Ullersdorf. 

Umgebung von Znaim: Ülematis Vitalba L. var, crenate 
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cephalus, Carex umbrosa Host, Filago lutescens Jord. bei Jaispitz und 

Centaurea solstitialis L. im Thayathale bei Znuaim. Mein 

Lieblingsstudium: Hieracium und Rosa, vernachlässigte ich auch in 

diesem Jahre nicht. In Nordmähren beobachtete und sammelte ich: 

Hieracium nigrescens Willd. «. humile ß. multiflorum Wimm., H.° 

stygium TUechtr., silesiacum Krause, prenanthoides Vill., bupleuri- } 

folium Tausch, tridentatum Fr. «. angustifolium Uechtr,, boreale Fr. 1 

vor. chlorocephalum DUechtr, Um Zuaim entdeckte ich heuer h 
Hierac. laevigatum Griesb, 

Reichhaltiger war meine Rosen-Ausbeute. Ich fand bei Gr. 

dorf: Rosa tomentosa Sm., f. subglobosa, bei Znaim R. rubiginosa 

L., f. comosa Rip. (Thayathal) und f. umbellata Lers. (Pöltenberg), 

‚R. mierantha Sm. (Pöltenberg), R. graveolens Gren., f. cal- 

carea Ohr. = R. thuringiaca Chr. (Frauenholz), R. tomentella Lem, 

f. Obornyana Chr. (Granitzthal), R. trachyphylla Rov. f. reti- 3 

cwlata Kern. (Kuhberge), R. canina L., f. dumalis Rechst., R. 

Reuteri Godr., f. complicata Gren. (Pöltenberg), R. dumetorum ° 

Thuill., F, obiusifolia Desv. (Kuhberge), R. obtusifolia X 

gallica == Boreykiana Bess. (Kuhberge), R.gallicaxX Reuters 
—- Weiteiana Rb. (Kuhberge), R. coriifolia X gallica Scheute. 

R. turbinata Ait. verwildert an einem Feldrande zwischen Naschetitz 

und Mühlfraun. ; 

Unter den Compositen, welche mir Herr Direetor A. Schwoeder in 

Ribenschitz zur Durchsicht mitgetheilt hat, fand ich Centaurea steno- 

lepis Kerner die derselbe um Namiest wahrscheinlich schon lange gesammelt 

und bisher unbestimmt aufbewahrt hatte. Sie wurde schon wiederholt 

in der Nähe der mährischen Grenze, so bei Mistelbach (Krumpholz), 
Raabs (Krenberger) beobachtet und nun ist sie auch für Mähren con-' 

statirt. Ferner fand ich unter den Hieracien dieser Sendung ein HA. 

murorum aus Schwarzkirchen in Mähren (Mai 1866 leg. @. v. Niessl);. 
unter drei Individuen ist Eines H. graniticum Schlz. Bip. var. multi- 

setum TÜUechtr., sonach ein neuer Beweis, dass diese Art einen weit 

grösseren Verbreitungsbezirk hat, als man bisher anzunehmen bereehtig | 

(Gegenwärtig constatirt: von Znaim, Frain, Namiest bis Schwarz-' 
kirchen.) Unter den mir von Herrn Schwoeder zugesendeten Rosen 
befindet sich eine „R. canina var. collina“ aus Adamsthal, die ganz 

sicher zu R. tomentosa gehört und zwar die schöne Form R. euspidata 
M. Bieb. darstellt. Eine zweite Art aus Namiest, als „R. arvensis“ 

' bezeichnet, ist bestimmt R. UMENIR NR Rov. 



” Die durch u Druck. ne chen, En un a il für | 

die ‚mähr. Flora neu. Fast alle angeführten ‚Pflanzen hat Herr ‚Prof, 

Oborny auch für das Vereinsherbar freundlichst mitgetheilt, 

} ne von dem "Herrn Bürgersehul- Director. Ad. Behwocder DD. 

Eibenschi itz von dort in grösserer Zahl eingesendete Artemisia, wurde 

n dem Herrn Hauptschullehrer I. CziZek als Artemisia austriaca. ; 

 Jacg. und zwar in der Form orientalis Ledeb. Fl. Ross. = 
lis 'Willd. erkannt. In dem Herbar des Herrn Prof. Schur befindet 

sich genau dieselbe Pflanze aus Galizien von Buschak gesammelt. 

Diese Pflanze ist ein neuer Bürger unserer Flora. 

in akionschef F. Moraw in Rohatetz sendet einige d ee 

linteta Exemplare der Fangheuschrecke Mantis religiosa über dereu 

Vorkommen im Vereinsgebiete noch nichts bekannt war. 

Le, 

en Prof. IK Makowsky hält einen längeren. Vortrag ie 

e Reise nach Unter-Italien mit besonderer Rücksicht au die 

ul ‚nischen Gebiete. Ä | 

8 Die ‚Geographie lehrt uns: die italienische’ Halbinsel ist gebildet 

a einem Kettengebirge — den Apenninen — welche als Fortsetzung | 

IB Seealpen, vom Golfe von Genua beginnen, bei mittlerer Seehöhe von 

a 600 Meter das Land bis zur Südspitze durchziehen, sich im Gran a 

0 bis zu nahe 3000 Meter erheben, terassenförmig gegen Ost und 

est abfallen und’ sich am Cap Spartivento in das jonische Meer senken. 

ln  Sieilien, nur durch die Meerenge von Messina geschieden, ist 

ie zung der Apenninen anzusehen in Form eines welligen Plateaus, 

A die Ba des Aetna allmälig IrDA, im 

en an Gneiss N sich aan in nn an- 

Dies ist jedoch keineswegs der Fall. Die Apenninen bestehen 

tsache ‚nach in RT nördlichen ae von ‚Genua bis in. die 

on -— hier Maecigno genannt, gleich jenem zur 

2 gerechnet wird. In ihrem mittleren und südlichen Zuge 
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von Perugia bis Cosenza. in Calabrien aus Kalksteinen der Jura- und 

Kreide-Formation — ähnlich dem Karstkalke. Und nur an der Süd- 

spitze Italiens — in dem Gebiete des Monte Silla und Aspromonte 

Calabriens, sowie in dem Peloritanischen Gebirge Siciliens an der Meer- 

enge von Messina treten krystallinische Gesteine, wie granitische Gneise 

in grosser Ausdehnung zu Tage, 

Die terrassenförmigen Abhänge der Apenninen, in Italien, wie auf 

Sicilien sind von den jüngeren tertiären Gebilden, Thonen, Sanden und 

Kalksteinen zusammengesetzt, die theilweise unter dem Namen der Sub- 

apenninen-Formation umfasst werden. 

Ein Blick auf die geologische Karte Südeuropas zeigt uns zugleich, 

dass Corsica, Sardinien, ein Theil von Elba und einige der angrenzenden 

Inseln (wie Monte Christo) an der Westküste Italiens grösstentheils aus 

/ krystallinischen Gesteinen zusammengesetzt sind. Diese stellen daher 

zugleich mit den Urgebirgen der Meerenge von Messina die getrennten 

Reste eines zertrümmerten Gebirges dar, das als wahre Fortsetzung der 

tectonischen Axe der Centralalpen vom Golfe von Genua über Corsica, 

Sardinien etc. durch das ganze tyrrhenische Meer bis an die Südspitze 

von Italien reichte und nun grösstentheils unter den Spiegel des Meeres 

gesunken ist. 

Während sich von Messina bis Taormina in Sieilien die Schichten- 

köpfe einer westlichen Nebenzone zeigen, stellen die Apenninen im Osten 

eine riesige, allmälig aufgestaute Nebenzone des eingesunkenen Central- 

gebirges dar, eine Nebenzone, deren einstige Verbindung mit dem analog 

gebauten Karste durch das grosse PEHRAREUESUUNEN der Poebene auf- 

gehoben wurde. 

Von Palermo bis Messina, vom Cap Bari bis Capri bei 

Neapel, vom Cap Circe bei Rom bis zum Golf von Genua ist das tyrr- 

hennische Meer von Bruchlinien begrenzt, ist das Gebirge abgebrochen, 

zertrümmert und an die Stelle des alten tyrrhenischen Gebirges ein ° 

grosses Senkungsgebiet, das heutige tyrrhenische Meer getreten. u 

Von diesem Gesichtspunkte aus werden uns die vulkanischen Er- 

scheinungen an der Westküste Italiens begreiflich. Der grösste Theil 

der Eruptionsstellen und Erdbebenlinien folgt den Spalten des zertrüm- 

merten Gebirges; so in Mittel-Italien die vulcanische Zone von Monte 

Amiata bei Siena über Rom, das Albaner Gebirge, und nach kurzer 

Unterbrechung südlich bis zum Vesuv- und den phlegräischen Gefilden 

bei Neapel — eine Vulcanreihe von mindestens 40 Meilen Länge und 

einigen Meilen Breite. In Unter-Italien entspricht die Westküste des ' 

abgebrochenen calabrischen Gebirges genau der Hauptlinie der verherenden 

x 



tionen versetzen. 

' In der Mitte des nee stehen gedrängtere Gruppen von. 

aerberett, wie die Pontinischen Inseln mit Is schia im Golfe von Gaöta 

und die Liparischen Inseln im Norden von Sieilien. 

Die erloschenen Vulcane Sardiniens wie das ausgedehnte Vulcan- 

gebiet des Aetna repräsentiren Bruchlinien der westlichen Nebenzone des 

Een seatgenön tyrrhenischen Gebirges. 

Wenn wir die vulcanische Hügelkette bei Prada und Vicenza — 

’ im: ı Senkungsfelde des Po hinzurechnen, so erhalten wir auf der Apenninen-. 

® Halbinsel. ein. ‚colossales Vuleangebiet, dessen Thätigkeit mit der allmäligen 

Entfluthung des Landes, beziehungsweise Senkung des Meeresspiegels, 

‚einer Senkung die noch heute augenscheinlich stattfindet auch ganz all- 

mälig seinen Abschluss sefunden bis auf die periodischen nahe ver- 

schwindenden Aeusserungen unserer Tage im Aetna, Vesuy und Stromboli. 

Diese zum Theil erloschenen, zum Theil noch thätigen vulcanischen 

Herde aufzusuchen war die Hauptaufgabe unserer Studienreise. | 

Durch den Garten von Eur ropa, die gesegnete Poebene, über Mailand 

ul Turin langten wir am Nordabhange des Gebirges an, bei Serravalle, 

wc u ini sich mit den u a nn el 

 Raschor His in erde einem andern Punkte Italiens 
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nee einen erstaunlichen Keichthum von subtropischen Pflänzen | 
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‚dem steilen Felsenufer, eingerahmt von dichten Hecken der stacheligen 

um in das nahe Gebirge von Carrara vorzudringen, 

‘schen Schiefern. eingebettet, treten in mächtigen Bänken von blendender 

..Schneefelder in dem hohen Gebirge. 

Gegenstand eines fast unerschöpflichen Bergbaues muss als eine im 

bietet. Kaffe- und Theepflanzen, Vanille und Zuckerrohr, Pfeffer- und 

Kampferbäume, insbesondere aber eine Fülle von Agaven und Palmen- 

arten erfreuen hier das Auge des Pflanzenfreundes, , 

‘ Längs der Ostküste der Riviena di Levante auf der kurz vorher 

eröffneten Bahnstrecke nach Spezia eilten wir südwärts, mehr in als auf 

der Erde, denn auf der kaum 100 Kilom. langen Strecke von Genua bis 

Spezia längs. der steilen, tief eingerissenen und zertrümmerten Meeres- 

küste folglen 88 Durchbrüche von oft bedeutender Länge aufeinander _ 

und gestätteten nur kurze Ausblicke auf Meer und Ufer, von entzückender . 

Schönheit. Malerische Ortschaften haften gleich Schwalbennestern an 

Oactus Opuntia und blühenden Agaven. 

Noch mehrere Durchbrüche und wir rollten der flachen sumpfigen 

Küste Liguriens zu. Bei der Station Avenza verliessen wir die Bahn, 

Die weltberühmten Marmorbrüche von Carrara liegen bekanntlich hoch 

im Gebirge, weit über die Baumgrenze in den Apuanischen Alpen, einem 

Gebirgszuge, kaum 3 Meilen vom Meere entfernt, steil aufstrebend bis zu 

2500 M, über demselben ; tief durchfurcht von reissenden Gebirgsbächen.. 

Es sind Reste paläozoischer Gebilde des einstigen tyrrhenischen Gebirges 

Die feinkörnigen krystallinischen Kalksteine, zwischen metamorphi- 

Weisse zu Tage und gewähren zugleich mit den Schutthalden der Brüche, 

aus meilenweiter Entfernung gesehen, das überraschende Bild ausgedehnter 

Die Gewinnung dieses kostbaren Materials, seit Römerzeit der # 

hohen Grade verschwenderische, und für unsere Zeit unbegreiflich primitive 

bezeichnet werden. 
' Ueber Pisa setzten wir unsern Weg nach Livorno fort. Der weite 

Weg von Livorno über Civita vecchia nach Rom — 334 Kilom. — 
führte uns längs der Meeresküste, parallel der alten via Aurelia durch 

die berüchtigten Maremmen. Eine unabsehbare Niederung, kaum von 

dem zurückweichenden See verlassen, eine Welt von Sumpf und Moor, 

fast baumlos, öde und menschenleer, ist anheimgegeben der Herrschaft ° 

der Malaria, jener Fieberluft gestauter Gewässer, welche die Einwohner 

während des Sommers fast alle in die Gebirge verscheucht. Den ausser- ° 

ordentlichen Bemühungen der Neuzeit ist es theilweise gelungen, durch 

Trockenlegung der Seen und Sümpfe, Canalisirung des Bodens, Auflassung 

des Weidelandes und namentlich durch Anlage von Seekieferbeständen, 
\ r e. 



urch nkasiye Cult die böse Fieberluft Zu en De a a 
nesische Fieberbaum Eu ucalyptus globulus breitet angepflanzt hier wie 

an vielen ähnlichen Punkten der Apenninen-Halbinsel seine dicht belaubten 

Aeste schützend über das Haus des Bahnwächters. Quer durch die 

Maremmen, auf der 3 Meilen langen Strecke von der Station Cornia 

| ach Piombino an der ligurischen Küste ward uns Gelegenheit sesseben, 

einen tieferen Einblick in diese trostlose Gegend zu machen. 

‚Dieser Weg führte uns nach Elba, dem Eldorado der Mineralogen, 

‚eine Episode unserer Studienreise, über deren interessante Ergebnisse 

mein Reisebegleiter Herr Rzehak seinerzeit berichten wird. Von Elba 

mit reicher Ausbeute zurückgekehrt, führte uns die Maremmenbahn direct 

ach Rom. Ohne uns auf der Hinreise in der ewigen Stadt aufzuhalten, 
lten wir durch die flache Campagna, durch das reizende Thal des Sacco. 

ind. Carigliano über Capua nach Neapel, dem heutigen Hauptherde vul- 

eanischer Thätigkeit Italiens. a \ 

Die Bahnstrecke von Rom nach Neapel 260 le an: fast 

genau die Richtung der obenerwähnten Eruptionsspalte, bezeichnet durch “ 

| canische Producte, mächtige Lavaströme und Tufflager, deren Ver- 

itterung den äussersb fruchtbaren Boden dieses Theiles von Mittel- Italien 

Do MW irven bilden ein sehr conpirtes Terrain von etwa 4 a, 

u einen ae von en und a Ben je 

Be Tunell! von. 689 M. Läuse die een Tufischichten. 

| rges und führt unmittelbar in dieses altvulcanische Gebiet. 

Ein kurzer Weg brachte uns durch üppige Gärten in dichtes 

tr von Maulbeer- und Rebenpflanzungen. zur vielgenannten Hunds- 
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grotte, welche bekanntlich durch die Gunuterkfichene PR von 

Kohlensäure unzweifelhafte Aeusserungen vulcanischer Thätigkeit darbietet, 
Die Hundsgrotte liegt am Rande des einstigen Kratersees Lago 

d’Agnano, von bedeutendem Umfang, Sein stehendes Wasser absorbirte 

die Gase des Bodens und erzeugte Malaria, so dass man den See trocken 

legte, ohne eine besondere Verbesserung der Luft herbeizuführen, wohl 

‚aber die landschaftliche Schönheit der Gegend beträchtlich schädigte. =» 

Vom ehemaligen Seerande weg erstiegen wir die dichtbewaldeten ° 

Abhänge der „weissen Hügel“ — Colles leucogaei der Alten. — Sie ° 

bestehen aus Lagen von alaunbaltigem Bimsteintuff, von blendend weisser 

Farbe, offenbar ein Product der Metamorphose von schwefeligen Dämpfen, ° 

welche der nahen Solfatara entstammen. Wie im Alterthum wird noch 

heute der weisse Staub als Farbmaterial eifrig gesammelt. “ 

Die Höhe der weissen Hügel bot uns eine entzückende Aussicht 

auf die Bucht von Pozzuoli zu unseren Füssen und brachte uns unweit 

der Klause des heil. Januarius nach wenigen Schritten zum Eingange 

der Solfatara. 

Diese stellt ein nahe kreisrundes Kesselthal von etwa 2 Kilom. 

Umfang dar, eingeschlossen von hohen steilen Tuffwänden, bedeckt von ° 

Efflorescenzen des Schwefels und anderen vulcanischen Producten. Der ° 

Boden dieses alten Kraters, stellenweise mit dichtem Ginstergestrüpp ; 

bedeckt, vielfach zerrissen und ausgehöhlt, erdröhnte unter unseren Schritten. 

An vielen Punkten steigen beständig Fumarolen auf, heisse Dämpfe von R 

Wasser und Schwefel, namentlich an einer Stelle der wir uns mit aller ° 

Vorsicht näherten. Aus einer kleinen Höhle von etwa 2 M. Höhe ent- 

weichen unter weit vernehmbarem Brausen und bedeutender Wärme- 

entwicklung erstickende Gase, in Form einer hohen Dampfsäule und 

bedecken den metamorphisirten Boden weit umher mit starken Krusten 

von gediegenem Schwefel, der hier‘ der Gegenstand einer technischen 7 

Ausbeute ist. 

Diese Fumarolen bilden die letzten Spuren einer vulcanischen 

Thätigkeit des Kraters, aus welchem noch im Jahre 1198 unter Lava- 3 

erguss eine grosse Eruption stattfand. | E 

Von der Solfatara stiegen wir herab zur Meeresküste. In dem 

reizend gelegenen Pozzuoli suchten wir eines der ältesten antiken Alter- 

thümer, das Serapeum, auf, die Ruinen eines Serapis-Tempels, umgeben 

von Bädern. Drei mächtige Säulen aus Cipollinmarmer stehen noch 

aufrecht inmitten. des weiten Hofes mit ihren Sokeln zum Theil im 

Wasser. In der Höhe von 2 M. tragen sie eine ringförmige Zobe von 

Bohrlöchern, erzeugt von Bohrmuscheln, die heute noch im nahen Meere 



ich finden. Sie sind ein untrügliches Zeichen, dass der Boden 

Tempels wie seiner ganzen Umgebung in historischer Zeit unter den 

piegel des Meeres gesenkt und neuerdings über denselben gehoben 

m rde; eine Niveauveränderung, die blos localer Natur, dem nahen vul- 

canischen Herde zugeschrieben werden muss, und sehr mit Unrecht auf 

| ie ganze 'Apenninen-Halbinsel übertragen wurde. 

Die Schwankungen im Niveau der phlegräischen Gefilde in histo- 

ischen Zeiten beweist deutlich die Entstehung des Monte nuovo im Golfe. 

n Pozzuoli. Am 30. September 1538 entstand dieser Vuleanberg 

I nerhalb 3er Tage am flachen Meeresufer unter starkem Erdbeben und 

'rchtbarer Eruption von Laven und Aschen, welche sich zu einem kegel- 

; migen Berge bis zur Höhe von 140 M., formten. Heute besteht dieses 

: 1 eines erloschenen Vulcans aus festem Basalttuff mit kreisrundem 

r von über 100 M. Tiefe und mehr als doppelt so grossem Um- 

e, kall,von steilen Wänden eingeschlossen, während ein junger we 

den obersten. Rand schmückt. EN 
Der "westliche Abhang des Berges senkt sich steil zum düsteren 

. dessen einstige Verbindung mit dem Luerinersee durch die 

f stehung des Monte nuovo aufgehoben wurde. 

- Dass übrigens die phlegräischen Gefilde bis tief in die historische 

it der eigentliche Herd der vulcanischen Thätigkeit um Neapel gewesen, 

eisen nicht blos die Eruptionen der Solfatara“und des Monte nuovo, 

dern auch die ‚benachbarten Inseln Procida und Ischia, welche den _ 

If von Neapel vom Golfe von Gaöta scheiden. 

Nachdem wir uns so ein flüchtiges Bild des Schauplatzes früherer 

anischer Thätickeit in Neapels Umgebung verschafft, galten unsere 

ten Exeursionen dem heutigen Hauptherde, dem Vesuv. 

Eine ausführliche Schilderung dieses Vulcanberges. halte ich "hier 

ganz überflüssig, nachdem derselbe in Wort und Bild vielfach dar- 

stellt, auch von den meisten Fremden bestiegen wird. Seine Besteigung, 
‚St nden bequem. ausführbar, erfordert kaum mehr Anstrengung als 

die der Raxalpe in Steiermark vom Fusse aus. | 

"Was mich bewog, den Vesuv, der sich nahe 1300 M. über das 

ebt, zu besuchen, war insbesondere, mir die UVeberzeugung von 

t der Behauptung des englischen Geologen Poullet Serope zu 
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den beiden Städten Herculanuım und Pompeji den Tolle Bere. 
Bald oberhalb des Observatoriums hat jede Vegetation ein Ende, 

und damit auch der ausgetretene Weg. Den unentbehrlichen Führer 

voran, steigt man nieht ohne Mühen bald auf, bald ab, über ältere wie 
Jüngere Lavaströme, erkennbar an verschiedenen Graden der Verwitterung 

und oft auffällig verschiedener Gestaltung der Oberfläche. Die Zwischen- 

räume dieser Ströme sind durch Lagen lockeren vuleanischen Sandes 

ausgefüllt. Vesuvian-, Augit-, Leucitkrystalle und verschiedene andere 

Mineralien treten in Hohlräumen der Laven anf. Nach helbstündiger 

Wanderung ist der Fuss des lockeren Aschenkegels, 200 M. über dem 

Observatorium erreicht. Die Besteigungen dieses Kegels selbst, der allein 

400 M. hoch, aus vulcanischer Asche, grösseren wie kleineren Lapillen 

zusammengesetzt ist, erfordert bei einer Neigung von 35—40 Graden 

grössere Anstrengung, umsomehr als man bei jedem Schritte etwas herab- 

sinkt und die irrespirablen, aus dem Boden aufsteigenden Gase die 

Athmung behindern. Endlich ist der Gipfel erreicht und man steht am 

Rande des dampf- und raucherfüllten Kraters, Weisse, gelbe und rothe 

Efflorescenzen bedecken den brennend heissen Boden, der unter jedem 

Schritt dumpf dröhnt. Unter den vulcanischen Producten, die wir ein-’ 

gesammelt, verdient Kochsalz in deutlichem Krystalle die grösste Beachtung. 

Es kann nur vom Meerwasser herrühren, das in die Tiefe des vulcani- 

schen Herdes eingedrungen und wahrscheinlich zu einem Hauptfactor des 

erregten Chemismus geworden ist. & 

Eine mächtige Säule von wässerigen und ee Dämpfen, E 

von heftigem Winde seitwärts getrieben, gestattete nur zeitweilig einen 

kurzen Einblick in den furchtbaren Kraterschlund, dessen Tiefe wir auf 

kaum 150 M. bei doppeltem Umfange schätzten. Von den nahe senk- 

rechten Felswänden des Trichters, inkrustirt von schwefelgelben bis 

orangerothen Efflorescenzen, lösten sich fort und fort kleinere und grössere 

Trümmer und stürzten polternd in die Tiefe, aus welcher ein heftiges. 

Brausen und Brodeln zu vernehmen war. Flüssige Lava sahen wir nicht. 

‚Unerträgliche Hitze, erstickende Dämpfe machten jedes längere 

Verweilen am Kraterrand unmöglich. An dem entsetzlich steilen schwindel- 

 erregenden Westabhange des äusseren Seitenrandes, sonst von Fremden 

nie betreten, liessen wir uns herab. Tief versenkten sich unsere Schritt 2 

in den lockeren Sand, Asche und Lapilli kollerten uns in Stücken inch 1. 

Auf so gefahrvollem Wege gelangten wir rasch in den uralten Somma- 

krater, das heutige ‚Atrio del Cavallo. Diess ist ein sichelförmiges Thal l, 

welches den Aschenkegel des Vesuvs umgibt, nur ‚aoltem von ‚Fremden 



besucht Wird. Asusserst 'beschwerlich wanden wir uns durch die scharf- “ * 

 kantigen Lavatrümmer, welche, dem Packeise des hohen Nordens ver-r = 

gleichbar, das weite Thal erfüllten. In diesem schauerlichen Thale < = 

R fanden 20 Menschen, von der glühenden Lava umschlossen, beim jüngsten ES 

E  Ausbruche des Jahres 1872 den Tod. Se 

Br Bald standen wir vor den senkrechten Wänden des Monte rd: > 

des alten Kraterrandes, fast 200 M. niedriger als der heutige Gipfel R 

des Vesuvs, Die Felswände des inneren Trichters bestanden aus mehr- & ; 

u 
 fachen Lavadecken, vielfach durchbrochen von fast senkrechten Klüften, 

b. -die durch emporgedrungene Lavamasse ausgefüllt worden sind. Ausser- | 

ji | ER deutlich konnte man hier den Unterschied zwischen alter und | 

neuer Lava beobachten. Während die neuen Laven als Product ober- e% 

“ flächlicher Erstarrung, eine poröse bis schlackige Struetur bei migr 
Mengung ihrer Bestandtheile zeigen, sind die alten Laven völlig compact 

mit deutlich ausgeschiedenen Mineralelementen wie Augit, Olivin, häufig 

\  Leneitkrystallen, so dass sie im Gegensatze zu der basaltischen Natur 

2 3 der neueren Laven, die doleritische Natur aufweisen. Sanidinhältige, 

‚also Aeiditlaven, die namentlich auf Ischia vorherrschen, fehlen hier 

u. gänzlich. Inzwischen verdient das massenhafte Auftreten von Bimsstein- 

w lapillen. in den Ruinen von Pompeji, die also nur vom Vesuv stammen 2 

‚können, alle Beachtung. Der wichtige petrographische Unterschied $ 2 

zwischen alten und nenen Laven ist nicht in der chemischen Constitution, ER 

‚ondern im Niveau ihres Erstarrens begründet. Weil die alten Laven en 

nur in grosser Tiefe ihre grobkrystallinische Structur erhalten haben Se 

i ‚können, ‚so folgt, dass der heutige Monte Somma der Rest eines viel 

 grossartigeren Vulcans ist, dessen Höhe durch Denudation, d. i. allmälige 

bschwemmung seiner lockeren Oberflächen, gebildet, auf das heutige Mass 

Ah r ahgesunken ist, | E 
Be Die Erscheinung eines äusseren Ringwalles von srobkrystallinischen a e 

‚der einen aschenkesel von en, een umschliesst, mei er 

e rüher weit grossartigeren vulcanischen Thätigkeit. 

Am 8. September verliessen wir Neapel zu einem dreiwöchentlichen Bi 

enthalte in Sieilien, worüber ich seinerzeit berichten will. RENT, . or 

en Weg von nn nach Rom war der der Herreise, entlang 
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in Mittel-Italien, von der Bahntrace in weiten Bogen umkreist. In der 

Station Albano verliessen wir die Bahn, um in dieses längst erloschene 

Vulcangebiet vorzudringen. Bald ist die alte Stadt Albano erreicht, 

hoch, in den waldigen Bergen gelegen, heut wie im Alterthum eine ersehnte 

Sommerfrische des reichen Roms. 

Eine prachtvolle Allee immergrüner Eichen führte uns nach dem 

nahen Castell Gandolfo, dem grossartigen Sommerpalaste Pius IX. Hier 

eröffnete sich uns das überraschend schöne Bild eines weiten, fast kreis- 

runden Thalkessels mit klarem Wasserspiegel in tiefem. Grunde — der 

Albaner See. Bei einem Umfange von mehr als einer deutschen Meile, 

und einer bedeutenden Tiefe wird er gleich den Maaren der Eifel als 

Explosionskrater gedeutet, heut ein Sammelbecken atmosphärischer Gewässer, 

welchen man durch den Berg hindurch. mittelst eines Emissars einen 

künstlichen Abfluss verschafft hat. Die Ränder des Thalkessels fallen 

steil zum See herab und bestehen vorzugsweise aus einem grauen vul- 

canischen Tuffe, richtiger Schlammlava, mit eingestreuten Glimmer- und 
Kalksteinbrocken, einen unter dem Namen Peperin vielseitig verwendeten E 

vortrefflichen Werk- und Bausteine. 

Nicht nur die Abhänge”des Thalkessels sondern das ganze Hoch- 

plateau bis zum höchsten Punkte des Albanergebirges, dem 947 M. 

hohen Monte cavo, ist von einem üppigen Wald von Kastanien, mit 

Buchen und anderen Laubbäumen vermischt, bedeckt und bildet eine 

erfreuliche Ausnahme in den zumeist baumlosen Gebirgen Italiens. Die 

Aussicht von der breiten Plattform des Berges auf das nahe Sabiner- 

:gebirge im Osten, das Volskergebirge im Süden, auf die weite Cam- 

pagna mit zahllosen Ortschaften, auf das kuppelreiche Rom und das 

endlose Meer gehört zu den schönsten von Italien. 

Von hier erst; konnte man sich einen kleinen Einblick verschaffen 

in die Bildung des ausgedehnten Albanergebirges, mit seinen zum Theil | 

wassererfüllten Kesselthälern. Der kegelförmige Monte cavo, aus com- 3 

pacter basaltischer Lava zusammengesetzt bildet nicht das Centrum des 

ursprünglichen vulcanischen Herdes. Als solcher stellt sich vielmehr 

der sogenannte Hannibalkrater dar, ein weites sumpfiges Kesselthal, an 

dessen Rande der Monte cavo liegt. Es hat also analog dem Aetna ° 

hier eine seitliche Verschiebung der vulcanischen Axe stattgefunden. F 

Der Hannibalkrater ist gleich dem des Vesuv, den er um das 1 

vielfache an Umfang übertrifft, mit einer Somma, einem äusseren Krater- 

wall umgeben ; der einer noch früheren Zeit seine Entstehung verdankt. 3 

Die Analogie zwischen dem Vesuy und dem Albanergebirge bei Rom ist 
in hohem Grade auffällig. Hier wie dort erhebt sich am. Westrande 



‚der. Apenninen. ein Kalan und übersehüktet die weite Bas rings umher 

allmälig an Intensität wie Extensität mit dem allmäligen Zurückweichen 

des Meeres, so zwar, dass der Vulcan des Südens, der Vesuv, weil näher 

‚am, Meere gelegen noch heute thätig ist, während der Vulcan des Nordens, 

- heut 4 Meilen vom Meere entfernt, seine Thätigkeit schon gänzlich ab- 

geschlossen hat.- Hingegen übertraf die Intensität der wuleanischen Kraft, 

weil auf einen Punkt concentrirt, die des Vesuvs bei weiten. Während 

nämlich die Lavaströme des Vesuvs kaum die Länge einer Meile besitzen, 

reichen die des Albanergebirges bis vor die Thore Roms, das über 
3 Meilen entfernt liegt. Die Höhe des Monte cavo, dessen plateau- 

 fürmiger Gipfel aus fester Lava besteht, muss einst eine sehr beträcht- 

liche gewesen sein, ist jedoch durch allmälige Denudation seiner lockern 

das heutige Mass von 947 M. herabgesunken. 

Die mächtigen Tufflager der : römischen Campasna ‚sind gleich 

denen in der Umgebung von Neapel aus lockeren, vom Vulcan nach und 

nach ausgeworfenen Aschentheilen unter dem Spiegel des Meeres gebidet 
N worden, also submariner Natur. Nach dem Zurückziehen des Meeres 

hat der Tiberfluss in diesem sein weites Bett &egraben und durch 

Erosion der weicheren Tuffschichten jenes wellige und hügelige Terrain 

breitete. Vom Monte cavo gesehen, verschwinden diese Hügel mit der 

weiten Ebene gänzlich. 

ifor kleinerer ‚Wasserspiegel sichtbar, der uns unwiderstehlich anzog. 

Bald erreichten wir durch den an: Wald diese Perle des Albaner- 

gebirges, den herrlichen Nemisee. Von hohen senkrechten Lavawänden 

h ( ngeschlossen liegt sein klarer Wasserspiegel stets ruhig, von Winden 

berührt, in dem tiefen bewaldeten Thalkessel, gleich dem des 3mal 

Br Albanersce ein ee Ein Landschaftsbild unvergess- 

N Kate Blönchalk in Rom besuchten wir er Wege 

nz ‚die Velinofälle. Diese weit berühmten Wasserfälle, die grössten 

Beten ea an Schönheit und Wasserfülle mit nor- 

n aus a von Hibndiitens we M. in 3 3 Ahaktaon in das T'hal der 

mit seinen Producten. Hier wie dort verliert die vulcanische Kraft 

‚Schichten, welche die oberste Lage jedes thätigen Vulcans bilden, auf 

zeugt, auf welches sich nach und nach die Siebenhügelstadt Rom ver- 

Von der Höhe des Berges war ausser dem Albanersee noch ein 
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Kur are“ eines ER des Tiber, der‘ Pe ‚äh nlichem 
Nebel des in Schaum aufgelösten Wassers erfüllen das Thal wu umher. , 

| Der Kalkgehalt des Wasserstaubes ist so reichlich, dass selbst die Von 
tation in der Nähe davon ganz bedeckt wird und zartere Pflanzen, wie 
Gräser, Moose u, s. w. vollständig inkrustirt werden und auf diese Weise 4 

‘die Bildung von Kalktuffschichten veranlassen. So sind im Laufe der 
Zeit zu beiden Seiten der Nera mächtige Lager zur Ausbildung gelangt 

und durch Erhöhung des Flussbettes verheerende Ve E- 
veranlasst worden. Von hohem wissenschaftlichem Interesse sind hier 

häufige Kalksinter, die ähnlich dem Karlsbader Sprudelstein aus tan 

zartfaseriger Calcittheilchen bestehen. 

Die grossartige landschaftliche Schönheit dieses Gebirgsthales, seine 

„Äppige Pflanzenwelt, namentlich die erfrischende Luft, wirkten ee 

angenehm auf uns ein, da wir soeben erst der sonnigen stauberfüllten $. 

Athmosphäre der römischen Campagna entronnen waren. 

4 

Herr Prof. G. v. Niessl erstattet folgenden 

Bericht 

des Redactions-Comite’'s über die Herausgabe des zIV. Banden 
der Verhandlungen des naturforschenden Vereines (1875), 

Dieser Band enthält 22"/a Druckbogen Text, zwei Kupfertafeln und 

zwei Lithographien, in 550 Exemplaren Auflage. 

Die Kosten der Herausgabe belaufen sich auf: | 

NP fon. Terkäinäk. en 707 fl. 24 kr. 

2. Für vier Tafeln u. zwar: 

Tafel Iu I EEE TR, 

‘ 

u 

BUBSMEEGN N 5 ei" 

‚3. Für die RE Buchbinderarbeit . . 

| Summa . . .„. 856 fl. 64 kr. 

In diesem Halkaa sind die Herstellungskosten für die den Autoren 

statutengemäss zu liefernden Separatabdrücke mit inbegriffen. 5 

| Die Ueberschreitung von 56 fl. 64 kr. ist durch die grössere An- 

zahl von Tafeln bedingt und durch diesen Hinweis wohl gerechtfertigt. 

Mit Rücksicht auf das Vorjahr liegt eine Ausgleichung darin, dass bei: 

dem XIII. Bande rund 68 fl. gegen das Präliminare erspart worden sind. 

% 



Das ne iaefions-Comite ersucht deinnach diesem Berichte die | 

ehhiguns zu ertheilen.. 

Brünn, am 11. December 1876. 

G. v. Nies, Arzberger, Franz Ozermak, i “ 
Arbter. E. Wallauschek, | 

Wird zur Kenntniss genommen und genehmigt. ee 

Hinsichtlich der eingelangten Gesuche des Ortsschulrathes von > 

‚Nikolsburg und Dräsow um unentgeltliche Ueberlassung naturhiste-r 
rischer Sa mlungen an die betreffenden Volksschulen beantragt der io 
Ausschuss, dieselben bei der nächstjährigen Vertheilung zu berück- 
siehtigen, da die vorhandenen Vorräthe gegenwärtig grösstentheils 

‚erschöpft sind. - v 
| Wird senehmigt. 

Als ordentliche Mitglieder werden eemahlee 

BL Herren : ' vorgeschlagen von den Herren: 

techn. Hochschule in. Brunn, Sy .J. Habermann u. C. Zulkowsky. 

er Rd. Hochschule ee 3 „ ) I 

j  Fachabtheilung am der k. k. teclın. 

_ Hochschule N 

ndes-Oberrealschule in Zuaim. . @. v. Niessl. und Ad. Oborny. 

d ahres -Versammlung 
am 21. December 1876. 

Ei. Herr Vicepräsident Dr. Alois Nowak. 

= 

EIER 

ii “ nk Eröffnung: der Sitzung fordert der Vorsitzende zur u 
= 

be der Stimmzettel für die Wahl des Präsidenten, zweier Vie- 
sidenten, zweier Secretäre und des Rechnungsführers auf. Ds 

orutinium wird von den Herren A. Walter und A. Rzehak besorgt =“ 

Te Fe 



Hierauf theilt der erste Secretär folgenden übersichtlichen ; 
Bericht. über den Stand der Vereinsaugelegenheiten zu Ablauf dieses 
Jahres mit: 

| 

Geehrte Versammlung! 

Trotz den gegenwärtig sehr ungünstigen Zeitverhältnissen, welche 

fast bei allen Vereinen eine Verminderung des Mitgliederstandes und 

der Einnahmen im Gefolge haben, ist die Theilnahme an dem natur- 

forschenden Vereine im abgelaufenen Jahre eine recht lebhafte gewesen, 

Es sind 32 neue ordentliche Mitglieder beigetreten, dagegen 16 aus- 

geschieden (4 durch den Tod, 6 durch Austritt und 6 durch Ausschluss 
wegen Rückstand des Jahresbeitrages), so dass die effective Vermehrung 

‚16 beträgt. Der heutige Stand ist: 24 Ehrenmitglieder, 7 correspon- 

dirende und 335 ordentliche Mitglieder, Gestorben sind im abgelaufenen 

Jahre das Ehrenmitglied Dr. Ludwig Redtenbacher, die ordentlichen 

Mitglieder Prof. Dr. J. Helzelet, J. Krumpholz, H. Ollenik und 
H. Schütz, welchen wir auch bei dem heutigen Anlasse eine weihevolle 

Erinnerung widmen wollen, (Die Versammlung erhebt sich von den 

‘ Sitzen.) Die bezeichnete Anzahl der ordentlichen Mitglieder würde nach 

dem statuarischen Beitrage eine Jahreseinnahme von 1005 fl. repräsen- 

tiren, wenn nicht jährlich etwa 2--3 Proc. ‘der Mitglieder mit unein- 

bringlichen Rückständen verblieben. Wenn dagegen der Rechenschafts- 

bericht hiefür die Summe von 1142 fl. nachweiset, so verdanken wir 

dieses günstige Resultat der besonderen Freigebigkeit einiger Mitglieder, 

unter welchen obenan Se. Excellenz unser hochgeehrte Herr Präsident 

Graf Mittrowsky und der hochwürdigste Herr Prälat Gregor Mendel 

“stehen. Die materiellen Mittel des Vereines wurden aber noch wesentlich ° 

vermehrt durch die in wohlwollendster Weise bewilligten Subventionen ° 

von Seite des h. k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht, des h. | 

mähr. Landtages und des löbl. Gemeinde-Ausschusses von Brünn, welchen 

wir zu grossem Danke verpflichtet sind. Bekanntlich wurde im ab- » 

gelaufenen Jahre der Verein auch durch eine ausserordentliche Gabe 

erfreut,: indem unser hochgeschätztes Mitglied Herr Regierungsrath Prof. 

Dr. Bratranek einen ihm von den Freiherren von Goethe zur Dis- 

position gestellten Betrag von 300 Mark, theils in Barem, theils durch ° 

Widmung eines Merz’schen Mikrosköpes dem Vereine vollständig zuwendete. 3 

Zahlreiche und werthvolle Geschenke werden überdies die Berichte 

über die Bibliothek und die naturhistorischen ‘Sammlungen nachweisen. 
. Hinsichtlich der Letzteren ist hervorzuheben, dass sich der Verein eines 

freundlichen Entgegenkommens mehrerer k. k: Bergwerks-Directionen zu 



erfreuen. hatte, rch der Vorrath. jener Mineralien vermehrt runde 

welche an Schulen vertheilt werden sollen. Die Zahl der Lehrans talten, 

welche sich um Unterstützung an den Verein wenden, wird jährlich 

. grösser, so dass es kaum möglich ist allen Wünschen so schnell zu 

‘ entsprechen als gewöhnlich erwartet wird. Was insbesonders Mineralien- 

. Sammlungen betrifft, so muss erinnert werden, dass der Verein nur eben. 

geben kanu, was er durch freundliche Spenden an Doubletten zusammen 

zu bringen vermag, dass aber eine ziemlich complette Schulsammlung 

Fr; nicht ohne Ankauf vieler Stücke zu erwerben ist. Hinsichtlich 

einer vollständigen Zusammenstellung der in Mähren so reichlich ver- 

k tretenen Gesteinsarten könnten die Herren Lehrer selbst sehr günstig 

- wirken, wenn sie brauchbare Handstücke aus ihrer Gegend an den Verein 

senden wollten, worans sich dann stets für mehrere Schulen recht voll- 

ständige Sammlungen herstellen liessen. Von Jahr zu Jahr zeigt sich 

indess immer deutlicher, dass die von unserem Vereine betriebene Ver- 

theilung von Naturalien an Schulen den günstigsten Einfluss äussert, 

da sich gerade unter dem Lehrstande nun eme stetige Zunahme des 

Interesses für unsere Ziele herausstellt. 

Was unsere wissenschaftliche Aufgabe betrifft, so haben sich den 

früheren bewährten Mitarbeitern manch’ schätzenswerthe Kräfte beigesellt. 

err Prof. Dr. Schur, ein Veteran der österreichischen Floristen, hat 

bergeben, welches physicgraphische Beiträge zur Gesammtflora der 

österr.-ungar. Monarchie mit besonderer Berücksichtigung der mährischen 

lora. bringt. Jedem Freunde der Botanik ist die eigenthümliche indi- 

Aualisirende Richtung dieses geistreichen, durch ein  Menschenalter 

tigen Naturforschers bekannt, und wenn dessen Anschauungen auch 

nicht bis in die äussersten Consequenzen getheilt werden, so wird das 

V erk doch für alle Fälle sehr schätzbare Materialien zur Kenntniss der 

rscheinen zu lassen.. 

esonders 'zu danken, dass unser Verein noch in dem XV. Bande eine 

en on nn bin überzeugt, dass diese bedeutende 
EN 

von ‚den wohlthätigsten Folgen für unsere Stadt sein wird. 

dem Vereine ein sehr umfangreiches Manuscript zur Veröffentlichung 

rmen und ihrer Wandelbarkeit bringen. Leider gestatten unsere Geld- 

'hältnisse nicht, eine s6 grosse Arbeit auf einmal herauszugeben, sondern 

ir müssen uns damit begnügen, sie in einzelnen jährlichen Heften 

Dem lebhaften ienine des Herrn Prof. Dr. Habermann ist es 

i vollständige ... “er en ee de Ver- 

‚unserer Wasser-Commission, wenn nicht sogleich, doch in der 

| 

Ne 



hmm a nt m 

welche die regelmässigen le ae > ya und ; 

‚vieler anderen Förderer, insbesonders des zweiten Secretärs Herrn 

Czermak, der Herren: Jos. Kafka jun., Ad. Walter, Ign. Czitek, 

A. Weithofer, Edm. Reitter, A. Oborny, Ad. u. Heinr, Schwocder, 

Dr. F. Katholicky, H. Rittler ete. ete. 4 

‘Ich glaube somit constatiren zu dürfen, dass unser Verein seine 

Haupttendenzen in rein wisseuschaftlicher wie auch in gomeinnötiger 

Richtung hin eifrigst gepflegt hat, wofür Sie ausreichende Belege in den 

folgenden Detailberichten finden werden. 

Hieran schliesst vich der 

ee 

über die im Jahre 1876 stattgefundenen Bereicherungen und and 
Stand der naturhistorischen Sammlungen des Vereines sowie über 

die Betheilung von Lehranstalten = 
erstattet vom Custos Alexander Makowsky. 

Die Naturalien - Sammlungen des Vereines haben in der Mehrzahl 
ihrer Abtheilungen nicht unbedeutende Bereicherungen erfahren, wodurch 

einerseits ihr Stand erhöht, andererseits die Möglichkeit geboten wurde, 

'Schulsammlungen aus den Doubletten zusammen zu stellen. en. 

Dies gilt im abgelaufenen Jahre namentlich von der minera- 

logischen Abtheilung. h 

Einem schriftlichen Ansuchen haben . bereitwilligst durch Einsen- | 

dungen ihrer Berwerks-Producte entsprochen: 4 

1. die k. k. Salinen-Direction zu Hall in Tirol . . . . 165 Stück, 
Ag a „ Hullein in Salzburg . . 3 

3 .kik FREE ORORERENRERRR zu Idria in Krain. . . 

4 5 BE oachimsthal in Böhmen 

Br 2 FR Schwefelgruben von 
Swoszowice in Galizien . 50 „ 

Berker hat wie seit einer Reihe von Jahren Herr Dr. Ferdinand 

 Katholicky in Rossitz 500 Stück Mineralien und Herr Bergverwalter 

Hugo Rittler 90 Stück zur Betheilung von Schulen eingesendet. z 

Endlich übergaben die Herren Ign. Cziäek, Prof. G. v. Niessl, 
St. Chytil und Ing. Carl Nowotny zu diesem Behufe 300 Gebirgs- 
 gesteine. 40 Kohlenversteinerungen übersendete Herr Berg -Ingenieur 



| n. Saas in el und eine "Bnite Kreidepetr efacten Herr Bezirks- 

4 Ingenieur Tatter in M.-Trübau. 

j Aus diesen zumeist jüngst erst eingelangten Stücken werden die 

I geeigneten Objecte in die Vereinssammlung demnächst vollständig ein- 

i gereiht und die übrigen vertheilt. Der Stand dieser Abtheilung erreicht 

" die Zahl von 3000 Stück. 
Die botanischen Sammlungen haben durch die diessjährigen 

| Zmain sehr schätzbare Bereicherungen erfahren durch die mitgetheilten 

Belege für zahlreiche in Mähren neu aufgefundenen Arten. Herr Director 

| A. Schwoeder in Eibenschitz lieferte schätzbare Beiträge zur Flora 

N Een: Czizek und J. Smejkal bemüht die zur Vertheilung an Schulen 

| - bestimmten Vorräthe zu ergänzen. Es sind im Ganzen über 3000 Exem- 

" En eingegangen. 
Das Vereinsherbarium durch die Bemühungen des Herrn Ign, 

ngegeben, 5200 Phanerogamen, 5512 Kryptogamen, in Summa 10712 

Pontane Arten in 130 grossen Fascikeln. 

R Die zoologischen Sammlungen sind durch Geschenke nach- 

\ nd verzeichneter Vereinsmitglieder bereichert worden: | 

Eee ee für Balls Herr an Chybil in Loschitz 

‚Von den eingesendeten Insecten wurden durch Herrn Jos. Kafka 

die geeigneten Exemplare in die Hauptsammlung eingereiht und so 

Stand ‚der Coleopteren auf die Zahl von 3300 Species gebracht, 

ae zardient: das werthvolle Geschenk eines Merz’schen 

3 Zn von Seite des Herrn 

Einsendungen, insbesonders von Seite des Herrn Prof. Ad. Oborny n 

1 seiner Gegend. Im Uebrigen haben sich die Herren: Prof. G. v. Niessl, 

Gziieck vollständig geordnet, umfasst, wie im vorigen Jahre detaillirt 

‘Herr Apotheker A. Schwab in Mistek spendete 12 Stück schön 



Betheilung von Lehranstalten 

mit Naturalien im Vereinsjahre 1876. 

Für nachfolgende 16 Lehranstalten sind im augegebenen Massstäbe ; 

Naturalien bestimmt und theils schon abgegangen, theils in der Zusammen- 

stellung begriffen. 

| 
|Wirbel- Schmet- rue 

Benennung der Schulen | thiere terlinge | A 

f . 

| Exempl. 'Exempl. | De % 

| 

| 
| 

| 

i StaatsrealschuleKröna, Brünn | 23 141 | 

| Deutsche Parallelklassen am 

Gymnasium Wall.-Meseritsch 
rach Wunsch . : 

Landesunterrealschule Storn- 

| 
| 

| 

| 
berg, Ergänzung . . > 

| 
| 
j 

4 Slav. streitig 

Kramer „22.0. AR 

5 Landwirthschaftliche Schule | 

Kwassitz . 5 her ae: 1 71 

6| Landwirthsch. Fortbildungs- | 

schule Stefanau b. Gewitsch a | 100 

7; Bürgerschule Brünn, Ergänzung | — | — 

| 5 „ Lundenburg „ er 

9 „» M.-Trübau, nachWanch — | — 

ho) Volksschule Bosenitz . . | — | = 

ei Hu Hermesdrf . | — | 66 

12 a DEIBY. .n.. H0r  , _ — 

15 3 "BOGHOEl. 4... — — 

14 " SELBER. anna’, a Bier 

| 69 19 Tobitschau. . — 

Summa . . . 23 2970) 1159 | 
% 

547 | 
| 

Die Zusammenstellung der Insecten besorgten bereitwilligst die j 

Herren: Jos. Kafka jun., A. Walter und A. Weithofer, die der 

Herbarien Herr J. Czizek, die der BEnErRIBR der Custos. 



= ler. Bibliothekar Prof. c. Hellmer liest den 

Bericht 
" 4 über den Stand der Bibliothek des naturforschenden Vereines 

F © Der Zuwachs der Bibliothek in dem abgelaufenen Vereinsjahre war % 

Mi. 
{ 

wieder ein sehr beträchtlicher. Abgesehen von den Fortsetzungen der 

‚durch Schriftentausch oder Ankauf auf Vereinskosten erworbenen Werke, 

welche den grössten Theil der Bibliothekseinläufe ausmachen, die aber 

mit keiner neuen Bibliotheksnummer versehen werden, hat sich die Zahl 

ee! Werke m I6B vermehrt. au a Vermehrung partieipiren an 

S 1875 1876 il 

FA. Br... a0 Ast Werke, 
vB». nn... 340 855: 15 5 

0. Anthropologie und Medien . -. . 580 609 29 , 
'D. Mathematische Wissenschaften . . 458 49 1 ,„ 
a. 460.300, 
Bene)... 387 417 30.0, 
_ Gesellschaftsschriften a Nase 294 306 i2 :; 

Zr, 50 512 529 I. 

Nachdem im Laufe des Jahres neue Verbindungen angeknüpft 

Sig: Naturwissenschaftlicher Verein, 

ünn: Historisch-statistische Section der k. k. mähr.-schl. Gesellschaft 

che Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde, . 

lin: 'Univerty biological association, 

ormo: Academia scienze e lettere, 

, : Academia agraria. 

ieh 2. E, Her Schweden 2, Dänemark 2, Afrika 1. 
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Heinemann H. v. und Dr. M. F, Wocke. Die Schmetterlinge Deutsch- 

RL AN ne SDRBONEN 3 EC SE a? b I De Wr, 3 = Me M 

RU Dei DE; % . ne DT X: 44 
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Auf Vereinskosten wurden angeschaft: 

Poggendorfi. Annalen der Physik und Chemie, Jubelband. Leipzig 

1876. 8°. 

Berliner entomologische Zeitschrift. 1.—10. Jahrgang. 1857—1866, 

Berlin. 8°. 

Wiener entomologische Monatsschrift, 6. Band. Wien 1862, 8°, 

Sturm Jacob. Deutschlands Inseeten. Nürnberg 1825—1857. Kl. 8°, 

6.—23. Bändchen. 

lands und der Schweiz. 2. Abth. 2. Band, 2. Heft. Braunschweig 
1877. 89, | 
Ferner die Fortsetzungen der im vorjährigen Berichte sub Nr. 1—9 

und 11 angeführten Zeitschriften und periodischen Werke, 

Wenn nun die Spender namhaft gemacht werden sollen, welche im 

Laufe des abgeschlossenen Vereinsjahres der Bibliothek Geschenke zu- 

liessen, so muss wieder vor Allem Herr Fr. Czermak in Brünn genannt 

werden, welcher nicht nur eine grosse Anzahl werthvoller Werke, sondern ° 

auch namhafte Beträge zum Zwecke des Einbindens der Bücher widmete. 

Ausserdem die Herren: Custos H. Frauberger, Prof, Dr. J. Haber- 

mann, Prof. A. Makowsky, Prof. G. v. Niessl, Ing. C. Nowotny, 

Prof. G. Peschka, Schulrath Dr. ©. Schwippel, Prof. A. Tomaschek, 

Landescassen-Director E. Wallauschek sämmtlich in Brünn. Ferner ° 

die Herren: k. k. Finanz-Commissär F. Bartsch in Wien, Prof, F, Th. 

Bratranek in Krakau, Dr. E. Cones in Washington, Prof. Dr. H.W. 

Dove in Berlin, Dr. F, Katter in Putbus, Prof. F. Kubicek in Waid- 

hofen an der Ybbs, A. Müller in Basel, Oeconomie-Verwalter E. Reitter 

in Paskau, J. Robinson in Salem, Dr. A. M. Ross in Canada, 8. 6, 

Snellen van Vollenhoven in Amsterdam, k. k. Hofrath M. R. vw 

Tommasini in Triest, Prof. A. Valenta in Laibach und Dr. H. 

Wankel in Blansko. Endlich das Institute royal-grand ducal de Luxem- 

bourg, welches eine Serie früherer Bände seiner Publicationen dem Vereine 

übermittelte, und vom „Secretary of the treasury“ in Washington. | 

Die Benützung .der Bibliothek von Seite der Mitglieder war eine 

sehr lebhafte und zeigt seit der Drucklegung des Cataloges eine beträcht-" 

liche Steigerung, aus der sich entnehmen lässt, dass mit der Herausgabe 

des Cataloges einem Bedürfnisse der Vereinsmitglieder entsprochen wurde, ' 

dem durch baldiges Erscheinen eines Ba weiter Rechnung 

zu tragen Aufgabe des Vereines sein wird. 



S ah hast allen Tan, welche die ran der Vereinsbibliothek, U 
- förderten, im Namen des Vereines den besten Dank auszusprechen. . ; 

N Brünn, am 21. December 1876, | en 

u | Carl Hellmer, | 
® | ll  Bibliothel kar. \ € 

| \ ’ ne Kafka jun, verliest den 

| Reche »nschafts - Bericht 

| über die Fe Bebahrung des Brünner naturforschenden Vereines 
| vom 22. December 1875 bis 21. December 1876. 

A. Werthpapiere. : D.. 

1 Stück einheitliche Staatsschuldverschreibung vom Jahre 1868 . 
41.10/-1m Nominalwerthe von .. .. ...22% W72..100 e 

IT Stück Fünftellos des Staatsanlehens vom Jahre 1860, serie 

6.264, Gew. Nr. 2 im Nominalwerthe von .ö. W.f. 100.0 

». Baarschatt. Ä n ; 

a: Einna hmen. | | | nd | 

own. pua 
Tahresbeittäge und an der Mit- N | | 

Be... aa. 1001080 |, 
3 ention v vom h. Unterrichts-Ministerium .. . 200.— 200: .„ 

Paron vom " ie 300 . 20,.300 ol 

200. , 
108.56. 00 
16.56: 15. 00008 

2,13.-.10 0 58 

ae 
Me 

e ® u ® o . ® | ae | | | 14. 40 h EN es R 

 Summa der Einnahmen un. (OLOT ‚BER 2000. 
“ | | 



P "Höhere. RN eitalenmäsige 

Ey T. Herren: 

Wladimir Grafen Mittrowsky, An 

Gregor Mendel, Prälaten . . . .. 

Josef Kafka sen. . . EAN 

Dr. Martin Kriz in Steinitz ap 

> Franz Herma; . 0. 00 ir 

Günther v. Kalliwoda, Prälaten in EEE, 

Johann Kotzmaım . .». . 2.» 2... 
osul Kafka jan, 0 EN ce 
Onstar. iv. NmE. u er 
Dr. Paul Olexik . . » . 

August Freiherrn v. Phull 
Adolf Schwab in Mistek . 

” o a, a 
Fan “ra 

un . 

anuaaen 

a 

we 
” 

ar A ann 

2. Ausgaben. 
| a 
Für die Herausgabe des XIV. Bandes der Ver- BR 

hbandlımsen . Un, 0 rd 

Für wissenschaftliche Zeitschriften und Bücher 173.13 
Dem Vereinsdiener . 2 Re 
Für Miethzins. . . - 03m. ee Zu 

Für Beheizung. . . . j Bar: 75 
Für Beleuchtung . .' 72 9, Ra Na 
Für das Einbinden von Bibliothekswerken . . 54.80. 
Für diverse Drucksorten, als: Circuläre etc. . 46.80 

Für Secretariats-Auslagen, als: Porto, Frachten, Ki 

Stempel, Schreibmaterialien etc. . . » » ....105.05 

Für diverse Auslagen, als: Remuneratiouen, 

Tischler-, Buchbinder & Cartonagearbeiten, In- Aa 
standhaltung der Sammlungen etc. . . 2. 47.11 

Summe der Ausgaben . . . 2045.56 

2 
3 
4 
5. 
6. 
7 
8 
9 

pai = 

! ©. Bilanz. 

* Die Winuakmen "Er. 4. 6. W. 2197. 88 
zuzüglich des Cassarestes vom Jahre 1875 1667. EL 

a in Summe... ®. Ö. W. 3865. 
verglichen mit den Ausgaben RER 9 u, EC Be: 3 

ergeben einen Cassarest von. x. 2». A. ö. W. 1819.8 



Die Tert o.... Bo. W. 21 
er 

n ‚1876 N En a “ 

ode. 
“B aun, am 91. her 1878. 

Josef Kafka jun,, 
Rechnungsführer. 

Da nichtlich des Berichtes keine Bemerkung vorgebracht 
wird, erklärt der Vorsitzende, dass er ihn an den Ausschuss zur 

üfung nach der Geschäftsordnung weisen werde. 

De Herr Rechnungsführer theilt nuu . folgenden Entwurf den 

Arche: für 1877 mit: 

_ Voranschlag für das Vereinsjahr 1877. 

Einnahmen. 

© 

® “ « 

wi 2 “ 

Summe der Einnahmen . . 1.2.0. W.2106 : 

AR 

 ransport. EMI. 



BER 2 
7. Für. diverse Diaskoriä: ie Öreuläre ale E ia; Wu 
8. Für Secretariats- Auslagen als: Porti, Frachten, 

‘Stempel, Schreibmaterialien etc. . . 2. . 

‘9. Für diverse Auslagen, als: Remunerationen, Tischler-, 

Buchbinder- und Cartonagearbeiten, Instandhaltung der 

Sammlungen. Hlaı .. u...) :.12.07° Kanes A re 

10. Für diverse Anschaffungen aus dem ausserordentlichen ; 

Beitrage der Herren Freiherren v. Goethe. . . . en 140 

Summe der Ausgaben . . . 1.0.W. 2106 

Dieses Präliminare wird ohne Debatte im Ganzen angenommen. 
j 2 

er 

Der Vorsitzende macht auf die in den Berichten namentlich ° 

angeführten zahlreichen Mitglieder und Freunde des Vereines, welche 
sich um denselben wesentliche Verdienste erworben haben, sowie auf 

die Unterstützung durch die Regierung, das Land und die Stadt Brünn 

aufmerksam und ladet die Versammlung ein, hiefür den Dank des 
Vereines auszudrücken, was durch Erheben von den Sitzen geschieht. 

Hierauf theilt er mit, dass die Wahlen folgendes Resultat. 
‚ergeben haben: 

‚Präsident: Herr Wladimir Graf Mittrowsky von Nemischl. 3 
‚Vicepräsidenten: die Herren Prof. Alex. Makowsky, 4 

Oberstaatsanwalts-Substitut Friedr. Ritter v. 
Arbter, 

ı  .„ Seeretäre: die Herren Prof. G@. v. Niessl, 

Franz Czermak. 
Rechnungsführer: Herr Jos. Kafka jun. R. 

Es werden nun die Stimmzettel für die Wahl von 12 Aus- 
.schussmitgliedern abgegeben. 

“Herr Prof. Alex. Makowsky erstattet in einem lngeren Vor- 
trage Bericht über seine Reise nach Sicilien. 

Wer Italien von den Alpen bis zur Südspitze Calabriens, au 

= Cap Spartivento durchwandert hat und: daraus auf Land und Bewohne 

. "Bieiliens schliessen will, befindet sich in grossem Irrthume. Sicilien 

die Trinacria der Alten, seit jeher der Tummelplatz aller Völker, d 2 

das Mittelmeer umwohnen, ist ein ganz eigengeartetes Land. | 



Durch seine wundervolle Lage, inmitten des prächtigen Seespiegels, 

durch sein mildes Klima, das selbst den Winter zum blüthenerfüllten 

Lenz gestaltet, durch die überraschende Mannigfaltigkeit seiner Boden- 

'verhältnisse scheidet sich Sicilien streng von der Apenninen-Halbinsel, 

und neigt sich weit mehr zu Afrika, zu welchem es die Brücke bildet, 

| ' Der Vebergang zu diesem Tropenland beweist deutlicher noch die 

organische Welt. Nicht mehr als gehegter Fremdling erhebt inmitten 

einer subtropischen Vegetation die Palme ihr stolzes Haupt.. Zu ihr 

”  gesellen sich überall wild aufwachsende Agaven, der stachelige Opuntien- 
 Caetus, die Papyrus-Pflanze und Baumwollstaude und ergänzen das Bild 

zu einem harmonischen Ganzen. 

We Mit der Mittagsstunde des 9. Septembers landeten wir in Messina. 

Die Lage dieser prächtigen Handelsstadt mit ihrem von Schiffen aller 
Nationen belebten Hafen ist grossartig schön und übertrifft den Neapels 

durch den Wechsel der Landschaft. Jenseits der Meerenge das Urgebirge 

des Aspromonte, bis zum 2000 M. hohen Gipfeln mit üppigen Kastanien- 

'wäldern bedeckt. Diesseits das freundliche Messina mit regelmässigen 

Strassen und schönen Palästen, voll Leben und Bewegung. Die Stadt 

lehnt sich an die Vorberge des peloritanischen Gebirges, an dem wir 

scharf geschieden eine mehrflache Reihe von Vegetationszonen beobachten 

können. Zu unterst Gärten, geschmückt mit Palmen, grossblätterigen 

Magnolien, Citronen und Orangen. Hierauf folgen riesige Oliven- und 

Feenhänmei inmitten üppiger Rebengelände. Ihren Schutz bildet ein 

schmaler Wald von Pinien, deren breite Kronen noch auf die Stadt 

'herabblicken. Die Pinie weicht dem Laubbaum, dieser einem dichten 

estrüpp von baumartigen Ericen- und Ginsterarten. Die oberste Region, 

die Heide endlich, überkleidet die baumlosen Höhen und Spitzen des 

Eee, das bis in die Wolken ragt. 

N ründlichen. wie liebenswürdigen Gelehrten, zur Aufsuchung der. sub- 

Ben Schichten, die besonders instructiv oberhalb der Stadt auf- 

„. ya im anne a Di a 

umgeben von zahllosen Inseln und aus dem Meer ragenden Felsenklippen. 

- Wir folgten der Andeutung des Professors Seguenza, eines ebenso 

WON 



26% dieser fossilen hehe a u heute im Mittelmeere und 

sind ein untrügliches Zeichen, dass dessen Spiegel ganz lid von. ; 
jenen Höhen zu seiner heutigen Tiefe gesunken ist. F: » 

Vom Gipfel des Monte Cicei, 609 M. über der Stadt, gewinnen 
wir einige Uebersicht über das peloritanische Gebirge. Aus Gneiss und 

metamorphischen Schiefern zusammengesetzt erhebt es sich in einem 

8 MI. langen, nordsüdlichen Zuge vom Vorgebirge Faro, an Siciliens 

Nordküste, bis zum Fusse des Aetna in einzelnen kahlen Spitzen bis zu 

1000 M. ansteigend besitzt es eine überraschende physiognomische Aehn- 
lichkeit mit der Tauernkette Obersteiermarks, gleich dieser von dokn 

Matten bedeckt, — die Region der Haide. 

Von diesem hochgelegenen Punkte bot sich neuerdings der Anblick | 

‚der fernen Liparen mit. ihren rauchenden Kratern (über deren Besuch® 
ich seiner Zeit berichten will). 

w 

Wir eilten von Messina über Catania nach dem classischen Ric. 

Die Bahntrace von 182 Kilom. Länge führt längs der Ostküste 

-Sieiliens. Der Weg ist einer der reizendsten von Italien, und bietet 

eine überraschende Mannigfaltigkeit von Landschaftsbildern, die im raschen 

Wechsel gleich den Coulissen eines Theaters aufeinander folgen. Br 
Anfangs führt die Bahn von Bucht zu Bucht des jonischen Meores, 

das von der schmalen Meerenge sich zum unabsehbaren Spiegel erweitert. 

Baumartige Tamarinden bilden einen schützenden Wall gegen Wogen, 

welche im periodischen Anschwellen den Fuss des Bahnkörpers bespülen. 

Der schmale Küstenstrich, von fruchtbeladenen Citron- und Rebengärten 

bedeckt, bietet zuletzt keinen Raum mehr für die Trace, welche in zahl- 
losen Tunells und Galerien die wildzerrissene Küste durchbricht Bi 

schuttbeladene Flussgerinne überschreitet. 

Mit dem Flusse Alcantara betritt die Bahn das vulcanische Gebiet, 

des Aetna. 

Arundo Donax, die grösste Graminee von Europa, beherrscht i 

4 M. hohen Halmen als undurchdringliches Dickicht' ein weites er 

gebiet, das seine Entstehung der Stauung ‚der Gewässer durch Lava- 

ströme verdankt. Hier gründeten im Jahre 735 v. Chr. die Griechen 

Naxos, die älteste Colonie Siciliens.. Von hier ‚eröffnet sich zuerst den 

staunenden Blicken des Wanderers die Riesenpyramide des Aetna, d E 

“Haupt tief in Wolken getaucht, in meilenweiter Entfernung. Immer 
höher und furchtbarer ragen die Lavaströme, von der Bahn mül saın 

‘durchbrochen, empor und stürzen steil ins Meer, aus dessen Fluthen los - 

gerissene Basalthlöcke. emportauchen. Stellenweise zeigt ihr Inneres eine 

 säulenförmige Gliederung von sehr instructiver Form. Inmitten dieses 
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schwarzen Lavagebietes bemerkt man stellenweise Reben- und Oliven- 

pflanzungen, überreich mit Früchten behangen, eingeheckt von undurch- 

dringlichen Opuntien und Agaven. Erst jenseits Catania verlässt die 

Bahn diese Werkstätte des Cyclopen Aetna, und ein gänzlich verschiedenes 

Bild tritt an seine Stelle. 
4 Die weite Ebene von Catania, das Alluvionsgebiet der Giaretta, 

4 ‚des Hauptflusses der Insel, breitet sich unabsehbar aus. Einst die Korn- 

- kammer Roms, trägt sie heute den Character der Steppe, welcher, von 

ne Malaria heimgesucht, nur der Frühlung eine karge Ernte abzuringen 

vermag. 
u  Eucalyptus globulus, zum Schutze der vom Fieber ergriffenen 

ii Bahnwächter angepflanzt, ist der einzige Baum der Ebene. Jenseits der 

Ebene von Catania entfaltet sich ein neues Landschaftsbild. 

Die Bahn betritt in tiefen Einschnitten mit senkrechten Felswänden 

"ein welliges Plateau, in welches das Meer tiefe Buchten bildet, Aus- 
 gedehnte Seesalinen erhöhen den Ertrag der sterilen Gegend, verpesten 

jedoch die Luft durch ihre Ausdünstung. Der nakte Felsboden zeigt 

einen mergelisen Kalkstein von blendend weisser Farbe und gehört nach 

dem Reichthum seiner eingeschlossenen Fossilien theils der miocaenen, 

theils der pliocänen Tertiärzeit an. 

In fast horizontalen Schichten abgelagert ruht er als jüngstes 

Meeresproduct auf rein vulcanischem Boden, Sanden und Basaltlaven, 

die wohl nur ein submarines Product des Aetna sein können, zu einer 

Zeit, die dem Auftreten des Menschen weit voranschreitet und in welcher 

der .. Theil des heutigen Siciliens unter dem Spiegel des Meeres lag. 

ir Noch am Südrand des Hafens von Syracus tritt Lava zu Tage, 

in einer Entfernung von 14 deutschen Meilen von der Axe des Aetna. 

Tenn man erwägt, dass die südlichste Spitze Siciliens, das Cap Passaro, 

von Lava gebildet ist, dass die unerschöpflichen Schwefelgruben von 

‚Girgenti im Südwesten Siciliens mit der zunächst liegenden Macaluba, 

em bedeutendsten Schlammvulcane von Europa, noch Aeusserungen der 

ulcanischen Kräfte sind, so hat die Annahme viel Wahrscheinlichkeit, 

1ss der ganze Osten und Süden Siciliens nur ein Product des Aetna 

‘ein Hunderte von []Ml. umfassendes Vulcangebiet, nothdürftig von 

are Meeresproducten überrindet. 

Schon nahe der Mündung des Anapo in den Hafen von Syrasus 

€ reinigt seine klaren Wässer das kleine Flüsschen Kyane, an dessen 

fern sich eine überraschend üppige Vegetation von Sumpfgewächsen 

wickelt. Mindestens 3 M. hoch steigen aus den Fluthen die zier- 

in I Halıne von Oyperus BERN der Papierstaude der Alten, der 



Sage nach von Arabern aus Afrika hiehergebracht, und 
‚Landschaft einen fremdartigen fast tropischen Character. | 

 Unweit davon auf einer Anhöhe, mitten in Distelnfeldern, erheben 
'sich zwei riesige Marmorsäulen, die letzten Reste des olympischen Zeus- 
tempels aus der ältesten Zeit von Grecia magna. Sie bilden das Centrum 
eines weiten Horizontes, bis zum rauchenden Aetna und dem endlosen 

Meere. Die classische Ruhe und Schönheit dieses Punktes von Sicilien 

ringen um den Preis mit den Denkmälern einer grossartigen here he 

Von hier, dem südlichsten Ziele unserer Reise im 37. Grad nördl. 

Breite kehrten wir nach Catania zurück; zur Lösung unserer Ist F 

Aufgabe: der Besteigung des Aetna. | B 

Catania, eine schöne und heitere Stadt, nach Palermo die grösste Y 

‚des Landes, ist von uralter Gründung und dennoch moderner Basarce 

Im Laufe der Jahrhunderte mehrmals von Grund aus zerstört durch 

furchtbare Lavaströme aber namentlich von Erdbeben, ist sie Pete 

immer schöner aus den Ruinen erstanden. Gleich allen übrigen Städten 

des grossen Aetnagebietes widerlegt sie die Ansicht, dass der Vulcan 

ein Sicherheitsventil der Erde sei, auf das unzweideutigste, Arena ucheai 

von schwarzer basaltischer Lava aufgebaut verbreitet sich die Stadt auf 

der welligen Oberfläche von breiten Lavaströmen, die hier ins Meer sich k 

stürzen und in ‚gigantischen Blöcken zertrümmert die Seeufer begrenzen. 

Aus einer nahe kreisrunden Basis von 20 deutschen Meilen Um- 

‚fang, zwischen dem Cantarafluss im Norden, dem Simettus im Westen 

und Süden, sowie dem Meere im Osten erhebt sich aus dem Macigno 

‚Siciliens die Riesenpyramide des Aetna, ganz allmälig ansteigend bis zu 

‚3313 M. über dem Meere, als höchster Berg im Süden von Europa. 

Die Ansicht, dieser riesige Vulcan sei das Resultat einer blasen-_ 

artigen Auftreibung durch abyssodynamische Kräfte über einen einzigen 

‚grossen Hohlraum, der den Boden mit jedem Schritte nach aufwärts 
"immer heisser und heisser gestaltet, ist ganz und gar unrichtig. Der 

. Aetna ist gleich den übrigen Vulcanen der Erde, einzig und allein ein 

'Produet der Aufschüttung vulcanischer Stoffe aus dem Erdinnern. Er 
hat sich im Laufe vieler Jahrtausende aufgebaut durch periodische u 

lagerung von Lavaströmen und Decken auf vulcanischen Aschen und 

Lapillen, ein System übereinanderliegender Mantelflächen, deren Veiga 

mit der Höhe zunimmt. Hohlräume und Gänge scheiden diese Mantel- 

flächen und münden in verschiedenen Höhen in den Hauptschlund des 

. Eruptionscanales. Wenn nun die flüssige Lava in Letzterem ati, 

0 0 füllt’Sie die Zwischenräume und Seitengänge, tritt au der Aussenfläc 



des Mantels zu Tage, erzeugt bald hier bald dort einen secundären 

- Krater, aus dem die Lava übertliesst. 

In, Nur auf diese Weise erklärt sich die überraschende Erscheinung 

" von mehr als 400 parasitischen Kratern, die als „Kinder des Vater 

> Aetna“ die Abhänge desselben bis tief herab bedecken, und bald einzeln, 

bald in Gruppen gedrängt, zur relativen Höhe von 100 M. und darüber 

‚hinansteigen. | 
Während seit Jahrhunderten aus dem Gipfelkrater nur mehr lockere 

 Aschen und Lapillen mit gleichzeitiger Erhöhung desselben getreten sind, 

erfolgten Lavaergüsse nur aus den parasitischen Neben- und Seitenkratern 

_ und zwar umso verheerender je tiefer am Abhange. | 

| So geschah im Jahre 1669 am Südabhange unweit Nicolosi in wur 

948 Meereshöhe die Bildung des Zwillingsyulcans Monte rosso. Ein 

-furchtbarer Lavastrom wälzte sich zwer Meilen lang herab nach Catania 

und begrub die Wohnstätten von 27.000 Menschen unter seinen Gluthen, 

ungeachtet des vorgehaltenen Schleiers der hl. Agathe, der Schutzpatronin 
- der Stadt, eines Paladiums, das seine Feuerfestigkeit in so vielen Fällen 

bewährt hatte. | 

Eine vollständige Besteigung des Aetna, die zumeist von Catania 

-aus erfolgt, ist mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden, und wird von 

Fremden durchaus nicht häufig ausgeführt. | 
| Abgesehen davon, dass in der winterlichen Eremdensaison der Gipfel 

- des Berges, in dichte Wolken gehüllt von heftigen Stürmen umtost wird, 

bedecken Schnee und Eis seine Abhänge vom October bis Ende Juli, 

ie Besteigung in der heissen J ahreszeit, zu Fuss unausführbar, erfordert 

bei nicht unbeträchtlichen Kosten Uebung und Körperkraft, und erreicht 

ast die Grenzen menschlicher Leistungsfähigkeit. 

Am 18. September 1876, dem frühen Morgen eines Ban Tages, 

| egannen wir unsere Wanderung von Catania aus, durch die endlose 

trada- di Etna. Villa reiht sich an Villa, inmitten reicher Gärten. 

N I ubtropische Vegetation: Palmen, Agaven, Opuntien, Citronen bezeichnet 

ie Culturregion. In zahllosen Windungen überschreitet die fahrbare 

N ee ältere und jüngere a welche die une Landschaft 

:a en FE nithiere. ih Gesellschaft zweier ne und dreier Führer, 

it Mund- und Heizvorräthen reichlich ausgestattet, setzte sich die stattliche 

iu Ai, en Strahlen der an en. N 



Von der sehnsüchtig erwarteten Waldregion, die der Tradition 

nach auf die Culturregion folgen sollte, war wenig zu erblicken. Die 

verwüstenden Eruptionen dieses Jahrhundertes, in Zeiträumen von je 

einem Decennium aufeinanderfolgend, haben die Grenzen verwischt. 
Strauchartige Euphorbien- und Giusterarten, unter diesen die berühmte 

Genista ethnensis, bis 6 M. hohe Bäumchen bildend, unterbrechen die 

trostlose Oede oberhalb Nicolosi. Die Steigung nimmt von hier beträchtlich { 

zu. Erst durch tiefe Hohlwege, sodann durch eine junge Kastanien- 

pflanzung erreichten wir die Casa del Bosco, eine Hütte in 1285 M. 

Seehöhe, wo sich das letzte Trinkwasser vorfindet. Quereus Ilex, Betula- 

Sorbus-Arten, Tanacetum vulgare und massenhaft Pferis aquilina, 7 

in prächtigen Wedeln, bezeichnen diesen allen Aetuabesteigern will- ” I 

‚.kommenen Ruheplatz. Von hier führt der Weg in steilem Aufsteig ” 

durch schütteren Wald, der immer mehr und mehr zum Gestrüpp herab- 

sinkt. Berberis ethnensis, zwerghafte Iuniperus-Arten bilden den Ueber- 

gang zur Haide. Mühsam windet sich der Weg bald rechts bald links 
um die parasitischen Kraterkegel, von welchen wie schwarze Wolken- 

schleier Lavaströme herabhängen. Vergebens sucht man in der oberen 

Bergregion die saftigen Matten unserer Alpenwelt. Nur grössere oder 

‘kleine Polster, zumeist aus dem stacheligen Astragaius siculus zusammen- 3 

gesetzt, unterbrechen die Eintönigkeit des schwarzen Lavabodens. Nur 
hie und da erhebt, halb verschüttet, Senecio ethnensis die goldigen 
Blüthenköpfchen aus dem vulcanischen Sand. In der Seehöhe von etwa 

2000 M. ist jede Spur einer Vegetation verschwunden und tiefschwarzes 
Lavafeld breitet sich über Berg und Hügel soweit das Auge reicht. 

Heftiges Keuchen und Schnauben der tief einsinkenden Saumthiere ver- 

riethen die bedeutende Steigung des Weges. Trotz Plaid und Winter- 

kleid machte sich empfindliche Kälte bemerkbar. Zarte Wolkenschleier' 
hüllten uns zeitweilig ein und verhinderten den Rückblick auf die Land- 

schaft zu unseren Füssen, auf welche sich nach und nach die Dämmerung” 

senkte. Bald erlosch auch für uns auf der luftigen Höhe die blutro 

Sonnenscheibe in den aufsteigenden Meeresdünsten und die Casa inglese 

war endlich erreicht. Dieses für alle Aetnabesteiger unentbehrliche Asyl, 

einst von englischen Officieren errichtet, ist eine niedere aus Lava erbaute’ 

Hütte in einer Einsenkung des breiten Aetnastockes, in 2942 M. See- 

höhe, eine der höchstgelegenen in Europa. 

| Unweit derselben erhebt sich noch 371 M. höher der Aschenkeg 

des Gipfelkraters. Scharf zeichneten sich seine Conturen am kla I 

nächtlichen Himmel. Der heftige Wind und die eisige Kälte der ni 
einbrechenden Nacht, dem Gefrierpunkte nahe, trieb uns bald in das 



- erschöpfenden Ritte, 
3 Der Aufenthalt in dem eisigkalten Raume, vom Kohlendampf erfüllt, 

[1% ‚war im hohen Grade unerquicklich. Vor 4 Uhr Morgens, noch herrschte 

© tiefe Nacht ringsum, verliessen wir dieselbe. Das flackernde Licht der 

| Y blöcke zu stolpern. Weit mühsamer gestaltete sich die Ersteigung des 

- lockeren Aschenkegels mit einer Steilheit, die nur durch das Anklammern 

" mit den Händen zu überwinden ist, stets in Gefahr mit den losgerissenen 

 Lapillen in die Tiefe zu stürzen. Erwägt man noch die mit der Höhe 

zunehmenden schwefeligen Gase und die Cyclonen, die stets von Neuem 

 aufgewirbelten Steinchen und Aschen den Wanderer überschütten und 

n dabei jede Spur eines Fusstrittes verwischen, so werden die Mühen einer 

 Aetnabesteigung, für Viele unüberwindlich, leicht begreiflich. 

Endlich nach einstündiger furchtbarer Anstrengung ist der Rand 

des Gipfelkraters erreicht. Rauch und Dampf erfüllt den schauerlichen 

Abgrund, dessen Umfang und Tiefe wir noch nicht zu schätzen ver- 

mögen. Tief brechen unsere Schritte in weissen, gelben und rothen 

! Krusten, den Efflorescenzen des heissen und bethauten Bodens. Noch 

erübrigt uns die Erklimmung des höchsten Gipfels, der sich derzeit noch 

weit über 100 M. am Nordrand des Kraters erhebt, u nach jeder 

‚rossen Eruption seine Lage wechselt. 

Oben ist es hell, unter uns herrscht tiefe Dämmerung. Noch ruht 

die alles belebende Sonne im Meere, das wie eine hohe Wolkenwand dem 

Auge erscheint. Eine zarte Röthe bezeichnet im Osten die Stelle, wo 

‚sich die Sonne erheben will. Plötzlich schiesst ein purpurner Lichtstrahl 

über die Seefläche und strahlend erhebt sich die goldige Sonnenscheibe 

allmälig aus der Meeresfluth. Der Aschenkegel grell beleuchtet im 

Be zu dem sammtschwarzen Grunde, wirft seinen ungeheuern 

| nn den Golf von a, und rings umher verbreitet sich einer 

Landkarte gleich das herrliche Sieilien, von Messina bis 'Syracus und 

em Cap Passaro im Süden, von hier zum fernen Westen, übersät mit 

- Innere der Hütte zu einer kurzen Erholung von dem ungewohnten 

Laternen wiess uns den Weg, beständig der Gefahr ausgesetzt über Lava- 

(= über dem Krater sich bilden, rasend den Abhang herunterrollen, mit 
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unzähligen Städten und Dörfern. Der hohe Standpunkt gewährte uns 3 

auch ein vollständig klares Bild von der Form und Bildung des Vulcans 

und seiner vielen‘ Krater. 2 

- Von hier aus ist auch deutlich am -Nordabhange,. unweit des 

Parasitenkegels Monte Grigio die Stelle des jüngsten Ausbruches (vom 

29, und 30. August 1874) zu überblicken. | 
Etwa 800 M. unterhalb des Gipfels erfolgte unter heftigem Erbeben 

des ganzen Berges ein Riss in der Mantelfläche, eine meilenlange Quer- 

spalte von bedeutender Tiefe und Breite, unter gleichzeitigem Ergusse 

von Lavaströmen, deren intensive Schwärze sich von der Umgebung 7 

deutlich abhebt. 3 

Der Gipfelkrater des Aetna zu unseren Füssen zeigte nun deutlich i 

die Form eines von Ost nach West gestreckten Beckens, von bedeutend 

grösserem Umfang als der Krater des Vesuvs, doch gleichfalls in zwei _ 

ungleiche Theile geschieden. Die steilen Innenwände, die ununterbrochen 

aufsteigenden irrespirablen Gase und Dämpfe machten jedes Betreten ‘ 

lebensgefährlich. 3 
Nicht minder beschwerlich war der Absteig vom Aschenkegel zur 

Casa inglese. Von hier gings sodann den Ostabhang hinab. Unweit 

des Torre del filosopho, den Ruinen des Observatoriums des Empedokles, 

der im Aetnakrater seinen Tod gefunden, näherten wir uns der geologisch E 

wichtigsten Stelle des Vulcans. Etwa 500 M. unter dem Gipfel und 

fast 1000 M. entfernt von der heutigen Axe des ke eröffnet sich 

ein furchtbarer Schlund, das Val di bove. ! 

Senkrechte Lavawände, zerrissen und zerklüftet, die Serra Concazze 

zur Linken und die Serra del Solfizio zur Rechten, umschliessen er 

meilenlangen von West nach Ost sich erstreckenden Abgrund, ein wüstes 

Becken von mindestens 5 Kilom. Breite. Das Val di bove repräsentirt ° 

den Urkrater des Aetna, über dessen eingestürzten Südostrand einsteng“ 

Lavaströme von vielen Meilen Länge bis zur Südspitze von Sieilien sich © j 

ergossen haben. Seit jener längst entschwundenen Zeit fand allmälig 

eine Verschiebung der Axe des Vulcans statt, verbunden mit der Heraus- 

bildung parasitischer Kraterkegel an der äusseren Mantelfläche, | 

Voll der grossartigsten Eindrücke, reich beladen mit eingesammelten ° 

vulcanischen Producten kehrten wir am späten Abend nicht wenig ermüdet 

zurück nach Catania, das sich eben festlich schmückte zum feierlichen 

Empfange der Ueberreste seines berühmten Landsmannes. Bellini. 7 

l 
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‚so fallen die Thiere auf grossen Strecken des Zaunes ab und gehen 

 baumreichen Ausflugsorte in der Nähe der Stadt, woselbst wir aı 
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Carabus euchromus, der in allen Abänderungen sich auf dessen 
begrastem Hochplateau herumtummelte. Die besten Resultate lieferten 
uns jedoch die zahlreichen primitiven Zäune, aus dichten gedrängten, 

rohen Aesten verschiedener Sträucher und Holzgattungen bestehend, 
indem wir diese abpochten. Diese Prozedur lieferte uns hier weitaus ° 

den grösseren Theil unserer Ausbeute und kann nicht warm genug 
allen Coleopterologen empfohlen werden. Dabei ist nothwendig, dass ° 
man mit einem schweren Stocke, am besten aber mit einem leichten ° 
Handbeile auf die entgegengesetzte Seite des Zaunes, einige kurze 

heftige Schläge anbringt, während auf der Seite, an welcher man 
steht, dass Paraplue, möglichst knapp an denselben untergehalten 2 

wird. Sind die Schläge schwach, oder man rüttelt mit den Händen, 

dem Suchenden verloren. Wenngleich nur ein Theil der am Zaune 
befindlichen Thiere in das Paraplue hereinfallen, so ist es dennoch ° 

erstaunlich, welche Menge interessanter Coleopteren in solcher Weise 
erbeutet werden, wenn die Localität einigermassen günstig, am besten 
an Berglehnen in der Nähe von Wäldern gelegen ist. Diese Art 
des Sammelns ist jedoch nur im Schatten lohnend, also bald Morgens, 
oder jene Zaunparthien, welche gegen Abend bereits im Schatten 
stehen. Stark besonnte Partbien bleiben gewöhnlich belanglos. 

Nach wenigen Tagen wendeten wir uns von Franzdorf zurück‘ 

über Rzeschitza und Bogzan nach Jasenowa; eine Station kurz vor 
Baziasz. Eine Stunde von diesem Orte in westlicher Riehtung liegt 

das Dorf Grebenac, an welches eine Flugsandwüste von etwa 70000° 
Jochen stösst, in welcher sich die Tentyria Frivaldskyi im Sonnen- 
scheine herumtummelte, nach der wir fleissig mit Erfolg jagden.’ 
Weniger lohnend war das Haschen nach Cieindela Sahlbergi, . 
dem Verfolger fast stets zu entwischen wusste und ihn im Schweiss 

gebadet zurückliess. : 

Mit dieser eintägigen Excursion beschlossen wir unsere Insekten- 

jagden im Banate und indem wir Freund:Merkl in Temesvar zurück- 
liessen, fuhren wir über Arad und Karlsburg‘ (woselbst uns eben s6 
viel Zeit zur Disposition stand, eine kleine Exenrsion an die Me 
zu machen) nach Hermannstadt. 4 

Wir kamen hier am 5. Juni 1876 um 10 Uhr Vormiitagei In 
und machten gleich am Nachmittage unsern ersten Ausflug nach 

dem „jungen Wald“, einen vielbesuchten parkähnlich hergerichtet 

Fusse alter Eichen tüchtig Laub siebten und Abends die üppige m 



ahegel genen Wiesen abköccherten. he eibien ı Ausfläze ioderliolen 
wir bis zum 8., an welchem Tage wir über unseres lieben Collegen 

Carl Riess I ischaftichen Rath gegen Oberkerz, in den trans- 
sylvanischen Alpen, abfuhren. Wir berührten die Orte Frek und 

- Korumpatsch, im Alutathale, . und erreichten Kerteschora oder Ober- 
kerz am Fusse des Hochgebirges noch an selbem Tage. Oberkerz 

besteht aus einer Kolonie von Arbeitern einer daselbst befindlichen 

Glashütte, deren Betrieb Herr Porsche, der uns in der liebens- 

ürdigsten Weise aufnahm und mit Rath und That unterstützte, 

epachtet hat. Es ist dies die letzte bewohnte Etappe am Fusse 

es Kerzer Hochgebirges, in einem engen Thale eines Gebirgsbaches 
er zur Aluta herabläuft, und das ringsum von stark bestockten 

uchenwäldern umgeben ist. 

Nachdem gleich die erste Exeursion nach Carabus planicollis, 
m wir gern erbeuten wollten, ganz missglückte, beschlossen wir 

cht, weiter die Zeit durch zweckloses Nachsuchen zu verlieren, . 
ndern fleissig Laub etc. zu sieben. Wir hatten diesen Entschluss 

ewiss nicht zu bereuen. Er lieferte uns bei weitem den besten 

heil unserer Ausbeute. Da das Laub in den Wäldern über weite 

ecken auch fusshoch liest, wird die Wahl schwer wo man eigentlich 
| ben. soll. Wir wählten stets das feuchteste Laub um alte Buchen- 

S öcke, und wenn solche nicht vorhanden waren um lebende kräftige, 

enn möglich anbrüchige Bäume. Die faulen Stöcke wurden über- 

| mit kleinen Aexten tüchtig bearbeitet und Rinden, Mulm, Moos 

| ins Sieb an Ich ‚bin a dass wir a der Be 

esuchte er nur einmal 
‚da ‚mieh ein 

licher Anzahl handen und die Moos- a ie weiche 

st von ‚Homaloten belebt sind schienen von Käfern gar nicht 
ohnt zu sein. Trotz der auffälligen Insektenarmuth raffte ich, 

n' ersuches wegen, in aller Hast die Grasbüscheln von SEN 

aus, indem ich. die. Erdbestandtheile IN Sieb brachte. 



In unserem Standquartiere angekommen ELTERN ieh. den I 5 
des Siebes und fand zu meiner Ueberraschuug in ziemlicher Anzahl: 
Homalota alpicola, die in Siebenbürgen noch nicht beobachtet wurde, > 
H, tibialis, Aleochara moesta, Leptusa alpicola Branczik und Otior- | 
hynchus proximus Stierl. Ob Pseudoscopaeus Reitteri.n. g. et sp. 
auch dabei gewesen weiss ich mich nicht zu entsinnen. 2 

Am 13. Juni, also am 6. Tage nach unserer Ankunft verliessen 
wir Oberkerz und fuhren über Hermannstadt, woselbst wir uns noch für 

einige Excursionen iu den grünen Wald die nöthigste Zeit gönnten, 

Klausenburg und Grosswardein in’s Herz des Biharer Comitat, nach ° 
Belenyes. Von hier aus machten wir je einen Besuch in die Grotte” 

Funaesa und Ferice, nicht ohne mehrfache Schwierigkeiten. Am 
4. Tage nach unserem Eintreffen reisten wir wieder der Heimath zu, ° “ 

indem wir aber noch am Wege zwischen Belenyes und Grosswardein, 

in der Nähe des Dorfes Szombatsag zum letzten Male 2%s Stunden 
unser Sieb anwendeten. Die nahe am Wege auf einem feuchten 
Viehanger stehenden alten anbrüchigen Eichen gaben uns dazu 
Gelegenheit; wir siebten weniger Laub, sondern mehr Mulm, das 
Moos am Stamme und hauptsächlich die anbrüchigen Rindenstücke, 
welche zumeist von Ameisen belebt waren, in das Sieb ein, ı dd 

hatten hier gewiss — verhältnissmässig auf den kurzen Zeitauf- | 
wand — die besten Erfolge unserer ganzen Reise zu verzeichnen, 

Hinter dem Namen der einzelnen Arten ist jedesmal der 

Beschreibers angegeben; beiden entomologischen Freunden, welel 

sich mir zur schnellen Publication der neuen Arten vereinigten, 

hiemit herzlich dafür gedankt. 

Edm. Reitter. 



u Nebria faseiato-punetata? aut var.? Wenige Stücke im Kerzer ehlıze, 

A ‚die Putzeys nicht gut enträthseln konnte. Wir fingen sie in den 

Schluchten der Waldregion. | 

Dyschirius ruficornis Putz. An der Maros bei Karlsburg im An- 

seschwemmten einige Stücke. Durch Putzeys determinirt. 

' Platynus glacialis n. SP: : 

‚Statura P. scerobiculatae valde affinis, sed major, planus, pro- 

 nigris, punctis pluribus elytrorum in inierstitio tertio vix impressis. 

Long. 11— 12 mm. 

1 schwarz. Bemerkenswerth ist noch das schmälere Halsschild, dessen 

"Breite höher oben liegt, als bei der verglichenen Art, und die langen 

\ N Beine und Fühler. Die eingestochenen Punkte in der Nähe des dritten 

 Zwischenraumes der Streifen auf den Flügeldecken, welche bei scerobicu- 

 latus stets zu sehen sind, fehlen bei glacialis ganz. 

Für unausgefärbte Stücke des P. scrobsculatus kann die neue Art 

nicht gehalten werden, da ich beide in allen Entwicklungsstadien ge- 

j\ mel habe au in dieser rom Su Baaehon konnte. Beide 

Während. dio a Stücke des scrobiculatus alle Bänder und die 

Basis der. Flügeldecken eine schmutzig gelbbraune Färbung zeigen, sind 

die jungen Exemplare der anderen Art heller rothgelb und die Basis 

der Een, die also un werden soll ua ebenfalls eine Re 

a zuführen, habe sie auch in einiger Anzahl als fragliche Varietät von 

scrobieulatus. versendet; wurde jedoch von mehreren Seiten aufmerksam 

emacht, dass dieser schöne Käfer einer besonderen ausgezeichneten Art 

ngehöre. ‚Schliesslich hat Freund Weise in Berlin die tiefe, gleich- 

child etc. als gut specifische Merkmale mir genannt, wesshalb ich keinen 

nstand. nehme selbe als gute Art zu betrachten und zu beschreiben. 

Ich fing den P. N ng Steinen Bau in der Nähe der 

he Or? 

3 ' 
7, N 

7 thorace amgustiore; rwfo-ferrugineus, elytris, margine laterali excepta,. 

Grösser und namentlich viel flacher als P. scrobiculatus, ganz 

Ich habe es eaprinelich nicht gewagt diese Art als selbstständig 



hat das damals vorherrschend ungünstige Wetter mich a ng 

‚als 2 Stunden an den Schneefeldern zu sammeln. Der serobieulatus 

gehört der subalpinen und der Waldregion an. Unter diesen Umständen 

ist er sowohl in den siebenbürgischen Alpen und den ungarischen Gebirgen 
zahlreich verbreitet. 4 

Jedenfalls hat der verstorbene Stadtpfarrer Fuss von Hermann- f 

stadt weder den neuen noch den scrobiculatus in hochalpiner Region 

gefunden, was aus seinen Anführungen in seinem Verzeichnisse der 

Käfer Siebenbürgens (1869) deutlich hervorgeht. E. Reitter. 

Amara bifrons Gyll. Bei Hermannstadt. 7 

Stenolophus abdominalis Gene. In den Figuren der Eisenbahn und in 

deren Nähe an sumpfigen von Schilf bewachsenen Stellen bei Temesvar; \& 

in Gesellschaft von Drypta dentata, Aötophorus imperialis, Deme- 

trias unipunctatus, Amblystomus metallescehs, Psammoechus bi- 

punctatus und mehreren interessanten . Staphyliniden, recht zahl- E 

reich gefangen. Ende Mai. 3 

Trechus cardioderus Putzeys. Anfangs Juni in der oberen Waldregion ° 

der Kerzer Gebirge einzeln unter Steinen. Determinirung von Putzeys. 

Anophthalmus Redtenbacheri Friv. In der Vorhalle der riesigen Grotte 
„Funacza“ im Biharer Comitate. Die ungarischen Grotten- Anoph- g 

thalmen sind fast stets nur in den noch vom Tageslicht durch- 4 

dämmerten vorderen Räumen, wo sich in den Krainer Grotten die ° 

Sphsodren aufzuhalten pflegen. Sie befinden sich unter den am 4 

feuchtesten gelegenen Steinen. Diese Art liebt ganz besonders 

reichliche Feuchtigkeit, und hauptsächlich solche Steinchen, welche 

in den verflossenen Excrementen der Ziegen und Schafe sich nn - 4 

Sie ist im Ganzen jedoch sehr spärlich vorhanden. E: 

Anophthalmus Milleri Friv. Bewolmt fast alle Grotten, meist von ’ 
kleineren Dimensionen, des Banates, und fast ebenfalls nur an 

feuchten Stellen der Vorhallen anzutreffen. t 

Pseudoscopaeus Weise nov. gen. Staphylinorum. 

Corpus elongatum, subparallelum. Caput magnum, subquadratum, 

thorace latius, basi constrictum, parum profunde canaliculatum, ex- 

sertum, oculis vix prominulis. Mandibulae breves, simplices. Palpi 

maxillares articulo secundo et tertio elongatis, quarto subulato, prae- 

cedente tertia parte minore. Thorax subquwadratus, posterius leviter 

angustatus, subtiliter canaliculatus. Elytı'a thorace longiora. Abdomen 

lineare, segmentis dorsalibus et basi fortiter impressis. Pedes gra- 

ciles, RR regen. postici articulo primo elongato. 

f 



Diese Gattung, von der die Mundtheile nicht genauer untersucht 

werden konnten, sieht einem Scopaeus recht ähnlich, muss jedoch der 

 Tasterbildung nach in die nächste Verwandtschaft mit Falagria gebracht 

4 werden, auf welche zugleich die deutliche Mittelfurche des, Kopfes und 

Halsschildes hinweist. - Ebenso erinnert die Punktirung sowie der tiefe 

Quereindruck am Grunde jedes der ersten 3 sichtbaren Hinterleibssegmente 

' dieser Gattung zwischen Borboropora und Falagria befürworten zu 

müssen, | . :d. Weise. 

Pseudoscopaeus lweitteri : 

fortiter, Dh dense. subtiliterque punctatis. Long. Ile lin. 

Einem Scopaeus laevigatus mit sehr breitem Kopfe nicht unähnlich, 

Jänzend schwarz, überall mit sparsamer grauer Behaarung. Der Kopf 

ist unmerklich schmäler als die Flügeldecken, der Hinterrand gerade, 

die Seitenränder bis zu den Augen ziemlich parallel, die Hinterecken 

‚tumpf-gerundet ; vor den Augen stark verengt, die Oberfläche ziemlich 

eben, in der Mitte mit einer vorn tieferen Längsfurche, sehr dicht zwischen 

en Augen mit schwach genabelten, hinten mit einfachen nicht allzu- 

dt fen Punkten besetzt. Fühler gleichdick, die ersten 3 Glieder gestreckt, 

die folgenden unter sich gleich, fast breiter als lang, 11 etwas länger 

Is 10, mit stumpfer Spitze. Halsschild so lang als breit, die grösste 

eite vor der Mitte, nach. vorn sehr stark, nach hinten mässig verengt, 

den "stumpfen Hinterecken unmerklich geschweift, der Hinterrand 

Bayach, a oben mässig IE der a u nach 

mn 

u En air, 5 nd 6 eben, wie das siebente, ha Torrakendn, 

Be un feiner aa In pechbraun, die on Glieder am 

ch hans mir dies ehe Thierchen meinem elle Heeiinde 

Pr zu Ehren | ZU behennen, welcher ein nn in a EN 

. an Falagria. Obschon die Füsse 5gliederig sind, alaube ich die Stellung . 

enges, .niger, parce pwbescens, nitidus, ‚antenmis : Piceis,. 

alpis pedibusqwe rufo-brunneis; capiüe cerebre, minus profunde punc- 

ato, thorace elytrisque dense punciulatis, abdomine segmentis ad 
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Leptusa eximia Kraatz. Aus Buchenlaub gesiebt in dem Kerzer Gebirge 
und an den Bergen bei Franzdorf im Banate. Eine durch die helle 

Färbung, Grösse, tiefe Punktirung sehr ausgezeichnete Art. 3 

Leptusa alpicola Brauczik. Lebt hochalpin auch an den BARReSBSIAHEHE 
des Kerzer Gebirges, z. B. im Thale Vale-Domna, 

Leptusa Carpathica Weise n. 8sp.: 

Elongata, opaca, nigro-picea, palpis, antennis basi, ano, PR 

busque rufo testaceis, thorace subquadrato, lateribus rotundato, basin 7 

versus subangustato, elytris hoc dimidio brevioribus, erebre rugulose i 

Ppunctatis, abdomine supra segmentis 2—4 erebre, 5 et 6 parce minus 

subtiliter punctatis. Long. 1" lin. 

Wenig kleiner als L. analis, etwas dunkler, ganz ähnlich punktirt 

und behaart, die Flügeldecken jedoch nur halb so lang, das Halsschild ° 

nach hinten stärker verengt mit deutlicheren Hintereeken und die Ge- 

schlechtsauszeichnung des Männchens kaum bemerkbar. 

Pechschwarz, matt, Taster, Spitze des Hinterleibes und die Beine 

rothgelb, die Flügeldecken nur am äussersten Spitzenrande heller. Fühler | 

am Grunde hellroth, nach der Spitze dunkler, das letzte Glied wenig > 

länger und stumpfer als bei analis; Kopf ziemlich fein, deutlich punktirt, ° 

die Zwischenräume der Punkte äusserst fein und dicht punktulirt. Hals- + 

schild nur wenig breiter als lang, an den Seiten gerundet, die grösste” - 

Breite vor der Mitte, nach yorn schnell, nach hinten allmählig verengt, 

die Hinterecken ziemlich rechtwinkelig, oben mässig gewölbt, ohne Spur 

einer Längsrinne aber an Stelle dieser breit flachgedrückt, vor dem 

Schildehen mit einem schwachen Grübehen, undeutlich punktirt, äusserst 

fein, sparsam behaart. Flügeldecken etwa um die Hälfte kürzer als das. 

Halsschild, nicht dicht, kräftig punktirt, fein behaart. Hinterleib oben 
feiner als die Flügeldecken, vorn dicht nach hinten weitläufiger punktirt, 

Beim Männchen befindet sich auf dem 6. Hinterleibssegmente 
keinerlei Auszeichnung, nur das 7. zeigt in der Mitte des Hinter 

einen sehr kleinen dreieckigen Ausschuitt, während derselbe Rand beim 

Weibchen gerade abgeschnitten ist. f 

Wahrscheinlich im ganzen Karpathenzuge sine Wir siebte 

1875 etwa 15 Exemplare am Hoverla aus Buchenlaub und Freund Reitt S 

erbeutete im vorigen Jahre einige Stücke zusammen mit L. eximia in ® 

Kerzer Gebirge. J. Weise. 

Aleochara haematodes Kraatz. Aus Buchenlaub bei Franzdorf und I 

 Korzeschora in den transsylvanischen Alpen gesiebt. 



Myrmedonia Hampei Kraatz. An überständigen Eichen bei Ameisen 

Bi „jungen Wald“ bei Hermannstadt mehrere Stücke, welche nach 

Weise zu dieser Art zu gehören scheinen. 

Myrmedonia ruficollis Grimmer. Tummelte sich zahlreich mit einer 
" grossen, stark weissbehaarten Ameise, auf den alten Stämmen an- 

g - brüchiger Eichen, auf einem feuchten Viehanger, bei Szombatsag, 

im Biharer Comitate. NR 
obates Mech Baudi. Ein Stück dieses ebenso interessanten als 

schönen Käfers fing ich im Gemülle der Theiss im Jahre 1875 im 

ä Marmaroscher Comitate bei Luhy. 

oma sta alpicola Miller. Wurde in den transsylvanischen Alpen noch 

nicht gefangen ; ich siebte sie aus den Grasbüscheln, weiche an den 

“ Schneefeldern standen, hochalpin im Kerzer Gebirge recht zahlreich. 
Kaum 1 Meran mn Jen un mn SP arm HR Mn b msnm m MER. Dh m Am an |. Ma VEN} A RU a a PH EB ge Va A vn mn m m 

curtula Er, Im Kerzer Gebirge aus Buchenlaub gesiebt. 

| r lapidicola Kiesenw. In allen Gebirgswäldern Ungarns und 

 Siebenbürgens unter Laub, reichlich verbreitet. 

Er schilus Kahrii Kraatz. Zwei Stücke unter faulendem Schilf in 

E ek Nähe von Temesvar. (Siehe Stenolophus abdominalis.) 

um testaceum Er. Sehr zahlreich im Mai und Juni am Fusse 

nschwamme, welchen ich in einer Höhe“ von 4000‘ im Korser 

se von einem Buchenstocke abschlug. 

£ mearıus Aub. run un das ae Zu man es hier 

a Een u in deren Gängen auch die Batrisus ET, in Ge- 

sell .. des Eumierus Hellwigii, rufus, seltener des Batri isus 

us Reitteri Sauley. Dieser Käfer, sowie B. Weisei Sauley, die 
: im Marmaroscher Comitate im Vorjahre zahlreich sammelten, 

‚wir im Kerzer Gebirge sehr vereinzelt. Der erstere wurde 
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ERBE hs Sauley, der ebenfalls in Nordungarn ziemtich häufig 

auftritt ist uns im Süden nicht untergekommen. 

Bythinus Bannaticus Sauley n. sp. in litt. — Eine sehr kleine Art, 

die ich leider nur in 2—3 weiblichen Stücken bei Franzdorf fing. 

Die Beschreibung bleibt bis zur Entdeckung des Männchens auf- 4 

geschoben. 

Bythinus Ruthenus Sauley n. sp.: BE 

Obscure piceus, elytris sat grosse punctatis, thorace capite paulo 4 

latiore, maris antennarum articulo primo latitudine sua sesqui lon- 

giore, cylindrico; secundo hoc vix breviore, fere his latiore, intus 2 

rotundatim securiformi, apice interno acuto. Long. 1.3 mm. 2 

Mas. tibüs anticis intus acute dentatis, femoribus posticis. leviter f 

inflatis, tibiis posticis leviter dilatatis et imcurvis, apice 4 

calcaratıs. | 

Femina latet. 4 

Wurde von Herrn E. Reitter en, J. Weise im Vorjahre in i 

Ungarn und zwar im Marmaroscher Comitat, unter Buchenlaub entdeckt, 

Dieser sehr ausgezeichnete neue Käfer ist jedoch viel seltener als der, 3 

daselbst vorkommende B. Reitteri, Carpathicus, Weisei etc. x 

1 F. de Haufe. | 

Euplectus Kunzei Aub, Fischeri Aub., Karsteni Reichenb., Kirbyi “ 

Denny und bicolor Denny siebten wir.aus Buchenlaub und aus 

morschem Holze im Kerzer Gebirge und an den Bergen, namentlich, 

an der Lehne des Szemenik bei Franzdorf, im Banat. Das Männchen 
des Fscheri besitzt am Vorderrande der Stirn ein gerades, Dach 

vorwärts strebendes Hörnchen. 

Euplectus piceus Motsch., von de Saulcy determinirt, fingen wir mie 

den vorigen im Kerzer Gebirge und am Fusse alter Eichen bei _ 

Szombatsag, im Biharer Comitate, nicht besonders selten. Diese 

Art ist eine der grössten, dem Kunzei fast gleichkommend, aus- 

gezeichnet durch seine schwarze Färbung mit hellen Fühlern und 

Beinen. 4 

Eupleectus nubigena n. sPp.: | h 

Angustus, linearis, rufo-testaceus, nitidissimus, capite 

thorace elytrisqwe aequilato, frons laevissima, swleis duo 

bus valde elongatis, parallelis, ‚sat approximatis, antice vie 

conjunctis, aequaliter profunde impresso, margine antice parum ele- 

vata ; prothorace fere polito, cordato, medio subsulcato, elytris abdo- 



mineque Supra Fr subtilissime WOK Derspiene pundtatis et ruben 

ons, ‚tere: laevibus. Long, 14 mm. | 

‘ - E. mubigena Sauley i. litt. 

Dem E. nitidus Fairm. a nahe verwandt, ‚aber grösser, die 

Mittelfurche auf dem Halsschilde 18 länger und tiefer etc. Ebenfalls RN 

dem E. Fischeri sehr ähnlich, von a Länge, aber schmäler, gleich N 

breit, linienförmig, glänzend, die Flügeldecken und die oberen Hinter- 

leibsringe kaum sichtbar, spärlich punktirt und greis behaart. Die 

Stirn glatt mit 2 parallelen, gleich tiefen Längsfurchen, welche den 

grössten Theil der Stirn durchziehen und vorn nur .undeutlich ver- 

4 bunden sind. Scheitel am Hinterrande ohne ‚Spur eines. Grübchens.- 

- Halsschild in der Mitte mit einer tiefen kurzen Furche. 

Am Fusse der Kerzer Gebirge bei der Kerzeschoraer Glashüttte. aus. 

008. ; und dem Gemülle alter Buchenstücke gesiebt; auch bei Szombatsag 

 Fusse. alter Bichen getroffen und Baron v. en fing ihn 

h im Bakon. nn 

Herr de Sauley theilte mir mit, dem ich diese A als D, 
Hopffigarteni n. sp. zur Ansicht sendete, dass er den Käfer auch in 
n Pyrenäen auffand und ihn bisher als E. nubigena versendete, 

shalb ich bei dem letzteren Namen verblieb. E.Reitter 

i' Euplectus filum, Reitter n. sp.: | oe 
u  Angustissimus, rufo- testaceus, mitidulus, capite prothorace aeqwi- | | 

ne nn en a on Sun an oe ns 

More win latioribus. Long 1.2 mm, 

Mit E. Karsten:, intermedius Saulcy et punctaius Muls. ver- 

& nur wenig. kleiner als die beiden letzteren und grösser als der Aus 

‚aber ‚auffallend schmäler als die genannten Arten, parallel, lnien- h 

der Kopf ist nicht breiter als das Halsschild, gleichbreit, de 

at ähnliche Hindrneke e, wie I ae ‚Arten, a Ho 
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Trimium Carpathicum 'Sauley. Diese Art ist im Süden Ungarns und 

Siebenbürgens zahlreicher verbreitet, als im Marmaroscher Comitate, 
‚wo selbe von mir entdeckt wurde. Wir sammelten sie bei Her- 
mannstadt, in den Kerzer Gebirgen, bei Szombatsag, Franzdorf ete. 

Das von Fuss in seinem Verzeichnisse angeführte 7. brevi- 4 

corne (brevipenne) scheint hierher zu gehören; wenigstens haben 

wir es nirgends auf unserer Tour gefunden, 

Cephenium laticolle Aub. und fhoracicum Mül. Weberall unter Laub. E 

Das erstere fanden wir ausschliesslich in der Marmarosch, während 

das letztere dort fehlte. N. 

Scydmaenus angulatus Mül. Im „jungen Wald“ bei Hermannstadt 

gesiebt, “ 

Scydmaennus Getieus Sauley N. 8P.: 14 

Depressiusculus, castaneus, elytris piceis dense punctatis, frontal 

antice depressa, vertice convexo, antennarum articulis penultimis trans- F 

versis, thorare cordato, basi transversim late sulcato et ubrinque fouedel f 

lato. Long. ®la mm, a 

Aus der Gruppe des Scydm, subeordatus, aber von den Ar n 

derselben durch die angeführten Merkmale sehr verschieden. E 

Eine eingehendere Beschreibung wird in meiner demnächst erschei- 

nenden Monographie geliefert werden. u 

Im Banate, am Fusse des Szemenik, bei Franzdorf im Juni au j 
Buchenlaub von Herrn E. Reitter gesiebt. F. de Saulcy. 2 

Euconnus Motschulskyi Strm., denticornis Mül. Bei Hermanns 

Kerzeschora, Franzdorf und Szombatsag gesiebt. 
r a 

Euconmus transsylvanicus Sauley n. sp.: 

Obseure castaneus, elytris vix punctulatis, capite thorace multo 

angustiore, antennarum articulis penultimis transversis, thoracis b asi 

media late bifoveolata et utringue angustius foveolata. Long. 1.2 m 2 

Eine neue Art aus der Gruppe des Eue. Schäödtei, Ferrari une es 

Anderen; sie unterscheidet sich jedoch von den Vorwaaneen durch « 

Kleinheit des Kopfes, dunklere Fühler etc. E 

Bei: Kerzeschora in den Kerzer Alpen in Siebenbürgen von Her nn 

E. Reitter im Monate Juni 1876 entdeckt. F..de Sanley. 

 Euconnus Styriacus Schaum. Im Kerzer Gebirge überall unter Buchen 

laub ziemlich zahlreich. Bestimmung von Sauley. F. 

 Pholeuon leptoderum Friv. Im der Grotte „Funaeza* im Da 

| Comitate, selten; Drömeotus Kraatei in der von „Ferice“ häuf 



Palyptomerus alpestris Redtb. Im Jahre 1875 ein Stück von Luhy, 
im Marmaroscher Comitate. 

 Sacium pusillum Gyli. Von dürren Zäunen bei Franzdorf recht zahl- 

reich abgeklopft. | | 
rear punctulatus ‚Reitter, Deusche ent. Zeitschr. Berl. 1876, 

Ei Be 312. Die Beschreibung dieser sehr kenntlichen Art wurde nach 

h. einigen ‘an der Alpe Howerla in der. Marmarosch gesammelten 

Exemplaren entworfen; wir fingen sie im Kerzer Gebirge, bei der 

10 Kerzeschoraer Glashütte unter Buchenlaub und unter faulenden Buchen- 

‚stücken in grösserer Anzahl wieder. 

enidium Gresneri Gillm. und turgidum Thoms. Beide in Gesell- 

‚schaft: des hänfigen evanescens Mrsh. unter Laub bei Kerzeschora 

gesiebt. P. turgidum auch im „jungen Wald“ bei Hermannstadt. 

P terym suturalis Heer. Ziemlich häufig in Gesellschaft der vorigen. 

P tinella tenella Er. Im Mulme unter den Rinden anbrüchiger Eichen 

bei Szombatsag, einige Stücke. 

Auhisoma assimile Er. und limbatum Er. - Bei Franzdorf und im 

 Kerzer Gebirge an Buchenpilzen ‚nicht besonders selten. 

hophilus affinis Redt. Ein einzelnes Stück von Szombatsag.. 

I eus  globosus Hofm. Einige Stücke unter Laub am Fusse alter 

' Eichen im „Jungen Wald“ bei Hermannstadt. 

Abraeus punctatissim Us Reitter Ne SP.: 

Niger, nitidus, antennis pedibusgue »piceo-ferrugineis, capite 

orace ‚confertim subtiliter, elyiris comfertissime fortiter punctatis, 

 antieis. prope medio ad apicem swbito dilatatis et vix angulatis. 

15. 4 mm. Ba 

Ein wenig kleiner als globosus, stärker gewölbt, schwarz, selten 

om Stich in’s Braune, Kopf und Halsschild ziemlich fein aber 
gedrängt, die Flügeldecken sehr dicht und sehr stark punktirt, 
ld ober dem Sehilächen ohne Querlinie. Pygidium dieht und 
erseite kräftig und dicht punktirt. Fühler und Beine braunroth, 

eren ‚und nr AumDenpluenen Be heller; die en 

gegen die Spitze abfallend, kurz vor 

Alle Winkel Baar ae ai Ba 
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Art abgerundet sind; von granulum durch dunkle Färbung und den 

Mangel einer eingedrückten feinen Linie auf dem Halsschilde über dem 
Schildchen und von parvulus neben den er zu stehen kommt, durch 

schwarze Färbung, glänzende Oberseite, noch kräftigere und gedrängtere, 

Puuktirung, welche auf dem Halsschilde deutlich minder stark ist, als 

auf den Flügeldecken und durch die schaufelförmige Erweiterung der 

Vorderschienen, welche von der Mitte bis kurz zur Spitze fast gleichbreit | 

und oben leicht ausgehöhlt ist, 4 4 

Um Kerzeschora im Kerzergebirge in den transsylvanischen Alpen 

unter Buchenlaub und aus Mulm alter Buchenstöcke gesiebt. | 

E. Reitter. 

Acritus nigricornis, atomarius Aub. und minutus Fabr. Sämmtliche‘ 

Arten unter Rinden anbrüchiger Eichen und unter Laub am Fusse 

derselben bei Szombatsag. | d 

Acritus Rhenanus Fuss. Einige Stücke aus dem Gemülle alter Buchen- 

stücke bei der Kerzeschoraer Glashütte gesiebt. F 

 Acritus mieroscopicus Reitter n. sp: 

Breviter ovalis, nitidus, piceus, omnium swubtilissime parceg e- 

punctulatus, antennis ypedibusque piceo-testaceis, prothorace punctis 

transversim arcuato-seriatis ante basin instructis, elytris haud alutaceis 

aut longitudinaliter strigulosis, tibiis antieis apicem versus leviter 

dilatatis, apice distincte subtiliter serrulatis. Long. 0.6 mm. f 

Dem A. nigrocornis sehr nahe verwandt, aber nur halb so gross, 

also die kleinste bekannte Art, heller braun, die Punktirung der Ober- 

seite ist noch feiner und weitläufiger; die grösste Breite des Körpe : 

liegt in der Mitte, (bei »ögricornis knapp unter der Mitte), die Vorder 

schienen sind aussen deutlicher gezähnelt. Bei den meisten ande u 

Arten sind die letzteren aussen nur mit mehr oder minder sta 

Börstchen besetzt. Endlich sind die Punkte der Oberseite bei microg 

copius durchaus einfach, bei »ögricornis entsenden dieselben’ nach vo r 1 

ein deutliches Stichelchen auf der Scheibe der Flügeldecken. 7 

‘Unter Buchenlaub im Kerzer Gebirge der transsylvanischen Alpe 

bei der Glashütte von Kerzeschora von mir entdeckt. E 
Den A. Rhenanus Fuss, der vorstehenden 2 Arten schr nalı 

steht, habe ich unter Buchenlaub und im Mulme alter Buchenstöcke. 

den Kerzer Gebirgen der transsylvanischen Alpen bei der Glashütt 

Kerzeschora gesammelt; er unterscheidet sich von nögricornis, dem 

in der Grösse und Körperform gleicht, durch matte, dichter und feine 

punktirte Oberseite, welche überall zwischen den Punkten mit feine 
B 



o U Behendei Tine: 

a D) ‚Oberseite matt, zwischen den Punkten dicht 
| längsrissig as Val SE nn Zihenamus Fuss, 

DD Oberseite glänzend, ohne en a: 
| an Flügeldecken mit einem schiefen Rücken- | 

) streifen Anden Basis . u‘, „2. punchuwm. Aub. 

_ (hieher gehört der Ac. ‚suleipennis ass. Be, 

B 2 disk ohne Rückenstreifen. 
| d Die Punkte der Flügeldecken stehen am 

u - Grunde eines schwachen Strichelchens . nögricornis Hofm. 

dd) Die Punkte der Flügeldecken stehen frei microscopicus a . A 

tb, Halsschild vor dem Schildshen ohne Querlinie. 

b) Oberseite deutlich punktirt. 
ech 2 'Rothbraun, Flügeldecken mit einer schiefen | 
ker)... 2a  .Julous, Mars. 

38 Pechbraun, einfarbie ..- .. 2.0.5. minutus. Prb. 
b) Oberseite nicht punktirt, glänzend, glatt, | 

o“ braunroth ern Hlomanus Aub.. 

ER 0 heitter. 
Dies ‚seltene Art fing an u ke 

In Bei ‚der. Sennhütte auf der Alpe Nyiere im 

/ r Beige an Frisch  abgelösster Fichtenrinde in Gesellschaft 

Pityophagus ferrugineus, Rhizophagus f errugineus, Otio- . 

er Her bt, Im Kerzer Be an alten Buchenstorkeh hr 

en auch zahlreich von Baron v. Hopff garten im Bakon | 
x 

. '# Piyopmanns euch BE: N. SP? 
disco c03 leviter 
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apicem versus angustato, fortiter dense punctato, lateribus distincte F 

marginato, angulis antieis prominulis; elytris apicem versus 

parum attenwatis, confertim fortiter punctatis, punchura supra 

in sulcis longitudinalibus distincetis confluenta, stria suturali postice 

profunde impressa. Long. 7 mm, 1 

Die grösste europäische Ips-Art, welche durch ihre Färbung und 

robuste Gestalt an eine UYloma etwas erinnert. Die Unterschiede dieser 

Art von ferrugineus werden unten in Gegensätzen besser erörtert, so y 

wie es de Perrin bei Beschreibung seines laevior, der dem ersteren ” 

in Grösse nur wenig nachsteht, gethan. Die letztere Art unterscheidet ” 

sich von Quercus durch bleiche gelbrothe Färbung, feinere und weniger 

dichte, auf den Decken nirgends zusammenfliessende Punktirung, welche 

an der Spitze fast ganz verschwindet und die parallelen Flügeldecken. 

P. Quercus. P. ferrugineus. | 

Einfarbig kastanienbraun. Long. 7mm.| Hell rostroth oder braungelb, bei aus- j 

| gefärbten Exemplaren mit minde- 

stens dunklerem Kopfe. Long. dumm. 

Fühler kahl. Fühler mit längeren Haaren besetzt. | 

Scheitel derStirn inderMittemiteiner | Scheitel hinten höchstens mit der 

deutlichen seichten Längsfurche. Spureinesseichten Quereindruckes. 

Halsschild deutlich quer, nach hinten | Halsschild beim Q quadratisch, beim } 

| 
| 

verengt, mit ziemlich stark vorge- d sehr wenig breiter als lang, mit 

zogenen Vorderwinkeln, die Seiten undeutlich vertretenden Vorder- 

und die Basis kräftig gerandet. ecken, die Seiten und Basis schwach 

Punktirung sehr stark, ziemlich gerandet. Punktirung weniger 

dicht, die Punkte länglich, tief. stark, dicht, die Punkte fast rund, 

Flügeldecken von den Schultern zur | Flügeldecken parallel, ziemlich dicht 

Spitze verschmälert, sehr stark und und stark punktirt, die Punkte. 

dicht punktirt, die Punkte läng- kaum länglich, einfach, nur hie. 

‚lich, pupillirt, überall in kräftige und da in schwache Längsrunzeln ° 

Längsrunzeln verfliessend, Naht- verfliessend, Nahtstreifen fein - 

streifen tief eingedrückt. geprägt. 

Vorderschienen an der Spitze aussen 

stark : hakenförmig E 

_ Mittel- und Hinterschienen auss 

mit deutlichen Dörnchen ver- 

Vorderschienen an der Spitze aussen 

schwach hakenförmig ausgezogen, 

Mittel- und Hintersehienen an der 
Aussenkante nur mit einigen un- 

‚deutlichen Erhabenheiten. 

' Oberseite auf der Scheibe leicht 

.. niedergedrückt. 

sehen. 

Oberseite durchaus EePbRImE & ; 

wölbt. | 



ee Ich Ei io neue ausgezeichnete Art bei ta im Biharer 

 Comitate, unter der Rinde alter, überständiger, anbrüchiger Eichen auf 

einem feuchten Viehanger; eine Localität, die uns Gelegenheit gab, viele 

höchst ‚seltene Coleopteren, darunter Carpophilus rubripennis Heer ete. 

ä und mehrere neue- Arten, einzusammeln. EM. Reitker ne 2 

N Corticus diabolicus Schauf. und tuberculatus Germ. Der erstere im 

_ Banate, ‚namentlich bei Franzdorf, der zweite im Kerzer Gebirge 

überall an alten Buchenstöcken und selbst unter Laub. 

‚ylaemus cylindricus Panz. und Pycnomerus terebrans Ol. Unter 

Eichenrinden bei Szombatsag, in Gesellschaft von Corticeus melinus 

Er Hrbst.; cimeterius Hrbst., eine n. sp. und Pentaphyllus testaceus. Fe 

schomus sulcicollis Germ., Calobieus emarginatus. Im Kerzer Gebirge — 0 

aus  Mulm alter Buchenstöcke gesiebt. | 

eganophorus bispinosus Hampe. In tiefes Dunkel waren die Ansaben 

_ über das Vorkommen dieses hochinteressanten Käfers gebüllt, was 

wohl die einzige Ursache sein mag, dass derselbe noch immer Raris- 

sinus ‚ersten Ranges blieb, und in den Sammlungen noch keine Ver- 

.. breitung gefunden hat. Als Liebhaber seiner Verwandten, gab ich mir 

erdenkliche Mühe das schöne Thier zu erhalten, und da mir ‚dies 

L nicht gelang, nahm ich mir vor, mir es bei Hermannstadt selbst 

zu ‚holen. Wie ich mich überzeugte, kannten die Herren Entomo- 

& en daselbst en nur das Thier —. an nach und unver- 

‚als Ha yes Fundquelle sich im „jungen 

Walde En einer ee Anlage, ganz in der Nähe der 

ng Herr H. ER war so liebenswürdig a 

uns die ‚gewünschten Daten zu geben. Nach denselben rechnet er 

Bersapaplorus zu den a, Ameisonkäfern zus zwar soll 

isen. (Lasius alienus) beleben. Herr Hampe pflegte, die 

polsterchen am Fusse der stärksten, anbrüchigen Eichen, in 

ähe des Wirthshayses, abzudrücken und nachzusehen, wo sich 
Pi 
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dazwischen ein Pleganophorus sehen lasse, dann aber wieder die 
Moostheile in ihre frühere Lage an den Stamm zu drücken. h 

Nach diesem Winke glückte ein neuer Versuch das Thierchen 

zu erbeuten insofern, als es mir gelang ein weibliches Stück | 

den Ameisengängen, die auch richtig von Batrisus formicarius | 

bewohnt waren, hervorzuholen. Gewiss würde ein längeres Suchen,‘ 

namentlich im Monate Mai zu besseren Resultaten führen. 

Uebrigens bin ich überzeugt, dass der Pleganophorus auch 

an anderen Orten, namentlich in Ungarn, vielleicht selbst in Oes 

reich, unter ähnlichen Umständen, welche seine Lebensweise bedinge 

sich auffinden lassen wird. Die Zukunft wird das wohl bald darthun, 

Cerylon fagi Bris. (foveolatum Baudi i. litt) In allen grösse 

Wäldern Ungarns und Siebenbürgens, vorzüglich unter Buchenrinden 

nicht selten. 

Cerylon evanescens Reitter n. sp«: 

Oblongo-subellipticum, sat comvexum, ferrugineum, antennis 

pedibusque dilutioribus ; prothorace transversim quadrato, minus d - 

fortiter punctato, basi utrinque oblique impresso ; elytris oblongo-ovatis is, 

streis antice profunde punctatis, pone medium evamescentibus, strü 

suturali apice parum magis empressa. Long. 2 mm. 

Mas. Prothorace lateribus parallelis, angulis amtieis rotund« 

Fem. Prothorace lateribus antrorsum paululum‘ angustatis. 

Von länglich-ovaler Körperform, ziemlich kräftig gewölbt, sel 
glänzend, lebhaft rostroth, Fühler und Beine etwas heller gefärbt. Das 

zweite Fühlerglied ist dreimal, das dritte zweimal so lang als breil 

Der Kopf ist fein’ und spärlich punktirt, wie bei allen europäischen 

Arten. Das Halsschild ist um ein Viertheil breiter als lang an dei 

Seiten fast gerade, bei dem Männchen parallel mit abgerundeten Vorder 
winkeln, bei dem Weibchen sehr schwach nach vorn verengt, vom le 
Drittel nach vorn verengend-zugerundet, die Scheibe leicht kissenarti 
gewölbt, nicht dicht aber kräftig punktirt, namentlich in der Mitte; 

der Basis jederseits mit einem schrägen, deutlich längliehen, nach on 

etwas obsoleten Eindrucke. Die schräge Stellung der Basalgruben hal 
ich bisher bei keiner zweiten Art wahrgenommen, Schildehen kau 

punktirt, Flügeldecken eiförmig, im oberen Drittel am breitesten, leie 

gewölbt, fein gestreift, in den Streifen auf der vorderen Hälfte bis e 

unter die Mitte ziemlich dicht und stark punktirt, die Pankistreifon 

den Seiten undentlich und die Dorsalstreifen gegen die Spitze er 

‘Das letzte Viertheil der Flügeldecken ist desshalb fast glatt. Der Na a 



ee im ni teen Jahres unter Buche) nrinde bei 

schora im ‚Kerzer Gebirge der en Buvepie AUER een 

dee ‚er ylon a on, ei dessen et so recht das 

a Ungarn ı und der en Theil von. Siebenbür gen zu bezeichnen ist. 

fi: a ‚H Reitter. 

serratus G yil. In der Ebene, am Fusse der Kerzer Berge - 

S. eylindrus ‚Kiesenw. Auf der Alpe ‚Nyiere,. im Kerzer 

“ I Stück von Fichten a | | 

nn un nn u Im 

| ME reraue ao dale, distincte reflexo, mgulıa a 

2 via. callosis, postice non dentato-prominentibus, angulis 

is, denbiculo en Kl Eee ante aut je in 

scntellum. cn Umpressione base transversa 

is basalibus minutus ; elytris prothorace via latioribus, 

IR. aa, ovalibus, CONVEXIS. er 2a mm... 
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spitzen Zähnchens. Von saginatus, neben den er dicht zu stehen kommt 
entfernt er sich durch grösseren Glanz, auch stärkere Wölbung, das 
Zähnchen an den Seiten des Halsschildes steht entschieden tiefer, also 
mehr der Mitte genähert. Sie zeichnet sich von allen europäischen Art 
dadurch aus, dass der Seitenrand des Halsschildes stark aufgeworfen 
erscheint, was durch einen deutlichen Längseindruck, knapp neben de 
Seitenrandung bedingt wird. 

Zwei Stücke wurden von mir im Kerzer Gebirge, bei der Glashüt 

von Kerzeschora aus Laub gesiebt. Juni. E. Reitter. 

Oryptophagus Thomsoni Reitter. Aus Laub bei Franzdorf an der Leh 

des Szemenik gesiebt. 

Atomaria procerula Er. Nur ein Stück aus Laub bei Kerzesch “ 

gesiebt. Die schmalen Atomaria-Arten sind mit Ausnahme weniger 

Species überaus selten. 2 

Lathridius alternans Mnnh. Diese seltene Art, welche in den Samm- 

lungen wenig vertreten ist (unter diesem Namen figuriren gewöhnliel 

andere ähnliche Arten) haben wir in einiger Anzahl bei Franzdorf 

von dürren Zäunen gepocht. 

Enicmus consimilis Mnnh. An alten Baumstöcken, welche mit Pilzen 

durchwachsen sind überall bei Hermannstadt, Oberkerz, Franzdor 

und Szombatsag. Seltener an gleichen Orten Enicmus brevicalli 

Thoms. ; 

Curtodere ruficollis Mrsh. und elongata Curt. Beide in grosser Meng 

im „jungen Wald“ bei Hermannstadt unter Laub am Fusse 

Eichen. R. 

An Corticarien erbeuteten wir folgende Arten bei Kerzeschora: (©. lon ] 

collis Zett., serrata Payk., pubescens Gyll., amplipennis Reitte 

linearis Payk. und fenestralis Lin.; nur die serrata fingen w 

auch an allen anderen Sammelstationen. Alle wurden durch da 

Sieb eingebracht, nur die ©, amplipennis wurden von mir bei l 

Salasche auf dem Berge Nyiere von jungen Fichten abgeklopft. - 

An Melanophthalmen erbeuteten wir theils durch’s Sieb, theils dure 

‚Abklopfen von dürren Zäunen: gibbosa Hrbst., transversalis Mnnl 

distinguenda Camol. und fuscula, an allen Stationen. # 

Mycetophagus quadripustulatatus Lin. sammelten wir an Pilzen 1 

| Hermannstadt und im Kerzer Gebirge in allen von Erichsons Na 
III, p. 406 angeführten Varietäten. R 

Diplocoelus frater Aub.? Ein Stück, das wahrscheinlich zu dieser 

gehören dürfte unter Eichenrinden bei Szombatsag. A 

Symbiotes pygmaeus Hampe. Ein Stück eben daher. 2 



Ourimus us Steph. Auf ER Stämmen starker Buchen im dicken 

Moose an der Lehne des Szemenik bei Franzdorf in mehreren 

ee Exemplaren erbeutet. In dessen Gesellschaft befand sich auch 

ni 'Simplocaria Carpathica Hampe und Morychus auratus Dft. Die 

beiden letzteren fanden wir auch an derselben Localität in ziemlicher 

Zahl unter Laub. 

| Trixagus modestus Weise n. sp.: / 
Rufo-brunneus, pube tenwi aureo-sericans vestitus, swbtiliter 

punctatus, capite bicari-nulato, elytris punctato-striatis, strüs ad su- 

\ furam evamescentibus, versus lateralem profundioribus. Long. vix 1lin. 

Trixagus Reitteri Weise ı. litt. 

 Behaarung, die gewölbtere Stirn, das tiefer, stärker und weitläufiger 

 punktirte Halsschild, die an der Naht fast verschwindenden Punktstreifen, 

ı nterschieden. Der Körper ist rothbräunlich, nur mässig dicht mit einer 

| !dgelblich schimmernden Behaarung bedeckt; Stirn, Fühler und Füsse 

Nröthlich, Taster gelblich. Stirn gewölbt mit 2 sehr schmalen schwach 

habenen Kiellinien; Augen tiefschwarz, der ganzen Quere nach dreieckig 

ingedrückt. Halsschild breiter als lang, nach vorn stark verengt, oben 

nässig gewölbt, nicht dicht, aber deutlich und tief punktirt. Flügel- 

lecken wenig nach hinten verengt, ziemlich gleichbreit, flach punktirt 

reift, die Streifen an der Nath sehr flach, nach der Spitze hin wenig, 

h Aussen zu dagegen viel stärker vertieft, die Zwischenrätme vorn 

n he ungefähr von der Mitte ab bis zur Spitze mit ‚einer 

Ban T apinifrons ist Keen grösser, gewölbter, die Flügeldecken N 

d nach hinten stärker verschmälert, die Punkte des Halsschildes noch 

itläufiger, . I Zwischenräume der Plügsldecken en = 

Be Tolinien. Auf n Bonvondoıri: Desbr. aus Een kann 

e . kaum m. 2 unter . die „ponctuation 

Ente der indareste im ifernwaldehen. Bahak, 

SR gs Kiesenm. Wurde bereits von Pens an Hermannstadt 

Am nächsten mit 7. exul verwandt, durch die goldig schimmernde 

ren Zwischenräume viel stärker und zahlreicher punktirt sind, sicher 

RR RE 
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als auch im Banat, bei Franzdorf, gefunden. Die Br ist, 
von v. Kiesenwetter. Stadtpfarrer Fuss sendete mir seinerzeit 

‚ebenfalls einige Stücke zu. 2 

Kestobium plumbeum Ill. Von dürren Zäunen bei Franzdorf gepocht, 

iessellatum Fabr. bei Korumpatsch im Alutathale gesammelt. f 

Ptilinus fissieollis Reitter n. sp: | 

Elongatus, fere cylindricus, piceus, antennis pedibusque vie 

dilutioribus, frons acquali,; subconvexa, prothorace medio longitudina- 

liter canaliculato, elytris regulariter distincte punclato-striatis. Long. 

6 mm. : i 

Eine durch die Färbung, die tiefe Mittellinie des Halsschildes und. F 

‚durch die regelmässig und ziemlich tief gestreiften Flügeldecken seht 3: 

auffällig markirte neue Art. f: 
Der ganze Körper, mit Einschluss der Fühler und Beine ist 

braun, nicht gerade matt, aber auch nicht glänzend zu nennen, Die 

obere Seulptur ist ähnlich wie bei den bekannten europäischen Arten, 
jedoch ist die Grundchagrinirung viel undentlicher und das Halsscl d 

ist auf dem vorderen Theile kaum bemerkbar gekörnt. Der Kopf ziemlich 

klein, die Stirn sehr schwach gewölbt, ohne Eindruck, wodurch die 

Verschiedenheit von P. impressifrons Küst. constatirt sein mag. Die 

dunkeln Fühler von ähnlicher Form wie bei costatus, während aber bei 

dem letzteren der Ast des dritten Gliedes nur so lang als das Glied 

selbst ist, ist dieser bei der vorliegenden Art nahezu doppelt so ng. 

Halsschild von der Breite der Flügeldecken, quer, von der Basis nach 

vorn scheinbar verengt, indem die Vorderwinkel stark nach abwä rts 

gedrückt sind, oben ohne Spur von kielförmig erhabenen Beulen, abe 

mit einer tiefen Mittelrinne, welche der Vorder- und Hinterrand erreicht % 

Flügeldecken gleichbreit, ziemlich dicht gestreift, in den Streifen stärker, 

in den Zwischenräumen sehr dicht und fein punktirt, die Streifen über: I 

gleichmässig, ziemlich tief ausgeprägt, nur an der äussersten Spitze sine 

sie erloschener. An der letzteren verbinden sich die äusseren mit iem 

innersten, so dass auf jeder Decke nur etwa der in der Mitte befindliche 

Streifen allein steht und die Spitze lange nicht erreicht. Palpen gelb- 

rotb,-die Fusstarsen nur wenig heller als die Beine, 

‚Aus Ungarn. Das von Herrn v. Frivaldszky mir gütigst >in- 

gesendete Exemplar trägt die Bezeichnung „Buda“ — also Ofen — 
seinem Zettel. R. 

Bu 

Den sicilianischen P. asperulus (remminger ee Mul, 

kenne ich nicht, sein Name lässt sich jedoch nicht u auf. fissicoll 



sowie. grandicollis Menetries Ben "und P, aspericollis Men., 

zu dem zoranderlichen em: L. gehören. 

Die tiefe Rinne auf dem Halsschilde bei fissöcollis lässt sich nicht 

im geringsten mit der Andeutung einer solchen vergleichen, welche 

manchmal bei costatus auftritt, ebenso sind die Flügeldecken gänzlich 

anders und tiefer gestreift. Die Streifen der letzteren halten ebenfalls 

keinen Vergleich aus mit jenen des pectimicornäs, wo sie kaum und 

unregelmässig angedeutet sind. Die letzteren sind offenbar auf der 

Sturm’schen Abbildung für den pectinatus viel zu stark und unregel- 

mässig, für den füssicollis aber zu undeutlich markirt. E. Reitter. 

is hispidus Payk. var., striatulus Mel., complus Gyll., quwadri- 

. .deus M el, fi issicornis Mel., nitidus Hrbst., glabratus Mel , 

lineatocribaius Mel., Alni Gyll., festivus Panz. und ves- 

titus Mel. — Im Kerzer Gebirge und theilweise bei Hormannstadt 

am verschiedenen Pilzen, in mehr oder minder zahlreichen E Exemplaren 

gesammelt. 

is Perrisi Abeille. Von dürren Zäunen bei Franzdorf abgepocht in 

ziemlicher Anzahl. Ich bin im Besitze von typischen Exemplaren, 

_ wodurch die Bestimmung umsomehr verbürgt sein mag, als ich die 

y Familie der Oissidae stets mit Vorliebe gesammelt und studirt habe. 

Jaquemarti Mel. Bei Franzdorf ein Stück, mehrere vor 2 Jahren 

im Marmaroscher Comitat gesammelt. Das Thier ist selten und 

erscheint in den Sammlungen meist Alm und verwandte Arten 

unter dieser Benennung. 

palodontus per "foratus Gr Yu. . . Wenige Stücke bei der. Kerzeschoraer 

‚Glashütte an Pilzen gesammelt. 

opalodontus Baudueri Abeille. Einige Stücke an Buchenschwämmen 

an der Lehne des Szemenik bei Franzdorf gefangen. Dies Thier- 

st. bisher nur. von den Pyrenäen bekannt und überhaupt erst. SOWIe 

‚Cis. Perrisi und andere kürzlich beschrieben. Dieser Fund gehört 

Zu, den interessantesten, die uns bei unseren Excursionen begegneten. 

, rthron Alum Abeille. Bisher auch meistens aus Südfrankreich 

bekannt, sammelte ich in einigen Stücken im Eichenmulme bei 

Szombatsag im Biharer Comitate, | 

arthron ln on Ebenfalls eine der schönsten Funde, 

Bin Exemplar Aieopn machen 
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Octotemnus mandibularis Gyll. Ziemlich zahlreich in Pilzen bei Ober 

kerz, in der Nähe der Glashütte. 

Corticeus (Hypophloeus) bicolor Oliv. Mehrere Stücke aus ei 

Eichenstücken bei Hermannstadt abgepocht. 

Corticeus Hopffgarteni Reitter n. sp.: 

Elongatus, convexus, nitidus, fusco-piceus, fronte antice, subtus 4 

cum antennis pedibusque rufo-testaceis; prothorace subquadrato, sat 

dense punctato, paullo ante medium latissimo, lateribus tenuissime 

marginato, basin versus vix, antice rotundatim angustato, angulis h 

anticis obtusis deflexis, posticis acutis, intus foveolatis, margine basali 

prope angulos posticos leviter sinuata; elytris fusco-testaceis, apicem 
versus indistincte subobscurioribus, dense irregulariter punctatis, Long. 

3.3 MM. 

Diese neue Art der Gattung Corticeus Pill. ei Mitterp. (Hypo- E 

phloeus) steht unter den bisher bekannten durch die Bildung des Hals- ° 

schildes ganz vereinzelt da und ist am Schlusse derselben anzuführen, ° 

Länglich, schwarzbraun, der Mund, die Unterseite, Fühler und - 

Beine braungelb oder roth. Fühler stark abgeplattet, die Glieder sehr 

stark quer. Stirn dicht punktirt, ein Stück zeigt in der Mitte ein deut- 

liches queres Grübchen,. Halsschild breiter als der Kopf, von der Breite 

der Flügeldecken, etwa so lang als breit, knapp ober der Mitte am 
breitesten ; die Seiten nicht parallel wie bei den andern bekannten Arten, 

sondern von der Mitte gegen die Basis sehr schwach, gegen die stumpfen ° 

niedergedrückten Vorderwinkel gerundet verengt und überall äusserst 

fein gerandet. Die Hinterwinkel treten nach aussen und abwärts als 

eine scharfe Spitze vor, die letztere ist wieder etwas aufgöbogen ; die e 

Scheibe ist leicht gewölbt, ziemlich kräftig und dicht punktirt, der 
Hinterrand knapp neben den Hinterwinkeln leicht gebuchtet, und inner- 

halb der letzteren befindet sich ein gut markirtes queres Grübchen. - 

Schildchen klein, quer, fast glatt. Flügeldecken länglich, knapp vor det 

Mitte am breitesten, von der Mitte gegen die gemeinschaftlich abgerundete ie 

Spitze sehr schwach verengt, braunroth, oder gelbbraun, gegen die Spit: } 

allmählig dunkler, seltener einfarbig, Oberseite dicht und mässig fein 

punktirt, die Punkte hie und da Spuren von Reihen bildend. 

‚Bei Szombatsag, im Biharer Comitate, Ende des Monates Juni 1876 N 

unter Rinden alter überständiger, anbrüchiger Eichen auf einem feuchte 

Viehanger endeckt, und meinem liebenswürdigen Reisegefährten Beral n 

Baron Max v. Hopffgarten freundschaftsvoll gewidmet. E. Reitter. 
#5 

 ' 
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Laena Reitteri Weise n. 8P.: 

Picea, nmitida, minus dense griseo-pubescens, antennis rwfo-piceis, 

oculis comvexis, thorace subcordato, lateribus basin versus subsinwatis, 

angulis anterioribus obtusis, posterioribus subreetis; elytris oblongo- 

ovatis, profunde punctato-striatis, stria swiurali juxia et pone scu- 

tellum profunde impressa ; pedibus rufis vel rufo-flavis. Long 2!la lim, 

‚Kleiner und schlanker als L. pimelia F,, glänzender, obschon 

diehter behaart, durch das längere, nach hinten stärker verschmälerte. 

Ha'sschild und die lange Vertiefung des Nahtstreifens jederseits hinter 

dem Schildchen leicht zu unterscheiden. 

a 'Pechbraun, die Fühler wenig heller, das letzte Glied derselben 

" röthlich. Kopf breiter als lang, der Quereindruck zwischen den Fühler- 

wurzeln gleichmässig tief und stark; Stirn gewölbt, ohne Vertiefungen, 

oben ziemlich dicht,- kräftig punktirt. Augen gewölht. Halsschild länger 

als breit, die grösste Breite vor der Mitte, nach vorn wenig, nach hinten 

stark verengt, vor den Hinterecken leicht geschweift, diese selbst deutlich, 
F fast rechtwinkelig, die Vorderecken stumpi; oben gewölbt mit sehr 

"schwacher, vor dem Schildehen wenig tieferer Mittelfurche und einer 

flachen Grube beiderseits in der Mitte, weitläufiger und feiner als der 
Kopf punktirt. - Flügeldecken langeiförmig, tief gestreift, die Zwischen- 

a räume schmal, gewölbt, mit einer fast regelmässigen sehr feinen Punkt- 

reihe. Der Nahtstreif vom Schildchen bis nahe zur Mitte der Flügel- 

decken vertieft, in der Vertiefung mit einer Scutellarreihe von 

05-6 tiefen, kräftigen Punkten. Füsse verhältnissmässig hell, 

” röthlich oder rothgelb ; Schenkel ungezähnt. 

iR Beim Männchen ist die Unterseite der Tarsen an den Vorderbeinen 

 filzig und das zweite Unterleibssegment zeigt ın der Mitle eine sehr 

"flache, weite Vertiefung. ) | 

! Von Herrn Reitter aus Buchenlaub an verschiedenen Stellen der 

I transsylvanischen Alpen und bei Franzdorf, im Banate, gesiebt. ni 

m: A J. Weise. 

| Helops exaratus Germ. und badius Redtb. Von dürren Zäunen ziemlich 

zahlreich im Banate abgepöcht. 

Lissodema dentieolle G@yll., Fhinosimus viridipennis Latr. et plani- 

A  rostris Fabr., dann Scolytus rugulosus Bitzeb., Platyrhinus.lati- 

rostris ehr, Tropideres albirostris Hrbst., undulatus Panz., 

niveirostris Germ. und cinctus Payk., dann Acanthoderes elavipes 

Schrank (varius Fabr.), Liopus nebulosus Lin., Heckeniyis ad- 

 spersus Muls., Pogonocherus hispidus Fabr. ie dentatus Fouer,, 

Anuestethis tesiacea Fabr., Endomychus thoracicus Charp. und 
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coccineus Lin., dann Dapsa denticollis Germ. und andere; sämmt- 2 

lich von dürren .Zäunen gepocht, bei Franzdorf im Banat, meist in 

grösserer, viele sehr gute Arten sogar in grosser Anzahl. | 
Orchesia laticollis Ikedtb. _Aus Buchenlaub gesiebt bei der Glashütte 

von Kerzeschora. | | 
Phloeotrya rufipes Gyll. Unter alten Nadelholzrinden im Kerzer Gebirge. 

Marolia variegata Bosc. Auf der. Alpe Nyiere im Kerzer Gebirge, ° 

ganz nahe an dem Sallasch von kleinen armstarken Fichten geklopfi 

welche reichliche dürre Aeste trugen. 

Phryganophilus rwficollis Fabr. Auf derselben Alpe, etwas unter dem _ 

Sallasche fing ich 3 Stücke dieses seltenen Käfers auf einem Burke 3 

grossen und alten Buchenstrunke, auf der Rinde kriechend. Das < 

Thier, das doch in ungemein naher Verwandtschaft mit Melamirya 2 

steht, besitzt nicht die hastigen Bewegungen der letzteren, sondern 7 

ist sehr langsam und träge; lässt sich desshalb unschwer fassen. 

Wenn sich das Thier in Gefahr sieht, lässt es sich nur einfach zu 

Boden fallen und verhält sich hier ganz ruhig, fast todtstellend. 

Unter ähnlichen Umständen, nämlich auf einem einzelnen gefällten 

Baumstamme (ich glaube ebenfalls einer Buche) fing Freund Merkl 
aus Temesvar das Thier im Frühjahre unweit Orsowa, an 14 Stücke, 

Othiorhynchus costipennis Rosenh. Ober dem Sallasche, auf der Alpe, 

Nyiere, im Kerzer Gebirge, auf jungen Fichten in Gesellschaft des 

O0. chrysocomus Germ. ziemlich zahlreich. B 

Ot. proximus Stierl. Hochalpin im Kerzer Gebirge an Schneorändern: 

aus Grasbüscheln gesiebt. 

Ot. populeti Boh. Von dürren Zäunen bei Franzdorf abgepocht. g 

Polydrosus viridicinctus Gyll. Auf den Kalkbergen bei Kraschowa im 

Banate von Birken geklopft. Pr 

Acalles denticollis Ferm. und hypocria Boh. Von dürren Zäunen bei 

 Franzdorf abgepocht. Rt 
Acalles ptinoides Mrsh. Aus Buchenlaub bei Franzdorf er im Kerzer E 

Gebirge gesiebt. Ar 

Gasterocerus depressirostris Fabr. Sehr zahlreich in den übsterbenden k 

Eichen im „jungen Wald“ bei Hermannstadt. Wir trafen ihn im | 

Monate Juni bei Abschälung der Rinuden in eigenen horizontal in’s 

Holz gebohrten Löchern, knapp an der Rinde. Gewöhnlich ragte 

ein Theil des Kopfes noch in die Rinde hinein, wesshalb es s 

leicht ward ihn mit der Pincette herauszuholen, zumal er bei der 

Störung sich träge in seiner ursprünglichen Lage verhielt. Er ist 

die Hauptursache des Absterbens der grossen Eichenanlagen bei 



. „Herm: onstadt und es ist merkwürdig, dass der öralich verstorbene. 

_ Stadtpfarrer Fuss, der den „jungen Wald“ so häufig explorirte, 

dieses schädliche Thier nicht einmal als Siebenbürger kannte, 

Trachodes cosiatus Fabr. Diesen seltenen Käfer habe ich sowohl bei 

Franzdorf im Banate, sowie in den braniseylvanischen Gebirgen bei 

Oberkerz aus Buchenlaub gesiebt. : 

A Or ientale. Bei Oberkerz gesiebt. Bestimmung von Herrn Kirsch | 

in Dresden. Sr “ 5 B 

Phloeopihorus rhododact ylus Mrsh. Wenige Stücke von alten Zäunen 

bei Oberkerz an der Glashütte gepocht. > 

region der Kerzer Gebirge; - ebenso T. suturalis De). 

micus eurvidens. Germ. und Oryphalus Tiliae Fabr. Von Franzdorf 

RN im Banate. a an S. 

P: eokorsis micrographus -Gyll. Unter Buchenrinden bei der Kerze- 

schoraer Glashütte. N | Be 

leborus. monographus Fabr. und dryographus Er. In Eichenrinde 

bei Szombatsag und Hermannstadt. | | 

lalis em Muls. Dieses reizende Thier flog Be unserer 

ichen- Montanbahn ziemlich zahlreich in m - Mittagsonne. Es glückte 

2 einige Stücke in zu a un, sowie von den Bahn- 

an een Male hatte ich I Meausdare Gelogenbeit zu sehen, 

s die Enndomychen wie die Coceinelliden bei ihrer Berührung 

; ihren. Gelenken eine gelbe Feuchtigkeit ausschwitzen. _ Dieser 



Pseudoscopaeus Reitteri Weise. 

Leptusa Carpathica Weise, 

Bythinus Ruthenus Sauley. 

Scydmaenus Getieus Saulcey. 

Euconnus transsylvanieus Sauley. 

Abraeus punctatissimus Reitter. % 

Pityophagus Quercus Reitter. 

Corticeus Hoffgarteni Reitter. 

Laena Reitteri Weise. 



Ueber einen bituminösen Schiefer 
von 

Klein-Lhotta bei Özernahora 
von | 

Stan. Schubert. 

ET A RR Annan rnenN 

Auf Wunsch des Herrn Prof Makowsky wurde in dem Labora- 

orium für allgemeine Chemie an der hiesigen techn. Hochschule der 

ituminöse Schiefer aus dem Rothliegenden von Czernahora einer chemi- 

hen Analyse unterworfen, mit deren Ausführung Herr Prof. Dr. 

abermann mich und meinen Collegen Rzehak betraute. 

Abgesehen davon, dass ähnliche Gesteine, wie der vorliegende Brand- 

hlreichen fossilen Einschlüsse, uch vonder: des neu entdeckten Sauriers 

Archegosaurus austriacus“, geologisch bekannt wurde. 

. Was die Lagerungsverhältnisse des Schiefers anbelangt, so kann 

hier. nur aui einen ausführlichen BORN verweisen, den nn Prof. 

chatten in Wien vorlegte. 

_ In einer Mächtigkeit von kaum 50-60 Ötm., von gelben und 

en en eingeschlossen, findet sich der fast schwarze Mergel- 

n einen kn, a ehischen Fun ech 

Pr die ee N Analyse er u zur 
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soll, dann muss hervorgehoben werden, dass die ER Parthien, 
bevor sie uns zur Untersuchung übergeben wurden, geraume Zeit h e 

durch der Einwirkung der Atlmosphaerilien ausgesetzt waren, was 

den Bitumengehalt und in Folge dessen auch auf die Destillationsprodue 

nicht ohne Einfluss bleiben konnte, so dass in Bezug auf Letztere die 

Daten unzweifelhaft zu nieder ansgefallen sind. 

Ebenso ist der Gehalt an P, O0, in Folge des Auftretens von Copa 

lithen, ein sehr schwankender, denn während derselbe in coprolithen 

reichen Parthien, wie nachgewiesen wurde, mehrere Procente be 

kann, sinkt er in anderen Theilen bis auf 05% herab. | 
Wahrscheinlich ist es auch, dass aus den bereits früher angegebenen 

Gründen eine theilweise Oxydation auch der mineralischen Bestandtheil 
. Innerhalb des aus dünnen Plättchen bestehenden Schiefers stattfand, 

Folge dessen auch das Eisen, das in bituminösen Gesteinen in der E 

als Eisenoxydul vorhanden ist, hier in Form von Eisenoxyd nachge 

‘wurde. In jedem Falle wäre die Untersuchung mit einer frischen Schie 

probe, die in der Jahreszeit, zu welcher die Analyse ausgeführt wu. j 

allerdings schwer herbeizuschaffen war, wünschenswerth gewesen, h 

Was die Ausführung det quantitativen chem. Analyse selbst be if 
so ist hier nur Allgemeines zu bemerken, da hiebei die gebräuc) hiie 

Methoden eingeschlagen wurden, &- 

Der weitaus grösste Theil des Gesteins weist in Säuren lei 
lösliche Bestandtheile auf. In Folge dessen wurde die jedesmalige Prol 
mit Säure (Salzsäure) zersetzt und der in Lösung übergegangene "The 
sowie der ungelöste Rückstand, der mit Flusssäure aufgeschlossen wı 

für sich untersucht. e 

Die erhaltenen Resultate zeigen nachstehende Daten: 

Kalk) . „— 40:78 
Magnesia . „.— 314 

Eisenoxyd. .= 317 

| Thonerde . . — 072; 

In Salzsäure lösliche Bestandtheile | Kali 7 
Natron. — (4 

Koblensäure . — 31:66 „ 
Phosphorsäure — 071 5 
Wasser | | pe wo 

*) Bei der Behandlung des Gesteins mit Säure ist offenbar durch tz 
des darin enthaltenen Kalkmagnesiathonerdesilicates vom Ca O meh 
Lösung übergegangen, als der Kohlensäuremenge entspricht. | 



| Kalk a. 0 

Thonerde . 

. In Salzsäure unlösliche Bestandtheile \ Magnesia . 
| Kieselsäure . 

Bitumen . . NEN 

Hundert, Theile des lufttrockonen Gesteins enthalten: 

Be A 
3:29 N Wen, 2. 

Be... 2. , 
5  - Thonerde a ee a, 

en ,. 2.1.0.0. er, 
. n re Be 0:14 n 

_ Kohlensäure a — 3166 „ 

 Kieselsäure . . on — 8b... 

Phosphorsäure wi.) oe ol 
aner. . wer SDR, 
a Eilndiol 7.0 ucn.,s- ne, 

ee ee, 0, 
Wu u... von Lithion und Br. = —:. 

| 9. ne 

er. en 1601% 
en ee ü 030, 

mn, nn, 
ee 

ı,.. ne Oo, 
Natron. er el 

_ Kolonie ee = 

selaure . = 2... 2... — 8:83 „ 

ner: ee 

me wos, 
| a 2 

Fe olnsren Kalkan een, „In Te 05% 

.S  Kalk-Thonerdeexilicat N 
H Pr ahrirosya (Fo, 0, I a 



Phosphorsauren Kalk . .. .„ = 

Wasser ni a RE 

Bibamem. u... 207 She Da 1 

Das Bibusien setzt sich zusammen aus Ei Wassersto x 

Sauerstoff und Stickstoff, wovon nur der Kohlenstoff und Wasserste | 

Be! durch Verbrennung mit chromsauren Bleioxyd ermittelt wurden. Die so 
en gefundene Menge Kohlenstoff entspricht, wenn man die sehr zahlreichen 

| ‘ Analysen bitumenreicher Producte als Grundlage der Berschnung benützt, 

etwa 3°13% Bitumen. 

| Dieser Bitumengehalt ist an sich gering, indessen kann man 

den schon wiederholt erwähnten Gründen mit grosser Wahrscheinlich eit 

‚ annehmen, dass die Bitumenmenge in einer frischen Schieferprobe eine 
bedeutend grössere sein würde, in welchem Falle der Gehalt allerdings 

kein so geringer wäre, wenn man den anderer bituminösen Gesteine in 

Betracht zieht, 

w Der Oelschiefer von Boll in Würtenberg, der bekanntlich in 
“ Ei Fabrik zu Reutlingen auf mineralische Leuchtsteffe verarbeitet wird, 

cs enthält nach einer älteren Analyse 10.57 % Kohlenstoff und 22 % 

“r Wasserstoff, woraus sich ein Bitumengehalt von etwa 12—13% berechne 

lässt. 

we Die letzte Zusammenstellung zeigt die mineralischen Bestandtheile des 

“2 | Schiefers, welche hier von um so grösserem Interesse erscheinen, als nel sı 
IE dem bedeutenden Gehalt an kohlensaurem Kalk eine nicht geringe Meng 

Thon sich vorfindet und zwar in einem Verhältnisse, wie man es in 
jenen bituminösen Kalksteinen und Thonschiefern antrifft, die erst ve 

kurzer Zeit zur Cementbereitung vorgeschlagen wurden. 

Nicht uninteressant waren die Ergebnisse der trockenen Destillatio 

Diese wurde wiederholt mit je 1000 Gramm Substanz in eiserne 
Retorten vorgenommen, wobei der Schiefer in nussgrossen Stücken AN 

Anwendung kam. 2 

Neben theerigen Stoffen ging ein mit ee Flar 

brennbares Gas über, das zum Theil aus Kohlenoxyd, zum Theil 

Methan bestand ; seine Meuge betrug 19—20 Liter. 

Die gewonnene Theermenge, die sich in zwei Schichten absonder 

betrug 17% —2%. Die sehr geringe, untere Schichte wurde fast wu 

schliesslich als wässriges Ammoniak erkannt, die obere Theerschicl 

einer wiederholten, fractionirten Destillation unterworfen. & 

Von der reichlichsten, zwischen 200—220° aufgefangenen Fri etie 

bestimmte ich nach der Dumas’ schen, von Herrn Prof. Habermaı 
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| Die Dampfdichte wurde zu 59, 

' der Kohlenstoff nm. 16%, 

eo Wasserstoff m 15:86 ermittelt, 

on konnte dr sich hiebei bildende Körper aus a 

“ nicht näher untersucht werden. Aus dem Residuum konnte 
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Das Trinkwasser Brünn’s, 

RER 

der 

vom naturforschenden Vereine in Brünn eingesetzten Commission, 
erstattet von 

Prof. Dr. Jos. Habermann. 

Motto: Immer neue Güsse bringt er schnell herein, P 
Ach und hundert Flüsse stürzen auf mich ein, ° 

Goethe: Zauberlehrling. 5 

Mi PR Motto kann die auf das Wasser bezügliche Literatur 
und der Stand der Wasserfrage selbst characterisirt werden. Jedeki 
Tag bringt immer neue, immer mächtigere Wogen, in weiter s bt 

gezogenen Kreisen ventilirt man die darauf bezüglichen. Momente 
Doch ungleich dem Zauberlehrling begrüsst der Arzt, der Natur- E 
forscher, der Menschenfreund das schnelle Wachsen dieser Fluth i 
dem Gefühle, dass sie die bessere Erkenntnis in einer der vitalste 
Fragen des Menschengeschlechtes stets vermehrt und stets verbreii 

und dadurch der Civilisation die hervorragendsten Dienste leistet. 4 
Und. wenn ein deutscher Geistesheros den Gradmesser der 

Civilisation in dem Verbrauch der Seife sucht, so lässt sich mi Ä 

fast grösserer Sicherheit noch die geistige Entwicklung von Staaten, 
Völkern und Gemeinden aus dem Interesse und der Sorgfalt ableiten, 
welche sie dem Wasser entgegenbringen. Freilich, wählt man dies i 

oder jenes Maass, das Resultat bleibt das gleiche. Man gelangt zur 
Erkenntnis, dass die Civilisation der Sonne entgegen geht und während 

in dem glücklichen Westen, in England und Frankreich, der Wasser- 
versorgung seit geraumer Zeit die hervorragendste A ufmiarksa 

 zugewendet wird, während dieses Thema in Deutschland in Stadt 
und Land die Tagesfrage bildet, an deren glücklichen Beantworkä 
man mit Eifer arbeitet, steht Oesterreich, trotz des ebenso mächtige sen 
als befriedigenden Impulses seiner Hauptstädt kaum am Beginne 

einer diesbezüglichen Thätigkeit und es muss nach jener muste 



 giltigen Lösung überraschend erscheinen, dass die meisten der öster- 
 reichischen Städte, welche sich seither mit der Versorgung an Nutz- 

hy und Trinkwasser befassten, diese Aufgabe der Lösung in kaum 
N ‚befriedigender Weise zuführten. 

1 So einladend es wäre die diesbezüglichen Verhältnisse an diesem 

" Orte zu beleuchten, darzuthun, wie gefährlich es erscheinen muss 
in der Angelegenheit zwischen Nutz- und Trinkwasser zu unter- 

‘scheiden und dem ersteren die grössere Wichtigkeit beizulegen, so 

soll gleichwohl auf jede solche Erörterung zunächst verzichtet werden, 
weil uns das Trinkwasser allein interessirt. 

Die Wichtigkeit des Wassers für aller thierische und pllanz- 

$ bedenklich erscheinen kann, das hierauf el auch nur in 
üchtigen Umrissen en Indessen gibt es 0, die 

N dieses vermittelt es im hierkörper die Zufuhr und Yersbaitine 

d Nährstoffe, so wie die Abfuhr der Absonderungsproducte. In 
Pflanzenwelt aber dient es nicht allein in diesem Sinne, sondern 

; Wasser ist der Pflanze unmittelbar Nahrungsmittel, d. h. die 
standtheile des chemisch reinen Wassers betheiligen sich an dem 

ffwechsel der Pflanze, an dem Aufbau ihrer Organe, ihres Körpers. 
dlich kommt dem Wasser bei Thier und Pflanze als Wärme- 

Tegulator, in Folge seines grossen Verdunstungsvermögens ete. eine 
hervorragende Wichtigkeit zu. Welche Rolle das Wasser in jeder 
eser Riehtungen spielt, darauf kann man leicht einen Schluss 
ehen, wenn man einzig und allein die Wassermengen berücksichtigt, 

che in verschiedenen Thieren und Pflanzen, in verschiedenen 
r Organe und Flüssigkeiten enthalten sind. Unserem Zwecke 

ügt es einige den menschlichen Körper betreffende Ancaben 

vorzuheben. 

schen, al ve Wasser, d. h. der Wassergehalt beträgt 58% des 

‚Die, B eehlichen Knochen enthalten 11—12%, die Muskeln 
urchsehnitt 745%, das Blut 78—79% Wasser. Die Bedeutung 

Nach E. Bischoff enthält der Körper eines 70 Klg. schweren 
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dieser Angaben wird man erkennen, wenn man berücksichtigt, das, 
sollen die Functionen“ normale bleiben, der Wassergehalt des Körpers 
nur innerhalb ziemlich enger Grenzen schwanken darf, und dass der 

Mensch eine erhebliche Wassermenge durch Atlımung und Trans 
piration, durch den Harn etc. abgibt. Der durch diese Abgabe noth-" 

wendige tägliche Ersatz beträgt nach Molleschott 2:8 Klg., d.E 
bezogen auf die 41 Klg. Wasser des 70 Klg. schweren Menschen 
68%. Bezieht man diesen Bedarf auf das Blut, durch welches der 
Wasserersatz an all’ die verschiedenen Körpertheile, wenigstens 
mittelbar erfolgen muss, und dessen Menge im Durchschnitt "ıs des’ 
Körpergewichtes, in unserem Falle also 5-38 Klg. ausmacht, 80 

ergibt sich, wenn man den procentischen Wassergehalt des Blutes 

in Rechnung setzt, dass täglich genau ?/s von den 4:2 Klg. Wasse ser 

desseiben ersetzt werden müssen. Nun erfolgt dieser Ersatz allerdir gs 
zum überwiegenden 'T'heil durch unsere festen und flüssigen Nahrundul i 

mittel, welche ja immer grosse Wassermengen enthalten. Das von 
uns genossene Fleisch der Säugethiere enthält z. B. im Durchschnitt 

728%, Brod 365%, Erdäpfel 75%, Käse 34-—-45%, Hühnereier 
67 %, unser gewöhnliches Bier 92—-93 %, Tischwein 88—89% , frische 
Kuhmilch 853—91 % Wasser und gewiss ist der Wassergehalt des vo m 
uns genossenen Cafföes nicht geringer als der der Kuhmilch. Mit Zu= 
grundelegung des von Moleschott aufgestellten Kostmaasses, d. h. 

derjenigen Mengen von Nährstoffen, die der entwickelte Mensch | 
seiner Erhaltung bedarf, berechnet sich bei der Ernährung eit 

Menschen durch Fleisch und Schwarzbrot, die erforderliche Pleise = 
menge mit 167 Gr, die nöthige Quantität Brod mit 1125 Re 
wodureh dann unter Berücksichtigung der früher angegebenen Dat 
bezüglich des Wassergehaltes dieser Stoffe 532 Gr. Wasser in len 

Körper gelangen. Nimmt man nun an, dass die erwähnten Nahrur gs - 

mittel zum Theil ersetzt, zum Theil ergänzt werden durch den Genuss 

von täglich "a—"g Liter Milcheaffee, "/s Liter Rindsuppe, "k 4 
Liter Bier, so lehrt eine einfache Rechnung, dass etwa 1 Liter d 

täglichen Wasserabganges im menschlichen Körper durch Trinkw 
gedeckt werden muss. a 

Haben solche Berechnungen auch nur einen beiläufigen Wer 
schon darum, weil die grosse Zahl sehr verschieden zusamm 3 
gesetzter Nahrungsmittel in den verschiedensten a 
‚Verwendung kommen, so sind sie ohne Bedeutung gleichwohl nich! 

„denn .der Wahrheit nahe sich zu. wissen, ist besser ag sie ga 

zu missen“. u: 



a asser nun, ee durch die Nelruagamiklel. in den 
Körper gelangt, braucht uns hier weiter nicht zu interessiren, weil 
es bei seiner Verwendung zur Bereitung von Speisen und Getränkan, M , 

" wenn diese in der gebräuchlichen Art stattfindet, eine bedeutende 

uz stets günstige Veränderung in seiner Qualität erfährt. a. 

“Nicht: so bezüglich des Trinkwassers. Wir geniessen dieses 

‚der Regel ohne jedwede Vorbereitung, so wie wir es der Quelle, 

dem Brunnen, der Leitung entnehmen, und hier missen wir uns die 

" Pragen vorlegen: 

Ist das natürlich vorkommende Wasser sogenanntes ncch 

feines Wasser oder nicht? Welche fremde Bestandtheile enthält 
ventuell das natürliche Wasser und woher stammen sie? Welche 

fittel bietet uns die Wissenschaft zur Ermittlung derselben ? Welchen 

 Rinfluss üben die Beimengungen auf die Gesundheit, bei Verwendung 

des Wassers zu Trinkzweeken? Welche Anforderungen sind wir nicht 
llein berechtigt, sondern En an ein gutes Trinkwasser zu 

es amt, dass wir aus fl na des Wassers 
sen können auf die Zusammensetzung der Formation, der es 

pringt, wie umgekehrt aus der chemischen und mineralogischen 
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Zusammensetzung der Erdschichte auf die gelösten Stoffe des aus 
ihr entspringenden Wassers gefolgert werden kann. Es ist G. Bischofs 
unsterbliches Verdienst diesen uns als naheliegend erscheinenden 
Zusammenhang mit einem immensen Aufwand von Scharfsion und 
Fleiss durch Beobachtung und Experiment dargethan zu haben. So 
richtig sich indessen diese Anschaummg in ihrer Allgemeinheit 
durch alle späteren Untersuchungen erwiesen hat, so ist die Zahl 
solcher systematisch angelegter chemisch-geologischer Studien eine 
so geringe, dass es heute noch ganz unmöglich erscheint, aus der 

geologischen Formation allein auf die Qualität des Wassers einen ° 
berechtigten Schluss zu ziehen. Zusammengehalten mit sehr zahl- 
reichen Einzeluntersuchungen berechtigen aber auch die wenigen 

derartig ausgeführten Bestimmungen zu dem Schlusse, dass, wenn 

man von den an salinen Bestandtheilen reichen Formationen und von 

den die Bildung von Mineralwässern bedingenden meist localen Ur- 

sachen absieht, der Einfluss der geologischen Formation auf das 

Wasser sich dahin kennzeichnet, dass nur gewisse Mineralbestand- 
theile, in, nach den verschiedenen Formationen, etwas wechselnden 

Mengen enthalten sind, und dass diese Mengen nach den bis jetzt 

gemachten Erfahrungen gewisse maximale Grenzen nicht überschreiten. 
Diese aus der Erfahrung abgeleiteten Maximalwerthe bezeichnet man 

als Grenzwerthe. So dürfen wir unter den früher gemachten Ein- 

schränkungen annehmen, dass die Gesammtmenge der in einem 
Wasser gelösten! Mineralstoffe, der Abdampfrückstand überall dort ° 
wo die geologischen Schichten allein in Betracht kommen, in 10 Liter 
nicht mehr als 5 Gr. beträgt. Die Erfahrungen sprechen aber weiter - 

dafür, dass der Einfluss der Gebirgsformation allein, doch wieder 
unter der früher gemachten Einschränkung, das Wasser zu Trink- 
zwecken nicht ungeeignet macht, und dass dieser Einfluss im All- 

gemeinen ein sehr gleichmässig fortdauernder ist. Er tritt bei 

Städten und überhaupt bei bewohnten Orten bis zum Verschwinden 
zurück, so zwar, dass in Städten und Dörfern die Beschaffenheit des ° 

unterirdischen Wassers, des Grundwassers, das die Brunnen speist, 

mehr von dem richtigen Verständniss und Reinlichkeitssinn der 

Bewohner und competenten Behörden, als von der geologischen For- = 

mation abhängt. Die in vielen Brunnenwässern solcher Orte sich ° 
gelöst findenden Stoffe entstammen gänzlich oder zum sebr über- 
wiegenden Theil den Abfall- und Auswurfsstoffen von Mensch und 
Thier, den industriellen Unternehmungen, Friedhöfen, mit Mauer- 

schutt, Asche, Strassenkehricht ausgeführten Anschüttungen etc. 
5 



| ntensiv den die arte eehanen Verhältnisse, die Quantität | 

im Wasser gelösten Stoffe beeinflusst, lässt sich durch Zahlen n 

der au leicht haweisen, Von 157 im Jahre 1858 im Aue 
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25 lebende Organismen enthielten. 
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tbrunnen Kölns wurden uach den Untersuchungsergebnissen je 
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Alle im Laufe der Zeit, besonders aber in den letzten Jahren, 
ausgeführten Wasseruntersuchungen haben dargethan, dass die Quellen 

und Brunnen, in deren Nähe keine industriellen Etahlissements, 
Canäle, Senkgruben, Dungstätten sich befinden, wo also die Annahme 
jedweder Verunreinigung ausgeschlossen erscheinen muss, stets frei 
sind von salpetersauren Salzen; dass das Regenwasser, dann Quellen, 

welche der Düngung unterliegenden Wiesen oder dem Ackerlande 
entspringen, ebenso wie die in solehem-Terrain befindlichen Brunnen 

nur immer geringe Menge von Nitraten (salpetersauren Salzen) ent- 4 

halten, während sich in derartigen Wässern aus volk- und industrie- 
reichen Orten fast immer grössere mitunter ganz enorme Mengen - ° 

dieser Verbindungen vorfinden. 

Mit dem Auftreten der Nitrate im Wasser wurde stets eine 
auffallende Steigerung des Abdampfrückstandes, des Gehaltes an 
Öhloralkalien und ebenso an Kalk und Magnesiasalzen, also der 

Härte constatirt und es fragt sich nur, in welcher Beziehung diese 
Erscheinung zu den Abfalls- und Auswurfsstoffen steht. Es ist vor 

Allem das Verdienst der Agrieulturchemiker uns diesen Zusammen- 
hang verständlich gemacht zu machen. J vo 

icte der Die thierischen Auswurfsstoffe, die meisten Abfallspr 3 
Küche, sehr viele der Industrie enthalten als wesentlichen und cha- 

vacteristischen Bestandtheil Stickstoff in Form sogenannter organischer ° 
Verbindungen. Ausserdem ist darin eine beträchtliche Menge von 
Alkalisalzen, besonders von Chlornatrium enthalten. Um von der ° 
Menge der ausgeschiedenen Stoffe auch nur einen ganz beiläufigen ° 

Begriff zu bekommen und um auch hier Zahlen sprechen zu lassen, ° 
sei angeführt, dass ein erwachsener Mensch im Jahre 62 Klg. Chlor- 
natrium und 7°6 Klg. Stickstoff, den letzteren in Form von ver- 
schiedenen organischen Verbindungen absondert. Bei einer Bewohner- ° 

zahl von 50.000 Menschen gibt das pro Jahr 310.000 Kig. Chlor- 
natrium und 380.000 Rlg. Stickstoff. Diese Stickstoffmenge aber ” 
entspricht 1,466.000 Kig. Salpetersäureanhydrid oder 2,225.715 Klg. 
Caleiumnitrat. In Form der letztgenannten Substanz tritt uns aber 

nicht nur der vom Menschen ausgeschiedene, sondern der Stickstoff 

aller Auswurfs- und Abfallsstoffe fast ausnahmslos entgegen, wenn 
sie in den Boden gelangen und diesem später durch Wasser wieder” 

entzogen werden. Ueber den Vorgang, welcher die Umwandlung 
des in jenen organischen Substanzen enthaltenen Stickstoffs in sal- 

' petersauren Kalk bewirkt, wissen wir mit‘ Sicherheit folgendes: 



War selht bei uhr starker Verdinnung ar Portiauennder 
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in. dass das dürfe Sielwasser verunreinigte Wasser eines Flusses, 

sen Geschwindigkeit zu 1 Meile per Stunde angenommen werden. 

In, nach einem Lauf von 96 Meilen noch 71:6% und nach einem 

‚a f von 192 Meilen noch 65°7 % der ursprünglichen organischen . 

runreinigung enthielt. 
Wesentlich anders oestalten sich diese werhallnisen, wenn solches 

er nreinigtes Wasser in poröse Zurdschichten, wie sie in voll- 

en Weise durch den Culturboden repräsentirt werden, ein- 

' Die hier in Betracht kommenden stickstoffhaltigen organi- 

chen  helanzen, sowie auch das Ammoniak, gehören zu jenen Körpern, 

| welche der Boden, wie der Landwirth zu sagen pflegt undurch- 

sig ist, d. h. beim Durchsickern von diese Stoffe enthaltende 

ıngen werden jene’dem Wasser entzogen und so lange festgehalten 
e durch den Sauerstoff der Luft vollständig in salpetrigsaure 
alpetersaure Salze umgew andelt sind, :was bei genügendem 
ıbritt umso schneller geschieht, je poröser die Bodenschichte 
e weiter sie davon entfernt ist mit Wasser ganz erfüllt, 

indessen völlig trocken zu sein. Für salpetersaure Salze, in- 
sondere für Caleiumnitrat, ist aber der Boden ebenso durchlässig, 

hlornatrium, Gyps, schwefelsaures Natron, und alle. diese 

einen darum vom eindringenden Meteorwasser dem Boden 
te: 

ogen im ‚Grundwasser. Durch diese Thatsache erklärt sich, dass B 

‚in ungünstigen Fällen stickstoffhaltige or sanische Substanzen 

niak in bemerkenswerther Menge im Grundwasser finden. 
er Boden mit diesen Stoffen völlig gesättigt sein oder 2, 

ritt durch einen grossen Wassergehalt des Bodens ete. 

st werden, wenn organische Substanz und Ammoniak im 
Echlicherer Menge auftreten. Nach diesen Auseinander- 

, zusammengehalten mit dem früher Entwickelten, wird die 
; gerechtfertigt erscheinen, dass wir aus der Anwen 

i ‚aten, von organischer Substanz und Ammoniak; aus dem 

en Anwachsen «des Chlors, der Schwefelsäure und des Ab- 
tandes mit voller Sieherheit auf stattgehabte Verunreinigung 

dwassers durch den Inhalt von Canälen, Senkgruben etc. 
u Ir kurahash man auf die. Auastiletige Bestimmung 



‚dieser Körper und auf die Ermittlung der Härte, dann einen beson- 

"Mittel als in einer früheren Zeit. Natürlich kann der Geschmack 
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deren Werth legen muss, wenn es sich, wie in unserem Falle darum 

handelt zu constatiren, ob eine solche Verunreinigung stattgefunden 
oder nicht. 

Die Wissenschaft bietet uns hiefür heute mehr und bessere 

zu diesen Mitteln nicht gerechnet werden, weil er bei verschiedenen 
Individuen in sehr verschiedener Weise entwickelt ist ete. Wasser, 

welches wir abscheulich finden, sagt dem Bewohner der Wüste sehr ° 

gut zu und das Wasser, das dem Holländer ganz vortrefflich scheint, 
wird dem Gebirgsbewohner kaum genügen. Schon die Alten legten 
dem Geschmack keine ausschliessliche Bedeutung bei und es ist 
gewiss in hohem Grade belehrend einige der Vorschläge kennen zu 
lernen, die im Laufe der Zeit gemacht wurden um die Quälität des 

Wassers »ichtig zu beurtheilen. | 
Nach Hippokrates ist dasjenige Wasser das gesundeste, 

welches am schnellsten heiss und wieder kalt wird. Vitruvius im 

1. Jahrhundert v. Chr. beurtheilte die Güte des Wassers nach der 
bald grösseren, bald geringeren Menge des Rückstandes, welches 

beim Verdampfen hinterblieb. Von dieser Zeit bis in das 16. Jahr- 
hundert lässt sich irgend ein Fortschritt in der Untersuchungs- 

methode des Wassers nicht eonstatiren und es ist vielleicht nicht 
unberechtigt schon hieraus den Schluss zu ziehen, dass man in dieser 

Zeit dem Trinkwasser nur geringe Sorgfalt zuwendete. Das 16. Jahr- 
hundert zeigte grösseres Interesse fast nur für die Mineralwässer. ° 
Thurneysser, ein Nachfolger des Paracelsus, beschreibt eine © 

sehr confuse Methode der Mineralwasseranalyse. Libavius empfiehlt 

unter Anderem zur Beurtheilung der Güte eines Wassers auch das 
Mittel, ein leinenes Tuch mit dem zu untersuchenden Wasser zu 
tränken, zu trocknen und die Gewichtszunahme zu bestimmen. 10 S | 
noch hält es Lentilius für sehr verwegen, dass einige, die im 
Mineralwässern enthaltenen Stoffe selbst dem Gewichte nach bis auf 
Unzen und Drachmen genau angeben wollen. Solcher Verwegener = 
gab es nur Wenige und zu ihnen gehörte Duclot, der auch das” 
Kochsalz und den Gyps im Wasser nachwies und den Abdampf- 
rückstand mittelst des Mikroskops, allerdings nur auf die minera-” 
lischen Bestandtheile, untersuchte. Der Unterscheidung der Bestand-" 
theile des Abdampfrückstandes, wobei der Geschmack zu Hil e 
genommen wurde, in der von Ducelot befolgten Weise, bedien 6, 

man sich auch noch dann, als F. R. Hofmann zu Anfang des 

- 



18. Jahrh derts die Bestandikeile des Miunser durch ne 
Agentien erkennen lehrte. In dieser Zeit scheint man auch zuerst 

wieder dem Trinkwasser ein grösseres Interesse zugewendet zu haben. 

Der Hofrath Dr. Peter Pasquay untersuchte Brunnenwässer dr 
Stadt Frankfurt a. M,. auf ihren. Abdampfrückstand und auf ihre 

Dichte mittelst einer von ihm construirten hydrostatischen Waage, h 
d es ist nicht uninteressant hervorzuheben, dass bezüglich einiger 

unnen seine Angaben mit denen von Dr. @. Kerner 1860 er-. 

| Itenen völlig übereinstimmen. | 
- Durch Bergmann und Scheele wurde in der 2. Hälfte des. 
E aahrkiunderts die heutige Methode der Wasseranalyse geschaffen, 
relche dann durch Berzelius in der 1. Hälfte des 19. Jahr hunderts 
ine solche Ausbildung erlangte, dass die seitherigen Bemühungen 

eniger darauf ‚gerichtet sind, das Verfahren genauer zu machen, 

vielmehr darauf es in der Ausführung einfacher und schneller 
tchführbarer zu gestalten. Diese letzteren Bestrebungen wurden 

h die Erkenntnis wesentlich gefördert, dass es den meisten ne, 

ec en. genüge die Analyse auf die Anniitlone der Mengen gewisser 

ter Stoffe zu beschränken. Endlich fand die chemische Unter- 

ungsmethode in der Mikroskopie einen überaus werthvollen 
desgenossen. | 5 
Die: 2 iysalytische Bestimmung des“ Abdampfrückstandes, 

lors, der Härte mittelst Seifenlösung, die Ermittlung der 

ersäure durch Ueberführen in Stickoxyd. ia das Messen dieses 
Er; muo leicht und a, a als der . u | 
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werden den Eich A welcher N wie unvoll- 



v} #) e% 

7 

os 
a 

RER Bulle 

| 
Pe PIE 
‚ LE ar vr, 

unter wechselnden Bedingungen, Kohlehydrate und Protinstoffe zer- 
fallen und wie mannigfaltig die hiebei entstehenden Produete sind. 
Bis zur Stunde sind im normalen Menschenharn z. B. etwa 10 ver 
schiedene stickstoffhaltige Körper, die nothwendigerweise aus den 
Eiweissstoffen der Nahrungsmittel hervorgegangen sind, constatirt ° 
und doch bilden diese nur die Endproducte des Stoffwechsels im 
menschlichen Körper und die Physiologie ist weit davon entfernt 
all’ die zahlreichen Zwischenglieder, besonders in ihren Beziehungen 

unter einander, so wie zu den Anfangs- und Endproducten des Stofl- ” 
wechsels zu kennen. Für die Bestimmung der Gesammtmenge des 

 Kohlenstoffs und Stickstofls aber, welche als organische Substanz im ” 
Wasser enthalten sind, besitzen wir durch die Bemühungen Frank- ° 
lands — eine überaus genaue Methode. Aber diese Methode, welche 
im Wesentlichen darauf hinausläuft in einer gemessenen Menge des 
zu untersuchenden Wassers durch Eindampfen nach Zusatz von 

Schwefeldioxyd, die darin enthaltenen Carbonate und Nitrate zu zer- 
stören, die organische Substanz des Abdampfrückstandes mit Kupfer- 

oxyd in einer evacuirten Glasröhre zu verbrennen, das Volumen der 

Verbrennungsgase zu messen und Kohlensäure und Stickstoff gaso- 7 
metrisch zu bestimmen, fordert die Anwendung kostspieliger Apparate, 

erfodert viel Zeit und setzt einen sorgfältig geschulten Experimentator 
voraus, so dass sie einer allgemeinen Anwendung kaum fähig erscheint, ° 
und man sich mit der Ermittlung der organischen Substanz mit 
Kaliumbypermanganat in der Regel begnügt. Muss demnach zu- 
gegeben werden, dass die chemische Analyse heute noch durchaus ” 
nicht in der Lage ist, alle an sie gestellten Fragen zu beantworten, 2 
so ist diese Untersuchungsmethode zur Stunde denn doch die einzige, 
welche unter allen Verhältnissen, mindestens mit einem sehr hohen ° 

Grad der Wahrscheinlichkeit die Frage zu beantworten vermag: Hat ° 
eine Verunreinigung des Grundwassers durch Abfalls- und Auswurfs- 
stoffe stattgefunden oder nicht ? 2 

Diese Frage vermag z. B. das Mikroskop nur ER 
u. z. dann zu beantworten, wenn das Wasser organisirte Stoffe’ 

führt. Ist dies durch das Mikroskop constatirt, dann allerdings’ 
ist zur Beantwortung der gestellten Frage die chemische Unter- 
suchung entbehrlich, aber keineswegs überflüssig, denn kann man 
aus der Anwesenheit organisirter Körper im Wasser auf die statt- 

 gehabte Verunreinigung schliessen, so darf doch aus dem Fehlen 
solcher Producte nicht das Gegentheil gefolgert werden. Es erd 
gibt sich dies aus dem über die Veränderungen der Or gwiiDERNEE 
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‚Stoffe im Erdboden gemachten Andeutungen und man wird nach 
dem Gesagten die Auffassung berechtigt finden, dass überall dort, 

2 wo eine allgemeine Untersuchung der Brunnenwässer in dem hier 
" vertretenen Sinne in Aussicht genommen wird, keine der beiden 

Methoden am allerwenigsten die mikroskopische allein in Anwendung 
zu bringen ist, denn, haften der chemischen Methode noch gewisse 
Mängel an, so muss die mikroskopische heute noch als ungenügend 

ausgebildet betrachtet werden. Die durch die Mikroskopie auf diesem 

Gebiete gesammelten Erfahrungen sind überdies sehr gering. In 
der Hand des in der Untersuchung der Wässer Geübten wird das 
"Mikroskop den Chemiker wesentlich unterstützen und seine Angaben 

ohl auch. in werthvoller Weise ergänzen, aber üb ms oder auch 

— 

Ir hygienische Zwecke“ erschienenen Schrift en 

‚Seite 77 sagt dieser Autor: „Nichts destoweniger legt man 

bene noch derselben (der chemischen Analyse) einen viel zu 
ssen Werth bei, indem man übersieht, dass die Aufschlüsse, die 

zu ‚ertheilen fähig ist doch nur bis zu einer gewissen Grenze 

en und dann aufhören massgebend zu sein.“ Der „gewissen 

nze“ pflichtet jeder Chemiker bei; denn die chemische Analyse 

mag, wie hervorgehoben, heute nicht mehr zu sagen als, das 

asser ist so und so stark verunreinigt und sie wird auch bei weiterer 

bildung kaum mehr zu sagen im Stande sein als, dass unter den 

unreinigungen sich diese oder jene organische Producte finden. 

Wenn Harz aber dann weiter sagt: „Hier hören die unier- 
sidenden Reactionen des Chemikers auf und nur das Mikroskop 

d ‚jetzt im Stande sein noch weitere Unterschiede zu constatiren“, 

so besteht diese Behauptung eine nähere Prüfung nicht.- Das Mi- 
ir0skop vermag im besten Falle zu sagen, dass diese oder jene 

nismen, diese oder jene organisirten Substanzen im Wasser 

alten sind oder nicht enthalten sind, gerade so wie der Chemiker 

das Wasser enthält diese oder jene Stoffe, in der und der 

ige; aber während der Chemiker aus den Mengen ete. mit ziem- 

er Bestimmtheit zu folgern vermag: das Wasser ist durch Infil- 
nen aus Kanälen, Senkgruben u. s. w. verunreinigt oder nicht, 

18 der Mikroskopiker aus der Abwesenheit von Organismen 

organisirten Produeten nicht die zweite Schlussfolgerung zu 

ben und wenn Harz etwa meint, dass aus der mikroskopischen 
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Beobachtung unmittelbar auf den Einfluss Bacon we kann,. E 
welche der Genuss des Wassers auf die Gesundheit haben muss, so - 

lässt sich dagegen bemerken, dass die diesbezüglichen Verhältnisse ° 
noch völlig unaufgeklärt sind und dass, wenn es heute schon mehr 
als wahrscheinlich ist, dass das verdorbene Trinkwasser als der vor- 
züglichste Krankheitsverbreiter angesehen werden muss, wir denn ° 
doch über die eigentlichen Erzeuger von epidemischen Krankheiten ° 
wie Cholera, Typhus, so gut wie nichts wissen. j 

Die Erforschung dieses Zusammenhanges kann übrigens zunächst 
weder Sache des Chemikers noch des Botanikers ete. sein, dass muss 
vielmehr Aufgabe des Physiologen und Mediciners bleiben. Wie sehr j 
Harz durch den eben eitirten Ausspruch den thatsächlichen Leistungen ” 

‘der Mikroskopie auf dem Gebiete der Wasseruntersuchung vorgreift, ° 

dafür genügt es einige Stellen seiner Publikation anzuführen. Seite ° 
87 verlangt Harz, dass die mikroskopische Untersuchung jedes = 

Brunnenwassers durch Jahre fortgesetzt werde und sagt dann weiter: ° 

„Nur die Vergleichung einer durch Jahre fortlaufenden Geschichte ° 
der Organismen solcher Brunnen namentlich bei Berücksich- 
tigung mehrerer auf einander gefolgten Epidemie- 
jahre könnte zur Entdeckung des Krankheitserregers führen“. Ei 

Pflichtet man dieser Anschauung über die Vorbedingungen ° 
einer erfolgreichen mikroskopischen Brunnenuntersuchung bei, dann 

muss man umsomehr bedauern, dass in dieser Richtung so gut wie 

nichts geschehen ist. Dass dem aber so ist muss aus dem gefolgert 

werden, was Harz Seite 79 sagt: „Die geringe Zahl der mir bis’ 
jetzt aus der Literatur bekannt gewordenen mikroskopischen Brunnen-" 
untersuchungen. stammt von Hassal, Cohn, Radlkofer und Th 
und kurz vorher „die wenigen vorliegenden Arbeiten dieser Art 
können, obgleich von berühmten Forschern ausgeführt, für die Hygiene 

einen nur untergeordneten Werth besitzen, da sie einerseits in un- 

genügender Zahl ausgeführt sind, andererseits aber durchaus kein 

Garantie dafür geben, dass bei den höchst sorgfältig unternommenen 
Untersuchungen durch die ausgezeichnetsten Botaniker nicht höchst: 
wesentliche Organismen völlig übersehen wurden.“ 

Es fehlt also hier alles das über was der Chemiker heute ver 
fügt; die Methode und die Erfahrung. E 

Seite 80 bespricht Harz die Unverlässlichkeit der bis auf ihm 
angewendeten mikroskopischen Untersuchungsmethoden und macht 
hiebei neben vielen anderen völlig zutreffenden Bemerkungen auch 

die folgende: „Wer endlich kann bestimmt wissen, ob eil 



er dem Denken en dones Barlerium nicht 
| während der Vorbereitungen von Aussen her unter 
dasselbe gelangt sein könnte‘. Das von Harz für die 
mikroskopische Untersuchung der Brunnenwässer dann weiter em- 

Re pfohlene Verfahren besteht darin, eine Anzahl sorgfältig gereinigter _ 

Glasflaschen von 1 Liter Inhalt mit je Y« Liter des zu unter- 
uchenden Wassers zu beschicken, mit Kork und Pergamentpapier 

| gerebleen Se diese an einem nach Norden BariohiuVen Fenster ; 

"selbst zu überlassen. Th der Eöharunkt in der Entwicklung 

: den Flaschen sich bildenden u eingetreten, dann 

f FE unniedene aa zur Entwicklung ne | 
2, die Keime dieser RENDITEN. in dem der Untersuchung unter- 

ı organischen Substanz durch die Quantität der entstandenen 
En so kann man, wenn man en 

m hr reinen Wassers sind, die vorgeschlagene NEE 

der organischen Substanz wohl kaum als Ersatz auch nur 
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für die chemische Methode mit Kaliumbypermanganat gelten lassen 

ein Umstand der umsomehr berücksichtigt werden muss als unter 
den von Harz bei der Untersuchung von 20 Münchner Brunnen 

beobachteten Organismen sich nicht selten überwiegende Mengen 
von chlorophylihaltigen Algen Ohroococcaceen, Palmellaceen ete. befinden 
und diese wesentlich dazu beigetragen haben dürften durch ihre Ent- 
wicklung, bei der ihnen das chemisch reine Wasser und die freie 

wie halbgebundene Kohlensäure des untersuchten Wassers als Nahrun g 
dienten, die organische Substanz des Wassers wesentlich zu ver- 

mehren. Der Culminationspunkt in der Vegetation fällt dann viel- 
leicht auch mit dem Verbrauche des überwiegenden Theiles der im 

Wasser gelösten Kohlensäure zusammen und steht zu der das Wasser 
verunreinigenden organischen Substanz in einem untergeordneten 
Verhältniss. | 

Wenn Harz endlich aus einem Vergleich der nach seiner ° 
Methode erhaltenen quantitativen Resultate mit den chemischen 

Untersuchungsergebnissen von Dr. Port die Ueberlegenheit der 
mikroskopischen gegenüber der chemisch analytischen Untersuchung ° 

ableitet, so ist es auffallend, dass sich die chemische Analyse auf ° 

die Angabe des Abdampfrückstandes der Härte und Salpetersäure 
beschränkt und nicht einmal die Bestimmung der organischen Sub- 
stanz anführt. Beschränkte sich Dr. Port wirklich auf die quan- 
titative Bestimmung der angeführten Stoffe, so geht seinen Resultaten ° 
ein guter Theil der Beweiskraft ab; wurden aber von Harz, wie ° 
wohl kaum anzunehmen, die betreffenden Angaben als überflüssig ° 

weggelassen, so entspräche das einer Anschauung, welcher ungefähr 
dieselbe Berechtigung innewohnt, wie jener, die in dem Ausspruch 

gipfelt „dass aus der Anwesenheit (und der Menge, soll es wohl 

auch heissen) der: Salpetersäure, des Chlors im Brunnenwasser wohl E | 

auch nicht viel mehr als aus der des Kalkes der Kehlensäure etc. } 
zu erschliessen ist.“ 2 

Jeder Unbefangene wird, wie das schon früher hervorgehoben 
wurde, der mikroskopischen Untersuchung des Wassers und noch 
mehr des bei gewöhnlicher Temperatur im Vacuum erhaltenen 
Verdunstungsrückstandes die grösste Bedeutung beilegen und wir D 

werden es als einen weiteren, wesentlichen Fortschritt in der Methodag 
der Wasseruntersuchung begrüssen müssen, wenn es, wie fast zu 

erwarten steht, den Bemühungen Ferd. Fischers gelingt, über ie 
Natur der in Zersetzung begriffenen ‚organischen Substanzen dure 1 

Behandeln des VerdunslungaRRoketandee mit passenden Beagonteg 

a 

E: 
Ds 



Mustsr dem ih oskan nähere Aufschlüsse zu erhalten. Wird dieses 

Ziel erreicht, dann wird die mikrochemische Untersuchung die 
che Analyse nicht selten wirklich entbehrlich machen und 

ihren Umfang gewiss wesentlich einschrävken. In der von Harz 
_ vorgeschlagenen mikroskopischen Untersuehungsmethode kann aber 

ein Ersatz der chemischen Analyse nicht gefunden werden. 

Lässt sich nun aus all’ diesen Angaben auch das eine folgern, 

dass die Methode der Wasseruntersuchung den wünschenswerthen 
Grad der Vollkommenheit heute noch nicht besitzt, so kann gleich- 
wohl der Stand der Frage kein unbefriedigender genannt werden. 
Die vorstehenden Zeilen sollten dazu dienen es zu rechtfertigen, 

dass i in der angestellten Untersuchung der Trinkwasserverhältnisse 

rünns auf die Ergebnisse der chemischen Analyse das Schwergewicht: 
elogt wurde und darin läge allein eine genügende Rechtfertigung, 

dass die diesbezüglichen Verhältnisse in etwas ausführlicherer Weise 
örtert wurden. Aber die erlangten Kenntnisse geben uns wie 
esaet auch ein Mittel zur Beurtheilung des Interesses, das man 

m Trinkwasser zu verschiedenen Zeiten und bei den verschiedenen 

kern entgegenbrachte. Dass Griechen und Römer allen anderen 

ken voraus den Werth eines guten Trinkwassers zu schätzen 

ussten, dafür sprechen nicht allein die grossartigen Wasserleitungs- 

nlagen der letzteren, sondern dafür liessen sich zahlreiche Angaben 
rer Schriftsteller als Beweise anführen. Nach Hyppokrates ver- 

sacht der Genuss von Sumpfwasser Milzanschwellung und Abmagerung, 

or Genuss von Flusswasser aber Stein- und Nierenkrankheiten und 

ius verlangt von einem guten Trinkwasser, dass es frisch, klar, 

os und geruchlos sei. Den Anhängern ots iis stellt der 
tan unter anderen Strafen des Jenseits auch den Genuss von 

tem Trinkwasser in sichere Aussicht. Das Mittelalter hatte 

ei. Mindesten über den u des ee auf die 

| en anrichtete, beschuldigte das Volk die Juden, dass diese 
Brmen en hätten a m kn a ag war eine 

da* 

besonderes Verständniss für: diese Angelegenheit. Aber ine 
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einem eingetretenen Wassermangel den unmittelbaren Ursprung ver- 
danken. 80 besass Wien aus dieser Zeit mehrere theils städtische, 
theils Hofwasserleitungen, die zusammen aber kaum mehr als 20.000 
Eimer Wasser lieferten. Die Frage des. Einflusses des Wassers auf 
die Verbreitung epidemischer Krankheiten, kurz die Trinkwasserfrage 
in ihrer heutigen Form wurde Tagesfrage erst, als durch John 

Simon, Lebert u. a. darauf hingewiesen wurde, wie sehr die In- 

tensität und die Ausbreitung der Cholera, des Typhus ete. mit dem 

Genusse schlechten Trinkwassers zusammenhänge. Seit jenem Momente 
haben die Aerzte diesbezügliche Daten immer eifriger gesammelt 
und einige derselben, welche einer von der Dresdner Gesellschaft 
für Natur- und Heilkunde gemachten Publikation entnommen sind, 

verdienen es wohl hier mitgetheilt zu werden. Ueber den Ausbruch des 

Typhus in dem aus 34 im Halbkreise erbauten Häusern bestehenden 
Richmond Terace in Clifton schreibt Murchison, dass 1847 die 

Bewohner von 13 dieser Häuser ihr Wasser einem und demselben 
Brunnen entnahmen, während die Bewohner der übrigen Häuser ihr 
Wasser aus einer anderen (Quelle bezogen. Anfang October brach ° 
in allen jenen 13 Häusern fast zu gleicher Zeit der Typhus mit 
solcher Heftigkeit aus, dass in jedem Hause 2—3 und selbst mehr 

Erkrankungen vorkamen, wobei noch hervorgehoben werden muss, 
dass die Häuser unter einander weit abgesondert lagen und die 
Bewohner wenig mit einander verkehrten. Das Brunnenwasser, dessen ° 

Verderben man Anfangs September bemerkt hatte, war fast das 

einzige Bindeglied für die Erscheinung. Dr. F. Göttisheim schreibt ° 
1863: Abgesehen von einer grossen Anzahl Typhusfällen, bei welchen ° 
mit grosser Wahrscheinlichkeit ihr Ursprung auf verunreinigte Brunnen ° 
zurückgeführt werden konnte ist die locale Epidemie, welche die ° 
Richter’sche Anstalt auf dem Schoren (bei Basel) heimgesucht hat, * 
der unwiderlegbarste und eclatanteste Beweis der Uebertragung des ” 

Typhusgiftes durch Trinkwasser. In den Brunnen dieser Anstalt ° 
sickerte der Inhalt des Abtrittsinhaltes hindurch; es kam erst ein 

wahrscheinlich aus der Stadt (Basel) eingeschleppter Typhusfall vor 
und nach kurzer Zeit war die Anzahl der Erkrankten auf mehr als 
40 gestiegen. Als die Aerzte den Austaltsbrunnen als die muth- 
massliche Ursache der Erkrankung erkannt und ihn hatten schliessen ' 

lassen, hörten die Erkrankungen auf und es trat eine. solche erst. 

wieder ein, als einige Mädchen von dem verbotenen Wasser heimlich 
getrunken hatten. Seit jener Brunnen gänzlich unzugänglich BE 
ist, fand keine neue Erkrankung statt, k 



In Hessel, einem, im officiellen Bericht, als Fiebernest bezeich- 

Wasser des Kirehhofbrunnens. Der Brunnen wurde geschlossen und 
1867 sagt der Bericht über diesen Ort, dass sein Gosundheitszustand 
mer. sei. 

Von zwingender Beweiskraft für den nachtheiligen Einfluss von 

koirtem Trinkwasser auf den Gesundheitszustand ganzer Bevölkerungen 

ind die in den beiden Cholerajahren 1849 und 1854 in den süd- 
ichen Stadttheilen Londons gemachten Wahrnehmungen. Die Wasser- 

versorgung dieser Stadttheile geschieht durch die Lambeth Company 
und die Southwark und Vauxhall Company, welche ihr Wasser an 

rschiedenen Punkten, die erstere mehr stromaufwärts, die letztere 

Ben Ben alten wohnen nicht getrennt, sondern gemischt unter 
Im Jahre ea war das a sis en an 

(849 noch schlechter geworden. Die Ergebnisse der chemischen 
mikroskopischen Untersuchung des Wassers dieser letzteren 

ellschaft förderten ganz unglaubliche Resultate zu Tage. Hs war 

erhäuft mit lebenden Infusorien und enthielt zweifellos Partikelchen 
m Auswurfsstoffen. Von den Abnehmern des Wassers der Lambeth 

vol RN starben im 
sn ‚Jahre 1849, 1925 d. i. 125 von 10.000 Abnehmern, 

bt, 611 37 410000, 

0oy Be betrug im 

1854, 3arb ‚180 , 10. 000 5 

) m nn, Tenal. ehletk in ‚London rasche Abhilfe und 
! re der 4 Geseilschaften, welche die Stadt mit 

neten Städtchen in Suffolk, senossen die Einwohner mit Vorliebe das 

' mehr stromabwärts aus der Themse bezogen. Die Abnehmer der. 

terblichkeit unter den Abnehmern der Southwark und Vauxhall 
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Wasser versorgen ungefähr 4 Stunden oberhalb der Stadtgrenze ver- 
legt wurdeh und die Filtration sorgfältig ausgeführt wird, zeigt 
London unter allen Grossstädten die geringste Sterblichkeit. 

Diese wenigen Beispiele, die sich durch solche aus allen Theilen 
der Welt leicht vermehren liessen, machen es verständlich, dass in 

den medieinischen Kreisen heute keine Meinungsverschiedenheit dar- 
über besteht, dass ein durch menschliche und thierische Abfallsstoffe 
verunreinigtes Wasser zur Verbreitung‘ gewisser epidemischer Krank- 
heiten, wie Cholera, Typhus etc. wesentlich beitragen. Ueber die 

Grösse dieses Einflusses gehen indessen die Ansichten der Fachmäuner 

besonders in Deutschland und Oesterreich noch aus einander und 
‚ebenso fehlt es an verlässlichen Beobachtungen und hinlänglich 
motivirten Anschauungen, welche über das „Wie“ dieses Einflusses 
einen entsprechenden Aufschluss zu geben im Stande wären. Bezüglich 
des ersten Punktes scheint bei den englischen Aerzten eine Meinungs- 

differenz nicht zu bestehen und die River Pollution Commission sagt 
diesbezüglich ganz bestimmt, dass es jetzt keinem Zweifel mehr 
unterliegt, dass das Wasser, welches durch die Entleerungen von an ° 
Cholera und Typhus Leidenden verunreinigt ist, diese Krankheiten 
selbst dann fortgepflanzt, wenn es, wie es beim Flusswasser leicht 

sein kann, auch nur sehr wenig von den Auswurfsstoffen enthält. ® 
Dieser Auffassung muss ein umso grösseres Gewicht beigelegt werden, 
weil England bis vor Kurzem das einzige Land war, in welchem 

die diesbezüglichen Erhebungen systematisch im grossen Umfange, ' 
durch eine genügend lange Zeit gepflogen wurden. Es entspricht 

dieser Anschauung weiter, wenn der Werth der Untersuchungsergebnisse 

des Wassers von der Commission in erster Linie nicht in der Con-° 
statirung der verschiedenen Stoffe an sich gesucht wird, sondern dass 

durch dieselben die stattgehabte "Verunreinigung festgestellt und 

sonach die Gefahr sicher gestellt ist, dass ein Theil der ursprüng-, 
lichen schädlichen Bestandtheile, welche in das Wasser gelangten, 

der Oxydation, also der Ueberführung in relativ unschädliche an-° 
organische Verbindungen entgangen ist. Ob die bei dieser Oxydation 
entstehenden Mineralstoffe, also die Nitrate ete. besonders in den ver- 

schiedenen Mengen, in denen sie sich im Wasser finden, an sich ganz’ 

unschädlich sind, kann so ohne weiters auch, nicht behauptet Werdau 
Diesbezüglich darf nur daran erinnert werden, dass unsere Kenntnisse 
‘über den Einfluss von kohlensaurem, sılpete:saurem, A 

Kalk ete. auf die. Stoffmstamorphose im Organismus u. s. w. noch 
mangelhifte sind, dass wir aber andererseits wohl wissen, dass die 

’ 



Wirkung: verschiedener Mineralwässer nicht auf den Gehalt beson- 
derer, im gewöhnlichen Wasser nicht enthaltener Stoffe, zurück- 

_ geführt werden kann, sondern dass seine Wirkung auf einen grösseren 

- Gehalt eines oder des anderen der gewöhnlichen Bestandtheile zurück- 
"= zuführen ist und aus der Wirkung solcher Mineralwässer scheint es 
yielleicht nieht unberechtigt zu schliessen, dass ein Trinkwasser für 

den fortdauernden Genuss nur brauchbar erscheint, wenn der Gehalt 
an verschiedenen Salzen gewisse Grenzen nicht überschreitet. Ein 

> kleines Mehr oder Weniger dürfte bei der so gestellten Frage aller- 

dings kaum in Betracht kommen und man begreift, wenn bei Auf- 
stellung der sogenannten Grenzwerthe die Meinungen aus einander 

gehen, dass der Eine 20 Mg. Salpetersäureanhydrid im Liter für 

$ auläseig erklärt, der andere aber schon 4 Mg. bedenklich findet. 

E.. Sucht man aber aus den a der ee 

en stattgefunden hat oder nicht, a muss beim Trink- 

2 wasser wohl zuerst in Betracht kommen, dann ieh € es in un- 

“ Die alkalischen Erden in Summa dürfen Köchetens 18 a 
nn oKalk in. 100.000 Theilen Wasser entsprechen (18 deutsche 

 Härtegrade). 
. Die für sich im Wasser löslichen Körper dürfen nur einen 

‚ kleinen Bruchtheil der gesammten Wassermenge betragen, 

besonders dürfen keine grösseren Mengen von Nitraten und 
Br ‚Sulfaten vorkommen. 
"D Der chemische Bestand, so wie die oe soll in den 

verschiedenen nn nur innerhalb enger Grenzen 
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. Verunreinigende Zuflüsse jeder Art sollen fern ARE. werden. 
. Den gestellten Anforderungen genügt nur ein weiches Quell. i 
wasser, dieses ist allein zur Trinkwasserversorgung geeignet. 7 

8. Die Industrie bedarf für ihre Zwecke ein Wasser von nahezu 
derselben Beschaffenheit. 

. Filtrirtes Flusswasser, wenn es jederzeit frei von Trübungen 

erhalten werden kann, ist zu den Gewerbebetrieben geeignet, 
aber wegen der nicht erfüllten Bedingungen in 5. und 6. als 
Trinkwasser nicht anwendbar. 
Die einzelnen Punkte dieser Forderungen werden nach dem 

bisher Entwickelten leicht verständlich erscheinen; aber so berechtigt ° 
sie zweifellos sind, so wird es da und dort unmöglich erscheinen, v 

ihnen völlig zu genügen. Ob ein solcher Fall vorliegt muss Gegen- 

stand der eingehendsten Prüfung sein und darf dem Kostenpunkt 
eine überwiegende Bedeutung nicht beigelegt werden. Hier handelt 
es sich um das Wohl und Wehe Aller, und kein Besitz vermag vor 
den Folgen einer Vernachlässigung dieser Angelegenheit zu schützen; 
ein vornehmes Achselzucken der exclusiven Praetiker über die zum 

Theil theoretischen Anschauungen würde sich über kurz oder lang ° 
bitter rächen. Practisch sein, heisst vernünftig sein, und den Gefahren ” 
der Zukunft mit allen aufwendbaren Mitteln vorzubauen, wird wohl ° 
doch als vernünftig gelten können. Dass aber Gefahren vor- ° 

handen sind, das wird durch die sogenannte Erfahrung jener Practiker, 
dass das Wasser von den Bewohnern seit so und soviel Jahren und 
zwar ohne jedwede nachtheilige Folgen gerne getrunken werde, R- 

keineswegs widerlegt. Denn einmal wird dieser Behauptung von den ° 
‚Aerzten, welchen man doch wohl die Competenz in dieser Frage 

nicht absprechen wird, in der ganzen Welt, und wie wir wissen auch 
in. Brünn, auf das Bestimmteste widersprochen, zum anderen, worin 

besteht denn die sogenannte Erfahrung? Etwa in der Beobachtung _ 
oder im Vergleich? Gewiss nicht. Es ist eine Redensart, welche 
die Unkenntniss zur Mutter und den Egoismus zum Vater hat und 
die eine ernsthafte Kritik nicht verträgt. E 

en, 
ru 

1.0 

Ne) 

Die im Vorstehenden entwickelten allgemeinen Gesichtspunkte 

schienen erforderlich zum richtigen Verständniss ‘der in dem 3 

niedergelegten Ergebnisse einer auf die Trinkwasserverhältnisse Brünns 

bezüglichen Untersuchung, welche auf Veranlassung des naturforschenden 

Vereines ausgeführt wurde. | | 



Bar: natunforschende Vereiı wolle boschliosson an den Gomeinderalh ir | 

Das ehe nn 

1) rige Comits einißke sich in einer ken dem Vorsitze des Herrn 

hwippel ‚siabtgefundenen Sitzung dahin, dass zu einer hinlänglich 

otiv ten Berichterstatiung im Sinne des Hoeni ie'schen Antrages gewisse 

erhebungen nothwendig erscheinen, welche sich 1. auf die Ermittlung 

jeologischen Verhältnisse Brünns und 2. auf .die chemische Unter- 

ng einer Anzahl den verschiedenen Formationen angehöriger Brunnen 

erstrecken. hätten. Aber auch zu einer erfolgreichen Thätigkeit in 
gen“ Grenzen einer Vorerhebung, schien eine entsprechende Ver- 

ug des Comites erforderlich und es wurde in der Maisitzung des 

rschenden Vereins durch Prof. Makowsky als Comitemitglied 

| Intrag. ‚gestellt: „Es sei an den Herrn Bürgermeister der Landes- 

tstadt Brünn das Ansuchen zu stellen das Comite durch Delegirte ; 

Mitte der en zu pen, welchem Antrag die M 

bs etren badtphysiks Dr. or Stadiseeroti Pospiech 

nieur Wenig delegirt habe. 

inzwischen. Herr Adjunct M, Hoenig über nt des 

a Alan, ‚dem an baieotnpon war, so war damit die Zahl der 

ie neu ipeshietenen Mitglieder pflichteten der Anschauung, dass, 

h  : am Brunnwässer a eher zu SDR: es er- 
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‚zuerst zu kennen, vollständig bei, und erklärten sich auch mit dem Plane 
einverstanden, dass um zur Kenntuiss der Eigenschaften des Grund- 

wassers zu gelangen, aus jeder der geologischen Formationen, welche 

sich an der Bodenbildung Brünns betheiligen, eine Anzahl solcher Brunnen 

der chemischen Analyse zu unterziehen seien, welche dem Publikum als gute ° 

‘gelten und von demselben stark benützt werden. Die zu untersuchenden 

Brunnen wurden sodann in diesem Sinne festgestellt und der Beschluss 

gefasst, dass von dem Comite in corpore Erhebungen zu pflegen wären - 

über den Bauzustand der zu untersuchenden Brunnen, über die Art des 
Mauerwerks, der Eindeckung, des Saugrohres ; über die Tiefe des Brunnens 

und die Höhe seines Wasserstandes; über die Temperatur des Wassers 

‚unter Berücksichtigung der Lufttemperatur ; über den Abstand der Brunnen 

von Wohngebäuden, Aborten, Canälen, Senkgruben, Betriebsanlagen; 
weiters wurde beschlossen, dass Daten zu sammeln sind über die Be- 

schaffenheit des Untergrundes und über besondere Verhältnisse anderer Art. 

Die chemische Analyse zu der sich Prof. Dr. Habermann und‘ 

Adjunet Hoenig bereit erklärten, sollte dem vorliegenden Zweck ent- 

sprechend sich nicht auf das unmittelbar Nothwendige beschränken, 

sondern ausser der quantitativen Ermittlung von Salpetersäure, organische H 

Substanz, Härte nach der Clark’schen Methode, der qualitativen Ermittlı 1 

des Ammoniaks, auch die gewichtsanalytische Bestimmung der Schwefel- 

säure, des Chlors, des Kalkes und der Magnesia und die speetralanaly- 

tische Prüfung auf Alkalien umfassen. 

Eine wesentliche Ergänzung erfuhr das eben entwickelte Arbeit 

programm endlich durch die Erklärung des Herrn Prof. G. v. Niessl, 

über die Niveauverhältnisse der in Untersuchung gezogenen Brunnen lie 

nöthigen Angaben machen zu wollen. | 

Durch das energische Zusammenwirken aller Comitemitglieder war 

die nach dem Programm erforderlichen Arbeiten mit Ende Juni völlig 

beendigt, ja verschiedene über den Rahmen desselben hinausgreifende 

Untersuchungen durchgeführt und die erzielten Ergebnisse derartige, lass 

sie zur Beantwortung der gestellten Frage völlig ausreichten. Glei 

zeitig hatte sich indessen bei sämmtlichen Mitgliedern die Ansicht in 

gebürgert, dass durch eine Erweiterung und Fortsetzung der Arbeite A 

der Werth derselben leicht um ein Bedeutendes zu erhöhen wäre. Ein dies 

bezüglicher Antrag wurde zum Beschluss erhoben und Prof, Haberman 1 

unter einem beauftragt in der Julisitzung des naturforschenden Verein® 

‚einen vorläufigen Bericht über die bisherige Thätigkeit des Comites 2 

erstatten und die Ziele anzudeuten auf deren Erreichung noch hingestr ] 

‘werden sollte. | 



an Die A erische Kartensfehlne, ‚von 20 Brunnen hatte nönilich neben 

or Beantwortung der gestellten Frage auch das unerfrenliche Ergebniss 

ii Tage gefördert, dass das Grundwasser ebenso intensiven als allgemeinen. | 

erunreinisungen ausgesetzt sei. Diesen Umstand noch gründlicher m 
onstatiren durch Wiederholung und Vermehrung der chemischn 
nalyseu, in geologischer, bautechnischer Beziehung ete., die, dieses 
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chungen aus Brünns näherer und entfernterer Vergangenheit 

len Einfluss des verunreinigten Trinkwassers auf die Entstehung und 

breitung von Epidemien nachzuweisen, nach Mitteln zu suchen, welche 

ermöglichten gegen das erkannte Uebel anzukämpfen, schienen dem 

‚omite so wichtige Probleme, dass deren Lösung wenigstens versucht 

6 den sollte. 

Der Versuch ohne aber auch umso cher unternommen werden, 

jedes der: Comitömitglieder sich zur Uebernahme eines Theiles der 

beit bereit erklärte. Als hierauf für jeden Theil der weiteren Unter- 

ng. das Programm festgesetzt war, trat in der Gesammtthätigkeit 

‚des Comites, eine durch den Umfang des von den einzelnen Mitgliedern 

ewältigenden Materials nothwendige Pause ein, welche in manchen 

sich für die Angelegenheit interessirenden Kreisen die Befürchtung 

rorrief, Jass die Angelegenheit in landesüblicher Weise ad calendas 

as vertagt sei. Zur Rechtfertigung, dass der Abschlüss der ganzen 

18 legenheit weiter hinausgeschoben wurde, als es vielleicht wünschens- 

h erschien, kann auch noch auf den Umstand hingewiesen werden, 

keines der Comitemitglieder in der Lage war, seine Zeit und seine 

dem Unternehmen ausschliesslich zu widmen. Dennoch waren die 

| n mit Ende März 1877 beendigt. In wiederholten Comitesitzungen 

die Referate der einzelnen Mitglieder entgegen genommen, sodann 

chung des ‚Herrn Civilingenieurs Burghardt, eines auf dem 

ssanträge henutieiiiän und Buor De, Habeskiann mit ‘der 

tung an den naturforschenden Verein betraut, welcher Auf- 

derselbe in der Maisitzung von 1877 des genannten Vereins, 

srfolge entledigte, dass die en die geallon Anträge 

ne | | 
aber hat die an des Comites das Ende a 
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p Ka Der Boden von Brünn 
mit besonderer Berücksichtigung der wasserführenden Schichten. 2 

(Von Professor Alex. Makowsky. *) i 

1. Lage der Stadt. R 
Die Stadt Brünn liegt am Nordrande eines aus der Ra. 

der Zwittawa, Schwarzawa und Thaja gebildeten Beckens, welches aus | 

geographischen wie insbesondere geologischen Gründen als Theil eines” 

weit grösseren tertiären Meeresbecken, des sogenannten wiener-ungari= 

schen Becken, betrachtet werden muss. Gleich diesen Niederungen war 

das Brünner Becken in kürzeren wie längeren Unterbrechungen mehrmals. 

von den Fluthen eines Meeres bedeckt, das theils chemische Sedimente, 

‚wie Kalke und Gypse, theils, und zwar vorzugsweise, mechanische Nieder- 

schläge wie Thon, Sande und Gerölle hinterlassen hat. Letztere kla- 

‚stischen Gebilde sind vom nahen Gebirgsplateaun herabgeschwemmt im’ 

dem weiten Seebecken ausgebreitet worden von einst einmündenden Flüssen 

und Bächen, welche periodisch anschwellend den Rand des Beckens | 

gewaltsam durchbrochen und tief durchfurcht haben, heute zu unschein- > 

baren oft versiegenden Bächen und Wasserfäden herabgesunken sind, E: 

Theils die Wirkungen des brandenden Meeres, theils die vielen 
grösseren wie kleineren Wasserrisse des Süsswassers müssen als. die Ur 

sache bezeichnet werden, dass man speeiell den Untergrund der Stadt 

und ihrer ausgedehnten Vorstädte nicht als eine Ebene oder auch nur , 

als gleichförmig geneigte Fläche betrachten kann. Ausgewaschen 1 
einem Orte, vom Thon befreit und tief mit Sand oder Schotter erfüllt, 

zeigt sich unweit davon eine inselartige Stelle, wo der Letten weich f 

in eine mächtige Lösslage übergeht, während an einer anderen höher 

gelegenen Stelle, wie z. B. am Petersberge der unzerstörte Fels die un- 

mittelbare Grundlage der Gebäude bildet. R a 

II. Gliederung des Bodens, 7 

1. Syenit. Vom Nordrande des . Brünner Beckens und anna 

in zwei ungleiche Theile zerlegend erstreckt sich zwischen der Schwarzaw: 

im Westen und der Zwittawa im Osten ein Gebirgsrücken bis in - | 

Centrum der Stadt. Dieses einstige Vorgebirge, der Urn- oder Pulve p= 

thurmberg mit seinem Ausläufer dem Spiel- und Petersberge weist j x 

Gesteinsmaterial auf, welches den Gesammtrand des Beckens bilde ; ! 

innerhalb desselben jedoch erst in bedeutender Tiefe angetroffen wi 

*) „Ueber den Boden Brünns“ hat der Verfasser auch im ärztlichen Ver ai 
am 5. Juli 1875 und mährischen Gewerbe-Vereine am 30. rein 576 
ausführliche Daten geliefert. | # 



le “überhaupt aus. Derartige Syenitbrunnen besitzen daher nur in 

leutenden Tiefen "Wasser, das bei anhaltender Regenlosigkeit nur zu 

gänzlich versiegt. Als Beispiele von entschiedenen Syenitbrunnen 

‚zu bezeichnen a) ‚der Brunnen im Hofe des Franzensmuseums am 

utmarkt (28-5’%/ tief); b) der Brunnen bei der Restauration am Spiel- 

ze („hohe Warte“ ) 76” tief und c) der Brunnen im letzten Hofe 

Spielbergkaserne 113:8”/ tief. Das Wasser solcher Brunnen im 

nitgebiete besitzt zu Folge des diesem Gesteine beigeschlossenen 

elkieses und seinem Zersetzungsproducte einen metallischen Ge- _ 

verbunden aa schwachem Schwefelwasserstoff- Geruche und 

0 genauer kessichine der Stadttheile, die, abgesehen von 

on Anschüttungen, unmittelbar auf Syenit oder seinem Grusse 

ert sind, finden wir nur die höchstgelegenen Theile der inneren 

anf einer eo... Fläche, nn von- einer a. a 

Mn eheiegae, ir ganzen "Beters- und Feinnibire 

und. . am oberen Ende der. Bäckerstrasse wieder an den 

Hüäre Gebilde. Wie ; aus an im Hofe der Jesuitenknserue 
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Unter diesen ist insbesondere der sogenannte marine Tegel hervor- 

zuheben, ein bläulichgrauer, sehr fester wasserundurchlässiger Thon, ° 

reich an beigeschlossenen Schalen mikroskopischer Meeresthiere (Fora- 

miniferen) und imprägnirt von schwefelsauren Alkalien und anderen 

Meeressalzen, welche das Wasser solcher Tegelbrunnen zumeist zum 

menschlichen Genusse untauglich machen. Eine Brunnengrabung in 

diesem Tegel ist entweder ganz erfolglos wie im obenerwähnten Bohr- 

brunnen der Jesuitenkaserne, oder liefert bei der Auslaugung des Tegels ° 

durch ein oberhalb befindliches Wasser ein unbrauchbares Trinkwasser 

wie beispielsweise in den Brunnen der sogenannten schwarzen Felder 

bei Brünn. u 

R Die Mächtigkeit des Tegels ist eine ad verschiedene, Beine 

im Innern des Beckens (wie im Jesuitenbohrbrunnen 74'28”/, noch bei 

der protestantischen Kirche 49-3”Y) geringer am Rande, woselbst der” 

Tegel aus leicht begreiflichen Gründen in sandige Schichten übergeht.’ 

Die Oberfläche des Tegels ist die Basis der wasserführenden‘ 

Schichten der Stadt; seine Tiefe unter der'Strassenoberfläche bisher nur 

in wenigen Fällen sicher nachgewiesen und variabel. Wenn auch an- 

genommen werden kann, dass im Innern des Brünner Beckens der marine 

Tegel eine muldenförmige sanft gegen Öst und Süd geneigte Fläche 
bildet, so ist nicht zu bestreiten, dass die Oberfläche des Tegels in de: 

vielen Buchten um Brünn, von Karthaus, um den Spielberg bis zu 

Schreibwaldstrasse, gegen den Syenit mehr oder weniger ansteigeud, it 

Folge, der Erosion des von den Höhen herabfliessenden Wassers I 

oder weniger furchenartig vertieft und weggewaschen ist. So tritt e1 

in der Elisabethstrasse unweit des Genie-Directionsgebäudes zu Tage 

während er am Nordende der technischen Hochschule schon in 10.5%% 

im Jesuitenbohrbrunnen 11:06” Tiefe angetroffen wurde, E 

Hingegen ist das Bachgerinne des Ponawkabaches im Augarten 

oberflächlich von Alluvien bedeckt im Tegel eingeschnitten, der bei dei 

Neubauten der nahen Huttergasse wiederum zu Tage tritt. Andeı n 

tertiäre Glieder, wie Leithakalk, Sandsteine und klastische lose Gebil 

sind im Untergrunde der Stadt nicht sicher nachweisbar. Be 

3. Posttertiüre Gebilde. Von posttertiären Gebilden sind 

Bezug auf den Untergrund der Stadt Brünn von grösster Be 

der diluviale Thon, diluviale Sand und Schotter und schliesslich 

' Alluvionen der Flüsse und Bäche. i 

a) Der Diluvialthon oder Löss, fälschlich oft Lehm genam 

ist ein gelblicher Thonschlamm reich an mergeligen Concretionen F 

feinem beigemengten Quarzsande, sowie mit kohlensaurem Kalk imprä zuit 



P sich durch starkch Kufhransen bei der Behandlung mit Säuren so- 

} ich ZU. erkennen ‚gibt. Auf Grund beigeschlossener Land- und Süss- 

| vasserconchylien sowie grösseren Säugethierresten ist der Löss zweifellos 

| Produet der Süsswässer, welche die feinsten Schlammtheile in den 

uhigen Buchten abgesetzt und die offenbar ertrunkenen und von den 

berschwemmungsfluthen mitgerissenen oft colossalen Thierkörper wie 

uthe, Nashörner und andere Landthiere tief eingebettet haben. 

an rallen Buchten und Seitenthälern des Brünner Beckens, selbst 

f de hochgelegenen Südabhange des Spielberges ist Löss in bedeu- 

der Menge, theils unmittelbar auf Syenit (wie in der Umgebung des 

ipielberges), theils auf Tegel wie bei der rothen Mühle und vielen 

kten der inneren Stadt (technische Hochschule), zumeist jedoch auf 
tertiären Sand und Schotter abgelagert. Seine Mächtigkeit ist eine 

variable ; sehr bedeutend in den Ziegelschlägen des rothen Berges 

en. mon: in Ben nn bis zu nn Reh. Gegen a ‚Stadt 

ni, so bildet der Diluvialthon mit Auaualıne des Syonit 

t, ‚wie er "höher hacken Vorstädte als: de Yale Eichhorn- 

u mit dem städt. Friedhofe, N des oberen 

Bezug auf die wasserführenden Schichten, welche von liesem 

j bedeckt ‚werden, muss als besonders wichtig hervorgehoben 

ass dieser nn en a. ist, ‚sonst 

le FR der. für Brünn so inlietollen Westseite der Stadt 

N unmittelbaren Nähe der Fall ist, muss daher ohne den 
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Fotkiun Sandsteinen, die ohne weiteres Bindemittel u tiegea h 

Diese klastischen Gebilde liegen stets auf Tegel und werden in dem 

höher liegenden Stadttheilen (wie beispielsweise in der inneren Stadt) 

vom Löss, in den tieferen Vorstädten (wie in der Josefstadt) von Alluvial- 

thon überlagert. 4 

Diese Sand- und Schotterablagerungen sind als wasserführende 

Schichten für die Stadt von grösster Bedeutung, indem namentlich die’ 
höher liegenden Stadttheile nur aus diesen Schichten ein 'Triukwasser‘ 

erhalten können. 3 

Aus der Entstehung dieser Schichten, nämlich aus der Einführung 

ihres Materiales durch das strömenfle Wasser, können wir schom‘ 

schliessen, dass dieselben weder überall Horn sind, noch überall 

. gleiche Mächtigkeit besitzen, noch auch in gleichen Tiefen unter dem 

Horizonte liegen. Und in der That ist diese wasserführende Schichte‘ 
Brünns, wie schon aus den Terrainverhältnissen leicht begreiflich nur als die 

Summe aller verschiedenen uuterirdischen Wasserläufe 

. zu betrachten, welche durch Sattel- und inselartige Einlagerungen | 

wasserundurchlässigen Schichten (Tegel) mehr oder weniger von eine r 

getrennt auch in ungleichen Niveaus liegen. E 

Diese Ansicht wird ebenso durch die vielen Erfahrungen, welche 

man ‘bei Brunnenanlagen wie tieferen Fundirungen gemacht hat, sie 

reichend unterstützt. Sie erklärt leicht die oft überraschende Thatsache, 
dass von drei nahe liegenden gleichtie”en Brunnen, der eine viel, der 

zweite wenig Wasser enthält, der dritte als ganz wasserlos verschütk 

werden musste. Sie erklärt ferner die vielfache Erfahrung, dass we 

zwei naheliegenden Punkten einer die wasserführende Schichte erreicht 

der andere in derselben Tiefe nur deren Basis — den Tegel, antrifft, 

Das beste Beispiel bietet wohl der Jesuitenbohrbrunnen in der 

Jesuitenkaserne selbst, der als wasserlos verschüttet wurde, wäh 

zwei andere Brunnen im nächsten Hofe derselben Kaserne in unglei & 

Stärke ein, wenngleich wenig brauchbares Trinkwasser liefern. 

Ein zweites lehrreiches Beispiel ergab jüngst eine Brunnenanlag 

im neuen Ständehause am Ratwitplatze, woselbst man in einer Ti { 

von nahe 11:5”Y den Tegel erreichte und- in demselben gleichwie bi 
der nahen protestantischen Kirche noch 8” tief erfolglos nach We ;sel 

bohrte, während wenige Meter von dieser Stelle entfernt, an drei Punkten 

nördlich, östlich und südlich, Sandschichten 1 bis 1:5” mächtig, reich icl 

Wasser führend angebohrt wurden. E 
Die Anführung . weiterer Beispiele erachte ei bei der gross 

diesbezüglichen Erfahrung der Bewohner ig für überflüssig, gla R 



dt enden zu können, dass N zwischen vom nördlichen ie 

leide ‚einerseits und einem Tegelsattel, der sich vom. Militär- 

 backhause längs der Eichhorngasse bis zum Ratwitplatze hinzieht, ent- 

. sprechend dem einstigen Gebirgsbache vom Urnberge, ein breiter unter- 

1 irdischer Sand- und Geröllzug mit rasch, strömenden Wasser bis zur 

rotestantischen Kirche erstreckt, sich hier, abgesehen von kleineren 

inselartigen Einlagerungen in zwei Arme gabelt. Der rechte Arm geht | 

unter dem Elisabethplatze, der Fröhlicher- und Rudolisgasse zum grossen 

Platz, und nimmt seine Richtung längs der Krapfengasse zur Ponawka. 

er linke Arm nimmt vom Ratwitplatze etwa den Verlauf des alten 

Wallgrabens, um die innere Stadt, unter den Neubauten des Schramm- 

d Kaiserringes und vereinigt sich beim neuen Zollhause mit dem aus 

er i inneren Stadt kommenden, worauf beide dem Untergrunde ‚der nahen 

onawka zueilen. 

Wir haben somit in diesen Wasserläufen eine mächtige Wasser- 

raninlia für einen grossen Theil der inneren Stadt und der nord- 

er .. nn mie, namentlich an ı und Jodok- 
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Nähe der heutigen Flussgerinne am bedeutendsten. Sie variirt im All- 
gemeinen von 3 bis 10 Metern. Eine genaue Massbestimmung ist um 
so weniger möglich, als die bald aufsteigenden Grundwässer jede genauere 
Untersuchung verhindern. 

Auf diesen Flussaluvionen sind, im Weichbilde der Stadt Brünn, alle 
tiefliegenden Vorstadttheile gelagert, so die Häuser der Franz-Josefstrasse 
vom Beginn bis zur Huttergasse, die Josefstadt, Obrowitz, Zeile, Kröna, 

Dornich, Dornrössel, Neustift und insbesondere Altbrünn, mit Ausnahme 
der Wienergasse und Schreibwaldstrasse. f 

Alle diese genannten Stadttheile sind ursprünglich nur vom Gartenbau 

und der wasserbedürftigen Industrie aufgesucht worden und besitzen auch 

strenge genommen nur für diese Berufsinteressen Berechtigung. Sie ver- 

breiten sich zum grossen Theile auf einem in bautechnischer wie sani- 

“ tärer Beziehung ziemlich ungünstigen Terrain. Bedroht von Innun- 

dirungen der Flüsse oder mindestens der emporsteigenden Grundwässe 

‚besitzen sie in ihren Brunnen blos Seichwasser, das nur in den wenigen 

Fällen eines rascheren Wechsels des safe Grundwassers oder einer 

als natürliches Filter dienenden unterirdischen Sandschichte als Triuk- 

wasser brauchbar ist. Zumeist jedoch wird deren Wasser verunreinigb 

durch gesundheitsschädliche Infiltrationen, welche theils aus den Unraths- 

canälen der höheren Stadttheile, theils aus den schlecht construirten | 

Senkgruben dieser Bezirke, theilweise aber auch von den Auslaugungen 

der faulenden Stoffe im Humusboden und den oft bedeutenden künstlichen ; 

Anschüttungen in diesen tiefliegenden Stadttheilen herrühren. > 

d) Künstliche Anschüttungen, die sogenannte Kultı - 

schichte, finden sich mit wenigen Ausnahmen im Syenitplateau fast im 

ganzen Territorium der Stadt. Sie bestehen der Hauptsache nach aus 
Bauschutt, Steinkohlenasche und Schlacke, unorganischen wie organis 

Abfällen der verschiedensten Art. Ihre Mächtigkeit ist selbstverständli 

durch die verschiedensten Umstände, namentlich durch 'Regulirung und 

Nivellirung des Bodens, Ausfüllung von Flussgerinnen und einstigen 

Wallgräben, Erhöhung des sumpfigen Terrains u. s. w. bedingt, demn ch 

äusserst wechselnd. Im Allgemeinen in der inneren Stadt 0-5 bis 1 = 

in den Vorstädten 0-5 bis 2 selbst 3 kr | mächtig; am bedeutendsten Jän ; 

der aufgelassenen und derzeitig verschütteten Wallgrähen um die innere 
Stadt vom Elisabethplatze durch die Jodokstrasse, entlang der Schweden- 
und Basteigasse bis zum Nordbahnhofe, in welchem Terrain die Stäi ke 

von 5 bis 10”Y schwankt. 

Gleichwie eine Fundirung von Gebäuden in dns Gebiete mi 

vielen Kosten und Schwierigkeiten. verknüpft ist, so resultirt aus eine 
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 nachtheiligung beziehungsweise VOTROERWIGURE des unterhalb zirkulirenden 

die Situation der öffentlichen und jener Pumpbrunnen, für deren In- 

- Kreuzgasse, Flurgasse, Kaserngasse, Hohlweg, Maierhofgasse Nr. 5, 

 gasse, Schulgasse Nr. 10, Holzhofgasse am eng verl: D- 

68 | a et 6 y 

nicht sehr sorgfältig ausgeführten  Canalisirung eine entschiedene Be- 

Wassers. 

Schlusswort. Wenngleich aus geologischen Gründen sicher an- 
genommen werden kann, dass das zwischen Nord und West in die wasser- 

führenden Schichten Brünns eintretende Wasser vollkommen als Trink- 

wasser geeignet ist, so ist leider aus den oben skizzirten Bodenverhält- 

nissen der Stadt und ihrer Vorstädte selbst eine Verunreinigung des 

Grundwassers fast unvermeidlich und nur geringe Aussicht auf eine 

wesentliche Verbesserung desselben vorhanden. Nachdem ferner aus 

klimatischen Rücksichten eher auf eine Verminderung als Vermehrung e 

des Grundwassers geschlossen werden kann, die Quantität des derzeitig 

vorhandenen brauchbaren Trinkwassers für die rasch anwachsende Be- 

völkerung Brünns nicht mehr genügt, so bleibt die Herleitung eines 3 

ausreichenden, allen Anforderungen der Hygiene entsprechenden Trink- 

wassers wozu sich das erquickende Wasser der Punkwa bei Blansko © 

besonders empfehlen dürfte, für die Zukunft ein kaum abweisbares 

Bedürfnis. 2 

Ausweis 
a 

der, der städtischen Conservirung unterliegenden, öffentlichen 
Pumpbrunnen, Brunnen in Communalanstalten und Schulen. 

(Von R. Wenig.) 

A 

Ya 
r 

Die von dem Comite gepflogenen Erhebungen beziehen sich zumeist 

auf eine Zahl öffentlicher Brunnen. Angaben über die Gesammtzahl u d 

standhaltung die Stadt Sorge zu tragen hat, so wie über das Mass der 

diesbezüglich bisher aufgewendeten Obsorge, sollen jene NEN zu E 

Theil vervollständigen. 22 

Brünn besitzt 45 öffentliche Pumpbrunnen. Ihre Vrrtheilige ist. 
die folgende: 4 

Je Einer befindet sich am Krautmarkt, Dominikanerplatz, Jakobs- 

platz (Spranz’sches Cafchaus), Jesuitengasse bei Haus Nr. 19, Brand- 
stätte, Krapfengasse vor Nr. "35, Elisabethstrasse beim Stadthof, yı T- 

gasse bei Nr. 18, Karlsglacis Nr. 19, Jodokstrasse, Augustinergasse bei 

Nr. 31, Schmalgasse Nr. 32, Bäckergasse Nr. 48, Berggasse Nr Re 



# 2 nsel. 

Je Zwei Brunnen befinden sich am städtischen Friedhof, in. dee.’ 

E  Thalgasse Nr. 13 und 39, Obrowitz Nr. 2 und 15, Köffilergasse NE 

s und 24, Franz Josefstrasse Nr. 93 und 110, Schreibwaldstrasse Nr. 9 
= und 34. 

 Wionergasse Br, 21, 31,61. 

Jacob, Waisenhaus, Kleinkinderbewahranstalten Neustift und Köffler- 

städtische: Siechenhaus besitzt 3 Brunnen. 

Das Ganalsystem der Stadt Brünn. 
u (Von R. Wenig.) 

an sn zu en, 

Je Drei öffentliche Brunnen sind situirb: Zeile Nr. 18, 42 und 111, | 

nn. Von Communalgebäuden, al. etc. besitzen je a a 

Pumpbrunnen das Rathhaus, alte Landhaus, Schmetterhaus, städtische 

‚Holzzwinger, städtische Meierhof, "Wasenmeisterei, Pfarrgebäude zu Sch. 

gasse, k. k. Oberrealschule, höhere Töchterschule, Volksschulen in der 

ile,. Neustift, Schulgasse, Neugasse,  Uneehmergasse, m ‚das 

Bei diesen Brunnen erstreckt sich die Conservirung auf die Erhaltung | 

8 ehren und auf a Se ı nöthig a 

folgt hier die De des Verlaufes . Hauptunrallis- 

e Neugasse Nr. 145, J osefstadt Nr. 32, Karthaus, ke Nr. An Be 
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‚(Canalgitter 1) und nimmt folgenden Verlauf: Mitte der Fröhlichergasse 

' Marienstatue, Canalgitter 4 nächst dem Anslaufständer, Canalgitter 5 

stift, Canalgitter 7 beim Haus Nr. 5, Canalgitter 8 beim Hause Nr. 17, 

‘bis zur Ponawka, in die er mündet. 

 .canal IV in der Nähe des Doret’schen Hauses, 

'4 von 5, 26:5”; 5. von 6, 38:9”; 6 von 7, 68:3”; 7 von 8, 87-7mi; 3 

' Postgebäude, Canalgitter 7 bei der k. k. Oberrealschule) und mündet 

beim Hause Nr. 36 der Krapfengasse in den Hauptcanal I. # 

Be: 

Hutieunat T Dorselbe hat seinen Anfang RR} Nr.4 

(Canalgitter 2 beim Hause Nr, 16), durch das Hoäe’sche Haus Nr. 1 

in die Rudolfsgasse, über den grossen Platz (Canalgitter 3 nächst der 

vis-A-vis Steinbrecher) in die Krapfengasse (Canalgitter 6 beim Damen- 

Canalgitter 9 heim Hause Nr. 29, Canalgitter 10 beim Hause Nr. 35, 

Canalgitter 11 beim Hause Nr. 36) durch das ehemalige Neuthor (Canal- 

gitter 12 beim Stransky’schen Hause) entlang dem Doret’schen Gebäude 

In seinem Verlauf nimmt er nebst den Hauscanälen folgende Haupt- 

canäle in sich auf: Den Hauptcanal V in der Fröhlichergasse vor dem 

Manner’schen Hause, Hauptcanal VI in der Rudolfsgasse, Hauptcanäle 

VII und VIII vom grossen Platz und Rennergasse am grossen Platz, | | 

Hauptcanäle IX, X, XI.der Geiss-, Verlorenen-, Rosengasse, in der Krapfen- 

gasse, Hauptcanal II in der Krapfengasse beim Hause Nr. 36, Haupt- ° 

Seine Gesammtlänge beträgt 840'1 ”Y, die sich auf die Entfernung 
der einzelnen Canalgitter voneinander folgendermassen vertheilt: 

Canalgitter 1 von 2, 86°3”Y; 2 von 3, 110:0%; 3 von 4, Ab-5mf; 

8 von 9, 56:9”; 9 von 10, 55'0”Y; 10 von 11, 20:8”/; 11 von 13, 7 

19:9”/ und 12 bis zur Mündung 2323”, 4 

Hauptcanal II beginnt Dominikanerplatz Nr. 1 (Canalgitter 11,8 

geht durch die Herrengasse (Canalgitter 2 beim Hause Nr. 18, Canal- 

gitter 3 beim Hause Nr. 6) und die Johannesgasse (Canalgitter 4 beim | 

Hause Nr. 1, Canalgitter 5 beim Hause Nr. 9, Canalgitter 6 beim 

Nebst den Hauscanälen nimmt er den aus der Altbrünner- na 

Schwertgasse kommenden Haupteanal XIII in sich auf. Te 

‘Die Entfernung der einzelnen Canalgitter ist die folgende: 

1 von 2, 42:6”; 2 von 3, 53.6”; 3 von 4, 531”/; 4 von 5, 
56.9” 5; von 6, 66:8”; 6 von 7, 55”Ys 7 zur Mündung 45 rn d. 
j. zusammen eine Länge von 373' 6”. Rx 4 

Hauptcanal III nimmt seinen Anfang beim Hause Nr. 20 

Adlergasse (Canalgitter 1), geht durch dieselbe (Canalgitter 2 bei Nr. 19) 

‚daselbst die Hauscanäle der Häuser Nr. 17—7 der Ferdinandsgass 0, 



\ die De iernisse (Oanalgitter 3 Heim. Monster, en 4 beim 

ause Nr. 6) und mündet nächst dem Stransky ehe Hause in den 

Seine nz beträgt 198- 1” mit folgenden Kbetiinden der Canaleitter ; 

1 von. 2,51: 2”; 2 von 3, 26° en 3 von 48: BO"; 4 bis zur 

Ey haongite ihre 2), a atkasenne, Alietßdkeikasorne (Canal- 

er 3), Kaserngasse (Canalgitter 4 beim Hause Nr. 8) zur Knaben- 

on J en unter ni und dem Hause Nr. 26 der 

von 7, 56: on. 7 ie, zur Binmin- 

daher seine Geamiliug 1426’ nn 

L 18 unsleitter von einander veriheilt; 

ne. em 2 bis zur Mündung 52:4”Y. 
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gitter 2) vorbei und endigt nächst dem Auslaufständer in den Kaopkı 

canal. 1. 

Seine Länge beträgt 113-8” mit folgenden Abständen der Canalgitter; 
’1 von 2, 758”; 2 bis zur Einmündung 38.0”, 

Hauptcanal VIII geht vom Hause Nr. 6 der Jacobsgasse (Canal- 
gitter 1) unter den Häusern Nr. 4 und 5 des grossen Platzes in die ° 

Kirchengasse (Canalgitter 2), von dort durch die Häuser. Nr. 6, 7,8 

des grossen Platzes in die Rennergasse (Canalgitter 3) und mündet 

nachdem er in seinem Laufe die Hauscanäle obiger Häuser, sowie auch 
der Kirchen- und eines Theiles der Rennergasse aufgenommen hat, beim 

Damenstift in den Hauptcanal 1. E 

Er besitzt eine Länge von 202-1”, wovon jedoch nur 73-1”/ als ; 

Hauptcanal, die übrigen als Haupteinschnittscanäle zu betrachten sind, { 

Die Canalgitter sind wie folgt von einander entfernt: - 

1 von 2, 91:6”/; 2 von 3, 63:5”; 3 bis zur Mündung 47:0”, 

Hauptcanal IX nimmt seinen Anfang beim Hause Nr. 6 (Canal- 

gitter 1) der Geisgasse, durchzieht diese Gasse (Canalgitter 2, Haus a 

Nr. 15) die Canäle aus den Häusern der einen Seite der Rennergasse 
aufnehmend und mündet beim Hause Nr. 5 der Krapfengasse in den 

Hauptcanal I. Seine Länge beträgt 110'”/, mit folgender Canalgitter- 
entfernung: Canalgitter 1 von 2, 569”; 2 bis zur Einmündung 53-1”. 

Hauptcanal X. erstreckt sich vom Hause Nr. 1 durch die Ver- 

lorene Gasse, hier sämmtliche Hauscanäle von Nr. 1—-13 der Johannes- 

gasse und er grossen Platzes aufnehmend, in die Krapfen- 

gasse, wo ePbeim Hause Nr. 5 in den Haupteanal I einmündet. Er’ 
ist 26°5”/ lang. 3 

Hauptcanal XI beginnt beim Hause Nr. 12 der Rosengasse (Cs r 

gitter 1) verläuft in dieser Gasse (Canalg. 2 Haus Nr. 4), nimmt deren säm nt- De 

liche Hauscanäle auf und mündet beim Kreisamtsgebäude in den Hauptcanall. 

Canalgitter 1 von 2, 39 2”; 2 von der Mündung 35‘4”/ entfe it, 
die Gesammtlänge beträgt daher 746”Y. Bi: 

Hauptcanal XII verläuft vom Hause Nr. 23 der Toruiki Bi: 

ausgehend (Canalgitter 1) hinter der Jesuitenkaserne in die Reitschul- 

gasse (Canalgitter 2, Haus Consp. 555, derzeit demolirt, Canalgitter 

beim Hause Nr. 5, Canalgitter £ Haus Nr. 11, Canalgitter 5 Hai 

Nr. 17, Canalgitter 6 Haus Nr. 19) und schneidet bei Nr. Br d on 

Krapfengasse in den Hauptcanal 1. a 
Er ist 255'7”Y lang, u. z. beträgt die Entfernung des Canalgi TS 

1 ven 2, 573”; 2 von 3,.24°3”/; 3 von. 4, 76.9”/; 4 von 5, ar 
von 6, 23:3”/; 6 bis zur Einmündung‘ 40°9”Y, 



kanal XIM uk vom Hals Nr. 3 der Alkrünnereni 

esuelgiker 1) durch die Schwertgasse und die Frohnfeste (Canalgitter 

2 beim Hause Nr. 4 der Schwertgasse) in die Herrengasse, wo er beim 

Hause Nr. 5 in den Hauptcanal II einschneidet. In seinem Verlauf 

nimmt er die Canäle der Häuser Nr. 2, 3, 5 und 7 der Altbrünner- 

zasse,.Nr. 1, 3 und 5 der Flederwischgasse, Nr. 11, 13, 14, 15, 16, 

17, 18 und 19 des Krautmarkts, sowie sämmtliche der Schwertgasse 

f. Seine Länge beträgt 138°4”Y, die sich folgendermassen vertheilt: 

analgikter 1 von 2, 588”/; 2 bis zur Mündung 79:7". 

 Haupteanal 8 e N beim Hause a EN der I 

jeite dieser Gasse auf und mündet beim Dicasterialgebäude in den Haupt- 
anal u | a 

Er jet 151- 17 lang. und hat tolgende Eanaleiieronilerungins L 

2 53 ur 2 von 3, 37°4”; 3 bis zur Einmündung 60-6”. 

Hauptcanal XV beginnt beim Hause Nr. 13 der Jacobsgasse 

analgitter 1), durchzieht diese Gasse (Canalgitter 2 Haus Nr. 3) und 
durch die Rudolfsgasse (Canalgitter 3 bei Haus Nr. 2 der Jacobs- 

h ST! 

- ne Fröhlichergasse, wo er a a, zn 29 in den In 

8 Eee des a Seine Länge beträgt 145° 8”; er 

fe, ungen der Canalgitter von einander sind folgende: 1 vun, 2 62.07; 

n 3, 43:0”; 3 von der Einmündungsstelle 4087. . ! 

= = Haus Nr. 5, Canalgitter 4 Haus Nr. 10) und den Kapu. 

“ die ee (Caralaitter 5 a Nr, :35, Canal- 

j et Se Hauscanäle Hs en neraes, Nr. 1 am Stadthof- 



gitter von einander: 1 von 9, 68- 37; P} von 5 72 47; 3. von, ® 

. 4 von 5, 100:5”; 5 von 6, 35:1”; 6 von 7, 33° 2"; 7 von ‚der Mün- 
“ dung 13377. a 

>. Hauptcanal XVII nimmt seinen Ye unweit dem Hause Nr. 26 _ # a 

am Krautmarkt (Canalgitter 1), geht von hier in die Ferdinandsgasse 
auf diesem Wege die Canäle der Häuser: Nr. 6 Ferdinandsgasse, Nr. 17° 4 

und 11 Rathhausgasse "und Nr. 26 Krautmarkt in sich aufnelhmend, 3 

durchzieht einen Theil der Ferdinandsgasse (Canalgitter 2 Haus Nr. 16, = 

Canalgitter 3 Haus Nr. 28) und vereinigt sich beim Hause Nr. 30 2 

. Ferdinandsgasse mit dem Hauptcanal XVI. 

5 Seine Länge beträgt 1697”; Canalgitter 1 ist von 2, 63-5"; 2 
von 3, 589”; 3 von der Einmündung 47°4”/ entfernt. 

Hauptcanal XVIII verlauft, vom Hause Nr. 11 der ehemal. 

.-Franziskanergasse ausgehend (Canalgitter 1) durch das Transporthaus _ 

und den Garten des Aerarialgebäudes Nr. 31 der Ferdinandsgasse Mu | 1 

die Josefsgasse (Canalgitter 2) und von hier aus durch das Haus Nr. 15 

über den Bahnhofplatz (Canalgitter 3 nächst dem Bahnhof) in den ie 

"Bahnhof, wo er sich mit dem Haupteanal XVI vereinigt. E. 
Von seiner Gesammtlänge 297-7” entfallen auf die Entfernung 

des Canalgitters 1 von 2, 79:6”; 2 von 3, 159.3"; und 3 bis zur Ver- 

einigung 58-9”. 

Hauptcanal XIX geht vom Hause Nr. 8 der Klisabethötrasse 4 

nr 1) entlang der einen Seite der Bäckergasse (Canalgitter 2. 

' Haus Nr. 8, Canalgitter 3 Haus Nr. 16) bis zum Hause Nr. 16, über- - 
setzt dann die Strasse, sie senkrecht durchschneidend und mündet hinter 4 

dem Hause Nr. 23, nachdem er sämmtliche Hauscanäle der Bäckergasse 
| pi zum Hause Nr. 16 aufgenommen hat, in den Haupteanal XXVI, 4 Ei 

| Er ist 251°3” lang mit folgenden Entfernungen der Canalgitter: : 
‚1 von 2, 147. 9"/; 2 von 3, 83:5”; 3 bis zur Einmündung 19:9, 

Hauptcanal XX beginnt bei dem ehemaligen evangelischen Bet- | i 

hause rückwärts im Brünnerthorgraben (Canalgitter 1), dürchschneidet 

diesen (Canalgitter 2:Haus Conspr. Nr. 246 (demolirt), Canalgitter 3 a 
. Haus ke Nr. 257/b) nimmt die Hauscanäle auf und mündet bei 
A Haus Nr. 4 (Canalgitter 4) in den Haupteanal AR. BE 

| Canalgitter 1 ist von 2, 25°6”/; 2 von 3, 37:9", 3 von 4; 38- PR 5 

us 4 von der Mündung 11'4”/ entfernt, das sind zusammen 113 TR, 
BEN diesen. ee besitzt der 1. Bezirk BOae 



ehnung. von 91:0”; einen Canal in der Jedokstrasse, der von der 
'Thomaskirche (Laanskyplatz) ausgehend durch die Jodokstrasse bis 

- Technik in einer Länge von 288°2”' geht; ferner einen Canal in 

Bahnringstrasse 403°9” lang; einen Canal in der Elisabethstrasse 
7”/ lang, vom Spielberge herab längs des Geniedirectionsgebäudes 

dem Prazak’schen Hause in die Kaserngasse verlaufend, wo er 
den Hauptcanal IV einmündet; einen Canal in der Schwedengasse 

53:1”7 lang, der beim Hause Nr. 3 beginnt und in den Hauptcanal IV 

ei Imneidet und endlich noch einen Canal in der Pilgramgasse 

| 1, Bezirk 

N Ast die ehemaligen. Vorstädte: Schwabengasse (Thalgasse), Kein 

‚kleine Neugasse, rothe Gasse, grosse Neugasse, Franz Josefs- 

, Josefstädter Graben, Josefstadt, Obrowitz, Radlas, Unterzeil und 

se bis zum Viaduct der Staatseisenbahn und besitzt .2 ältere 

% Länge beträgt 1033-6”, von der auf . Enkfernuns des 
Ir 

Dr % 

ws 1 von 2, 290-2”; 2 von 3, 1973”; 3 von 4, 172.67; 4 

re 1 
B 



. Von ber. ae Be U AN Din zur E in. 

den Haupteanal XXI bei Nr. 1 der Friedhofsgasse, in. einer Lange. | 
von 3148”, u 

In-der Eichhorngasse bis zum Hause Nr. 3, 1005"/ lang. 

. In der Eichhorngasse vom Ratwitplatz bis Nr. 34 der Eichhorn- 

gasse mit Einschluss der neuen Quergasse hinter dem ee = 

städt. Maierhofe, 474'1”/ lang. y. 

In der Neugasse vom Hause Nr. 95 an bis zur Franz mini 4 

796-5”. | 

‘In der Franz Josefsstrasse vom Wasserauslaufständer nächst dem | 

Hause Nr. 27 beginnend, zur rückwärtigen Ecke dieses Hauses ver- 

laufend und hierauf an der linken Seite der Franz-Josefstrasse unter | 
den Häusern bis zur Ponawkaschleusse hinziehend, mit einer Aus- 2 

dehnung von 170'7”/. Re 

In der Zeile von der Verzehrungssteuerlinie durch das Haus der 

grauen Schwestern bis in die Zwittawa, 113°8”/. 

In der Zeile vom Suchanek’schen Hause bis zum _ Zwittawa-Mühl- 

graben, 422°9”/ lang. 4 

. In der Zeile vom Hause Nr. 25- bis zur Ponawka und auf der 
anderen Seite von dem Pumpbrunnen bis unter ‚die Ponawkabrücke, 7 

348°9”/ Länge. E 

In der Jodokstrasse vom Ecke der Technik bis zur Tea, 

118-8”/ lang. R 
In der Thalgasse, die ganze Gasse entlang bis zum Hause Nr. 37, 

246°5”/ Länge. 

In der Bindergasse vom Kühn’schen Garten bis zum Canalfragmen 

in der Zeile gegenüber dem Schmal’schen Hause, 94°8”/ lang. h 

In der Turnergasse von der Turnhalle längs des Gartengitters der 

Technik in den Canal der Thalgasse einmündend, 170-7”/ lang. 

IIL, Bezirk 

‚umfasst die ehemaligen Vorstädte: Mühlgraben, Kröna, ee 

Petersgasse, Dornich, Dörnrössel, Neustift, Strassengasse, Lackerwies 

Set. Annagrund und Bäcker-, Wiener- und Kreuzgasse. Er besi 2 
4 Hauptcanäle älterer Zeit und 9 neuere ring in einer Ausdehnun 

von 27T". Sk ad A 

| '.Hauptcanal XXIII bei in der Deine bei dem Sch ih 
hause Nr, 3, geht durch die Mitte der Mühlgasse am Rande des Garte 

vom Hause Nr. 22 vorbei und mündet in der Wawra’schen Dampfm ü) 

.  in.den /wittawa-Mühlgraben. Seine Länge beträgt 2987”). 



 Hauptcanal XXI 7 eıstreckt sich vom Hause Nr. 16 der Bäcker- 

sse durch diese Gasse, die Canäle der Häuser Nr. 18, 20, 22, 24 

Berwend- in einer sd von 74”/ und mündet in den Haupt- 

| el XXV nimmt seinen Anfang beim Hause Nr. 26 der 

ckergasse (Canalgitter 1) zieht zur rechten Seite dieser Gasse abwärts 

algitter 2 Nr. 38, Canalgitter 3 Nr. 48, Canalgitter 4 Nr. 56, 
lgitter 5 Nr. 62) in einer Länge von 392°6”/ und mündet in der 

er in den Schwarzawa-Mühlgraben. 

_ Die Entfernung der Canalgitter von einander beträgt: 1 von 2, 

=; 2 von 3, 65°4”/; 3 von 4, 53-0”; A von 5, 41'7”!; 5 von 6, 

gitter 1 vis-A-vis Restauration zu den 3 Lämmern) hinter den 

rn der Bäckergasse, die Hauscanäle von Nr. 27—37 und 23 der 

sasse, sowie den Hauptcanal XIX in sich aufnehmend, durch die 

asse zum Schwarzawa-Mühlgraben (Canalgitter 2 Nr. 7A Berggasse, 

itter 2: Nr. 70, Canalgitter 4 Nr. 64, Canalgitter 5 Nr. 40, 

itter 6 Nr. 15 Bergg asse), in welchen er zwischen den Base 

1 der Mondscheingasse mündet. 

L von 2, 37-9”|; 2 von 3, 14°8”/; 3 von 4, 39- Se A von 5, 

"|; 5 von 6, 67-3”/; 6 von 7, 46:5” |. 

Neuere Canäle: 

der one vom een bis in: den Zwittawa- 

lernen, zusammen 367°9”/ Länge. 

l in der Stiftsgasse, 199°1”/ lang. 

sogenannte Putterlick’sche Canal vom Werner’schen Hause 

6, 265-5”/ lang. 
‚in der Cyrillgasse, 278°8”/ lang. 

l in der Czechnergasse und Verbindungscanal der Czechner- und 

) yrillgasse, zusammen 208°6”/ ‚Länge. 
Canal in der Dornichgasse, 212-4”/ lang. 
2 „ Fabriksgasse, 44°5”/ lang. 

"5, Kröna vom Haus Nr. 29 bis 45, 114°7”] lang. 

in der Strassengasse vom ehemaligen Glöckl bis zur Neustift 

4, 1422”) Jang. 

Hauptcanal XXVI verläuft von dem obersten Ende der Berggasse | 

Seine Länge beträgt 368-5”/, die sich wie folgt vertheilt: Canal- 

italswiese) bis zum Wawra’schen Garten, Ende der Stephans- | 



IV. Bezirk 

umfasst die ehemalige Marktgemeinde Altbrünn und die Lehmstäte Die 
"Länge seiner Canäle beträgt zusammen 4738”), 

‚1. Canal in der Bürgergasse vom Gasthaus zum blauen Löwen bis in | 

die Schwarzawa, 212°4”] lang. 

9. Canal vom blauen Löwen bis zur Bleichwiese, 49”/ lang. 

3. Hauptcanal in der Ugartestrasse, in die Schwärzawa mündend, 

212-4”/ lang. 

Brünn besitzt demnach in seinen 4 Bezirken em Canalnetz von | 

‚zusammen. 14707' 9”/ Ausdehnung. Von diesem nimmt nun: 

der Ponawkabach . . . „©. 2. 92149"), 

„ Schwarzawa-Mühlgraben. . . 22726 „ 

> » Wıldlusa , 4... > Man 

„ Zwittawa-Mühlgraben . . . 19458 „ 

5 s .. Wildllusa 2... 0... Dein 

in sich auf, während der Canal 9 (Strassengasse III. Bezirk) in ein 2 
Cisterne unter der Strasse einmündet, und das Ueberfallwasser in eine 

offenen Graben abläuft. 

Die Canäle münden, wie aus dieser Zusammenstellung hervorgeht ; 

zum grössten Theile in den Ponawkabach, zum kleineren Theile in ai) 

 Mühlgräben der Zwittawa und Schwarzawa. Aus der Beschreibung des 

Verlaufes der Canäle ist weiters zu ersehen, dass: E 

1. Die Hauptcanäle der Stadt nieht immer in der Mitte der Str: 

gehen, sondern sehr oft den Weg durch einzelne Häuser und 

Häusergruppen nehmen, und dass die Seitencanäle nicht imme ar 

direct in den Hauptcanal einmünden, sondern oft früher un or 

einander ein ganzes Netzwerk bilden, so dass der Unrath eines 

Hauses mit allen übrigen einer ganzen Gruppe communieir n. 
muss, | 
Es sehr oft am nothwendigen Gefälle, immer aber an ER nöthige on 

Spülwasser mangelt, wodurch die Excremente an den Wänden hafı di 

bleiben und dort in die BEPOMESORN Krankheit erzeugende Zersetzung 

übergehen. | Ru 
. Die meisten Hauptcanäle die Auswurfsstoffe in die Ponawka, ei ind 

kleinen, den grössten Theil des Jahres hindurch wasserarmen, 

oft genug ganz trocken gelegten, Bache führen. 

Nicht viel günstigeres lässt sich in Betreff des Wysostandek der 

Canäle: sagen. Speeiell für den Hauptcanal I, dem wichtigsten. 

I. Bezirkes, konnten bei den in ae Zeit a se Ai 

.. 

HM: Ban’ 
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ngen detaillirte, detoroliche Erhebungen, ee werden. Es 

E. zeigte sich, dass das _Widerlagsgemäuer durchwegs auf 12—1 8%, in die 

für alle übrigen Canäle en lassen. 

2 Durch solche Verhältnisse werden natürlich die Mängel, die der 

- Canalisation überhaupt anhaften, in ausserordentlich hohem Masse ge- 

es beigert und die Vergiftung der Luft in Strassen, Häusern und Wohnungen 

durch das Ausströmen der Gase, sowie die Inficirung des Bodens und 

‚der Brunnen durch das Eindringen der flüssigen Exeremente in den 

mangelhaften Systems der Stadtreinigung in Brünn. 

Aehnlich den dargelegten Verhältnissen bei den Canälen, sind die 

r Senkgrüben, die im Allgemeinen alle Uebelstände mit denselben 

mein haben. Man wird in Brünn nur sehr wenige, den gesetzlichen 
schriften entsprechend angelegte Senkgruben finden, sehr häufig sind 

jelben in die Nähe der Brunnen situirt und deren Mauerwerk so 

t, dass man vermuthen muss, man lasse die Jauche absichtlich in 

Boden versickern, um die Kosten der Entleerung zu ersparen. 

Das derzeit bestehende Canalsystem Brünns, namentlich der inneren 

ist eigentlich nichts anderes, als eine grossartige, den Untergrund 

En einnehmende hi un 2 Den Nachtheil, dass 

Chemischer Bericht 
von 

J. Habermann und M. Hoenig. 

Die Aufgabe, die der chemischen Analyse zufiel, war, auf Grund 

en I Plimieen festzustellen, mit anderen Worten zu con- 

E: Bel und auf die Ban, Höhe angegt iffen, herausgefault und ver Et 

Untergrund sind. die unausbleiblichen Folgen des in so hohem Grade 

Alle diese Momente lassen uns zu folgendem Schlusse gelangen: 

ı ihr zu Tage geförderten Ergebnisse, zunächst den Einfluss der 

kr ch 

A Pe Be A 

N, 
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der chemischen Untersuchung unterziehen zu lassen und hiebei jene aus- 

gewählt, bei denen, den äusserlichen Momenten nach zu urtheilen, — 

andere konnten zunächst nicht zu Hilfe gezogen werden — die Wahr- 

scheinlichkeit einer Infiltration eine höchst geringe war. Neben den 

Erhebungen des Bauzustandes der Brunnen, der Entfernung von den # 

Aborten, Canälen etc. bildete in erster Linie die Frequenz eines Brunnens 

den Anhaltspunkt zu seiner Wahl und die der Untersuchung unter- 

‘ z0genen Brunnen sind daher, mit wenigen Ausnahmen, solche, die sich 

des besten Leumunds erfreuen und vom Publikum stark benützt werden. 

Nach diesen Gesichtspunkten wurden folgende Brunnen für die 

Untersuchung ausgewählt: 

a) Syenitgebiet: 1. Brunnen am Spielberg, 2. Brunnen im Hofe 

zur blauen Kugel (Altbrünnergasse), 3. Brunnen nächst dem Stadthof. K 

b) Aus den diluvialen Ablagerungen: 4. Brunnen beim Hause 32 ° 

der Thalgasse (Wachstube), 5. öffentl. Brunnen vor dem Hause 39 Thal- 

gasse, 6. öffentl, Brunnen vor dem Hause 5 der Maierhofgasse, 7. Brunnen 

im Hofe der k. k. techn. Hochschule, 8. Brunnen im 1. Hofe des Statt- © 

haltereigebäudes, 9. Brunnen im adeligen Damenstift, 10. Brunnen im : 

Kloster der Ursulinerinen (Adlergasse), 11. Brunnen an der Freitreppe 

am Bahnring, 4 

c) Aus den alluvialen Ablagerungen: 12. öffentl. Brunnen im Au- 

garten, 13. öffent. Brunnen vor dem Schulhause in der Quergasse 

(Josefstadt), 14. Brunnen im kleinen Hofe des Militärspitals in Obrowitz, , 

15. Brunnen im Hofe des Armenhauses in der Zeile, 16. Brunnen im” 
Hofe der k. k. Realschule in der Kröna, 17. öffentl. Brunnen vor dem 

Hause Nr. 48 Bäckergasse, 18. öffentl. Brunnen im Hohlweg, 19. Brunnen’ 

'im. 2. Hofe des Hauses Nr. 49 Bürgergasse (Altbrünn), 20. öffentl. 

Brunnen vor dem Hause Nr. 34 Wienergasse. In die Untersuchung 

einbezogen wurden dann weiters noch: 21. Brunnen im Hause Nr. 10 } 

der Maierhofgasse, 22. Brunnen im Hause Nr. 4 der Maierhofgasse, 

23. Brunnen im Hause Nr. 22 der Eichhorngasse, 24. Brunnen im 
Sct. Annaspital, 25: Brunnen im Königskloster in Altbrünn, 26. Brunnen 

im Hause Nr. 93 der Neugasse. 

| Wie schon hervorgehoben handelte es sich zunächst RER, ac 

die chemische Analyse zu constatiren, ob das, dem äusseren Anscheine 

nach von Infiltrationen freie Brunnenwasser wirklich von solchen sch E 

digenden Einflüssen bewahrt ist, um dann eventuell einen Schluss auf 

die Güte eines nur von den geölogischen Verhältnissen abhängige 

Brunnenwassers ziehen zu können. $ 
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\ Die che, ee ieh, ‚wie dies schon in der Bo endR 

m de, Berichten des Ausführlicheren besprochen ist, in vollstem « a 

- Masse die Mittel, eine derartig gestellte Frage zweifellos beantworten u 
können; es ist hiezu strenge genommen nur die Ermittlung der Grösse 

des Abdampfung esrückstandes, der Härte und des Salpetersäuregehaltes 

 nothwendig. Ueberschreiten die gefundenen Werthe die von der Wiener 

- Wasserversorgungs- Commission hiefür festgesetzten Grenz- oder Maximal- DER 

® werthe, so muss ein solches Wasser als Verunreinigungen von aussen 

a ausgesetzt, bezeichnet werden; denn diese Maximalwerthe ziehen wirklich 

jene Grenzen, über die hinaus man bisher niemals die entsprechenden ae 

Bestandtheile in einem vor Infiltrationen geschützten Brunnenwasser vor- > . N: 

and. So sei hier nur recapitulationsweise erwähnt, dass ein, welcher | 

eologischen Formation immer, entspringendes Quell- resp. Brunnenwässer 

\iemals eine grössere Härte als jene, welche 18 deutschen Härtegraden 

i. 18 Thl. Kalk in 100.000 Thl. Wasser entspricht, enthält — haben | 
ch selbst die. von Gorup-Besanez untersuchten 18 Dolomitquellen aus a 

on Kalkeebirgen des Frankenjura und der fränkischen Schweiz nur ie 

ärten zwischen 8° 69-—21'39 deutschen Härtegrade, im Maximum die 

enze also blos um ein Geringes überschreitend, gelegen, aufgewiesen, — iR 

ss ferner für derartige Wässer bisher niemals ein grösserer Abdampf- RR 

ickstand als 5 grm. für 10.000 ‘hl. Wasser gefunden wurde — bei “ 
len obenerwähnten 18 Dolomitquellen schwankten die Gesammtrückstände 

rischen 2:334—3:186 grm. — und endlich wurden bis heute in solchen 

Vässern entweder gar keine oder nur höchst geringe Mengen von $al- 
petersäure. gefunden, so dass der von der Wiener Wasserversorgungs- 

immission eingesetzte Grenzwerth von 0°04 grm. auf 10.000 Thl. Wasser 

en, in der That das Maximum des noch Zulässigen repräsentitt. u » 

28 m Grenze überschreitende Menge an diesem a Bestand- A 

a ne ae ze Safer 

a a ae a min na en 

BE assar: ai, nen Canale erfährt, oder dass das Grund- 

‚ser und das von demselben passirte Erdreich durch allerlei Abfälle “ 

iischer Natur, die dem im allgemeinen Theile zu diesem Berichte SE 

seführten rel die Rohstoffe zur Bildung der Salpetersäure abgeben, 

k verunreinigt ist, denn auf einem anderen Wege kann das Brunnen- ii 

organische Substanzen nicht aufnehmen. Br 

2 Damit ist aber — und darin liegt das Schwergewicht der ganzen Ze 

ung — wie die in England und an anderen Orten gemachten 
nden Studien, leider auf Kosten von tausenden Menschenleben, 

6 haben, aueh festgestellt, dass der Genuss dieses Trinkwassers 

a iemischen Zeiten inficirend wirken kann, da die krankheit- \ 

6a m 



verbreitenden Koime auf PRERETER Wege meh: Vorbreit N, Ye 

aber mit dem steigenden Salpetersäuregehalt eine Zunahme des Abdanpt- | 

rückstandes und der Härte erfolgt, ist gleichfalls schon in dem ein- 4 

‚leitenden Theil des Weiteren erörtert worden. m 

Ein Anderes ist es, wenn man die Frage aufwirft, welche Minimalmenge 

an einem der genannten Bestandtheile im Wasser genossen unter nor 

malen Salubritätsverhältnissen schon bereits gesundheits- 
schädlich sei; so gestellt kann die Frage nach dem heutigen Stande 

unseres Wissens überhaupt nicht beantwortet werden, da aus Mangel, ' 

jeglicher Versuchsergebnisse die Ansichten der competenten Kreise sehr 

weit auseinandergehen. Zum Beweise dafür sei erwähnt, dass Müller 

ein Trinkwasser bereits als bedenklich erklärt, welches im Liter 4 Milli- 
gramm Salpetersäure enthält, ebenso Reich und Reichhardt. Die 

hannoversche Commission will 10 Milligrm. Salpetersäure zulassen, wäh- 

rend Brandes und F. Fischer als Grenzwerth 27 Milligrm. Salpeter- ° 

säure aufstellen. 

In unserem Falle, wo es sich zunächst darum handelt, zu ent- 

scheiden, ist ein Wasser verunreinigenden Zuflüssen ausgesetzt oder nicht 

kann die Frage auf Grund des ermittelten Gehaltes an Salpetersäure, 

der Härte und des Abdampfrückstandes, wie aus dem Vorstehenden wohl | 

zur Genüge hervorgeht,  präcise beantwortet werden. Es hätte darum 

genügt in den zu untersuchenden Wässern blos diese 3 Bestimmungen 

auszuführen; wenn nichts destoweniger auch noch andere Bestandtheile, 

als: Chlor, Schwefelsäure, organische Substanz mit in den Kreis der 

Untersuchung gezogen wurden, so geschah dies nur, weil man mit den- 

selben, wenn man so sagen darf, eine Controle für die. zunächst in Be- 

tracht zu ziehenden Beimengungen gewonnen hat. Die ausserordentlich 

zahlreich angestellten Analysen haben ergeben, dass mit einer Vermehrung 

der organ. Substanz stets die des Chlors verbunden ist, und dass mit, 

der gleichzeitigen Zunahme der die Härte bedingenden Stoffe und der? 

organ. Substanz die Menge der. Schwefelsäure wächst, somit aus der 

Grösse des Chlor- und Schwefelsäuregehaltes ein Rückschluss auf die 

Menge des Kalkes, der Magnesia und organ. Substanz gestattet ist. der. 
Abdampfrückstand als die Summe aller Bestandtheile wächst natürlich 

! in dem Masse als die einzelnen der genannten Bestandtheile zunehmen. 

"Bei der durchgeführten Untersuchung der ausgewählten Brunnen- 

‚wässer wurde daher auf die Ermittlung folgender Bestandtheile Rück- 

sicht. genommen: Abdampfrückstand, Chlor, Schwefelsäure, , Balpeteraäuig 

Kalk, BRSUEN und organ. Substanz. gi 



Re Ueber die Methoden, nach denen die einzelnen Bostimmungen vor- 

nn wurden, ist nur wenig hervorzuheben. 

Was die Ermittlung des Chlors, der Schwefelsäure, Magnesia und 

des Kalkes anbelangt, so genügt ‘es anzuführen, dass die allgemein 

üblichen, gewichtsanalytischen Methoden zur Anwendung kamen. In 

_ Betreff der Salpetersäurebestimmung wurde nach mehreren vergleichenden 

- Versuchen die Methode von Schulze: Ueberführung der Salpetersäure in 

 Stickoxydgas und Messen des letzteren, als die bei gleicher Exactheit 

am raschesten zum Ziele führende, beibehalten. Zudem gestattet diese 

Methode die gleichzeitige Bestimmung des Stickstoffes, welcher als sal- 

tige Säure enthalten ist, ein Umstand der darum von Wichtigkeit 

t, weil die salpetrige Säure als Zwischenproduet bei dem Uebergange 

W den kann. 

“Zur Bestimmung der Gesammtmenge an organ. Subst besitzen 

it dermalen noch keine, zahlreiche, rasch durchzuführende Unter- 

nen; ermöglichende Methode. ı muss u der nn der 

von organ. Substanz in Salpetersäure auftritt, so wie diese selbst auch 

wieder unter Umständen durch Bacterien zu salpetriger Säure redueirt 



| Bezeichnung des Brunnens nach T Bauzustand , EN 

Gasse und Haus-Nr. Art des Mauerwerks Die. 

im guten WEHR, kan ge- 
mauert mit Bruchsteinen 

Meierhofgasse Nr. 5 und 7 | im guten Bauzustand, oben mit Ziegel 
(öffentlich) unten mit Bruchsteinen gemauert 

. Thalgasse Nr. 32 (Wachstube) 

Meierhofgasse Nr. 10 im guten Bauzustand (nach Aussage)‘ 

Ursulinerinenkloster Adlergasse Nr. 20 gemauert ? 

. Hohlweg (öffentl.) Beginn d. Bränhausg. gemauert, gut erhalten 

. Obrowitz (Militärspital) im kl. Hof rechts im guten Bauzustand 

. Wienergasse Nr. 34 (öffentlich) | gut erhalten, gemauert 

Stadthof (öffentl.) Blisabelhstrasse Nr, 2 gemauert, im guten Bauzustand 

Bürgergasse Nr. 49 im guten Bauzustand, gemauert 

| 
| 

kin et | N 
Augarten (öffentlich) | a wen ame mit 

zum Theil in Ziegel, zum Theil in 
Bruchstein gemauert, gut erhalten 

. Zeile Nr. 73 (Armenhaus) im guten Bauzustand, gemanert 
'‚Statthaltereigebäude | im guten Bauzustand, gemauert 

Spielberg (Kaserne) | — 
| | 

. Meierhofgasse 4 

. Bäckergasse A8 (öffentlich) gemauert, im guten Bauzustand 

Adeliges Damenstift Krapfeng. Nr. 1 | gemauet 

. Quergasse (Schulhaus) öffentl, im guten Bauzustand 

. Technische. Hochschule gemauert, im guten Bauzustand | 

Thalgasse 39 (öffentlich) im «guten Bauzustand . 

Kröna Nr. 36 (Realschule) im guten ae 1a 
Altbrünnerg. Nr. 7 (blaue Kugel) | im guten Bauzustand, BP 

Bahnring Freitreppe (öffentlich) | im guten Banzustand, gemanert 

. Eichhorngasse 22 

Könieskloster a ee gemauert, gut erhalten 

Neugasse 93 a  gemauert, gut erhalten 



Ba 

IR 3 Wasserstand | 

_ in Meter 

Aptand e. Br unnens von Canälen;; 

en Wohngehänden ote. in Moter 

‚freie Lage 

Abstand vom Hause 2.50 a 

von der Hofflucht dieses Hauses 4.49% | One, | 
freie Lage im Garten; neben dem Brunnen 25” ent- 

fernt eine Eisgrube, die 7-58” tief ist 

im 2, Hof, freie. Lage | | ) 

von der Mauer des Königsklosters 9 gm eubfühet | 

steht in der Ecke des Gebäudes | 

frei stehend 

‚vom Stadthof 2° 8 entfernt 

im 2. Hofe, in der Nähe des Brunnens u 
für trockene  Küchenabfälle 

freie Lage | | 

von der Hofflucht des Hauses am, von der | 
Senkgrube 3-3” entfernt | n 

 Schleppbrunnen unter dem Hause situirt 

Brunnenschacht im Keller a 

freie Lage Ä 

Sehlepphrunnen, vom Hause 6” entfernt, jedoch 
unmittelbar am Hauptcanal gelegen 

im 1. Hof, vom Quertract a entfernt u 

Schleppbrunnen vom Schulgebäude 3" entfernt | 
im Hof, an der Gartenumfriedung, 19" vom a 

Hauscanal entfernt, gelegen 

Abstand: vom Hause 10” 

Brunnen im Hofraum 

‘im Hofe von der Mauer 0:6” entfernt 

im aufgeschütteten Terrain des früheren Wall- | v 
srabens gelegen, versumpft 

8:85" von der Hofflucht entfernt, 3:16” Entfernung | 
ein Pissoir mit Canal der ein entgegengesetztes Ge- 
fälle mepttah, so dass das Ablaufwasser mit Jauche 

vermengt stehen bleibt 

freie Lage i in einer Ecke an der rückwärtigen 
‚Seite des Gebäudes | 

im Garten freie Lage, 12% vom ‘Nachbargebäude a 
entfernt 



# wendigen Yokkiekieinpienagei entnommen, dabei gleichzeitig die a 

‚peratur des Wassers und der Luft, sowie der Abstand jener Objecte, 

die auf die Güte eines Wassers Einfluss nehmen können, von dem Brunnen 
r ermittelt, der Bauzustand des Brunnens, die Art seines Mauerwerks, der 

 Eindeckung, des Saugrohrs etc, erhoben und die Tiefe des DrwanoBa;: 

sowie die Höhe des Wasserstandes bestimmt. 

Die so ermittelten Daten finden sich in der vorstehenden Tabelle 
zusammengestellt. 

/ Ueber die Höhenlage der untersuchten Brunnen stellte Herr Prof. 

6. v. Niessl die Resultate früherer Nivellements zur Verfügung und 

knüpfte daran einige Bemerkungen über die Beziehung der in Tab. I 

angeführten Wasserstände zur Lage des Terrains, welche hier folgen : Fa, 

Als Grundlage dient die Seehöhe der Mariensäule auf dem „Grossen 

 Platze“ erste Stufe — 209-66 Meter. (Siehe G, v. Niessl im XI, Bande 

‚der Verh. des naturf. Vereines in Brünn.) 

Tab. I. 

Brunnen 

Spielberg, Kasernenhof . . . . 

Thalgasse 32, Wachstube (gelber Berg) 

 Elisabethstrasse 2 (Stadthof) . . . 
Thalgasse 30°, 1.0. Br 
Altbrünnergasse 7 RE Re 

Meierhüfganse ‚D....  .....% 

i 10, Privat. 

ER Min ann 

Eichhorngasse 22. . ._. 

'k. k. technische Hochschule 

k. k. Statthaltereigebäude 1. Hof. 

‚Neugasse 93, Privat. . ... 

"Damenstift (Krapfengasse), Privat 
Wienergasse 34... . 

Ursulinerinehkloster, Privat 

 Bäckergasse a 

’ h 

« 

nn nn nn nn nennen ie mpeg nn nen ng nn nn nn ren 

=: 
E 



| Tiefe des. IE 

ee 
he | Terrains | unter dem | 

N = Terrain | 

ı' ‚Meter | Meter 

7) Anparion RE ae u | 2029 | 3:0 | 

' Hohlweggasse bei en | 2025 | 59: | 
‚Stiege am Bahnring . ARE IR N RE RR 200-6 | Fa 

-Obrowitzer Militärspital. . . . |! 200-2 | 32 

i _ Königskloster im Hofe hinter der Kirchb, Peivaı | 200:0 | Bo 

| ‚Josefstadt, ERBE a 

ES ae \ 19807.2.27 | 

ee AI, Privat... =. . 20.2205 | 1970 2:0 | 

| 
5| Kröna 36, Realschule, Privat. . . . . . 1956 | 33 

Zu bemerken ist, dass bei den vor längerer Zeit vorgenommenen 

)er ar skundl wurde der früher mitgetheilten Tafel nen. 

die Wasserstandmessungen nicht gleichzeitie, auch nicht einmal 

selben Jahreszeit vorgenommen wurden, auch locale Verhältnisse 

scheint dabei nicht durchweg berücksichtigt worden sind, so sind = 

| en der Wasserspiegel eigentlich nicht mit einander vergleichbar. 

ist aus der vorstehenden Zusammenstellung, insbesonders nn 
n Fälle 'ausschliesst, in welchen: locale Einflüsse vorkommen, der 

menhang der Tiefe des Grundwassers mit der Höhenlage des ; 

oral, de, Seehöhen von 195 722371 im ‚Allgemeinen a 

217 und 20 dürften wegen ihrer Nähe an den Gerinnen - 7% 

wka a Zwittawa durch Infiltration sefüllt: werden. Auffallend hi & 

die Unregelmässigkeiten von Nr, 8 und 9 gegenüber dem a : 

en. Nr. 6, a insbesonders Al 15, welcher einen abnorm En 

TR 

an er 
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Bezeichnung der nung der | 
Brunnen 

‚Maximal-Grenzwerthe 

Wachstube (Thalg. 32) 

\ 

| 
| 

| 
Meierhofgasse Nr. 5/7 En 

Brenner inenkloster 

Hohlweg . «| 

Obrowitz, RR ER, 

Wienergasse Nr. 34 . 

PRO... 13 

Bürgergasse Nr. 49 

Augarten . 

Zeile, (Armenhaus) 

Statthalterei . 

Spielberg . 

Bäckergasse Nr. 48 

Damenstift 

Quergasse (Schulhaus) 

Ne | 

Thalgasse Nr. 3 ’ 

Kröna (Realschule) 

Blaue Kugel’ (Altbg. 7) 

Bahnring (öff. Stiege) 

724.1-030|0-838 11-6881 1-01 

| Temperatur | 2 | 
| ART 0 | man cr u 

| der | des a8| Eo/5% 
Datum | Duft |Weun| 3 | 5 |E5| 85 

Ka Fra _ | as Fi 
| Cels. | Cels. |) >. | 2 I|2 | 

= a 1 1008) 0683| 004 

2/,.1876 || 124° | 9-60 ‚ Dilaviam 232/0-082.0-354 
| | 

| 

1 124° 11° | dto. 0-07 

1/4. 1876 Ä 28° | 10° | dio. -483) 

| | | 
107... 1876 | 28° | 12-70 | Alluvium ee X 

3%. 1876 ar 50) go dto. \0:720/0:645,0:570 13841023 

10, ar 97-501 139° | dto. 

22),. 1876 | 12-40 | 89 dto. 

3... 1876 | 21° | 97° | dto. 081 

15/,.1876 | 20°. 12:90 Dituvium /1-326/1:50215-026 8:06811:& 

"a: 1876 | 18° | 8° || Syenit 12:62811-124.4-7703:522 14 

19/,.1876 | 29° | 12% | Allarium B002l1-Mal-sa12-31 14 

1, 

14-1876 | 260 | 105% Atlavium o-19011-00113-1725-933 18 

”/,.1876 | 21° | 12% | Diluvium 1-985/2-13014-563 5064 E 

RN dto. 

3. 1876 Pr 91:50 | 9-70 | Alluvium |1-8263-557|3:240|7-866lt: 

10.1876 || 280 | 1950 

"s: 

dto. | 28% | 19-5° 
I 

„1876 || 980 | 10° E 1:70514-15113:479|1-4 

-5640-46711-24511°748 Syenit 
- 

280 | 120 || Alluvium |2:196/0-865|0-7742-404|0-6£ 

0-81413:1041-505.2:14211-41 

12-40 | 110 .52411-17715-597/4-76619 

| 

1876 | 21:5°|.9° Di 



368 2:81| 0-87 1679) 

ge 364 0-61119-78 

| 6980! 5.856 0494 ns 

| 

‚1.122321 

03611711 

15213107 

4) 3000660 

1.483314 

1-1436:39 

3:12147-75 

4 3:92)53:9 

1:68 55:73 

1286481 

4:0017 368] 

6:96/80°26 

3:920106:25 

3:08, 6:48 66:68] 

6:20169°78 

' Untersucht 

von 

Habermann 
und Hoenig 

dto. 

Hoenig 
und Mucha 

Habermann 
und Hoenig' 

dto. 

Hoenig 
und Mucha 

Habermann 
und Hoenig 

dto. 

dto. 

dto. 

Hoenig 
und Mucha 

Habermann 
und Hoenig 

* u ar 88 und Mucha 
Hoenig 

dto. 

Habermann 
und Hoenig 

Mucha 

. Habermann 
und Hoenig 

. dto. 

dto. 

dio. 

elle 

über die 
spectralanalytische 

Untersuchung 

Natrium sehr deutlich, 
Kalium und Lithion weniger 

‚deutlich 

Natrium sehr deutlich, 
Kalium und Lithion deutlich 

Ueberaus reich an Natrium, 
sehr deutliche Kalıum- und 

Lithionreaction 

heich an Nätronsalzen, 
Kalium und Lithion sehr - 

deutlich 

Sehr viel Natrium, 
Kalium deutlich, 

Lithion keine Spur 

Natrium. Kalium: 
und Lithion sehr deutlich 

Natrium sehr viel, 
Kalium sehr deutlich, 

Lithion deutlich 

Natrium überaus reich, 
Kalium sehr deutlich, 

Lithion weniger deutlich 

Natrium überaus reich, 
Kalium und Lithion deutlich 

' Natrium sehr viel, 
Kalium deutlich, 

Lithion sehr deutlich 

Natrium überaus reich, 
Kahum sehr deuflich, 

Lithion deutlich. 

Natrium überaus reich, 
Kalium und Lithion sehr 

deutlich 

Natrium überaus reich, 
Kalium sehr viel, 
Litkion weniger deutlich 

Natrium sehr viel, 
Kalium sehr deutlich, 

Lithion deutlich 

Natrium überaus reich, 
Kalium und Lithion sehr 

deutlich 

Natrium überaus reich, 
Kalium und Lithion sehr 

deutlich 

Natrium überaus reich, 
Kalium nicht erkennbar, 
Lithion weniger deutlich 

- Natrium überaus reich, 
Kalium sehr deutlich, 

Lithion weniger deutlich 

Natrium überaus reich, 
Kalium und Lithion deutlich 

Natrium abnorm viel, 
Kalium überaus viel, 

Lithion weniger deutlich 

über die 
Brunnenu mgobung 

freie Lage 

öffentlicher Brunnen bw 
vom Hause entfernt | 

im 2, Hof freie Lage | 

öffentlicher Brunnen | 

im kleinen Hof rechts vor. .: 
dem Gebäude befindlich | 

öffentlich, frei en Kühe 

öffentlich, 28m vom Stadt- u 
hof entfernt 

im 2. Hof, freie Lage in |. 
der os von 3 Mauer % 

öffentlich, freie a | 

Schleppbrunhen unter | 
dem Gebäude befindlich | 

-|Brunnenschacht im Keller 

freie Lage 

öffentlich, Schtepphrunen, 
unmittelbar am aupteanal 

gelegen . 

im 1. Hof, vom Quer- 
traet 2:0% entfernt 

Abstand vom Schul: ° 
gebäude 3”, Öfen 

ti Hafen ka 
‚|Nähe des Gartens gelegen! 

öffentlich, Abstand vom | 
Hause 1”, im Hause eine | 

 Jauchgrube 

im Hofraum, ehemals | 
Zuckerfabrik i 

.O,6m von der Mauer | 
entfernt im Hofe links | 

im Terrain des früheren | 
 Wallgrabens gelegen, 

- versumpft 



'Versuchte man sich ein beiläufiges Bild von dem allgemeinen Gange 

der wasserführenden Schichten wenigstens jener Parthien zu. bilden, 

welche an den äusseren Ausläufern der Terrainerhebung zwischen Schwar- 

zawa, Ponawka und Zwittawa und dem zunächst angrenzenden Terrain 

liegen, co würde man erhalten : 

Wasserspiegel 

unter dem Terrain 

Mittel aus 4.und 6... 24.2217 Rn re 

2... m Peru» 1b: u, 207 Ar 2 A 

0 10, 19:10, 25 22720105 27 Bi, 

a, 98, 22h 1960, 

Weiche Beziehungen nahe durch den Ausdruck 

i = 32:+050 {8 198) 

dargestellt werden, wo 5 die Seehöhe, i die Tiefe des Grundwassers 

bedeutet. 2 

Es wäre gewiss interessant, wenn durch zahlreichere und mit den 

nöthigen Vorsichten angestellte Beobachtungen über die Tiefe des Grund- 

wassers etwas sichere und mehr vergleichbare Daten über die Lage der 

wasserführenden Schichten gewonnen würden, wobei auch die besonderen 

Einflüsse sich herausstellen würden. 

Seehöhe des Terrains 

Die chemische Analyse, die in dem dargelegten Umfange ausgeführt 

wurde, ergab die in den nebenstehenden Tabellen III und IV — in 

letzterer sind die gefundenen Werthe der wichtigsten Bestandtheile gra- 

phisch dargestellt — verzeichneten Resultate, ! 

Vergleicht man nun diese Daten mit den in der ersten Reihe an- 
geführten Maximal-Grenzwerthen für ein von Infiltrationen freies, gutes 

Trinkwasser, so zeigt sich, dass von den untersuchten 20 Brunnen der 

ersten Untersuchungsperiode nur ein Einziger u. z. der unter Nr. 2 der ° 

Meierhofgasse Nr. 5/7 aufgeführte, die einzelnen Bestandtheile in Mengen 

enthält, die unter den Grenzwerthen gelegen sind und der daher, als 5: 

völlig frei von äusserlichen schädlichen Einflüssen, ein zum Genusse 

vollkommen geeignetes Trinkwasser liefert. 2 

Von den übrigen Brunnen erweisen sich noch 4 nämlich Nr. 1 3 

'Wachstube Thalgasse 32, Nr. 3 Ursulinerinenkloster, Nr. 4 Hohlweg | | 

und Nr. 5 Obrowitz Militärspital, als solche, deren Wasser mit Rück- 4 

sicht auf ihren Salpetersäuregehalt zwar Infiltrationen ausgesetzt, gleich- 3 

wohl aber noch im Hinblick auf die oben angedeuteten verschiedenen 1 

Grenzwerthe für die Zulässigkeit eines Trinkwassers unter normalen 4 

Gesundheitsverhältnissen zum Genusse tauglich erscheint; dagegen müssen 

die übrigen 15 Brunnen als solche bezeichnet werden, die Tnfitestionen 4 A 



von Kandlen, Sonkgruben ee in en oft ausserordentlich 

hohem Grade erleiden und deren Wasser daher als zum Genusse nt- ı 
weder. höchst bedenklich oder ganz untauglich erklärt werden muss; 

‚ denn dieselben überschreiten die Grenzwertbe in einzelnen Bestandtheilen, | 

um das Vier- und Fünffache, in anderen jedoch aber auch um das 
‚che 

200fache und noch mehr. 

‚Fasste man diese Ergebnisse zusammen, so kommt man zu dem 

"unerfreulichen Resultate, dass von 20 stark benutzten, 
n guten Bauzustande befindlichen Brunnen, welche 

cht immer ungünstig situirt sind und auch in der | 

egel zu den besten der vorhandenen Brunnen gezählt 
jerden, ein einziger Wasser führt, das strengegenommen 

zum Genusse ohne Bedenken tauglich empfohlen 

rden kann; die übrigen Brunnen liefern fast aus- 

hmslos ein zum Genusse nicht taugliches Wasser, da 

ses durch Infiltrationen in einem Grade verunreinigt 

dass. es von an zen en une 

A 

ei geologische an der a a ent- 

x er Besen a indan den m 
ns völlig verwischt sind. 

elch’ ‚bedeutende Einflüsse rein lokale Verhältnisse auf die Zu- 

tzung eines Trinkwasser nehmen können, dafür möge das 

eclatante Beispiel einen Beleg liefern: In der nachstehenden 

finden. sich 4 Brunnen verzeichnet, die auf demselben Terrain 

ttelbarster Nachbarschaft gelegen sind und denen im Monat April 
ai rer Zeit BEN Pu: Dun, Da die 



" # n ; ie Mr GBR, 1% ae... Er ii I Bi ya Bi = 

Ä Fa F 4 2 BB? de ar in 
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92 
; 

| » „s LER, = | 
| Bezeichnung ©. | An 5: 

| R2IE 2-58 5 ' Anmerkung 
der Brunnen || £ | „a 

| = 12252123 | 
| O2 |ıG 4% 

1) Meierhofgasse 5/7 BB — 3990 ol öffentlicher Brunnen 

| | Tiefe 30'34® , Wasser- 

3| Meierhöfg.Nr. R 053 0-Böldpneh| 4,512) 21:04 stand 95 — 11:4” 
| | 

| 

\ Neben dem Brunnen eine 
fl gemauerte Eisgrube 
I 

| | ! Tiefe 94” , Wasserstand 

Meierhofg. Nr. 4 Mer 6:320 |12:060| 59-17, , Er S% 
N in 33” Entfernung be- | Fi 
findet sich die Senkgrube 

Fr 
Be 3:16” Entfernung die 

Senkgrube 

14 Eichhorng. Nr. 22 R 8202789) 5747 | 8% Be 106-4 Br unmen mit Senkgrube 
‚durch einen gegen den| 

| ersteren geneigten Canal | - 
| | in Verbindung L 

Blick auf die in der Columne „‚Anmerkung‘‘ enthaltenen diesbezüglichen 

Notizen bestätigt diese Annahme auf das Unwiderleglichste. h 

Für die Richtigkeit der hier auf Grund der Ergebnisse der 
chemischen Analyse gezogenen Schlussfolgerungen können wir überdies’ 

mit höchst eindringlicher Beredsamkeit die an andererer Stelle "diese 

Berichtes von technischer Seite zusammengestellten Ergebnisse über die 

Untersuchung des dermaligen Bauzustandes und Verlaufes der Strassen- 

und Hauskanäle, Gossen, Senkgruben etc. sprechen lassen. i 

Ist nun auch der Einfluss der geologischen Formationen bei den 

meisten der untersuchten Brunnen nicht mehr zu erkennen, so m " 

jedoch gleich hier: hervorgehoben werden, dass die Resultäte der chemische 

Analyse andererseits darauf hinweisen, dass Brünn in dem aı 

den Syenit und den diluvialen Ablagerungen er 

Stadttheilen über gutes Trinkwasser verfügen könnte 

denn berücksichtigt man die. bei der Untersuchung der Brunnen in der 

Meierhofgasse Nr. 5/7 ünd Nr. 10, ferner Wachstube (Thalgasse Nr. 32) — 
die sämmtlich dem Gebiet des Diluviums angehören — sowie des de 

Syenit entstammenden Wassers der sogenannten Antoniwasserleitun; 

(siehe weiter unten) erzielten Daten, so ‘erhellt, dass diese Auffassung 

ihre volle Berechtigung hat und die Erfahrungen einer nicht allzulang 

Kr ah en 

u a ee DR, RE A 



Vergangenheit bezüglich. einiger Theile des Sn Gebietes vor- 
leihen ihr weiters eine sehr wesentliche Stütz 

9 TR IT TORE ARTEN TÄRRRE 33 OR KEN FRI FR OO TREE ER LUREL ITEM IT 

dringend geboten die Untersuchung weiter fortzusetzen, sie theils auf 

noch andere, als die bereits mitgetheilten, Brunnenwässer, auszudehnen, 

theils bei den schon untersuchten zu erneuern um durch die neu zu 

nd ihren Werth durch die Stütze neuen Beweismaterials zu erhöhen. 

en die Jahreszeiten auf die geschilderte Zusammensetzung der Brunnen- 

ässer nehmen, wenn auch von vornherein mit einem hohen Grade von 

tensiven Ver unreinigungen der Einfluss der Jahreszeit ein verschwindend 

einer sein müsse. \ I 

"Zu diesem Ende wurde naeh: in der Wintersaison 1876 eine grosse 

alyse unterworfen 'und das Gleiche hierauf unter Zuziehung einiger 

ıderer Brunnen im Frühjahr 1877 wiederholt, Die Ergebnisse dieser 

den Enz sind in den folgenden Tabellen V und VI zusammen- 

Ein releich: u isallen a in diesen beiden Tabellen enthaltenen 

hen mit den entsprechenden in der Tabelle III niedereelegten - = 

Tabelle VI — ergibt, dass in Bezug auf die Grösse des Abdampf- 

Standes, der Härte und des Salpetersäuregehaltes in den meisten 

len zwar eine Herabminderung constatirt werden kann, zumeist aber 

18 isch im ons nur wenig Send 5 a Fast durch- 

ds ist a Ahdampfrückstand, die nn und der Salperterahure- 

‚Bei der Schwere des Verdiktes, das auf Grund der bisher mit- 2 

 getheilten chemischen Versuchsergebnisse über die zur Zeit herrschenden 
Trinkwasserverhältnisse Brünns, gefällt werden musste, erschien es 

‚ erlangenden Daten die Richtigkeit der gezogenen Schlüsse zu er proben, 

Gleichzeitie schien es wünschenswerth den Einfluss zu ermitteln, 

ahrscheinlichkeit anzunehmen war, dass bei den statthabenden so 

han der bereits einmal untersuchten Brunnenwässer neuerlich der 

U een ein so geringer Eu, a man den BlnsUseren Banituss der 



Tab, V, Ergebnisse d 
(Ende November, Decei 

Bezeichnung der | | Temperatur | 

u. Brungen NN \ der | des = E 
| Datum | ur 

| | Luft | Waun| © 3 
Lage | BORN RRNBRREER En 9 

I | Cels. | Cels. | 2 

Thalgasse Nr. 39 . 6/1. 1876 m 

Mgierhofgasse Nr. 5/7 || ?°/,,. 1876 | 5° 10° | > 1200 )% 

| Kröna (Realschule) 2). 1877 _- _ | Alluviam | lg 564 1% 

Bahnring (öff. Stiege) || */,.. 1876 | — _ Diluvium 3872 31791114254 L- 

Statthalterei . 2718761 — | — | „. 114501:58315:27013-26004 

Bäckergasse Nr. 48 0/9: 1876| — 2 Alturium 1:898/1'452/4-809 2'724 H 

Stadthof . YA RL 308 | Syenit mom 1 
| £ 

Ergebnisse der I 
| (Monat M 

Thalgasse Nr. 39 . | 12/.. 1877 | 3" | g0 Dit wit BIS TRONEDR 2-96113-800/1° 

l | Y 

Quergasse (Schulhaus) | '°/,. 1877 | 45 | Alluvinn 2115 1:56711:712)4-040% 
| ee | 

Kröna (Realschule) .| '"3/,. 1877 | 4" 8" n -  147613:82612-862/5:416/1 

ri 
Bäckergasse Nr. 48 .|| "/.1877 | 4° | 9 | » .3°06011-367/5-336|1-560)1 

Set. Annaspital . 1 13/1877 125° vr Huhn 88810-267|1-36912- Bi 

Hohlweg . ‚| ®,.1877 | 7° | 10 „..\0:316/0-556/0-759 11-358 

Bürgergasse Nr. 49 .|| '1%,.1877 | —3° |. 65° # | -95510:968|1:033 2796( 
} 5 E 

Augarten . 1877 59510770 » 1216[1:18012-615/2-938]1 
| P 

Meierhofgasse Nr. 10 | !%/,. 1877 | 7.5° 12:5° || Diluvium 0282/0620) Spuren |1"26 4 

Meierhofgasse Nr. 4 . B 750 | 110 } '3-00812-953!6-320|3: 921 

11| Eichhorngasse Nr.2| , 7:50 | 19 2 8202-789 57478316) 

Königskloster. (Attbrinn) || *'/,. 1877 | 0 10° || Alluvium |0-392 0.268 0101/0-% N 

Neugasse ‚Nr. 3. .| 30). 1877 | g0 ; 950 e :55011-044 1-77211-7 30 

| x | Br. 
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5 je. Schneider 

a, 

von. 

Schneider 

„ 

39. Habermann 

de 

Habermann 

ı Schneider 

Kariof 

Preiss 

Hornitezek 

Kariof 

7] Hornitezek | 

über die 

Untersuchung 

Natrium sehr viel, 
Kalium deutlich 

Siehe Tabelle IH 

| Natrium: sehr deutlich 
Kalium und Lithion 

deutlich 

 Preiss 

Reiss & Biak | 

na | 

Natrium sehr viel, 
Kalium und Lithion 

sehr deutlich 

Natrium sehr deutlich 
Kalium und Lithion. 

deutlich 

speetralanalytische 

r Siehe Tabelle IH 

| 
h Siehe Tabelle m 

Lithion weniger deutlich | 

E 

De 

inzwischen verschüt 

\ 

. Siehe Tabelle IIT 

Siehe Tabelle II 

Neben dem Brad ein. 
gemauerte Eisgrube, Tief 

des Krunnens 30.3 

In 3-3m Entfernung befind 
sich die Senkgrube. 

Brunnen mit der Senkgrul 
durch einen gegen den 

‚ersteren geneigten Canal 
Verbindung 

Freie Lage an der Rück- 
seite des Gebäudes 

‚Im Garten gelegen. 
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Nur ‘zwei von den in der Tabelle VI in Vergleich gezogenen 

| Wiässer bilden, u. zw. nach entgegengesetzten Richtungen, eine Aus- 

4 nahme von der. eben aufgestellten Regel. Es sind dies das Wasser des 

B Augartenbrunnens und des Brunnens in der Thalgasse vor dem Hause 

ni ‚Nr. 39. Bei ersterem zeigt sich nämlich eine sehr wesentliche Zunahme 

I Plan den: ‚einzelnen Bestandtheilen, somit eine bedeutende Verschlechterung, 

Ä die ihren Grund darin hat, dass im Winter, wo eine im Verhältnis 

um Sommer höchst unbedeutende Wasserentnahme stattfindet, das Wasser, 

n steter Berührung mit dem umgebenden Erdreich bleibend, hinlänglich 

Gelegenheit zur Anreicherung der einzelnen Bestandtheile besitzt. 

Bei letzterem Brunnen macht sich hingegen eine sehr auffällige 

Abnahme in allen Punkten geltend. Hier liegt der Grund in der gänz- 

hen Veränderung, die die unmittelbare Umgebung des Brunnens | in. 

r Zeit, die zwischen der I. und II. Untersuchungsperiode gelegen 

war, erfahren hatte. Zur Zeit der ersten Wasserentnahme, das war im 

Sommer 1876, lag der Brunnen in 1 Meter Entfernung vor einem von 

rbeitern und Handwerkern (darunter ein Fleischselcher) stark bewohnten 

äuschen, welches in seinem engen von Gebäuden rings umschlossenen 

ofraume eine Cisterne besass, die, wenigstens nach der Qualität des 

assers, das in derselben vorgefunden wurde, zu urtheilen, ‚offenbar 

ch anderen Zwecken, als der blossen Ansammlung des Regenwassers 

tiente und welche, zufolge ihrer höchst primitiven Anlage, wenig Schutz 

son die Versickerung ihres Inhaltes bot. | 

Ausserdem verlief in fast unmittelbarer Nähe 1: Bahn ein 

»nes Rinnsal. Kurz darauf wurde das Häuschen demolirt, die Cisterne 

chüttet, das Rinnsal entfernt und die Folge davon war, dass 3 Monate | 

r das Wasser dieses Bruunens bereits eine auffällige Besserung 

wies. Dieses Beispiel ist ganz besonders geeignet den oben entwickelten 

schauungen über die Ursachen .der Verderbnis des Brünner Trink- 

sers. als Stütze zu dienen ; denn offenbar waren durch die Weg- 

mung der erwähnten 3 Objekte ebensoviele Zulemungen schädlicher 

standtheile hinwesgeschafft worden. 

Was num die in der II. Untersuchungsperiode neu der Analyse 

rworfonen Brunnenwässer — es sind dies die Brunnen aus: St. Annen- 

ıl, Meierhofsasse Nr. 10 und Nr. 4, Eichhorngasse 22, Königs- 

oster (Altbrüun), Neugasse Nr. 93 — anbelangt, so bestätigen sie 
inhaltlich die Conclusionen, die aus den Ergebnissen der zuerst in 

rsuchung gezogenen 20 Brunnen dedueirt werden mussten; auch 

ier finden wir wieder eine einzige Ausnahme von der Regel, die dem- 

en Terrain wie die im ersten Falle aufgeführte — Meierhofgasse 

Tal 
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Nr. 10 — entstammt. Erscheint ausser diesem das Wasser des Brunnens 

des Königsklosters noch geeignet, so ist auch hier wieder das Wasser 

aller übrigen Brunnen zum Genusse mehr oder weniger ungeeignet, denu 

die ermittelten Mengen für die einzelnen Bestandtheile überschreiten 

nicht unwesentlich selbst die weitgezogensten Grenzen. ’ 

Hält man die durch die 3 Untersuchungsperioden gewonnenen 

Ergebnisse mit der Erwägung zusammen, dass die überwiegende Zalıl 

der untersuchten Brunnen zu den vom Publikum stark benützten und 

besten der vorhandenen Brunnen gehört, dass also bei allen übrigen die 

. Verhältnisse womöglich noch ungünstiger gestaltet sind, so gelangt man 

zu der Annahme: das Grundwasser Brünn’ erfährt höchst 

wahrscheinlich eine ebenso allgemeine, als intensive 

Verunreinigung und diese erfolgt zweifellos durch den 

Inhalt der Canäle, Senkgruben, Anschüttungen etc. 

Um für die Grösse dieser Verunreinigung einen nurannäheruden 4 

Zahlenausdruck zu gewinnen, wurde folgender Weg eingeschlagen: | 

Es ist aus der Zusammenstellung des Verlaufes der Canäle zu 

ersehen, dass diese mit sehr wenigen Ausnahmen in die Mühlgräben 

der Schwarzawa und Zwittawa einmünden, die sich bei ihrem Austritte‘ 

aus der Stadt am Dornich nächst der Hochstetter'schen Fabrik alle 

vereinigen. 

Würden die Canäle ihrer Anlage und ihrem Bauzustande nach 

die ihnen gestellte Aufgabe: eine Abfuhr der Auswurfsstoffe zu besorgen, 

vollkommen erfüllen, so müsste der durch die Vereinigung aller Mühl-” 

gräben gebildeten Wasserstrang den grössten Theil der organischen 

Substanz, die durch die Auswurfsstofie in die Canäle gelangt, ent- 

halten. Im gegentheiligen Falle, würde eine grössere Differenz erweisen, 

dass der Canalinhalt vor seiner Einmündung in die Mühlgräben, im 

dem umliegenden Boden versickert, 4 
Zur Klarstellung dieser Verhältnisse, welche genügende Anhalts 

punkte zu einer . beiläufigen Berechnung liefern können, wurden i 

zweimal an demselben Tage, zur selben Stunde, der Schwarzawa und 

Zwittawa vor ihrem Eintritt in die Stadt und 1 Stunde später den 

vereinigten Mühlgräben an der oben erwähnten Stelle Proben entnommen 

und einer Analyse unterworfen, deren Ergebnisse in der folgenden Tabe le 

zusammengestellt sind. | E 

Y 
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Salpetersäure und Ammoniak in nicht bestimmbaren Mengen 

- vorhanden. 

| 

nr den vorliegenden Zweck hat vorzugsweise die Menge der 

anischen Substanz bei den einzelnen Wässern Interesse, wenn auch 

anderweitigen Daten entsprechende Schlüsse zulassen. | 

Aus der obigen Zusammenstellung geht hervor, dass das Wasser 
“ vereinigten Mühlgräben im Mittel 1:56 Thl. organ. Substanz im 

‚000 Thl. Wasser enthält; zu dieser Menge tragen das Schwarzawa- 

Zwittawawasser gemeinsam im Mittel 0:59 Thl. bei, der Rest von 

hl: organ. Substanz für je 10,000 Thl. Wasser wird demselben 

bar durch den Inhalt der Canäle etc. zugeführt. 

"Nach den von Herrn. Prof. I. 6. Schön vorgenommenen Messungen 

pt bei einem mittleren Wasserstande die durch die vereinigten Mühl- 

»n Pro Sekunde abgeführte Wassermenge 1180 Liter. Darnach berechnet 

ı die pro Tag bei mittlerem Wasserstande abgeführte Wassermenge 

1,019. 520 Hektoliter Wasser, durch die 9889 Kilogr. organischer 

tanz, die den Canälen etc. entstammt, abgeführt werden. | 
Nehmen wir nun an, dass die zur Abfuhr gelangende organische 

un stanz zur einen Hälfte stickstoffhaltige, zur anderen stickstofffreie 

, die in ‚Form von Seife, Fett, Farbstoff ete. als Abfallsprodukte der 

\ den Mühlgräben situirten Fabriken in das Wasser gelangt — eine, 

4 die. herrschenden‘ Verhältnisse in Brünn in Bezug auf die letzteren 

> sehr niedrig. gegriffene Ziffer — so repräsentiren obige 9889 Klg. 

11 1 Kia. Stickstoff, die pro nn Bu dem Wasser fortgeführt werden, 

Ta* 



Machen wir weiters die Annahme, dass die von den Bewohnern 

Brünns gelieferte Menge an Auswurfsstoffen im. Durchschnitt gleich ist 

den von 50.000 erwachsenen Menschen produzirten Quantum von Exere- 

menten und dass von dieser Menge bloss die Hälfte durch die Canäle 

abgeführt wird, so sollten sich noch immer in dem Wasser der ver- 

einigten Mühlgräben pro Jahr 380.000 Klgr. Stickstoff nachweisen 

lassen ; thatsächlich werden aber im Maximum 288.770 Klgr. vorgefunden, 

daher eine Differenz von rund 91.230 Klgr. Stickstoff, pro Jahr, die 

nach den gemachten Annahmen im Minimum dem Boden Brünns ein- 

verleibt werden. Diese Menge Stickstoff’ entspricht 352.000 Klgr. Salpeter- 

säureanhydrid, die in Form von Nitraten (salpeters. Salzen) im Boden 
aufgespeichert werden. 

Eine weiter fortgeführte Untersuchung würde jedenfalls ergeben, dass 

neben den bisher namhaft gemachten 2 resp. 5 Brunnen noch einige als 

solche zu bezeichnen sind, deren Wasser zum Genusse vollkommen geeignet 

erscheint; keineswegs wird aber ihre Zahl und die Wassermenge, welche 

sie abzugeben im Stande sind, eine so grosse sein, dass damit das 

Bedürfnis der Bewohner Brünns an Trinkwasser auch nur zum kleineren ° 

Theile gedeckt werden könnte. Bei der Betrachtung der Trinkwasser- 

verhältnisse der Stadt Brünn müssen daher auch noch jene Wasserquellen 

mit in das Bereich der Untersuchung gezogen werden, die neben den 

Brunnenwässern an der Versorgung Brünns mit Trinkwasser theilnehmen. x 

Hieher gehört nun fast einzig und allein das Wasser der soge- = 7 

nannten Karthäuser (Antoni) Wasserleitung, | 

Die Analyse dieses Wassers ergab folgende Zahlen; 

an ne ga | In 10.000 Theilen 

a ER a2 3$ 85 
aa 2 5% e3| RR. & 8ER 58 
us = era a Pater 

30/6, Don 0 mE SHReIn © 0460 ron, 

.  Das- gänzliche Fehlen der Salpetersäure, die unter 18 liegen F 

Härte, ebenso der innerhalb des Grenzwerthes noch befindliche Ab- 
dampfrückstand, kennzeichnen dieses Wasser als ein allen Anforderung u, 
die an ein gutes Trinkwasser gestellt werden können, vollkommeı 
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entsprechendes. Ebenso sind auch seine phisikalischen Eigenschaften 

gleich günstige. 

Das Quantum jedoch, in dem das Wasser den Bewohnern Brünns, 

selbst an dem Orte seines Ursprunges, zur Verfügung steht, ist ein 

verhältnissmässig so geringes, dass auch wieder nur ein kleiner Bruch- 

theil derselben damit versorgt werden kann; dazu kommt aber weiters 

noch eine mangelhafte Fassung der Quelle und Fortleitung derselben, 

so dass dieses Wasser für Brünn in Bezug auf Trinkwasserversorgung 

aur von secundärer Bedeutung ist. 
EI ar Zee zZ 

me 

m = - B 
EBEN : 

J 
Brünn leidet demgemäss an einem effectiven Mangel onuss- 

fähigen Wassers und es tritt diesbezüßlich zunächst die Frage an 

_ uns heran, wie kann diesem folgenschweren Uebelstande - abgeholfen 

werden. Radical gelänge die Lösung dieser Frage offenbar durch Ein- 

deitung einer wasserreichen, trinkbaren Quelle aus der Umgebung 

"=  Brünns und es soll dieser Gegenstand späterhin noch zu einer etwas 

B ausführlicheren Besprechung gelangen. So viel sei aber jetzt schon 

hervorgehoben, dass es einer geraumen Zeit bedarf, eine so hochwichtige 

Frage ihrer Spruchreifheit zuzuführen; bis dahin, selbst wenn man den 

 verhältnissmässig kürzesten Zeitraum dafür annimmt, darf man angesichts 

| der dermalen herrschenden Verhältnisse, die sich von Tag zu Tag, ja 

'E von Stunde zu Stunde, verschlechtern und in jedem Momente verhängnissvol 

ur Geltung gelangen können, unmöglich die Hände in dem Schoss ruhen 

IR lassen. Wenn es auch nicht gelingen wird, auf einem anderen Wege, welche 

-  Aushilfsmassregeln auch immer als Ersatz für die eben erwähnt einzig 

N mögliche radicale Besserung ergriffen werden mögen, ein allen Anforderungen 

> vollkommen entsprechendes Trinkwasser herbeizuschaffen, so ist doch 

Sein Aushilfsmittel zu finden, welches als Surrogat ein Wasser in ge- 

_ nügender Menge liefert, das unbeeinflusst bleibt von den schädlichen 

_ ‚Einwirkungen des durch und durch inficirten Boden Brünns, ein Umstand, 

Der, ‚mit Rücksicht auf die zur Zeit herrschenden Zustände, als ein 

wesentlicher Fortschritt bezeichnet werden muss. 

Be _ Nach dieser Richtung hin kommt vor allem das Wasser der 

bestehenden Schwarzawawasserleitung, welches dermalen als Nutzwasser 

mr Verwendung gelangt, in Betracht zu ziehen. ‘Von diesem Wasser 

wurden zu verschiedenen Jahreszeiten Analysen vorgenommen und deren 

EN ‚Ergebnisse, die wir in nachstehender Zusammenstellung folgen lassen, 

geben uns genügende Anhaltspunkte zur Beurtheilung desselben: 
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Als charakteristisch für dieses Wasser muss seine geringe Härte 

auffallen, die es als sogenanntes weiches Wasser, zur Verwendung als 

Nutzwasser besonders geeignet, als Trinkwasser jedoch, wegen des 

dadurch bedingten schalen Geschmackes zum Genusse wenig einladend, ° 

erscheinen lässt. Wie jedes Tagewasser, das cultivirtem Lande entlang ° 

seinen Lauf nimmt, enthält es nicht unbedeutende Mengen organischer E 

Stoffe in sich gelöst, die zwar während des Winters die Maximalgrenze ° 

nicht übersteigen, im Sommer hingegen, wo die Zuflüsse vom eultivirten 

Boden die Auslaugung der dort stets in grösseren Mengen angehäuften ° 

Dungstoffe besorgen, eine den Maximalwerth mehr oder weniger über- - 

schreitende Grösse annehmen. Dieses Moment ist es namentlich,. welches 
die Anwendung, dieses Wassers zu Trinkzwecken nicht zulässt, selbst ° 

wenn man davon absieht, dass es unter gewöhnlichen Verhältnissen 

selten klar und hell erscheint, nach starken atmosphärischen Nieder- 

schlägen stets von aufgeschwemmten festen Bestandtheilen derart ver- 

unreinigt ist, dass es so ohneweiters keineswegs genossen werden kanal 

Damit dieses Wasser sich zum Genusse eignet, müsste es selingenfg 

1. dasselbe unabhängig von allen Witterungseinflüssen stets klar un 

hell zu erhalten; I 

2. es — natürlich innerhalb der zulässigen Grenze — härter un ı 

dadurch wohlschmeckender zu machen und endlich B 

3. den Gehalt der. organischen Substanz auf einen Werth herab: - 

mindern, der den @renzwerth selbst unter den ungünstigs on 

Verhältnissen auch nicht annähernd erreicht. Re 

Nach zahlreichen im. Laboratorium der allgemeinen Chemie a 
‚der k. k. techn. Hochschule zu Brünn angestellten Experimenten im im 

Kleinen ist es vollkommen gelungen diesen Anforderungen gerecht 2 

werden und zweifellos werden sich mit den weiter unten zu beschreiben 1 er 

= apigse gleich günstige Resultate im Grossen ergeben. 



; freien Ball einstlckchen ülteit, wobei folgender chemischer Process vor 

1 en scht: 

vn Die ie robanre Phonerde de dnı wirkt re auf den 

Ben: Kalk ein, es wird Kohlensäurefrei und es bilden. sich 

chwofelsaurer Kalk und Thonerdehydrat. Die beiden ersteren. die 

K hlensäure und der schwefelsaure Kalk — werden vom Wasser gelöst, 

hrend sich en in en eines sehr fein veriitn, 

Gehalt an organ. Substanz i in 
‚10.000. Theilen 

or der. 

Filtration 

1ach Yasatz von Dee 
pro Liter einer 
UL Su 
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ja 
| 
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| 

ersteren Falle, bei welchem die Filtration eine kürzere 

a letzteren. in a nahm, wurde ie 

NN 
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Wasserleitungswasser f 
nach Zusatz von 5 n vor der | 

er Filtration | Br %deansemee 
Be, | 

E Abdampfrückstand . 1'110 4428 
; Schwefelsäure . 2.2... | 0-372 1.819 

Obi Ya RN 0.048 
Kalk | 0,375 0:794 
Magnesia . | 0:039 0100 
BL ne ee 935 

aus denen zu entnehmen ist, dass die Gesammtmenge an fixen Bestand- | 

theile um das Afache, die Härte um mehr als das Doppelte zugenommen hat, ° 

Man hat es nach der Menge des vor der Filtration dem Wasser ° 

zugesetzten Alaunlösung ganz in seiner Macht dem Wassor jeden beliebigen ° 

Härtegrad zu ertheilen, denn die Umsetzung zwischen Alaun und kohlen- ° 

sauren Kalk ist, wie sich durch Rechnung aus den folgenden Versuchs-" 

daten ergibt, eine vollständige und die. Steigerung des Biäriegralg 

demnach auch proportional dem Alaunzusatz : R. 

“ Fa ENT, - > Nach der Filtration BF 

hi pro 1 Liter 1 
= seem | 

Vor der Filtration 5« einer 10% 10° einer 10% 7 
Alaunlösung Alaunlösung 

——__ [in 

Br Härtegrade Härtegrade 

destillirtes Wasser. . 2... ‘IH | 19:07 
% 

nd a Zur vollständigen Umsetzung des Alauns bedarf es im Maximum 

le 10 Minuten. RE 
u Für die Ausführung dieser Filtrationsmethode im Grossen werde n 

sich die nachstehenden, von dem Herrn Bauadjuneten Alois Frat 

 construirten Filter empfehlen. | 3 

Da es sich dem früher Ausgeführten nach darum handelt, s 

SE das entsprechende Gemisch von Wasser und Alaun eine kurze Zei 

je ° hindurch — im Maximum 10 Minuten — mit dem Kalksteingrus il 
rn Berührung bleiben kace, so hat der een ne as eine ori 
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erhalten, bei welcher unter Einhaltung gewisser Dimensionsverhältnisse 

dieser Forderung Genüge geschieht. 

Das Filter, welches 

für Öffentliche Zwecke zur 

Anwendung zu kommen 

hätte, besteht zunächst 

aus einem beiderseits 

offenen Cylinder a Fig. IE, 

an dessen Innerer Peri- 

pherie in bestimmten 

gleich grossen Abständen 

Radialwände angegossen 

sind. Nach unten wird 

dieser Cylinder durch 

einen mit Schrauben 

wasserdicht anziehbaren 

Boden abgeschlessen, an 

welchem ein zweiter Cy- 

linder 5 von kleinerem 

Durchmesser angegossen 

ist, der an seiner äusseren 

Peripherie gleichfalls mit 

Radialwänden derart ver- 

sehen wird, dass letztere 

zwischen denen des 

äusseren Cylinders, die- 

selben etwasübergreifend, 

so zu liegen kommen, wie 

es der Grundriss der 

Figur II veranschaulicht. 

Die. so  resultirenden 

Zwischenräume, die das 

Wasser in Form einer 

Wellenlinie passiren muss, 

werden mit bitumenfreien 

Kalksteinstückchen in 

dem beiläufigen Durch- 

in einen Abschluss durch 



geffee € e von Borinkärein SER As de ri 

führt, 

aus Gusseisen bestehendes Gefäss, das sogenaunte Alaungefäss e, von 
45—50 Liter Fassungsraum, das durch das Trichterrohr f nachgefüllt 
werden kann. Durch das Rohr g, das gleichfalls in dem oberen Deckel 
festgemacht ist, strömt das zum Filtriren bestimmte Wasser hinzu, 
welches jedoch bevor es in das Filter gelangt kurz über der Ausfluss- 
öffnung einen conisch gebohrten Hahn h, dessen Details in der Figur III 
ersichtlich sind, passirt um aus dem Alaungefäss e selbstthätig die 
entsprechende Alaunmenge anzusaugen. 

Fig. ID. Die Wirkungsweise 

des ganzen Apparates ist 

nun folgende: dureh ein 

oberirdisch zu hand- 

habendes Hebelwerk gibt 

man zunächst dem Hahne 

h die Stellung a der 

Figur III, wodurch dem 

Wasser der Eintritt in 

das Filter ermöglicht ist. 

Bei der hier zur Anwen- 
dung gebrachten Hahn- 

construction besitzt das 

durch denselben hindurch- 

ströniende Wasser nach bekannten Lehrsätzen der Hydrodynamik einen so- 

genannten negativen hydraulischen Druck, d. h. die Luft drückt von aussen 

mehr, als das Wasser von innen und zufolge dessen wird durch die zweite 

im Hahne angebrachte engere Bohrung, die unter einem möglichst spitzen 

Winkel an die erstere stösst und durch das heberartige gestaltete Rohr ; mit 
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ist uud aus welchem ein Rohr “ nach au tw zu Aa Auslauf Bi 

dem Alaungefäss e in Verbindung steht, eine bestimmte Menge Alaun- 

lösung in das Wasser eingespritzt; die Menge der zufliessenden Lösung 

hängt von dem Durchmesser der engeren Bohrung ab. 

Mit dem Alaun gemischt gelangt nun das Wasser in den eigent- 

lichen mit Kalksteinstückchen ausgefüllten Filterraum, den es in Folge der 

hier angebrachten Radialwände in Form einer stark gekrümmten Wellenlinie 

passiren muss. Gleichzeitig erfährt das Wasser auf diesem seinem Wege 

durch das Filtermaterial einen nicht unbedeutenden Widerstand der 

natürlich eine Geschwindigkeitsverminderung des 'strömenden Wassers 



und | man Bat es a der Wahl der Körnergrösse des Kalk- 

ER und der Dimensionen des Filterraumes vollständig in seiner 

; - Macht das Wasser “zu zwingen die Zurücklegung des Weges in einer 

bestimmten Zeit zu vollziehen, wie dies die nachstehende durchgeführte 

 approximative Rechnung, welche keineswegs Anspruch auf völlige Genauig- 

3 keit erhebt, erweisen soll. 

E Nach Darcy (siehe dessen Werk: Les fontaines publiques de la 

ville de Dijon) besteht zwischen der pro Sekunde gelieferten Wasser- 

menge, der Druckhöhe, der Dicke der ua und der Filterfläche 

Folgende Sraehan; 

ARTEN am Wan WR Mi) Wü San nähe Mh Mk Mc Msn DATE A Ka A VE 3 N TRAGE GEHE, GE A Ka u 

VER 3 
M=zk 7 Q . . SEE 1) 

wenn wir mit M die ‚pro Sekunde gelieferte Wassermenge mit 9 die 

ruckliöhe, ‘mit d die Dicke der Filterschicht, mit @ die Filterfläche 

nd mit % einem vom Filtermateriale abhängigen Faktor bezeichnen, 

 Darey durch direkte Versuche für Filtermaterial von 0°77”Y bis 

2 Siebgrösse, bei 0°58”/ bis 1'7”Y Dicke der Filterschichte und : 

11m) bis 13°9”/ Druckhöhe ermittelte. 

Für eine Dicke des Sandkorns von 2%, erhielt er beispielsweise 

r k den Werth 0:0003 und dann können wir obiger Gleichung die 

ielle Form | 

 M — 0:0003 - Q a 
be} 

u dm -Durchmesser der Kugeln und da de Widerstand bei. 

ewegung des Wassers mit der benetzten Fläche wächst, so wird 

ımso kleiner. werden, je grösser der Durchmesser der Kugeln ist. 

n. Funny der Geschwindigkeit des Me in einer Röhre 

2 ET EEE TEE EEE SEE EEE N ZE BEE ER Green. Ba 



oder 

! Bezeichnen wir mit Mı die pro Bokcnds gelieferte a 

für eine Körnerdicke von 2%, und mit M die für 2m so ist dem 
Entwickelten nach Eh m 

Mı :M = V 20 s V» 

MH. ee 

und mit Rücksicht auf die Gleichung 2 9 

Mı = 3-16. 00003 - Q 

Mı BE 
DT ne 000095. 7°. iu. =. 

die Wassermenge pro Sekunde für 1/]”Y Filterfläche oder auch anders 

die Geschwindigkeit 

RT — 0:00095 0. re 

Nehmen wir nun weiters für unser Filter an, dass R der Halbmesser des 

äusseren Cylinders gleich 0-375”/, r der Halbmesser des kleineren Cylinders 
R E 

gleich Z = 0:187”/ ist und dass der eigentliche Filterraum d. i. 

der Raum zwischen den beiden Cylindern durch 16 Radialwände, die eine 
Länge von circa 0.1” besitzen und in einer Entfernung die ihrer ' 

Länge gleicht, gleich weit von einander angebracht sind, in ebenso viel 

7wischenräume getheilt wird, so erhalten wir für die Dicke der Filter- 4 

schichte d. i. die Länge der Wellenlinie, in welcher sich das Wasser | 

durch den Filterraum bewegen muss, folgenden Ausdruck 

sR+Tr sr tr 
u a a eo 

der, wenn wir die ki rar Werthe in die Gleichung substituiren, { 

a in 
= 3.29% 

Mit Hilfe dieses Werthes und der Gleichung 

A u 

für v» der Werth aus der obigen DIRICHENG 5 eingesetut 

| d = 000095 
d? — 0:00095 pi 

ergibt sich | 
| a2 EN 

u = 900095 p a a 
d. i. die Zeit, die das Wasser braucht die Kalkschichte zn passi N. 



; durch welche das Wasser mit dem Kalke in Berührung bleibt, 

was der oben gestellten diesbezüglichen Anforderung vollkommen entspricht. 
“4 

k Die Höhe des Filterraumes hängt ab von der Wassermenge, welche Er 

dus Filter pro Sekunde liefern soll. Verlangt man pro Sekunde beispiels- ee 
w weise 2/3 Liter, so entspricht das einer Höhe des Filterraumes gleich: = me Se 

Ai a, ein zu seinem Durchmesser sehr günstiges Verhältnis. ER = 

"Durch ein im letzten Zwischenraum in. der Nähe des Bodens an- ER 

| % = en ;“ 

N FR ER LE sn 
7x 109 # ei 

| | 5 
ae Setzt. man -für p. es Druckhöhe, 30”, ein den Verhältnissen n ‚©. a 

Brom er ler Mittelwerth, so erhält man rund Ben 
3 — 360 Sekunden gleich 6 Minuten, nr : S 

| 

brachte Oeffnung gelangt das Wasser aus dem eigentlichen Filterraum ee 

h das: poröse Thonfilter in dessen Hohlraum und von hier durch das e: 

hr d in den Auslaufständer. Das Thonfilter hat den Zweck das in fein- Be 

eilter Form im Wasser aufgesehwemmte 'Thonerdehydrat vollständig N 

kzuhalten, damit das Wasser vollkommen klar zum Austritt gelanst. E ES 

Diese Anordnung des Filters empfiehlt sich auch in Bezug auf = Er, 

‚ Leichtigkeit, mit der seine Reinigung nach längerer Gebrauchs- 

Er rerksrelhen werden an Zu te Bun wird der 

r 000 Biken Altrirtes Wasser abzugeben hat, sind hiefür, wenn 

| ı dem "Wasser die mittlere Härte von 9 es nn. on 

21 e zur Anwendung nn und für diesen Fall repräsentirt 

führte Gewichtsquantum Alaun 33 Liter Lösung, die also pro- 

i der festgestellten täglichen Entnahme an Wasser in das Alaun- 

paan füllen wären. Im Detailpreis stellt sich dermalen. der 

h  Alaun auf ö. W. fl. 20; der jährliche Bedarf an Alaun 

ı demnach pro Filter auf 109 fl. 50 kr. ö. W. berechnen. 

| ‚ferner dem früher Entwickelten nach wesentlich ist, dass 

ori ‚in einem Banan ‚bestimmten Verhältnisse a Akuunlösung 
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: bohrungen in dem Verhältnisse 1:0°26 stehen müssen. | | 
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Aus den Versuchen, welche die 

Herren Professoren an der k, k. © 

techn. Hochschule Arzberger und 

Zulkowsky mit der von ihnen 
construirten Wasserstrahlluftpumpe 

vu angestellt haben, ergibt sich, dass 

71 =, Wei Zunahme des Wasserdrucks über 
% / eine gewisse Grösse hinaus der 

Ueberdruck der äusseren Luft keine 

| Steigerung ‚mehr erfährt, und dass 3 

das Maximum desselben einer Quecksilbersäule von 724”, Höhe ent- 8 

spricht, welche Grösse auch für unsere Verhältnisse Geltung haben wird, 

Nehmen wir ferner an, dass das Wasser unter einem Drucke von 30" 

in das Filter einströmt, so ergibt eine einfache Rechnung, dass, wenn 

je 1 Liter des zufliessenden Wassers dem früheren nach 11” einer bei 

0° gesättigten Alaunlösung benöthigt, die Durchmesser der beiden Hahn- $ 



Bei ı einem Torkranche von 33 Eikern Aaunlösung den täglich 

0 5) Kilogr. kohlensaurer Kalk zersetzt werden, woraus sich im gegebenen 

E Fall sehr leicht das Maximum der Dauer, durch welche ein Filter in 

= Verwendung bleiben darf, berechnen lässt, | 
' Soll nun der Filtrirapparat A (Fig. IV) in Vs gezogen 

r ‚werden, so bringt man ihn entsprechend vorgerichtet vor die Einsteigöffnung 

einer ‚gemauerten und gewölbten Kammer B, lässt ihn mittelst des Hebe- 

. zuges 'Oin dieselbe hinab und schiebt ihn auf der Schiebebühne D soweit unter 

en Auslaufständer #, dass das Rohr d mit dem Auslaufrohr F des Ständers 

it Hilfe eines sogenannten Holländers & wasserdicht verbunden werden: 

am. Hierauf wird der Apparat mittelst der Handhabe Z/ so weit 

| h rechts oder links gewendet, bis das Einlaufrohr g .des Apparates 

t; dem Zuleitungsrohr J der Wasserleitung K ebenfalls durch einen 

olländer G' verbunden werden kann. Ist dies geschehen, so wird der 

parat sofort in 'Thätigkeit gesetzt. Es wird zunächst der Pfropf L 

eitigt, damit die Luft aus dem Apparat entweichen kann, das Hebel- 

en Apparat ; ist derselbe mit Wasser gefüllt, was sich daran erkennen 

dass es bei der Oefinung en so man den 

. aus, damit das Innere. - Kaumer von det lesen 2 

Zu bemerken ist noch, 

dass sich in dem Aus- 

laufrohre F' zunächst dem 

Austritte desselben aus 

der Kammer in den Aus- 

iaufständer ein Hahn R 

befindet, dessen Quer- 

schnitt in Fig. V ersicht- 

. lich gemacht ist, und der 

die Aufgabe hat, das in 

dem Auslaufrehr über 

dem Erdboden stehende 

N en -_—- 
ER 
TER 



Wasser, welches in Folge der Temperatureinflüsse im Sommer leicht 

ungeniessbar werden würde, im Winter aber dem Einfrieren ausgesetzt 

wäre, nach jeder Wasserabnahme in das -Ablaufrohr des Ständers 8 

(Fig. IV) abzulassen. Die Bewegung dieses Hahnes geschieht mit dem- 

selben Hebelwerk, durch das der Hahn A geöffnet und geschlossen wird, 

| Zum Behufe der Beseitigung des Abwassers der: Auslaufmuschel, des 

” Steigrohres und des Wassers aus dem Apparate vor seiner Auswechslung, 
En: das durch den Hahn 7 abgelassen wird, ist der Boden der Apparaten- 

- kammer mit einem Gefälle versehen und mittelst eines Rohres U (Fig. IV) 

mit dem Strassencanale in Verbindung gesetzt. 

Auch in den Häusern selbst köunte man nach demselben Prineipe j 

die Filtration des Schwarzawawassers vornehmen. Speciell für solche i 

Fig. VI. Wohngebäude, die mit 

der Wasserleitung be- 

reits versehen sind, 

würde sich ein den 

“ RE 2 Strassenfiltern analog ” 
w | en BB ar construirter Apparat ° 

Be ig ON Te empfehlen, der zweck- 7 
entsprechend in einer 
Nische Fig. VI an- % 

” zubringen wäre, Das R 

Rohr g wird mit dem 

Zuleitungsrohr der 

Wasserleitung J im 

Verbinduug gesetzt, 
nr während das Rohr d 

zu einer Auslauf- 
muschel V führt, die’ 

| % ma | | an ihrem tiefsten‘ 
SL CU Punkte behufs Weg- 

Se Q N RIRRÜÜN NN N N TI 

” fuhr des Abwassers mit 

a dem Ablaufrohr der Wasserleitung $ in Verbindung steht, 3 
= h Für Häuser ohne Wasserleitung könnte vortheilhaft die Filtration 

nn mit folgendem Apparat — Fig. VII — ausgeführt werden. Er besteht 

Be, aus einem hölzernen oder metallenen Randgefüäss A, das zur Aufnahme 

# des Wassers dient und auf einem Gestelle ruht; es ist mit einem Deckel 

verschliessbar und besitzt behufs Reinigung an seinem conisch geformten 

Boden einen Ablasshahn B. — Das nöthige "Alaunquantum wird 

diesem Falle vor der Filtration dem Wasser täglich. unter Umrüh 



ren a at. m sr ua zen m zum aus einem, jedem Ap- 

 parate beigegebenen 
Alaungefässe, das 

genau die entspre- 

chende Menge zu fassen , 
vermag, zufliessen e- 
lassen, während dr 
Kalkgrussichinenem 

Gefässe C befindet, ie 

das das Wasser durch 
einen conisch gestal- 

teten, durchlöcherten 

Boden eintritt. Aus 
diesem Gefässe steigt 

das Wasser in einer 

Röhre empor, passirt 

in derselben um von 

den aufgeschwemmten, 

feinen 'Thonerdetheil- 

chen befreit zu werden, 
das  eingeschaltete 

Be Schwammälter D und 

langt mittelst des Hebers E, dessen längerer Schenkel an der Aussen- 

te des. Gefässes A festgemacht ist, durch den Hahn F zum Ausfluss, 

! beguemeren Auswechslung des Kalkgefässes besteht der Heber aus 

"heilen, die bei 9 durch einen Holländer mit einander verbunden 

:dei n können. Wird der Apparat zum ersten Male in Thätigkeit gesetzt, 

muss das Heherrohr bei F' zunächst angesaugt werden. > 
Ann 
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mit Hilfe eines der im oratchenden beschriebenen Apparate. 

A Die lerne Brünns mit gutem Trinkwasser a wie wir dies 

Hi früher Ba ehehen haben, einzig und allein wur dadurch erreicht 



r g u 4 vi} Pe N 
10 r L Mu! ER f + ur vr, ! v j ) 

R Ai y £ A Ka: Wu u ri 

r . Rz Fr H DE 
ade 6 ER “ 2 er w N, 3 a 

i / a, N ,. 
4 % a 5 HT Fan) I er 

, « ’ , gu 

5 bu ; f 

werden, dass man aus der Umgebung ein allen Anforderungen ent- 

sprechendes Quellwasser in die Stadt einleitet und die diesbezüglichen 

Verhältnisse liegen für Brünn weit günstiger als für die Mehrzahl jener 

Städte des Continents, wo man die radicale Lösung dieser Frage bereits 

durchgeführt hat, oder sich mit derselben noch beschäftigt. 

Die sich bis in die nächste Umgebung Brünns erstreckenden Aus- 

läufer des böhmisch - mährischen Scheidegebirges — die sogenannte 

„mährische Schweiz* — sind von einer Reihe von Thälern durch- 

schnitten, die alle nach dieser Richtung hin, zufolge der Qualität sowie 

‚des Reichthums ihrer Wasserquellen, Beachtung verdienen, 

Bei näherem Eingehen auf diesen Gegenstand sind es zunächst 

die Quelle der Beczis-Skala nächst Adamsthal und der Punkwa nächst 

Blansko, die in Rücksicht gezogen werden müssen. Beide wurden aus 

diesem Grunde einer chemischen Analyse unterzogen u. z. zuvörderst 

einer weniger eingehenderen um nur überhaupt ein Bild über die Zu- 

sammensetzung der beiden Quellen zu erhalten. Die Ergebnisse dieser 
Analysen sind die folgenden: 

In 10.000 Theilen | ik 
3 

Bezeichnung z E EHER" TR or 

U In 17 \ ung! i = \ 

der EIE cBaE Da 1: Bit ae 

Qüelle |Aımı = E85 „| 5 Bee 

Ma 52524 |8 Beaseıs 
| 1876 ||Gei. oO ım | | u A=% Ei 

u | 

| \ 

| 

| | 
I | 

Beczis-Skala, 1" | 110 bo: ri 002 — '0.876.0° 058 0° ci 2- Me; 7i6 0.344 94 g 

| 
| 

| | | 
Punkwa . In, 90 10-024 Spur Bi BR 0-49 2- 1091.80 20 

| Il Kr Er | 
Die Differenz in den Mengenverhältnissen der einzelnen Be 

theile ist bei-beiden Quellen eine fast durchwegs höchst unbedeutende; 

sie entstammen ja beide demselben geologischen Terrain und dem ent-” 

sprechend kann diese Aehnlichkeit in der A , früher Ge-- 

sagtem nach nichts mehr befremdendes haben. 

Das Wasser der Punkwa muss als ein allen Ansprüchen genügendes 

angesehen werden, wenn äuch hervorgehoben zu werden verdient, dass 

die Menge der organ. Substanz schon sehr nahe, den Grenzwerth strei 2 

dagegen erweist sich das der Beczis-Skala als ein den zu stellenden 

Anforderungen in 2 Punkten nieht Entsprechendes. Vor Allem ist & 

die organ. Substanz, deren Menge den Grenzwerth bereits überschreite 

und dann auch die Temperatur, welche die Quelle aufweist. Sie be 
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im Juli 1876 an dem Orte ihres Ursprunges bereits 11° C. und diese. 

Temperatur würde auf dem Wege durch eine Leitung noch eine nicht 
_ belanglose Steigerung erfahren, so dass das Wasser zweifellos schon zu 
\ warm für die, Genusszwecke an den Bestimmungsort gelangen würde. 

w ir:,Von diesen beiden Quellen kann also nur strenge genommen die 
der Punkwa Berücksichtigung finden und von ihr wurden daher noch 

weitere. Proben einer vollständigen Analyse unterzogen, die im Nach- 

folgenden zusammengestellt sind: 

Geschöpft im | Geschöpft im 

| Juni 1877 September 1876 | 
- Bestandtheile 

in Untersucht von 

Hoenig 

und Schubert 

Untersucht von | 
Kariof | 

und Schubert | 

+= 163: = 97 

| 
“| 
#) | 

| 
09-991 3 0:390 

en : | 0.092 0.084 | 

x Magna } | 0'028 Spuren | 

' 000 
kon Be | 0.060 | — | 

Schwefelsäure | 00566 | 0045 
Se | 005&. |. ‚0082 
Gesanimt-Kohlensäure . .....| 163 1 062 
gebundene Kohlensäure N 1557 1...0613 | 
freie Kohlensäure . : ä 0:116- | 0'059 | 

organ. Substanz | 0:49 | 0:48 | 

| Härtograde en ir 10:30 | 39 | 
BR | 

Mr es in Spuren; Salpetersäure und Ammoniak nicht bestimmbar. 

*) t bedeutet die Temperatur der Luft, 

ws M Dr: des Wassers. 

"Mit den hier angeführten wenigen chemischen Daten kann die 
_ über die Zweckmässigkeit der Einleitung der Punkwaquelle 

| entschieden werden. Es müssten vor Allem noch weitere chemische 

ysen mit Proben, die zu allen Jahreszeiten der Quelle entnommen 

, angestellt werden, durch einige Jahre hindurch umfassende 

ugen über den Wasserreichthum der Quelle mit Ber ücksichtigung 

ga* 
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nach Brünn (etwa Obrowitz) zu geschehen hätte. Hier 'wäre ein kleines 

der Grösse der atmosphär. Niederschläge, sowie die gleichzeitige Be- 

stimmung der Temperatur des Wassers und der Luft zur Durchführung 

gelangen; ferner wären noch eine Reihe von genauen geodätischen 

Messungen vorzunehmen und endlich müsste auch die wasserrecht- 

liche Frage eine eingehende, sachkundige Würdigung erfahren. 

In Bezug auf eine Reihe von rein technischen Fragen verdanken 

wir dem Herrn Bauadjuncten Franz einige sehr interessante Daten, die 

wir hier folgen lassen: 

Die Niveaudifferenz zwischen den. Stationsplätzen Blansko und 

Brünn. beträgt circa 72”Y und da zwischen der Punkwaquelle und der 

Station Blansko gleichfalls eine nicht unbedeutende Niveauverschiedenheit 

ergibt, so wären nach dieser Richtung hin die Verhältnisse für eine 

Zuleitung der Quelle ziemlich günstige. 

Die Wasserentnahme müsste am sogenannten „Punkwaausfluss“ 

geschehen, der abzufassen wäre und von wo die Zuleitung in -guss- 

eisernen Röhren thalabwärts über Blansko, längs der Staatsbalıntrace 

Klärungs- und Vertheilungsreservoir, eventuell Filtrirbassin anzulegen, 

da dass Wasser, zumal nach heftigen Regengüssen, trübe erscheint, 

Sieht man von den Kosten der Vorstudien, sowie des rein juri- 

dischen Theils dieses Projectes und jener für das Röhrennetz ‚innerhalb 

des Stadtrayons — welche sich so ziemlich bei jedem anderen Projecte . ° 

gleich hoch: stellen dürften — ab, so würden die blossen Baukosten 

der Zuleitung vom „Punkwaausfluss“ bis Obrowitz nach 

einem oberflächlichen Kalkül sich wie folgt stellen: 

Das Abfassen des Punkwaausflusses. . . .öW. fl. 17.000 

Die Kosten des Röhrenstranges, die Röhrenläuge R 

mit Rücksicht auf die Krümmungen des Weges und 

die Umgehungen der Tunelle mit 37.930 curr. met. an- 

genommen, ergibt bei einem Röhrendurchmesser von 

200”), und einer Wandstärke von 20%, pro laufenden 
Meter "100 Kilogr. Gewicht gerechnet, ein Totalgewicht 

von 37.930 metr. Ctr., das sich mit ö.. W. fl. 15 pro 

metr. Ctr. angesetzt, berechnet auf 568°950 fl. d. i. rund „ 569.000 © 
Die Erdaushebung für die‘ Röhrenleitung circa 2 

1 Cubmtr. pro laufenden Röhrenmeter sammt Anschüt- 

tung, Stampfung, Planirung und Wiederherstellung der $ 

Fahrbahn: angenommen. & 1: f. rund al ar 38.000 . 

| Transport .. . „Wfl. 624. 000 7 
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oe, | ; Webertrae...u...).2 #W-.:0624,000: 

| - Röhrenlegung um Dichtnge mumdunaı aa 40.000 

H Flussübergänge Sl SOLAR UN NL I A LUD j 16.000 

ram u el. 22 00.2920,000 
Totaler u ‚SW. fl. 700.000 

‘ Die wasserrechtliche und Expropinationsfrage dürfte voraussichtlich 

auf nicht unbedeutenden Schwierigkeiten stossen und es hätte Interesse 

bei, Erwägung dieser Fr age in Betracht zu ziehen, ob die an der Punkwa 

3  Wasserberechtigten nicht durch Anlegung eines (Compensationsreservoirs 

‚ schadlos gehalten werden könnten, 

ä Ze: Ber: 

J 

Die in dem vorstehenden Theil des Berichtes niedergelegten Daten, 

Anchnunen und u erheben, wie das ‚nach der ganzen 

= 
zu beseitigen, sowie auch die Richtung anzudeuten, in welcher sich eine 

rdicale Lösung der ganzen Angelegenheit erwarten lässt. Dass eine 

Wichtigkeit dieser Angelegenheit, die tief einzugreifen vermag auf 

R Gesundheitsverhältnisse IB ganzen Bevölkerung ie Schritt der 

Hin Be niliche Stütze könnten “ aus den erhobenen Fate 

‚ Vorhältnissen URBECAlInIEN en noch dadurch 



i . » 
” vy ’ 5 it 2 -} 

’ eh, TR i N Yo en, N 

* RN Beh fi 26’ s 
y DER ; x a h Mei r 

118 Bi ‚ ü u as £ 
. a4 

% a ” 

Zustimmung einer mit den sanitären Verhältnissen Brünns seit Decennien 

auf das innigste vertrauten medieinischen Autorität gefunden haben, 

Die in den einzelnen Theilen dieses Berichtes niedergelegten Be- 

obachtungen und Daten lassen sich in folgenden Punkten zusammenfassen : 

A. Der Boden Brünns besteht aus Syenit, diluvialen und‘ alluvialen 

Ablagerungen. Mit Rücksicht auf die wasserführenden Schichten 
sind von diesen der marine Tegel als undurchlässige Basis ünd der 

Diluvialthon als durchlässige Decke von Bedeutung. Die wasser- 

führende Schichte selbst ist von verhältnissmässig geringer Mäch- 

tigkeit und besteht aus diluvialem Gerölle und Sand, welche als 

natürliches Filter eine Reinigung des Wassers bedingen, so lange 

sie durch Infiltrationen nicht völlig imprägnirt sind. 

B. Die Entfernung der Abfalls- und Auswurfsstoffe erfolgt durch Canäle 

und Senkgruben. Anlage und Bauzustand sind derartig, dass eine 

intensive Verunreinigung des Bodens, also des Grundwassers, die 

nothwendige Folge sein muss. 

C. Der Spiegel des Grundwassers senkt sich in demselben Sinne wie 

das Terrain. 

D. Die chemische Untersuchung hat ergeben: 

1. Von 26 zum Theile wiederholt untersuchten Brunnen, welche 

in überwiegender Zahl zu den vom Publikum stark benützten 
und besten der vorhandenen Brunnen gehören, können 2 als 

frei von Verunreinigungen bezeichnet werden, und nur noch bei ° 

3 darf die Verunreinigung eine mässige genannt werden. Bei 
21 Brunnen ist sie eine solche, dass der Genuss dieser Wässer 

zum Theil als im hohen Grade bedenklich, zum überwiegenden 

Theil aber als ganz unzulässig erscheinen muss. E 
2. Das Grundwasser aus dem Syenit und dem Diluvium ist, wenn 

_ frei von Verunreinigungen, zum Trinken nach seiner chemischen | 

Beschaffenheit gut bis vorzüglich geeignet. | a 
3. Die Verunreinigung des Grundwassers ist höchst wahrscheinlich 

eine ebenso allgemeine als intensive und erfolgt zweifellos durch 

den Inhalt der Canäle, Senkgruben, durch Anschüttungen, etc. } 

4. Ausser in einer geringen Anzahl von Brunnen besitzt Brünn‘ 

nur noch in dem Wasser der Karthäuser Wasserleitung ein 

allen Anforderungen entsprechendes Trinkwasser. ä 

‚5. Die Trinkwassermengen, welche den Bewohnern nach Punkt 4 

zur Verfügung stehen, müssen in Berücksichtigung der Bevöl- 

kerungszahl als ganz unzulänglich bezeichnet werden. 3 
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6. In Berücksichtigung der Quantität kann das Wasser der Schwar- 

zawa-Wasserleitung als Trinkwasser dann verwendet werden, 

wenn es an dem Orte, wo es der Leitung entnommen wird, 

einer wiederholten Filtration unterworfen wird, wozu sich das 

im chemischen Theile des Berichtes beschriebene Filtrirverfahren 

empfiehlt. 

| 7. Gleichwohl bleibt das nach Punkt 6 verbesserte Wasser ein 

’ Surrogat, weil es den, an ein gutes Trinkwasser zu stellenden 

Anforderungen nur zum Theil genügt. 

BR. Für eine eventuelle Versorgung Brünns mit gutem Trinkwasser in 

_ ausreichender Menge scheint sich das Wasser der Punkwa an ihrem 

 Ursprunge besonders zu empfehlen. Doch sind in Bezug auf alle 

‚hiebei in Rücksicht zu ziehenden Verhältnisse weitere, umfassende 

Erhebungen zu pflegen. 

ee Anträge: 

‚Auf Grund der angestellten Erhebungen und ausgeführten Unter- 

\ suchungen, empfiehlt das Comite, der naturforschende Verein wolle be- 

schliessen: Es sei der eoonde Bericht dem löbl. Gemeinderath der 

| königl. Landeshauptstadt Brünn zur Kenntnis zu bringen und demselben 

die folgenden Punkte zur entsprechenden Würdigung zu empfehlen. 

0. } Eh Es wären die Quellen der Karthäuser (Antoni) Wasserleitung kunst- 

gemäss derart zu fassen, dass sie vor allen. Verunreinigungen 

geschützt erscheinen und des Weiteren der Leitung der ganzen 

Ausdehnung nach die entsprechende Sorgfalt und Aufmerksamkeit 

 zuzuwenden, um Störungen, Verluste, allfällige Ableitung von un- 

berechtigter Seite u. dgl. m. womöglich hintanzuhalten. 

9: Um einer weiteren Verschlechterung der Brunnenwässer Brünns 

"vorzubeugen und eine allmälige Besserung anzustreben wären: 

Be: a) der Friedhof jenseits der Zwittawa in der Richtung der Olmützer 

BT Shrasse zu situiren ; | 

17 "b) die im Westen und Nordwesten der Stadt befindlichen Kehricht- 

a sammelplätze, Aasgruben etc. in Anbetracht des Abfallens der 

geologischen Schichtung und der dadurch bedingten Strömung 

des Grundwassers, zu entfernen ; 

WW ; e) als Gegenstand der Brunnenconservirung wären in Zukunft nicht 

8 on nur allein die Instandhaltung der Brunnenröhren, des Gestänges, 

N der Verschlussklappen zu betrachten, sondern es wäre auch eine 

a n in bestimmten nicht zu grossen Zeitintervallen regelmässig vor- 



. Wäre es vor Allem nothwendig die chemisch-mikroskopische An 

zunehmende Reinigung der Brunnen anzuordnen und ‚der Neu- 

wie Umbau von Brunnen von einer baubehördlichen Concession 

abhängig zu machen. 

d) Bei Neu- und Umbauten von Canälen und Senkgruben wären 

den modernen Erfahrungen der Technik entsprechende Con- 

structionen, die jedwede Durchlässigkeit unmöglich erscheinen 

lassen, als Normen aufzustellen. In Bezug auf jene schon vor- 

handenen Canäle und Senkgruben, bei denen der schädliche 

Einfluss auf das Grundwasser zweifellos constatirt werden kann, 

wäre eine diese Uebelstände radical beseitigende Reconstruction 

anzuordnen und die Ausführung strenge zu überwachen. Mit 

allen derartigen Revonstructionen wäre im Hinblick auf die 

Strömung des Grundwassers im Nordwesten der Stadt zu 

beginnen ; 

e) die Canal- und Senkgrubenräumer wären mittelst' einer beson- 

deren Instruction zu verhalten die Räumung der diesbezüglichen 

Objecte in bestimmten Intervallen nach Massgabe der Grösse 

der Wohngebäude, Fabriken, Schulen u. s. w. vorzunehmen und 

speciell bei der Räumung der Senkgruben, dermalen wenigstens 

noch, die zum Theil in Verwendung stehenden pneumatischen 

Apparate zu benützen, bis die Durchführung eines einheitlichen 

Abfuhrsystems auch diese Frage definitiv entschieden haben wird; 

f) das Netz der hier bestehenden Unrathscanäle wäre in einem 3 

Situationsplan ersichtlich zu machen und auf diesem Plane die ° 

in der Nähe der Canäle befindlichen Brunnen, Wohngebäude ; 

und sonstigen Ubicationen zu markiren; E 

9) bei Erbauung des projectirten Schlachthauses verbunden mit 

absolutem Schlachtzwang wäre ein Hauptaugenmerk auf die F 

entsprechende Abfuhr der Abfallsstoffe zu legen ; 4 

h) erscheint es als ein Gebot der Nothwendigkeit shemöglichst d die 

Abfuhr der Fäkalien u. s. w. nach einem einheitlichen, den 

Anforderungen der Hygiene vollkommen entsprechenden Systeme 

zu gestalten, Y 

der hierortigen Brunnen fortzusetzen und nach Umständen die bereits 8 

untersuchten Wässer einer nochmaligen Untersuchung zu ne 

Die Ergebnisse aller dieser Untersuchungen wären nach Art der 

meteorologischen Berichte sofort zu veröffentlichen um das Intere e 

des Publikums für diese Lebensfrage anzuregen und die Bevölkerung 
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in fortwährender Kan von dem Zustande dos Trinkwassers zu - 0% = 

erhalten. en Ba 
4. Für jeden Gemeindebezirk wäre eine Revisions-Commission zu be- ! \ 

stellen, welche suecessive die Besichtigung aller in dem Rayon be- un. 

findlichen Brunnen vorzunehmen und wahrgenommene Gebrechen 

2 ‚zur Kenntnis des Gemeinderathes zu bringen hätte. n 

Es wären eine Anzahl Wasserständer mit Filtrirvorrichtungen von | 

= der. im Berichte angegebenen Construction für den allgemeinen 

; ä ‚Gebrauch mit dem Wasser der bestehenden Schwarzawa-Wasserleitung Br Se 

zu speisen und die Anbringung von ähnlich construirten en 3 

Fi Privaten-zu empfehlen. N j 

Mit. Rücksicht auf eine, wenn auch Lie in Femer Zukunft liegenden £ 

SV. sorgung Brünns mit gutem Trinkwasser wären jetzt schon _ 

regelmässige Erhebungen über die Menge und Qualität des Wassers B: u 

der Punkwa und des Riezkabaches aus dem J ee bei Adams- 5 £ 

al an ihrem Ursprunge einzuleiten. 3 | 5 2 

r 
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Hapalips, 

neue Gattung der En else 

beschrieben von 

Eamund Reitter 

in Paskau (Mähren). 

(Hierzu Tafel II.) 

—— u 

Far einige amerikanische Käfer, welche einestheils nach der Bildung 

der Füsse mit Languria, durch die eigenthümliche Körperform aber mit 

den Cucujiden, Oryptophagen und Rhizophagiden in naher Verwandt- 

schaft stehen, wird eine neue Gattung errichtet, und nachfolgend cha- 

racterisirt: 

Antennae rectae, 11articulatae, clava 3 articulata. 

Mesosternum liberum. 

Coxae anticae transversae. 5 

Tarsi 4 artieulati ; 3 primis leviter dilatatis, subaequalibus, subtus A 

: dense pilosulis, articulo 3:0 fortiter execiso. | 

Oculi magni, laterales apice prothoracis margine allingeniibwe 

Thorax quadratus aut transversus, lateribus subtiliter marginatus. 

Sceutellum subtriangulare, transversum. Elytra striato-punctata. Corpus 

elongatum, subparallelum, punctatum et sparsim evidenter, elytris 

subseriatim pubescens. h 

Körper lang gestreckt, einem Ips oder einem grossen Rhicophagus 

nicht unähnlich, ziemlich gleich breit, fein und spärlich, fast stets j 

gelblich behaart. Der Kopf ist wenig schmäler als das Halsschild, sammt 
den grossen seitlichen, den Vorderrand des Halsschildes berührenden 

Augen, ziemlich dreieckig. Fühler an den Seiten, vor den Augen ein- 

gefügt, die Mitte des Halsschildes erreichend, selten länger; kräftig, 

11 gliederig; das erste Glied dicker als die folgenden, diese rundlich, 

gewöhnlich etwa so lang als breit, die drei letzten Glieder stark ver- 
grössert. Oberlippe kurz, wenig sichtbar, haarig, an den Seiten gerundet, 

Kiefer- und Lippentaster kurz, ihre letzten Glieder leicht verdickt, am 

Ende stumpf zugespitzt. Mund frei. Prosternum zwischen den Mittel- 

hüften ähnlich wie bei Ips gebildet; ebenso das Meso- und Metasternum 

j 
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Vorderhüften deutlich quer. Alle Hüften gleich weıt von einander, und 
zwar mässig, abstehend. Bauch aus 5 gleich grossen Ringen bestehend. 

"Schenkel in der Mitte nur wenig verdickt. Die Schienen wie bei Ips 

und Rhizophagus gegen die Spitze aussen etwas dreieckig erweitert, die 

 Aussenkante unbedornt. Alle Schienen mit einem deutlichen kleinen 

4 Endsporne. Füsse ziemlich kurz, viergliederig, die drei ersten Glieder 

unter einander ziemlich gleich, klein, erweitert, unten dicht behaart, das 

dritte Glied tief ausgerandet, in der Ausrandung ist das einfache Klauen- 

- glied eingefügt, welches so lang ist, als die vorhergehenden zusammen. 

Klauen einfach. Halsschild viereckig, bald quer, bald quadratisch, 

ziemlich von der Breite des Halsschildes, die Seiten mit feiner Rand- 

- linie, die Basis ist deutlich doppelbuchtig. Schildchen klein, kurz drei- 

eckig. Flügeldecken lang gestreckt, parallel, mit rechtwinkeligen Schultern 

und gemeinschaftlich abgerundeter Spitze, oben gestreift punktirt und 

spärlich behaart. Ein kleiner Seubellarstianfen ist vorhanden. Me 

. gener Seitenrand schmal. 

Die Stellung dieser neuen Gattung dürfte vorläufig am besten 

zwischen Ips und Rhizophagus, in der Familie der Rhizophaginen, wo 

ganz ähnliche Fussbildungen vorkommen, zu befürworten sein. 

‘ Von Ips weicht diese Gattung nur durch die durchaus 4 gliede- 

rigen Füsse und die kleine, kurz vortretende Oberlippe ab; von Rhizo- 

- phagus entfernt sie hauptsächlich die Bildung der Fühler ni die durch- 

gens 4 gliederigen Füsse. 

Uebersicht der Arten: 

iR la Zwischenräume der Punktstreifen auf den Flügel- 

-— deeken nicht, oder nur sehr undentlich punktirt. 
2a Halsschild mehr oder weniger quadratisch. 

er Fühler kurz, den Hinterrand des Halsschildes 

“nieht erreichend, 4.—8. Glied leicht quer. 

Halschild jederseits vor der Basis ohne 

deutlichen grübchenartigen Eindruck; dieses 

kaum oder nicht schmäler als die Flügel- 

decken; die Streifen der letzteren dicht, die 

Zwischenräume- ziemlich schmal. 
4a Gross, gleich breit, Halsschild ohne 

glatter Mittellinie . . . \ grandıs. 

4b Kleiner, die Flügeldecken a Spitze | 

leicht verschmälert. Halsschild mit an- 

sedeuteter glatter Mittellinie. 



5a Gestreckt; Stirn in der Mitte mit 2 

in einander verflossenen queren Grüb- 

chen; Halsschild höchstens so lang 

als breit, gegen die Basis schwach 

VERanEE = 1 tenuis. 

5b Schmal linienförmig ; Stirn Yun ao 

lichen Eindruck, Halsschild etwas 

länger als breit, die Seiten gerade; filum. 

3b Fühler gestreckt, den Hinterrand des Hals- 

schildes erreichend, 4.—8. Glied länglich. 

Halsschild viel schmäler als die Flügeldecken, 

etwas breiter als lang, vor der Basis jeder- - 

seits mit einem sehr schwachen Grübchen. 

Zwischenräume der Streifen auf den Flügel- * 

decken breit . . - tee SENEORICDEIE. 

2b Halsschild sehr deutlich quer. 7 Glied. der 

Fühler niemals länglich. 

3a Halsschild etwas schmäler als die Basis der _ 

: Flügeldecken. 
er 4a Halsschild 1’/s mal so breit als lang. 

EAN Schwarzbraun, die Fühler, Beine und die 

Flügeldecken gelbbraun . . . semifuscus. 

4b Halsschild fast 2 mal so breit s iso 

Gelbbraun, nur der Kopf schwarzbraun: nigriceps. 

3b Halsschild nicht schmäler als die Flügel- ; 

decken, fast doppelt so breit als lang . . laticollis. 

1b Zwischenräume der Punktstreifen auf den Flügel- 

decken mit einer deutlichen Punktreihe, deren Punkte 

kaum kleiner sind als jene der Streifen. 

Br 2a Halsschild gleich breit, nach vorn nicht ver- 
a: engt, stark quer. 

3a Braun oder schwarzbraun, die Schultern und 

der Seitenrand mit der Spitze der Flügel- 

decken, sowie Fühler und Beine heller 
EBIRDR - fuscus. 

3b Einfarbig Se die grosse .e Fühlerkenle 

heller. a. 00. . ..  brevicornis. 

2b Halsschild etwas RO “t ie RP vorn Ä E 

deutlich verengt; einfarbig gelbbraun . . .  Mexicanus. 

mn nn nn nn 



| . ferrgineus, a Mmigris; de : ebene n 

| sparsim  aequaliter punctato, quadrato, angulis posticis acutis; 

Em prothorace weguilatis parallelis, aequaliter siriato-punctatis, 

ne 0 esceplis) VER er punctatis; antennarum arti- 

| ‚Long. 7.2. 

\ Columbia, 

von Medellin ; ee Sammlung des Herrn $teinheil in München. 

> A temuis: 

ende, subparallelus, subdepressus, nitidulus, pwbescens, 

‚ad dilute eines, oculis a Iran medio Teuiter At 

) 

N 
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ad 4. H. gracilicornis: (Taf. II, Fig. 2.) 

Oblongus, leviter convexus, nitidus, parce pubescens, dulute fer- 
rugineus, oculis nigris; frons subaequalia ; prothorace parce fortiter 
punclato, transversim quadrato, ante basin utrinque subimpresso, la- 
teribus indistincte crenulalo, angulis postieis subreclis; elytris ‚pro- 
thorace distincte latioribus, lateribus levissime rotundatis, supra sub- 
tiliter striato-punctatis, interstitüis latis, vix evidenter punclatis; an- 
tennis gracilioribus, prothoracis basin altingentibus, articulis 2—8 
oblongo-quadratis. Long. 4%. 

Columbia. 

\ 

In der Sammlung des Herrn Steinheil in München. 

5. H. semifuscus : 

Oblongus, leviter converus, nitidulus, »pubescens, nigro-fuscus, 
antennis pedibus elytrisque luteis; frons subaequalia; prothorace sat 

dense punclato, leviter transverso, ante basin utringue obsolete sub- ' 

impresso, lateribus haud crenato, subrotundato, angulis postieis sub- 

obtusis; elytris prothorace paululum latioribus, lateribus levissime 

rotundatis, supra subtiliter striato-punctatis, interstitüis sat latis, vix' 

evidenter punctatis ; antennis sat brevibus, articulis 2—5 subelongalis, : 

6--7 quadratis, artieulo 8:0 transverso. Long. 3.5 Ym. 

Brasilia. 

Mit der vorigen Art verwandt, aber anders gefärbt, die Fül 

sind dicker und erreichen nicht den Hinterrand des mehr queren Hals- 

schildes etc. In meiner Sammlung. 

6. H. nigriceps: E 

Elongatus, levissime converus, nitidulus, pubestens, Iuteus, cay te 
nigro-fusco, frons subaequalia ; prothorace fortiter transverso, pü 2 

lateribus dense punctato, ante basin utrinque obsolete subimpresso 

lateribus vix crenato, subrecto, angulis posticis subobtusis ; elytris pr 

thorace pyarum latioribus, lateribus levissime subrotundatis, supra : 

tilissime vix perspieue rugulosis, subtiliter striato-punctatis, interstütil 

vix evidenter punctatis; antennis sat brevibus, articulis 4—8 quadratis 

Long. 3.2 Yı | = | 

Brasilia. 

In meiner Sammlung Dem vorigen sehr nahe stehend, aber T 

anderer Färbung, das Halsschild ist fast doppelt so breit als 1 \ 



starker Vergrösserung eine  runzelige Bokioctirung 

\ he mit Pünktchen untermischt ist, welche der vorigen fehlt. 

EB H. ohne: | ir (Taf. 41, Pig. 3 

 Elongatıs, ann a nitidulus, tenuiter Du 

ee one! araee longitudine fere duplo latiore, elhacen. 

ve Im ee ante a. u obsolete en 

a. MH. fuscus: ; 

Borges, Sulnarnklehus, leviter N mitidulus, ; en | 

r jatim punctatis; ennis sat crassis, artichlis won sub- 
ar 

: duobus »parum dilutioribus. Long. +4, 



ve gr 

5 r.; ' 

"punctutis; antennis crassis, 18 REAL EN clava de ? fi & m f 

magna, elongata, dilutiore. Long. 4Min. Bi. 

Parahyba. 

In meiner Sammlung. Dem vorigen sehr ähnlich; die Fühler sind 
aber noch kürzer, die Keule grösser, lichter gefärbt, und durch die | 

Färbung abweichend. Ein kleines Grübchen vor der Basis des Hals- 

 schildes ist so wie bei der vorigen Art jederseits angedeutet. 

‘10. H. Mesxicanus: (Taf. II, Fig. da & b.) 

Elongatus, subparallelus, subdepressus, nitidulus, tenuiter pu- 

bescens, dilute ferrugineus, oculis nigris; frons inter antennarum j 

basi obtolete bifoveolata ; prothorace leviter transverso, antrorsum sub- 

angustato, confertim punctato, angulis postieis obtusis; elyiris pro- 
thorace vix latioribus, striato-punctatis, interstitiis dense fortiter _ 

‚seriatim punctulatis. Long. 1%. 3 
Mas. Prothorace margine antica in medio longitudinaliter com- 

. pressa, tuberculo oblongo, antrorsum sat acuto, formantia. 

Mexico. 

% 

In meiner Sammlung. Von Bilinek in Mexico gesammelt, Diese 
Art zeichnet sich durch das nach vorn verengte Halsschild von allen 

Anderen aus. Beim Männchen ist der Vorderrand des letzteren in der’ 
Mitte länglich zusammengedrückt, wodurch daselbst eine erhabene ku y 

Längskante entsteht; ebenso befindet sich jederseits auf der Scheibe eine 
undeutliche Längsbeule. Die Fühler sind ähnlich wie bei fuscus geformt. 

cl 



_ — Meteorologische Beobachtungen 
aus Mähren und Schlesien im Jahre 1876. 

Zusammengestellt von den beiden Secretären. 

Te en en 

. Beohachtungs - Stationen. 

Länge 

von Breite 

Ferro 

3149 29 

59 49 21 

41149 36 

28149 32 

2349 33 

20 149 24 

7149 35 

5049 6 

A 48 48 51 

44 150 28 

3849 58 

1849 25 

1749 12 

10.49. 43 

448 40 

‚53 ja9 29 

51148 56 

14 49 23 

se essen 

Meter 

654.0 

4204 

515-1 

295 

3414 

217 

2768 

168-8 

269-3 

3271 

302 

219:0 

‚418°5 

167'3 

483°5 

210 

5121 

354.6 

266.1. 

1813 

1872 

1873 

1876 

1866 

1874 

1863 

1874 

1875 

1873 

1870 

1865 

1876 

1848 

1875 

1874 

1874 

1876 

1874 

Seit de 

Jahre 

Herr Theodor Langer. 

n 

Herren Franz Hahn und 

Herr Dr. Pagels. 

” 

Herren P. Maresch 

Herr Dr. Olexik. 

” 

” 

” 

n 

Joh. Jackl. 

A. Johnen. 

Jos. Oborny: 

A. Schwarz. 

Dr. _G. Hassler. 

Dr. Leop. Toff. 

L. Jehle. 

Franz Patanicek. 

C. Fleischhacker. 

Jos. Paul. jun. 

und F, Hofmann 

Jos. Kleiber. 

Dr. C. Briem. Die Genannten seit dem Beginne der Beobachtungen. 

Jos. Stursa. N 

F. Menzl. 

Herren Prof. A, Honsig 

und Grassl. . 

9a 
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Im Jahre 1876 entfielen leider die Stationen: Znaim wo der Be- 

obachter Herr Prof. V. Bartel durch längere Zeit erkrankt war und 

endlich. starb, Komorau-Chwalkowitz wegen beständiger Verhinderung des 
Herrn Verwalters J. Neusser, und Schelletauu. An dem letzteren Ort 

würde zwar beobachtet, die Tabellen sind uns aber nicht rechtzeitig zu- 
gekommen, so dass Aussicht vorhanden ist, sie im folgenden Jahre nach- 

zutragen. Auch die Station Znaim dürfte weiter erhalten bleipen, da 

der dortige landwirthschaftliche Verein meteorologische Beobachtungen in 

Gang gebracht, und uns deren Mittheilung zugesagt hat. Herr Neusser 

hat die Hoffnung ausgesprochen im folgenden Jahre die Beobachtungen 

wieder aufnehmen zu können. 

Von den neu zugewachsenen Stationen, werden in Neutitschein seit 

October 1876 alle Elemente an vorzüglichen Instrumenten beobachtet 
(für Wind: Anemometer und registrirende Apparate) in Selletitz Tem- 

peratur und Niederschlag mit Kapeller’schen Instrumenten. In Raitz 

hat Herr Wirthschaftspractikant Paul Maresch aus eigenem Interesse 

regelmässige Aufzeichnungen der Temperatur vorgenommen, und zwar in 

den von uns mitgetheilten Monaten vollständig, während in den aus- 

gebliebenen einige Tage fehlen. Die Beobachtungen über Wind und 

Bewölkung umfassen nur den kleineren Theil des Jahres und konnten‘ 

in die folgende Uebersicht nicht mehr einbezogen werden.: Herr Maresch 

beobachtete mit einem Thermometer von. Wondrich in Wien, welches 

vom 14. Jänner bis 19. Mai gegen SW und vor Sonnenstrahlen nicht 

geschützt stand, wesshalb die Mittagstemperaturen während dieser Zeit 

manchmal zu hoch sein dürften; vom 20. Mai bis 29. November gegen 
NNO vor Morgensonne theilweise durch Bäume gaschützt; vom 30. No- 

vember bis 31. December gegen O nur an wenigen Tagen der Sonne 

ausgesetzt *. 
F; 

m; 
mM 

Beobachtungs-Stunden: 

7 Uhr Morgens, 2 Uhr Nachmittags, 9 Uhr Abends: 
Barany, Göding, Grussbach, Gr.-Karlowitz, Koritschan, Neutits 

Prerau, Raitz (Jänner bis April), Roäinka, Schönberg, Selletitz, Mähr re 

Weisskirchen, :. Zwittan. 

6 Uhr Morgens, 2 Uhr Nachmittags, 10 Uhr Abends: 

Barzdorf, Brünn, Ostrawitz, Speitsch. 

-7 Uhr Morgens, 2 Uhr Nachmittags, 10 Uhr Abends: 

Bistfitz am Hostein. 

.*) Indessen as namentlich die Mittags-Mittel im December auff len 

hoch gegen alle anderen Stationen. Br. 



8 Uhr Morgens, 2 Uhr Neckaniiana, 9 Uhr Abends: | 
a ea ee  Iglau. " | 

un 5 Uhr Morgens, 12 Uhr Nachmittags, 9 Uhr Abends: 

en. Raitz a bis ln | 

Berichtigung. 

er moteorologischen Uebersicht für 1875 sind ‚die Monats- 

de Luftwärme der Station Brünn in folgender Weise zu ver- 

: Jänner — 10,69, Februar — 50,02, März — 0.01, April +7,28, 

Rs. 01, Juni +20. 62, Juli 7.19. 36, October. +7,66, November 

1.33, December —3.88; Jahr: Morgens 4.49, 
m. F 6. 58, Jahresmittel: | 

Fohiton, damit nicht die Resultate er ie ee 

gsübersehen entsteilt sen welche hier a nicht mehr 
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Sea r rr 

a | = Luftdruck 
Kochen _ Ostrawitzz | __ Neutitschein 

s, Monat | Monats- Monats 5 | Rush 10 Uhr] yaneı | 7 Uhr |2 Uhr |9 Uhr |Puuın 

= Jänner 730.0 | 730.2 |730.7 | 730.30] — I | 7 
ie Bar | Februar 20.21 20.2 1 20.71 20371 — — iin Ba 

März 1541 55| 531| 5.3] — E= _ 

April . 2223| 25 | 23l — I — I — 
Mai. 2381238] 40| Bari —- 1 - 

N A 228 | 22.6 | 29 | 2.771 — _ — 

Ri Juli . 954) 52| Bla -— I — | — 
I August 24.9 | 24.7 | 246 | 24.731 — = == 

ee September 21.6 | 2191 219 2180| — I | = 

EA October 25.8 | 25.7 | 25.8 | 25.77 | 737.95| 737.63) 737.48 
“. November 23.3 | 23.3 | 23.6 | 2340| 36.20] 36.11] 36.52 
L December . 718.0 | 718.2 | 718.6 | 718.27 | 730.73] 730.48| 730.91 

a Jahr... " | 722.78] 722.80) 722.98] 722855] — | Ah | RE 

“ Barzdorf Mährisch-Schönbe 
w; M t r $ 

£ lau 6 Uhr | 2 Uhr |10 Uhr! Ye“ [7 Uhr |2 Uhr DE 
fi 

| Jänner . 747.751 746.04] 747.31| 747.23 138.76) 739.21| 73 
Februar. . 35.57| 35.30) 35.59 35.49 28,90] 2 
März 30.55) 30.52] 30.13) 30.40 

April 37.83) 37.76) 38.11) 37.90 
| Mai. 39.95| 39.63) 39.96| 39.85 

Juni. 38.19] 37.77| 38.15) 38.04 

Juli . 40.58| 40.13) 40.45] 40.39 
August. 39.97| 39.62) 39.651 39.75 

September 36.03| 36.09] 36.24| 36.12 

October 41.10| 40.82) 41.31) 41.08 
November . 39.12 39.11) 39.45| 39.23 51 

December . 733.46 133.68| 733.86 733.65 | 726. 23| 7 

Jahr . | rosa 738.09 mu 738.26 | on) mas 130.78] 
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Millimeter. 

Speitsch " Bistr itz am Hostein 

AS eTRPran BEE ESEANGE ERmE pro | “ 
br |2 Uhr 110 Uhr| Ser, | 7 Uhr | 2 Uhr |9 Uhr | "one 7 Uhr |2 Uhr | 9 Uhr | nee” 
N | | } 

736.8 | 737.2 | 736.80 | 740.50 
26.6 | 26.8. | 26.70| 30.21 29.77| 30.07) 30.021 40.37) 40.29] 40.59) 40.42 

21.4 | 21.2 | 21.20] 24.65 24.46) 24.42| 24.51} 35.26] 35.22| 35.08 35.18 

4. 

7 

0 

9126.38 | 27.1| 26.933] 30.87] 30.86) 30.35] 30.89] 41.27 

6 
A 

139. zolvan; 740.60| 740.23 | 751.02] 750.34| 751.38] 751.06 

40.385) 41.17] 41.11 

6| 288 | 28.7 | 2370| 32.53) 32.39] 3258| 3248| 43.14) 42,72] 43.01] 42.96 
{| 26.9 | 270| 27.00| 31.13] 30.78) 31.01] 30.97| 40.96) 40.24] 40.56) 40.56 

29.6 | 29.6 | 2961| 34.22) 33.60 33.95) 33.92] 744.04] 743.30] 743.45| 743.59 
29.0) 28.7 | 28.93| 33.61] 32.95) 33.01] 3319| — 

| ‚26.1 26.4 | 26.30] 30.40) 30.50) 30.59) 30.49] — | 

30.4 | 30.3 | 3031| 34.64] 34.37) 34.54| 3152| — 
[1 294 | 29.4 | 29.30 32 32.77 3310) 3288| — 
2 193.4 | 724.4 | 721.00 | 727.05 727.32 191.31 727.231- — 
Er | : 

” 127.93 731.61 731.84) 731.78 728.06| 727.98 2 731.85 | | == — | — | u 

ES: Grussbach Iglau | 

Monats- Be Ä | „1 Monats- ; ‚| Monats- 
12 Uhr 10 Uhr EL Ubr 2 Uhr 9 Uhr | „u, [8Ubr | 2 Uhr | 9 Uhr | 

733.79] 793.32] 793. .) 793.63 | 721.16] 720.84| 721.30] 721.10 

38.34) 38.62 | 44.05) 43.65] 43.801 43.83] 11.44) 11.33] 11.30) 11.36 

32.811 33.37 | 39.66| 38.97) 39.04) 39.22] 6.761 6.461 5.99) 6.40 

39,651 40.42] 44.67| 44.36| 44.12| 44.38] 13.14| 13.19] 12.81] 13.05 

| 42.74 43.18| 46.831 46.14| 46.40| 4646| 15.17) 15.001 14.86] 15.01 

39.901 41.00| 44.35] 43.54] 43.84] 43.91 | 14.08) 13.72] 13.77) 13.86 

‚14| 42.74) 42.99 | 47.70) 46.53] 46.95| 47.06 | 17.40) 16.94] 16.49] 16.94 
39.39] 41.43] 46.83] 45.86] 45.95) 46.21] 16.24] 15.84 15.76) ° 15.95 
38.331 39.13| 44.15] 43.65] 43.96] 43.92| 13.29] 12.94] 12.81] 13.01 

3.6: 42.71) 4346| 48.37) 47.87) 47.71 47.98| 16.97) 16.64) 16.16] 16,59 

42.14| 42.22 | 47.27) 46.94 47.19| 47.13 | 14.52] 13.82] 14.11) 14.15 

741.61] 741.15 pi 741.43 | 709.33| 708.93| 706.49] 708.25 

- 

745.77) 745.17 | un 745.43 ua 713.80 BA 713.81 

Auf 1,5% % “ „ er Z e N . . EEE AS A NEE ee N 

TR 

a 

EEE 
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Luftdruck-Extreme. 

Höchster und tiefster Stand des Luftdruckes während je eines Monates d. J. 1876 

in Millimeter. Die Zahlen, welche unter den angesetzten Werthen des Barometer- 

standes stehen, geben den entsprechenden Monatstag an. F 

witz 

Höchster Stand he 1 

Jänner. - +11 9906 
Tiefster Stand 2) 

Neutit- 

schein 

9 Er 5 9 

135.8 
1 

Februar . . 7101 

6 

723.1 
i 5 

Mars 7“, 103.2 

9 

732.8 
5 

Wen. 5. 715.8 

18 

131.6 735.8 | 7404 
Ro u 4 
Mai... | 7145 719.9) 7232 

26.1 7.98. h 96 

729.0 731.8| 736.1 
Ai TE 5 

Jan .. 17175 721.6| 724.9 
9.101.710. 

731.6 7349| 7412 
15.0.7115. 1.044 

Juli. 1172 721.9| 725.7 
Kan] HTTE I Or rg 

730.3 134.7| 739.2 
ZI 17 

August 1830| | s7| 17 1} 
| 11 103 25 

7285| | z8sı| 737.0 t 
KR IN RR 23: | 2% 

. September \ 711.0 716.8| 720.0| 

ED RIESE . 



N 2 AR 

135 

nn en DI Ößtra- Den u Bieten | Barz- | Schön- 2 
m Aa ‚|| witz schein Enen Hostein | dorf berg un 

NE 142.6| 7361) 7400| | 746.7| 789.1) 7497 
er | 519,351 2,31 2 | 3 
Br“ 729.0| 7203) 7832| 7282| 21.7| 7306 
u sRiaer Stand |. sl 1 1 1 1 1 

741.8) 734.8 | 738.3 746.0) 736.8 | 748.2 
ro. wa | 5 
7281| 7211| 7252| | 7306| 723.1| 734.3 
a et 

7a7.3| 7a01| 7139| _ | T22| 722.6 | 7555 
27 | 97.1.9 87 |: 97:1. 

1144| 207.7| 7005) | 7185| 709.4) 719.5 
"22 22 22 

| 

ai | 769 82 | 7602 | 

| 

1 707.717085| > 

*) in allen Stationen am 25. 
. #=*) in allen Stationen am 22. 

— 

2 | a 22 

N 
148.4| 758:7 156.5 

718.5 | 709.4 | 719.5 

Jänner, | 

December. 

. .. 20.80mm. um 9. Jänner 1859, 
. . 27.54mm. am 26. December 1856, 

ET Een Be TE ee 

Be TEN DR RE 

fi ° s x r Er - “ 2 EA N TV BER Gr Be JR TEE NERNE a a ee 

Fr 



Beobachtungs- Gr . Mähr.- [ Bistfitz | e” 

Monat Zeit und Barany er Kaylo- BAUR» Speitsch | Weiss- ‚am 
“ Monats-Mittel witz | schein kirchen | Hostein 

Morgens. . H- A — 7.9 |—10,18 El 
= 0cr |! Nachmittags .|I— 2.0 |— 3.5 |— 2.62 — 41 1— 

ARRDer = Kondb:.. „+ EI 04 I Ba 7 ae 
Monats-Mittel .— 5.60|— 5.93— 7.02 — 583 — 

NBeEN i IE re: — 1.7 |— 4.32 — 14 IT 
Nachmittags . 0 I+ 2.4 |-F 2.30 +12 

Februar | Ananda „I 221 05|- 288. 7. 105 - 
Monats-Mittel .—- 1.00)+ 0.07— 1.63 —03+ 

‚. || Morgens. + 0.5 I+ 1.5 i+ 0,89 + 2.3 
März Nachmittags .I-- 4.3 5.6 5.67 -+ 5.0 

° "Abends . . + 13 |+ 24 |+ 139) = I-+ 3,6 
Monats-Mittel .+ 2.05-4- 3.17|-}- 2. + 3.63 

Morgens. 4 Du 6.3 183 
; Nachmittags .| 12.6 | 124 14.5 

April, Abends . . | 78| 8 9.3 
Monats-Mittel || 847 0.57 

Morgens Ay 6.4 
- Nachmittags . 12.2 

Mai. ‚I Anends..... | 5.6 81 
Monats-Mittel 6.50 8.90 

Morgens. ... 3 15.4 
; Nachmittags .| 19.3 22.6 

Juni . | Abends . . | 194 
Monats-Mittel.|| 14.43 

Morgens. er 
. Nachmittags 20.1 

Jali . -I Abends . . | 18.1 
Monats-Mittel || 15.11 

EN Morgens. . .| 111 
Nachmittags .| 21.0 

August I Abends . . | 12.7 
Monats-Mittel .| 14.93 

|Morgens. . || 83 { j 
Nachmittags .| 13.9 : , 

Beptemb. Abends... 70.2 9: 
| Monats-Mittel .! 10.47 ; 

aaprnens + 6.0 + 6.2 |+ Esalk B. 
| .„||Nachmittags .4-13.5 I+13.1 |+16.51/-+13. 

Oetober | Abends . ., 4 75 1 80 | er 8 
Monats-Mittel .+ 9.10/-+ 9.104 9.69|-+- 9. 

Morgens. — 2.3 |— 15 |— 3.101— 1. 
Nachmittags .|+ 0.8 |+ 0.8 I+ 2.401 0. 

Novemb.) unenda .. . 1-21 11-200 1. 
‚Monats-Mittel \— 1.20|— 0.60|-- 1.101— 0. 

Morgens 0.1 |-+ 0.4 |— 0,80I+ 0. 
D h Nachmittags 1.7 + 2.1 |+ 2.804 1. 

ROOMD. I Abends ; +. 0:4 1-5 0.8 I 0.0014.0: 
Monats-Mittel .|+- 0.47!+ 0.934 0.67)+ 0. 

Morgens. . .+ 3.8814 4.53|-4 4.25 
Jah Nachmittags | 9.78 9.93 1143| 
Maut = vl Abends... »4.7812. 5.83) 4,58 

Mittel + 645|+ 6.76|+ 6.74 

Luftwärme nach Celsius (ur 



Zwittau 

(Vierzig- 
 huben) 

R Sehön- 
Raitz Brünn 

berg - 

Gruss- 

bach 

3.781 9.561 6,81 
3591-501. 4.15 

Aa 12. 5.692 7.981 5,60 
r — 5.21| — 7.52) — 5.38 

2.04 _ 0.71 7 2.561 a6s| — 3.23| — 3.98] 2.68 
0.46| 1: 1.99 1.601 + 1.77) 4 0.68|4 0.49 
20,68 1.391 — 2592| 2 382 1.81 
%-+ 0.22 0.831 — 1.33| — 237 — 1.33 

+:4.00 1.66|-H 1.17| — 0.22] 4 3.28 
+ 7.29 1.674 8.201 4 42114 85 
4.4.76 3431 3.901 0.934 
+ 5.351 4.24) -H 4.42) 4 1.6414 

| 9.84 55 
3 16. 3.5: 

4 

16.63 

15.03 
20.64 
13.64 
16.44 

13.29 
21.44 
12.35 
15.69 

9.47 
13.94 
9,80 
n 2 

20.97 
13.07 

) 38] 8.6914 st 
| 410,57) 1 9924 98 En 

Oo SoH9S Smo mn PNOH BAR On: 

15.86] 

21.10 

15.60 
10.72 

11.96 

9.71 
13.64 
9,71 

11.02 
18.58 
24.59 
18.40 
20.92 

19.43 
24.34 
19 04 

17.96 
24.44 

17.20 
19.87 

11.37 
17.00 
11.63 
18. ” 

3 12.82) 

.13.47 

+ 2.43 0.074173 
+ 682449845 
4041 1284 221 
+ 4434 206-4 310° 

9,57 631. 1940 

6.34 
8.59 

6.20 
12.49! 
5.92 
8.20) 

13.49 - 
92.16 

16.37 
14.75 

14.41 
17.69) 
14.88 

1411.89] 

+ 9.39) 
521 — 0.25 — 1.49 — 04 
634 21714 0.054 2614 1.52 — 038 + 1511 + 0,5 — 08 0.51 
‚04 — 0.23) — 1.02) 0.091 4 1.44 — 1.844 0.09) — 0.711— 2.20— 2.16 
36| + 0.561 — 0.684 0.53] 4 0.45 — 1.4114 0.27] — 0.56 2.14— 172 
«681 -+ 0.691 — 0.2614 1.55 — 0.60 — 1.211 0.02] — 0.71 0.36-- 0.64 
891 + 2.544 1.274 3.03|4+ 2.451 4 0.724 2511-4 1.864 127-+ 2,31] 

+ 117 t 0.75 — 0.311-4- 2.09 ü 0.48] — 1.0414 0.30) — 0.181— 1.44 — 0.27 
F 1.58|-+ 1.331 + 0.23] 4 2.22] 1 0.781 — 05114 0331 0.32 — 0.184 0.47 
7.38| 4 6.01] -4 5.87 + 5.52] -H 4.534 6.88] 4 7.4414 4.214 6.09) 

34 11.54] 10. 12.631 9.17) 1235| 11.801 9.90 
1.64 7.26 17 448 809 781 448 5.92 
12] + 8.27 + 8.65 + 6.06/-- 9.11 + 9.02|-4 6.184 7.19) 

Rn, # 

sh Dh eb 

‘Selletitz |Rozinka | Iglau N z „ 

we 
ol 

BET Er EE SHE ss 
— 4a Bar Tel = 
375 80 6. 1 u 
— 1.834 — 3.16 — 2.89) ee 
+ 1.62)— 0.281— 0.18) : 
=. 0.75.- 252 2.61) er 
—032—- 19-19 

ER ex 

32|-+ 7. Sa 

84 



Tomporatur-Extreme n fr an 

road ? istfiz 
Monat Ostra; | Karlo- . * | $peitsch| Weiss- 

witz witz RE | kirchen Hostein 

+ 5.0/+ 9.0 + 3.2[+ 63 
Jänner 4 A _ > | — 97.0 1— 20.0 —20.5 | —20.0 

15 8 4 9 | 
| + 9.0) + 9.0 a A RR +, 62 gt 6.5 
ER 48 BR 28 127,29] 28 
FIARAE —13.8|—19.5 — 8.2| —15.0 88 Ars {8 

4 4 13 12 18.|:12 Ts 
+18.7 | +20.5 +19.2| +17.5.| 419.4] 420,31 418.4 

Mär 29 29 "m 29 29 29 2) 
ange 5478 — 5.11— 53 

23 20 20 20 
+24.5 | 430.3 -1-25.4 | 23.8 

u 22 24 22 22 
m 2.061405] 40,7] 8'418 

9 B .1 14 9 

422.3) +22.0| -+22.1|-425.0 24 sa 
N 31 31 31 | 25,31| : 

ai — 521— 26| 7 | 31) #04 - ef 23 IR B: 
20 20 | 20 20 | R 

+25.3 | 430.5 ran -+32.5 s 49 ET 4 
; el 7 I Sa 

Juni +58|+81| — [+103|-H113|+ 8. er 4, 9 E 
26 23 2 12,%6| 4 & 

+29.2 Br +28.7 | -+33.8 | +31. an he 
Juli 297 27 #3 27 29 27 1% 

+:7.0|4 84| +12.5| +113 
24 3 | 2 

+27.9 | 428.4 | -+28.6 | 438.8 
Duke 4 li, 22 22 
Re + 3.6 | +70) + 81/+ 9.0 

27 17 19 17 
+22.9| 425.7 -+24.6 | 425.0 

6 6 6 6 September . E5511.301.07 E50 

| 24 | 23 23 23 
148 -+26.0 | -+23.2| 423.6 | 4238 

13 13 13 13 
Oetober . 4 ea 

23 31 28 23 | 21,31 
+79 | 4 8.1/+ 7.0] + 6.2] 410.0 

November 16 2 v , ä | 11144 | 216.4 | —17.2| 9.0) 125 
1 18 13 13 w..4.009 

| +11.91 + 9.2 Klin +12.,5] -H13.8 

December 2 %5 5 n e —19.8 190387 —15.9 | —14.8 
1:96,27 |: 26.44.97 27 27 1 

EIKE EN Po 7 33.8 
Fa a 

—27.01—20.0| os al 
5. Jänner | 8, ige 4. Jänner | 9. Jänner 

In Brünn sind seit 28 Jahreı 
Max. + 37"37 Dee am 8. as } 



N ". N | 139 

| einzelnen Monate des Jahres 1876. Gelsins. 

Zwittau 
(Vierzig- 
huben) 

GrUuss- 

bach 
Brünn Selletitz|) Rozinkz! Iglau 

ai 5| .0|+ 42] + 50] + 83.1 
9 1 ne 23 | 

1007 — 19.0 310 — 17.2 | --12.6 | —20.2 | —17.4| 
4 ar 9.49 g 9 6 Ds 

"E53. 75 Bun -+10.0 | -H10.0| 410.014 51/4 8,3) 
D4 1 728 20 23 92190 197201 23 | 
112 ..18.0.2 1160| 9001-2042 14012152} 18,6 
13 13 13 13 °170,181 10 10 12 

16.1) 421.0 | -H19.3| 416.2) +20.1 | 4174| +16.1| 414.2 
29 29 29 29 299 | 29 29 29 
Hear 05-9000. AA, 181) 80 
2.1.00 20 93...1,..00 20... .20..., 29 

98.7 | 197.51 -H27.3| 4240 | 28.1 | 426.4 | 424.1 | +22,5 
: 94 9a. 24 SA. De 24 | 20 
Al 5 00-29) 0111.20|-.09|.- 05 
23 9 4.0. 9 | u 8 

-+24.0 | 125.0 42481; u 26.6 | 423.4 | 25.1] -+23.5 
31 22 31 31 25 Sl 3 
ne "50 I 7A 482796140 

13 20 20 19 20 19 20 19 
128.8 | -F30.0 le -F28.5 | 33.1 | 430.4 | 429.9 | 427,5 

7 7 f 61 Ri ı 
2 70 Eeslr 7.4|-+ 5.9 +20 4 ai. 6.0| 

1 96 26 1 26 1 1 
-+28.0 | 429.5 | +36.8| 30.0 | 433.0 an +29.7 | +30.0 
97 |8,30| 15 | 28 27 25 18 29 

+12.4|410.0| + 88) #100 | 410.3 | 4128| 941 £ 78 
5,12 10,3,4| 13 13 3 18. 2.000 

-+29.8|-430.0| 431.4) +28.2| 433.3 | 431.8 -+31.2 | 428.0 | 
“4 a 1 ee; 115 
ey LBi 65 BO TE WA cd 5 

Ey, 27 27 19 18 27 97... 1 18,26] 
24.3) -H23.0 | 426.0 | 23.51-27.91 425.4 | 17.4 | 423.0 
6 6 6 6 6 6 | 30 6 

+ 42|+35/4+ 25/4 30|—-04+58/— 12| 00 |: 
a3 1 23:1 22,201. 23 23 +1 99 23 22 | 
20,81 420.0 | 28.3 | 421.5 | #245 | 421.4 | 422.1 | 421.0 | 

7,13. 13 RT 6 221.6, DR 
.0310.001.031 00. 12 20) 2341-92] 0%) 
31 3 31 31.|3,261. 31 3 23 

265,.+ 27311790 1.60148811,9892 5 8612.58, 
3 3 3 3 3 1 3 A 

10.0 | 10:0 | 11.0 10.01 180 | — 11.4) =18.1| —145 |» 
ae na van 

+ 89|4105|-+ 9.4) #115 | 416.8) +14.4 | +10. nn 
3 RN | 3 3 3 3 3 

—15,8| —16.6 | —17.5 | —23.0| —21.0| —16.4 | —234 | —24.3 | 
97 a NT DAR 27 Ba 
298 | 480.0 -+36.8 | 430.0 | +33.3 | -H31.8 | 431.2 +30.0| 
4. August | 3. August | 15. Juli | 28. Juli | 1. August | 15. August| 1. August | 29, Juli 

128.0 1 —18.7| ©. |1—19.0 | —23.0 | —21.0 | —16.4 | —23.4| - 24.3 
Br 3. Jänner | &, Jünner 9. Jänner | 2, Decom.| 28. Decom.| 27. Desem.| 27. Docem.| 27. Decam.. 

der Temperatur zu verzeichnen: 
27V 25 Cels., : am 23. Jänner 1850. u 

I F* ee 5 g u 

De u ui a ie 

Par Pre 

LEE ar rl 

N ee 



et Eee a 0 a EN N a ee # 
j f U Pe - nn RI PIE. en „” pr a N 0 he, { 

Ri y Pie Ki u TR a BE, | BE PR 5 a f: 
dB." une) or N ni De 

5 ’ De . 1% eg 

a 
ee; 

Durchschnitts - Wärme 

der meteorologischen Jahreszeiten. 

ww uw 

Winter — December, Jänner, Februar; — Frühling — März, April, Mai; 

Sommer —- Juni, Juli, August; — Herbst — September, October, November. 

N N g ’ N = 

iz = u = „+ z Bistfitz z 
. [77 2 

Jahreszeiten E 2 ES 2 154 | am 3 
! be} _ 5 4 E37 = a - E 

a 7 a Ei Ü Hostein © 
= oO „ ın = bi 

Winter . . . |H- 2.04 1.64|— 3.66) 1.711- 0.79|— 2.15|— 1.92] 2.121— 0.97] ° 

Frühling. . . |4+ 5.674 6.564 6,81/4- 7.704 9.1814 7.764 8838| 8.304 9.55) 

Herbst . . . | 6.1214 6,7314 6.624 7.704 8.704 7.1914 809 DR NE 

Sommer . . . H414.821415.40|4-16.17|-418.23|419.21|417.941-H19.52l-H 18.7811 19.41] > 

Jahreszeiten Brünn 

Barzdorf Schönberg 
Zwittau 

(Vierzighuben) Grussbach Selletitz Rozinka 

1 

ee 
Winter . . 2.2.2.) 0.74— 2.60— 1.92)— 3.45i— 1.93/— 1.25I— 3.421— 2.73 

mes 
Frühling . 2: 2 . 4 zzul4 z1l+ 8.9914 5.3014 9.6914 9.144 62814 7.06 

| Be; 
Sommer. . 2... . |H-17.871417.98/419.1014-16.251420.17| 420.50) 417.061 17.86) 

Herbt ... 2... 8.244 7.2014 8.37[+ 6.074 8.4814 7.684 4.854 65 5) 
r 
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Bewölkung 
heiter — 0 

trübe — 10. 

) | [>] [-":] P- 
S N = 

se % 3 2) 18818 Monat  |5182]2 & = |: 883 
> - m © = = Y Yu „ed © In) 
t o sin bei 27 ia 3 

Jämer ... . . 16.6]49°1 7.5] 7.91 7.6 8:0] 8.4] 7.1 

Februar. - . . 17.4! 7.0] 8.7] 6.9 R 8.6] 8.61 7.3] 7.2 

März '. ....1831 7.0 7.2] 6.1] 7.2] 6.77.3165 

April. . .0...117.61 5.5] 6.8] 5.9] 6.8] 5.7] 63] 46 

Mai . ».. ..1%8[ 6.91 6.4] 5.0] 6.3] 5.3] 6.5] 4. 

Juni „0. + 19.61 4.51 3,8] 4.1] 4.81 3.4137] 2.7 

IH 9,47. 6 U 0 5.0] 4.6] 4.51 4.9] 3.8] 4.41 8.51 6.1 

1 August . . . . 14.61 8.3) 3.3] 3.5] 3.7] 3.3] 3.11 2.6] 5.1 

September . . . 117.41 6,6| 6.8] 6.1) 5.9] 5.7] 6.3] 6.4] 7.4 

October. . . . 15,31 3.3| 4.7] 4.1) 4.9) 4.1} 4.3| 3.6] 5.3 

= | November . . . I85l8.0'86|7.0182181l83l72& 

December .. .:. ||9.11 8:5! 9.01 8.4189! 88! 8.1l8.3l 8.8 9.1 8.48.418.1| 6.1 7.7). 

Jahr... © ©. 12.015.9| 6.415,91 6.5] 6,0 6.3| 5.4] 7.0 

un * Eine auffallende Abweichung! 
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Die Windrichtungen nach der sanzjährigen Anzahl in Procenten. 
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Zahl der Tage mit Niederschlägen 
in ann von Nebel, Regen, Hagel oder Schnee, 

darunter stehend, die Zahl der Tage mit Niederschlägen, welche mit elsihridchen 

SE ‘  Eutladungen verbunden waren. 
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Feuchtigkeit der Luft 

in Proeenten des Maximums. 
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n 2 die Herren: Joh. Gans in J. Massl in ae 

Die non ee oimehen en te häben oleeiide J 
re nördl. Br. 490 8; östl. L. von Ferro 350 17°; Seehöhe 545. 

; Seehöhe 601”Y, 
Ioniiz: nördl, Br. 490 21°; old, von Bono 30 50 Seehöhe Alam 

LE Pflanzenreich. 

1. Bäume und strauchartige Gewächse. 

3 "ala der Belaubung GE ahrestriebe re Nadelholz), 

Gr Bar: | 1 Rauten- 
Znai n 
N lowitz | KK DerBe 

Acer. usiden 
IM 

eulus ‚Hinpocastanum ; : 21.4 
15.4 

" | I a al 
\ | 19.4 

i le UN 4 | .194 
20.4 
21.4 

5 | 204 
N rossularia N N } 17.4 
rubrum . N A 19.4 
Pseud’acacia | | 28.4 

Cu nigra . 
sorbu Buenparin, 
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I) KRraBF an. , Panama EEE I el En Sa a ET a Te PIE DE, Au Po "ae ni a a Eu a ee 
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Ausserdem wurden beobachtet in 

Znaim: 

Berberis vulgaris 8.4, Juglans regia 30.4, Ligustrum vulgare 8.4, Loni- 
cera Caprifolium 6.4, Prunus Padus 4.4. 

Gr.-Karlowitz: 

| Acer Pseudoplatanus 19.4, Alnus incana 17.4, Juniperus communis 23.4, 
Pinus Abies 23.4, P. picea 26.4, P. sylvestris 22.4, Populus pyramidalis 19.4, 
P. Tremula 16.4, Prunus domestica 23.4, Bubus fruticosus 14.4, Salix alba 17.4, 

Vaceinium Myrtillus 13.4. F 

Bärn. | 

Corylus Avellana 25.4, Prunus spinosa 22.4, Ulmus campestris 29.4, 
Viburnum Opulus 28.5. 7 

b) Beginn der Blüthe. 

- Gr.-Kar- Ben- | Frei- 
Beobachtete Pflanze Znaim | Brünn | Towit, Be | An 

Abies exeelsa. . : .„ -» | — | 27.4 1.5 | 28.5 n— — u 
Acer campestre . . . . || 204 | — — | 165 _ _ ie 

platanoides . . . || 104 | 64 | — | 354 — | 255 | 174 
„ Pseudo platanus . — | 2354| — — 1.105 —_ 8.5 

Aesculus Hippocastanum. || 25.4 | 254 | 85 | 56 — !105 | — 
Berberis vulgaris . . . 4,5| — —. 113.6 = _ PN 
Batula alba... 204 22 44 | 84 | 95? | 30.4 | 19.4 3.4 | 17.4 
Calluna vulgaris . . . — Zum — 120.8 4.9 — E= 
Commus ms... una 24| 14 | — _ u 2.5 8.4 

„nn BaBgüNeR ei. 8.61 — — —_ — | 107 — 
Corylus Avellana . . . | 1031 1231| — | 29.3 | 29.3 2.4 9.3 
Crataegus Oxyacantha . 25| 25|I — | 126 8.6 1.6 _ 
Daphne Mezereum . = — — 24 | 17,4 — | 27.3 
Evonymus europaeus . s5 | 1415| — — —. 1255 _ 
Fagus sylvatica.. — — 1274| 36 — — _ 
Genista germanica 4.6 =. 144166 u _— — 
Juniperus communis . 715| — !105 | 46 6.6 _ -_ 
Ligustrum vulgare. 126 | 86 | — — u 5.7 _ 
Lonicera Xylosteum 1 234) 44| -— 1355| — 8.6 _ 
Philadelphus coronarius . — — — 1 176 — 110.6 
Pinus silvestris . . — — — 1.106 — 5.6 _ 
Populus pyramidalis . 641.64 | 5.4 1.214 | 22.4 — -- 

% Tremula . 25.3.1.313 34 | 54 — — 128.3 
Prunus Armeniaca . 18.4 | 104 | — = — _ — 

„>. am. WEIT IBAN A 551 85 | 214 
„. Ceräsus... . 212841 214 | — = — | 145 — 
„. demestiea.. . ..|j| 184 | 23.4 | 284 | 17.5 | 2257205 _ 
»:. Mahaleb .. .. || 17.4 1 204 | — 1.6 _- — —_.i 
u... Padus '... :...:1720.4 4.204 4.021.485 — 110.5 | 27,4 
;„» .. Persica RE u = = — 1234 
a BAT — 1155 15 | 45 | 244 

Pyrus commwmis . . -. || 20.4 | 234 | 23.4 |.27.5 | 215 | 15.5 | 184 
w. Male." 2, 21 BOT 2 _— 1 5| —- 28.4 | 26.5- 



R .a..l@r.-Kar- Rauten-| Ben- 
Znaim | Brirün EN ar ‘ 

lowitz CAR ‚ ‚berg nisch 
Beobachtete Pflanze Frei | I 
N BAR SNR Br start \ 

1.9 | = 
241 84.1244 | 254 | 234 | 54 | 174 
14 28.4 | 274 |..25 14 |017.4 

1.6. 46 — 123836 | — Fa ae 
Ek: na... 0. 66, — — I 11.6 | — | 16.6 | 18.6 
contttoha na.) > e= — 4.7 | — 1 1071 186 

| Rubus idaeus . . — — 1.65 | 17.6 — 1155|. — 
Ä -fruticosus 5 — — a A — — | 186 
Salız Capraea.. Dior al) — — 1 — 14 

| mbucus nigra . 28.5 | 24.5 — | 22.6 | 24.6.| 16.6 | 116 
en. Tacemosa: .. 19.4 | 20.4 — 1.295 — 5.5 | 25.4 
Sorbus Aucuparia ln 2a ED I = 261 — 
‚Syringa vulgaris - . ..|| 28.4 | 25.4 — 4.6.1 Ab | 6 | 15.5 

| lia grandifolia . . 25.6 | 28.6 — | BT | — |. — — 
parvifolia . ....1 — 8&7.|, — 1.227 4 38.7 a st: 

4 the campestris . . . |. 24 5.4 20.4 | — — 4.4 
aceinium Myrtillus . . _— — 2.5 | 29.4. | 28.4 — |. 214 
burnum Opulus . 28.9.1295 — | 11.6 ! 10.6 ]:10.6 | 10.6 

10.4 | 23.4 — | 29.4 | = — 164 | 

Ausserdem wurden beobachtet in 

N Znaim: 

N este‘: communis 6.4, Cydonia vulgaris 18.5, Orktens Laburnum 8.5, 
easter vulgaris 29.4, Daphne Cneorum 1.5, Evonymus verrucosus 2.5, Ge- 
hinetoria 8. Dh a Br 2.5, Lonicera ie, 23.5, a bar- 

nn. Brünn: | 

en dsyearzum 26.3, A. Negundo 104, A. rubrum 6.4, A. atrieum. 

hy Ä 0 ee 

e-- Funen am 24. December 2 Kisehihäume it vollkommen 
ten Blüthen beobachtet. 

N Bärn: 
1 8. glutinosa 3.4, Lonicera nigra 25.4, Rosa luten 22.6, Vaccinium 

N R Freistadt: 

Ss Yiridis 17. hi J uniperus Sabina 17.4, Larix europaea 17.4, Aal 

| 4, Salix amygdalina, SNERIMBNUN vulgaris 6.6, Spiraea salieifolia 19.6 
Ibum 24. | 



N £ LI _ A yr. . 
- } [7 Ya & au, 

’ en y eh 158 ar ir, > ihr. 
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e s 

ı mestica 28.9, P. spinosa 22.9, Pyrus communis 28.9, P. Malus (Frühsorten) 

c. Fruchtreife, 

Bärn: 

Aesculus Hippocast. 1.10, Corylus Avellana 27.7, Crataegus Oxyacantha 
28.9, Daphne Mezereum 24.7, Fagus sylvatica 2.10, Prunus avium 17.7, P. do- 

22.9, Rhamnus Frangula 30.9, Ribes Grossularia 26.7, R. rubrum 19.7, Rosa 

canina 7.9, Rubus idaeus 20.7, R. caesius 29.7, Sambucus nigra 13.9, Sorbus 
Aucuparia 10.10, Ulmus campestris 22.6, Vaccinium Myrtillus 9.7. 

\ Bennisch: i 

Aesculus Hippocast. 8.9, Corylus Avellana 1.9, Cornus mas 3.8, C. san- ° 
guinea 15.8, Crataegus Oxyacantha 1.9, Morus alba 4.8, Ribes rubrum 26.7, ° 

R. Grossularia 26.7, Rubus idaeus 15.7, Rosa canina 25.8, Sambucus nigra 28.9, 
Vaceinium Myrtillus 15.7. - 

Freistadt: 

Rubus idaeus 31.7, Vaceinium Myrtillus 1.7. 

Ueber die Fröste vom 19.—21. Mai wird berichtet, dass in Zuaim die ° 
Blätter und Triebe von den meisten Obstsorten, Juglans, Quercus, Robinia, ° 
Vitis und selbst die Blüthen frühblühender Rosen im Knospenzustande erfroren. ° 
In Rautenberg wurde die Blüthe von Prunus avium zerstört, in Karlo-7 

witz erfroren nebst den Obstbäumen Pinus silvestris und Larix europ., Fagus 

Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior und Tilia parvifolia, Robinia, Pseud’- 

acacia, Rubus fruticosus und jdaeus ete,, in Brünn fast alle Obstarten, Quer-° 
cus, Rohinia, Fraxinus etc., in Bennisch Prunus Armeniaca, avium, Juglans, 

Fagus, Persica, Tilia parvifolia und grandifolia. Die Belaubung der Wald-’ 
bäume stellte sich erst allmälig vom Beginne des Sommers an wieder her. | 

2. Krautartige Gewächse. 

a) Beginn der Blüthe. 
Die mit einem * versehenen, sind im Garten cultivirt. 

Beobachtete Pflanze | Znaim | Brünn | Bärn meh) en Bi" 

|| 

Agrostemma Githago . . . 10.6 — | 25.6 — = = 
Ajuga reptans‘ » . 0.2... 31 2241 .— 7 284 — 1155 | 214 
Anemone Hepatica . . ... ..| 153 | 20.3 2.4 - 14 | 25.3 

nemorosa :. 341 34] 44 | 114 | 14 | 313 
Anthemis tinctoria .... . ..! 22.6 = — 1356| — — 
Asarum europaeum . ......1.84 — 11,284 — — —_ 
Asperula odorata .. .... ... :-1205 |. — 1126| — — — 
Barbarea vulkaris. 2". | 26.4 | 244 | — | u 
Caltha palustris al DA FE OA 
Cardamine pratensis . » . . .| 17.4 | 20.4 — — — 
Carex praecox » » .. 2 2 2. — —:| 1744| — — 
Garım Garti..., nn —_ 4.6 — -— 
Centaurea Cyanus. . . . 2 .| 26] — 11746 _ —_ 
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latum 2.5, Rumex Acetosa 29.4, Salvia pratensis 11.5, Sambucus Ebulus 25.6, ° 

Beobachtete Pflanze 

Potentilla vorne . ‘5 3. 4, 20H 
Primula elatior re | — —_ _ 

„. oflidinalie -, 2 4.220. BB 
Pulmonaria offieinalis . . . | 153 | — | 14 | — 
Ranunculus acris . „07a .1 294 | 204 | 15.5 En — 

Ficaria . : 2.0.1 341 — | AI BAT 14 
| Sambucus Ebulus ee Eu er - 
Saxifraga granulata . . . . .| 274 — 3.6 | — — 
Secale cereale ae — | 16.6 | 216 6.6 
Bodum aere . . ,„ v1 2429 | 2761 16 | — 
Senecio Jacobaea . | 28.6 — | 127 _ — 

-- | Solanum tuberosum . I — — 1.571.901 — 
Stellaria Holostea . Se _ | _ _ neo 

| Symphytum offiinle . , » .1 25| — ı 15] = — 
Taraxacum offieinale . . . .| 54 | — 1941-75 
Tragopogon orientae . » . .) 25 | — | 146 | 186 —_ 
Triticum vülgare . 27. 4.2.21 226 1 .—)) 10T as 
Tussilago Farfara . . ....)883| — | 14| AI = 
Veronica Chamaedıys . : -.134| — | - Il | - 
Viola arvemsis . . . . I 34 — | 1834| — _ 

„ odorata Be u ir | 3.4 7.4 6.4 1.4 
OTEROBEEER : 74 4 “was IR — | 27.5 — -- 

Ausserdem wurden beobachtet in 

Znaim: | 

Ajuga genevensis 7.5, Arabis arenosa 9.4. Alopecurus pratensis 23.4, ? 
Anemone Pulsatilla 15.3, A. ranunculoides 3.4, Ceratocephalus orthoceras 26.3, ° 

Dianthus Carthusianorum 20.5, Farsetia incana 17.4, Gagea lutea 4.4, Geranium 

Robertianum 27.4, Holosteum umbellatum 2.4, Jasione montana 6.6, Isopyrum © 

thalictroides 2.4, Lamium maculatum 10.4, Lathraea squamaria 30.3, Leontodon > 

pastilis 16.4, Miosotis sylvatica 23.4, Orchis Morio 2.5, Ornithogalum umbel-’ 

Stellaria media 2.4, Veronica hederifolia 30,3, V. triphyllos 34. 

Brünn: ! 

Achillea magna* L. 30.6, A. filipendulina* Lam: 4.7, Anchusa italica* 

29.5, Anemone ranunculoides 7.4, Arum maculatum* 25.4, Asclepias syriaca* 

4.7, Butomus umbellatus 8.6, Borago officinalis 30.6, Ceratocephalus orthocer. 

6.4, Centaurea atropurpures Welk* 30.6, Circaea Lutetiana 30.6, Calisace da- 

hurica* 26.6, Cichorium Endiosa* 29.6. Dentaria enneaphyllos 3,4, Datura Da-" 

tula* 30.6, Echium rubrum 23.5, Epipactis palustris 30.6, Eupatorium canna- 

binum* 30.6, Galinsoga parvifolia* 28.6, Hyosciamus orientalis* 7.4, Kitaibelia 

vitifolia 30.6, Leucojum aestivum* 7.4, Lychnis calcedonica* 28.6, Myosotis pa- 

lustris 285, Madia sativa* 29.6, Molucella laevis* 30.6, Orchis fusca 6.5, Oeno- 

thera biennis 30.6, Serophularia vernalis* 2.4, Scopolina atropoides* 6.4, Sisym- 

brium pannonicum 30.6, Silphium perfoliatum* 1.8, Tulipa sylvestris* 234, Tri- 

thomanthe livaria* 11.8, Verbascum Thapsus* 4.7. | 



 Aohilien Milefolium 20.6, Aconitum Eroctonum 29. 6,A,.N Napellus* 197, Se. 

bbyilos. 995 5, Avena sativa 18.7, Bellis perennis 95. 5, omas nn 14.7 t, 
 "Briza media 26.6, Bryonia alba 10,7, Calendula cfficinalis* 30.6, Carlina acaulis 

6.8, Centaurea Jacea 5.7, C. Scabiosa 18.7, Cirsium rivulare 13 6, Clematis Vi- 
alba 24.7, Colchieum autumnale 27.8, Cuseutas europaea 14.7, Dactylis glom- 

ei per offieimalis In a Ladanum 15.7, Galium Br 31, 

C \sotis. arvensis 25. . Nareissus Pseudo Norelsaus’ 9.4, dan Kaas 

, Papaver Argemone 23.6, P. somniferum 14.7, Pedicularis palustris 26.5, 
sites offieinalis 5.4, Plantago major 23.6, P. a 13.6, Polygonum avi- 

ulare 15.7, P. Hydropiper 7.8, P. Persicaria 28.7, Potentilla anserina 9.6, P. 

entea 15.6, Prenanthes purpurea 17.7, Primula Auricula 11.4, Ranunculus 

iquatilis 18.6, Scrophularia nodosa 19.6. Sedum reflexum 10.7, 8. villosum 20.6, 
. Telephium 7.8, Solanum Dulcamara 21.6, Solidago Virg’aurea 28.9, Spiraea 
Imaria 7.7, Tanacetum vulgare 29.7, Thlaspi perfoliatum 20.4, Tagetes patula* 
0 1.: Pam en 29.6, .onlum 12.6, es Bee 30. Y, 

Rautenber g: . 3 

‚ Atropa Belladonna 9.8, Keuran vernum (Mohrawiesen) 8.8. 

I i ‘ MN. Bel low 2: 

 Fragain veson 204. | 
Freistadt: 

sen Calamns - 19.6, Anagallis arvensis 19.6, Anthemis arvensis 7.6, 
ige 

Ben odoratum 1.5, Arabis aanena 17.4, Arnica Montana 14.6, Bras- 

en 19. 6, Fk perenne 8.7, Lotus Han ale 7.6, Merokriahe pe- 
174, 'Orchis militaris 5.5, Omithogalum nutans 30.5, Orobanche Galii 
etasites albus 1.4, Poa annua 17. 4, Potentil'a en 21.6, Ranuneulus 

9.6, R. sceleratus 9,6, Rhinanthus minor 31.5, Scorzonera humilis 5.6, 
atans 6.6, Soldanella montana 4.4, Specularia Speculum 16.2, Spiraea 
19.6, N inkytunt tuberosum 20.4, Thalictrum aquilegifolium 5.5, Vac- 

Kane 14.6,  Valeriana dioica 24.4. # 
1la 



-lehnen am 11.8 begonnen. 

b) Fruchtreife. 

Bärn: 

Avena sativa 20.8, Fragaria vesca 25.6, Secale cereale hyb. 2,8, aest. 7.8, 
Taraxacum offic. 3.5, Tragopogon orientale 28.6, Tussilago Farfara 25.5. | 

Rautenberg: 

Fragaria vesca 29.6, Secale cereale hyb. 9.8 (Schnitt), 

Bennisch: 

a a cereale hyb. 1.8, Taraxac. offie. 10.5. 

Karlowitz: 

Schnitt von Roggen und Gerste in den Thalebenen am 1.8, auf Darsak 

II. Thierreich. 

Znaim. 

Aves. Guculus canorus 20.4, Fringilla eoelebs 2.4, Hirundo urbica 3.4, ° 
Lusciola luscinia 29.4, Motacilla alba 2.4, Oriolus Galbula 3.5. Regulus eris- 
tatus 5.4, Turdus musicus 20.4. | 

Reptilia. Lacerta agilis et viridis 5.4. 7 

Iusecta. a) Carabus instrieatus 26.3, Cieindela campestris 84, Geo- 
trupes vernalis 24.5, Lucanus cervus 3.6, Melolontha vulgaris 5.4, Pintheriug 
rustica 24.5. 

b) Pontia Cardamines 29.4, Saturnia Pyri 17.5, Vanessa Antiopa 20.4, v. 
J0 15.3, r 

d) Bombus terrestris 17.4, Vespa Crabro 6.6. , 

Bärn. 

Aves. Alauda arvensis 1.3, Cucalus canorus 17.4, Fringilla coelebs 103, 

Gallinula erex 1.7. Hirundo rustica 20.4, Motaeilla cinerea 8.5, M. alba 2 

Perdix com. 29.5, "Turdus musicus 18.4. 

Reptilia. Lacerta agilis 4.4. 

Insecta. a) Aphodius fimetarius 9.4, Cieindela campestris 55, Cocei 

nella 7punctata 21.4, Melolontha vulgaris 27.5, Necrophorus Vespilo 9.5. F ” E 
rostichus cupreus 24, Rhizotrogus solstitialis 30.6. 2 

b) Arge Galathea 10.7 Argynnis Aglaja 11. 7, Coenonympha Pamphyl 
21.6, Gonopterix Rhamni 34, Papilio Machaon 6.8, Pieris Brassicae 29.4, Plus 
Gamma 206, Vanessa Antiopa 224 (überwintert), 4.7 Sommergeneration V V 

Atalanta 146, V. Jo 224 (überwintert), V. polychloros 1.4, V. Urticae 29. 
1% ; 5 S B. 

Zygaena kilipendula 67. 
d) Bombus terrestris 5.4, Vespa- vulgaris 26.5. 

e) Libellula Virgo 226. 

n Acridium stridulum 287. 

Rantenhers- 
an Aves. Alauda arvensis 14.3, Ciconia alba 17.4, Hirundo urbica | y 

Abzug 149. Re: | % A no. 



Pelias berus L. (Spitze des Rautenbergss) 6.4. 
\ a) Melo& proscarabaeus 194. 

1,0 Gonopterix Rhamni 22.4, Papilio Machaon 36, Vanessa Antiopa 6.4, 
928. 3. 

Bennisch. 

N ee. Cuculus canorus 15.4, Erythracus rubicula 28.3, Hirundo rustica 

‚H. urbien 18.4, Motacilla alba 8.3, Perdix Coturnix 5.6, Rutieilla Phoe- 

lt et Amphibia Lacerta agilis 1.4, Rana esculenta 98, 3. 
 Insecta. «a) Cieindela campestris 28.5, Melolantha vulgaris 2.5 
b) Papilio Machaon 25. 7, Podalirius 1.8. Pieris Brassicae 18.5, ons 

| amines 3.6, P. Crataegi 1.6, Smerinthus Populi 0 6, Vanessa Antiopa 25.3, 

YV 2° 2.4, V. polychloros 30.3. 
3 Bombus terrestris 6.4. | 

eo) Gryllus open 19.5, Calopterix virgo 15. 7, Locusta viridissima 5 DT. 
S 

Freistadt. 

Ar es. a arvensis 1.3, Dokus dactylis. 31.5, Örer pratensis 30.5, 

us canorus- 18.4, Cypselus apus 18.5. Fringilla serinus 1.4, Hirundo rustica 

Flügge Junge 6.7, Flügge Junge 2. Brut 29.8), Jynx torquilla 23.4, Mo- 

alba 2.3, Sturnus vulgaris 21.2 (Flügge Junge 18.5), yo tithys 26.3 

. nicarus 31.3, 8. hortensis 234. 

a Insecta. '«) Ampedus sanguin. 2.3, Anhodies aekaens 15.3, Aromia 
; ata, 26.7, Carabus intricatus 30.5, C. auronitens 7.6, C. Scheidleri 29.5, 

onia aeruginea 805, C. aurata 5.6, Chalcophora Mariana 5.6, Chrysomela 

on Cieindela ne 15.3, C. a 2.4, en en 

15,6, 1% ine G & @©) 16. 6, Be Galathea 11. 7, Ateyanın 
nn al D1.A ', Atychia Statices 7.6. Biston 31. 3, wi 

A libatrix 25.4, ner en. 153, dealbata 19.6, 
rn sinapis Ar. 4, Limenitis De 30.6. Melitaea Cinxia 6. 6, Nemeobins 

mellifica — an Pula tremula — 08.3 3, Formica rufa — trotz 
uer in A Sage Ken Sie „Haufen“ 16.3. 
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 Osmylus chrysops 6.6, Panorpa communis 21.5, Calopterix vi 
' 5) Gryllus campestris — sich sonnend — 1.4. | 

| n) Acharotes murorum (aquatiens) auf Schnee in Menge - —_ 31, 

 polypoda 1.3. . 
9) Pyrrhocoris aptera 1.4. ze 

Der Haupt-Abflug der Hirunda rustica erfolgte vom” 
wenige, die noch zurückgeblieben waren, flogen am 23.9 
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Die Gottheit ist wirkeam im 
aber nicht im Todten; sie ist es in 
und sich Verwandelnden, aber n 

denen und Erstarrten. 



Vorwort 

Der Titel meiner vorliegenden Arbeit bedarf wohl keiner weiteren 

j "Erklärung, da er genügend den Zweck und die gesteckte Grenze 

derselben andeutei. Es ist uur eine fragmentarische Bearbeitung 

derjenigen Pflanzenformen, die in dem Reste meines Herbariums 

mir gegenwärtig vorliegen, und derselben zur Basis dienen insoferne 

ich über jene etwas zu sagen zulässig finde. Alle hier besprochenen 
R Pflanzenformen habe ich zum grossen Theil selbst gesammelt und 
m der freien Natur beobachtet, oder von botanischen Freunden mit- 

"getheilt erhalten, denen ich hiermit meinen besten Dank abstatte, 
"ihrer hier au den geeigneten Orten namentlich gedenkend. Da ich unter 

diesen Umständen nur mein eigenes Material benütze, so wird mir 
"wohl Niemand den Vorwurf machen können, dass ich mich mit 

_ fremden Federn schmücke. Auch dass ich die Literatur nur spärlich 

benützt und die Herbarien nicht durchstöbert habe darf man nicht 

tadeln, da meine Mittheilungen keinen kritischen Zweck haben, sondern 
aur als Mittheilungen meiner eigenen Beobachtungen anzunehmen 

‚sind. — Demzufolge werden hier nur vorzugsweise Pflanzenformen 

der Florengebiete Siebenbürgens, Ungarns, ÖOesterreichs, Mährens, 

_ vorzugsweise der Flora von Brünn u. s. w. besprochen, wobei ich 

mich strenge an die vorliegenden Exemplare halte. — In welchem 
‚Sinne ich arbeite und welchen botanischen Standpunkt ich festhalte, 

wird, auch ohne meine hier erfolgte Entwicklung desselben, dem Manne 

vom Fache leicht ersichtlich sein und den wahren Zweck meiner 

Mittheilungen in das rechte Licht stellen. Statt aller weiteren Worte 

will ich hier einige Sentenzen denkender Naturforscher folgen lassen. 

3 „Naturwissenschaft ist nur durch die Schilderung des Ein- 
„zelnen, durch den Ausdruck, durch das Anschauen zu erreichen, * 

=: „Die Botanik, eine Erfahrungswissenschaft, kann nie als 

„vollendet oder abgeschlossen betrachtet werden, weil alles 

„Sinnlichwahrnehmbare nie erschöpft werden kann.“ 



„In der Pflanzenwelt sehen wir ganz dasselbe, als in allen 
„Verhältnissen der Natur. ‘Nach jeder noch so geringen Ver- 
„änderung der Lebensverhältnisse verschwinden und entstehen 
„Formen, und da dieses sehr allmählig geschieht, so erkennen | 

„wir kaum die Umänderung, da die alten Formen den neuen 

„die Hand zur grossen Kette bieten.“ 

ge „Es ist ein grosser Fehler der Botaniker zu glauben, dass 
: | „die neuen Benennungen von Pflanzenformen nur den Bezeich- h, 

a: „nungen Linne’s anzuschliessen seien. Die Zeit Linune's ist * 
Aa „für uns ein Stück Alterthum, wo eine beschränkte und un- 4 

„zureichende Erfahrung den Gesichtskreis einengte.“ 2 

„Es giebt keine konstanten Pflanzenarten; was man heute 
„als solche aus Gewohnheit und Bequemlichkeit behandelt, sind 
„nur Formen, die einer unbegrenzten Umänderung zulässig sind.“ 

Ich bezeichne hier den Weg, auf dem ich, wie ich hoffe, mit 
vielen Gleichgesinnten wandle, und die Natur nach der Vern 
“Auszulegen trachte. 

Brünn, im Oktober 1876. 



I. Ord. Ranuneulaceae Juss. 

1. Gen. Vlematis L. 

1. ©. integrifolia L. Kommt bei Brünn selten und einzeln 

| vor, z. B. bei Bisterz zwischen Gesträuch auf Wiesen, gelangt aber 

selten zum Blühen, weil die Wiesen abgemäht werden. — In Nieder- 

Desterreich, Ungarn, Siebenbürgen. Juni—Juli. 

2. C. recta L. Zu den in meinen Enum. ‘p- 1, unter a) und b) 

aufgeführten Var. ist noch eine Var. c) „reterophylia“ nachzutragen, 

“ die wohl eigentlich nur als eine im Wesen der Form liegende Entwickelungs- 

m phase zu betrachten ist; denn wenn man ihre Entwickelung vom ersten 

Frühling bis zur Blüthezeit verfolgt, so bemerkt man, dass die ersten 

basilaren Blätter nicht gefiedert sind, wie allgemein sämmtliche Blätter 

Ö bezeichnet werden, sondern einfach, d. h. ungefiedert, herzeiförmig, plötzlich 

1 stumpf-zugespitzt erscheinen und dass die unteren gefiederten Stengel- 

 blätter von den oberen insofern verschieden sind, dass der Endlappen 

. grösser und ebenfalls. herzeiförmig ist. Diese oben erwähnten einfachen 

E  Basilarblätter fehlen der blühenden Pflanze gewöhnlich und werden daher 

von den Botanikern nicht augegeben. — Auf steinigen buschigen Hügeln 

in Siebenbürgen, Ungarn (Vrabelyi, Holuby), Ober- und Nied.-Oesterreich, 

Mähren bei Brünn am rothen Berg, Böhmen bei Budweis. Juli. 

5 3. ©. Vitalba L. Var. integerrima. Stengel schlaft, 

kletternd, bis 6° lang. Blätter eilanzettförmig, ganzrandig, zugespitzt, 

“ Blättchen des Perianthium’s verkehrt eilanzettlich, stumpf, auf der 

Rückseite dünn. zottig, auf der inneren Seite und am Rande filzig. 

Blumenstiele anfänglich zottig, später fast kahl. Blumen kleiner 

weiss, wohlriechend. Auf sonnigen Abhängen zwischen Gebüschen am 

| Alenıe der Teufelsschlucht bei Brünn. 26. Juni 1871. 



4. (0. bamatica Wierzb. in Rehb. iern. f 4667. A; Schur 
Enum, p. 1. Eine unsichere Form vom Habitus der C. Vitalba, aber 

durch weichere Beschaffenheit, lebhafteres Grün und kleinere wohlriechende 

Blumen, gelbliche Antheren und ovale Früchte zu unterscheiden. — An 

Zäunen und Waldrändern in Siebenbürgen, Ungarn (Vrabelyi), Banat. 
Oesterreich, Mähren, bei Brünn nämlich am Rande des Schreibwaldes an 

der Schwarzawa. Juli 1874. 

5. C. Flammuaula L. Im Süden, im Littoral, Istrien, in der 
Schweiz, im südlichen Russland, in Mitteldeutschland, Ungarn, Sieben- 1 

‘bürgen namentlich bei Kronstadt und Hermannstadt wild und verwildert 

an Hecken und Zäunen und häufig als Spalierpflanze kultivirt. Bei 

Wien habe ich sie im Inzersdorfer Park und im Prater am Kanal ver- ° 

wildert beobachtet. Im Augarten in Brünn wuchert sie ohne alle mensch- ° 

liche Hilfe wie im wilden Zustande (1868), doch scheint sie mit jedem ° 
Jahr seltener und, wie mir scheint, von ©. Vöticella verdrängt zu werden, ° 

Juni— August 1868. 

6. C. umbraticola Schur. Uebergangsform von (. recta zu 

C. banatica und C. Vitalba. Stengel ästig bis 4' lang, kletternd, 

stielrund, gestreift. Blätter lebhaft grün,-weich, dreipaarig gefisdert ° 

mit zurückgeknicktem Hauptstiel, Blättchen lang gestielt, eiförmig, 

elliptisch oder länglich, zugespitzt, am Grunde seicht herzförmig oder 

zugerundet, ganzrandig, fünfnervig, unterseits auf den Nerven spärlich 

haarig. Blüthenstand am Ende der dreizinkigen Verästelung, mit’ 
meist dreiblumigen Döldchen am Ende der ebenfalls dreizinkigen Gabel, 

Blumen zahlreich, langgestielt, kleiner als bei C. Vitalba, weiss, sehr“ 
wohlriechend, bis 9 im Durchmesser. Pe rigonialblättehen doppelt“ 

so lang als die Staubgefässe, verkehrt keilförmig-länglich, plötzlich rundlich 

zugespitzt, dreinervig und geädert mit vor dem Rande des Blättchens” 

verschwindenden Verästelungen, auf beiden Seiten fast kahl, am Rande 

gewimpert. Fruchtknoten dicht haarig. — An Waldrändern und 
schattigen Gebüschen. Schreibwald bei Brünn am Johannesbach und 

am Eingang in die Teufelschlucht. Juni—Juli. 1871. i 

2. Gen. Tripterium Schur. Enum. p. 6. 

Ist von dem Gen. Thalictrum durch die gestielten, deutlich dreis 

kantigen, an dem Kanten geflügelten ungestreiften Früchten leicht zu unter- 

scheiden. Auch die Gegenwart der Stipellen ist wichtig. i 

' 



T. aquilegifolium 5 en Thalictrum aquilegifolium SE 

m viridicans. Mit srünen Blatten und erünlichen Blumen, “ A 

‚ri en eo kleineren ann a. a — An u. 

Me troperpursun — Th. atom yureum J: a6q. hort, 5% tk 61, 

"eiuschliessen. Selbst wenn wir die an ba onen nd 

a, Formen ausscheiden und unter „Lripterium“ und 

N als, ende N. behandeln, so on. das 

welche 

In der 

ag einer zahlreichen emehrnng: A sind. Bei der 

| | Bestimmung gerathen wir hier, wie in allen ähnlichen Fällen, 

| en ‚keine Schnee De Anne gestatten, in die extremen 
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mit /etwaigen Spielarten anerkennen, etwa im Sinne Linne’s und dessen 

Anhänger, oder dass wir in der neueren Ansicht nur Formen annehmen, 

die einer fortwährenden Umänderung und Fortentwickelung nach den in 

ihnen liegenden Naturgesetzen unterworfen sind. Bei dieser letzteren 

Auffassungsweise begegnen wir dann in jedem Florengebiet zahlreich Ab- 

weichendem und Neuem, das Linne und die ihm anhängenden Systematiker 

unberücksichtigt liessen. Auf strengere Untersuchungen gestützt, werden 

nun zahlreiche neue Formen und Abänderungen aufgestellt, die von 

Manchen auf alte Linneischen Arten mit Eifer zurückgeführt werden. 

Mit den Unterscheidungsmerkmalen der Thalictrumformen ist. es ö 

im Ganzen schwach bestellt. Die Richtung der Blumen und Staub- ° 

gofässe ist nach den Vegetationsphasen sehr unbestimmt; die Blätter 
und Blättchen haben bei einem und demselben Individuum eine sehr ° 

veränderliche Gestalt; die Farbe der Blätter ist grün oder blau- 

grün und angereift; die Behaarung ist sehr unbeständig und fehlt . 

bei manchen habituell ganz gleichen Individuen; die Wurze] ist bei 

einer und derselben vermeintlichen Form faserig, kriechend und auch E 

Sprossen treibend ; auch die Anzahl und Gestalt der Früchte ist um- 

sicher zu bestimmen, da man diese nicht immer reif vorfindet, indem ; 

bei einem Individuum 3—8 aus einer Blume hervorgehen können; die 1 

Gestalt der Narbe ist länglich, eiförmig, eiherzförmig, herzförmig, lässt ° 

sich jedoch nur im frischen, blühenden Zustande sicher bestimmen; die ® 

Antheren sind stumpf oder verlängert zugespitzt und könnten als ° 

Unterscheidungsmerkmal benutzt werden; der Blüthenstand ist eine 

Rispe mit zerstreuten oder am Ende der Aestchen doldenartig gestellten 

gestielten Blumen; das Perianthium ist kürzer, so lang, oder etwas 

länger als die Staubgefässe; die Nebenblättchen können als Formen- 

merkmale benutzt werden, sind jedoch nicht wesentlich und bei manchen 

Formen undeutlich; Habitus und Standort sind mir wichtige Merkmale 
für Formen — Ein sicherer, geübter Blick, tiefes, unbefangenes Ein- 
gehen in das Wesen und in die Vegetationsverhältnisse der Individuen, 

sind die sichersten Wegweiser im Gebiete der Naturbeschreibung der 

Formen, sowie zur Würdigung der vermeintlichen Pflanzenarten (species 4 

In ‚diesem‘ Sinne habe ieh 1866 meine Enumeratio pl. Transsilh Re 

geschrieben, in der, nach meiner"heutigen Ansicht, manches ander 

hätte sein sollen, wie ich auch beim Gen. Thalictrum wohl einsehall 

dass diese Bei- und Nachträge gerechtfertigt erscheinen dürften. : ’g 

‚Als Grundlage der Bestimmungen dient mir das Fragment meines 
einst sehr reichhaltigen Herbarium’s, wo es leider auch Spezimina giebt, 

die mit einem ? gekennzeichnet sind. Aber ich halte es für nützli 1er, 

fa 

® 
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diese „Nomines incertae“ hier zu ‚erörtern, weil sie sonst gleich ver- 

erähenen Schätzen werthlos sein würden. | 

N ee 4. Th. alpinum L. Schur ‚Sert. no. 7 Enum. p. 7, nebst 

den hier angegebenen Standorten auf dem Pisku sirna in den Fogaraser 

Alpen von Kladni beobachtet. Ich selbst habe es in Siebenbürgen nicht 

Be: en Th. petaloideum L. wurde nach Angabe Janka’s in der 

Per. Hol. heits,. os Das 200 “ der an D: 1 a, 

” He: Linn 1860, p- 549 de nicht erwähnt, es el: von a 

rn une bisher a a Ei so. en ‚das 

BB Th. foetidum L. var. calvum = Th. foetidum ß. gla- 

um Koch, syn. p. 4,— Th. alpesire Gaud. helv. 3, p. 503, ist als 

ar. d. in meiner Enum. p. 9 und Sert. no. 8, 6 anzuschliessen. — 

der Thordaer Kluft, Kalksubstrat 1853. — Wäre a als 

ene Form zu Ye 

Rn A Th. Vrabelyi Schur. Nach einem getrockneten Exemplar. 
elform zwischen Th. foetidum glabrum Koch und Th. minus L. 
zum Th. fleewosum sich hinneigend. Schlank, bis 2’ hoch, auf- 

t, etwas hin und her gebogen, gänzlich kahl. Stengel fest, kantig, 

treift, am Grunde blattlos, braunroth, einfache Blätter, im Umfang 

kigrhombenförmig, dreifach gefiedert, bis 8° im Durchmesser, 

d. Haupt- und Nebenstiele der Blätter kantig gestreift. 

rchen der Blattscheiden schmal, gezähnt; Zähnchen zurück- 

rümmt, häutie.  Blättchben klein, dicht gedrängt, von unten nach 
kleiner werdend 5’ —1°“ im Durchmesser, auf der Unterseite 

lockere Rispe. Blumen zerstreut nickend. Perianthium am 

le breithäutig von der Länge oder kürzer als die Staubgefässe. 

heren fein zugespitzt, gerade vorgestreckt. Früchte ?, Wurzel 

— Wurde als Th. collinum eingesendet. In den Weinbergen 

 Enyed in Ungarn (Vrabälyi). 30. Juli 1869. Die Pflanze 
; dem Thalictrum fleeuosum am nächsten, ist aber zarter und 
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kleinblättriger; von 7’, collinum Wuler ist sie durch den Mangel der | 
Nebenblättchen leicht zu unterscheiden. 

5. Th. subalpinum Schur. Da das in Siebenbürgen von mir 
als Th. sylwaticum Koch aufgeführte Thalictrum mit dem von Koch 
Syn. p. 5 beschriebenen, nach meinen späteren Untersuchungen, nicht ° 
übereinstimmt, so halte ich unsere siebenbürgische Form für eine neue 
und lasse hier eine kurze Beschreibung folgen: / 

Th. subalpinnum Schur = Th. sylvaticum Schur non Koch 
l. e. ist eine Mittelform zwischen Th. sylvatieum Koch und Th. minus 
-roridum Koch. Wurzel mehrköpfig, ästig, faserig, Stengel meist 
im Bogen aufsteigend, bis 3° hoch, kantig, gestreift, vom Grunde auf ° 
beblättert, grün, gerade oder schwach an den Gelenken geknieet, nach ; 

oben mit blühenden, aufrecht abstehenden, in seichtem Bogen gekrümmten 

Aesten begabt. Blätter kurzgestielt oder sitzend, im Umfang länglich- ° 
elliptisch, bis 12‘ lang, aufrecht abstehend, von weicher Konsistenz, ° 

oben dunkelgrün, glänzend, unterseits matt blaugrün. Blättchen 

locker gestellt, klein, bis 6“ lang, vorgekehrt eiförmig oder eikeilförmig, 2 

am Grunde zugerundet oder keilförmig, ganzrandig, vorne ungleich drei- 

zähnig, am Rande verdickt. Zähne zugerundet stumpf oder zugespitzt. 

Floralblätter meist dreiblätterig mit länglichen ungetheilten Ab- 

schnitten. Nebenblätter gänzlich fehlend oder sehr selten als 
minutiöse Schüppchen einzeln vorhanden. Haupiblattstiel fast halb- ” 

stielrund gekantet, sehr kurz; Nebenblattstiele stielrund, kantig 

gestreift. Oehrchen vorgestreckt zugerundet gezähnelt. Blumen au- 

sehnlich, lang gestielt, einzeln oder gabelständig oder armdoldig au der 

Spitze und in den Achseln der Floralblätter von kleinen Brakteen unter- 

stützt, einen lockeren, armblumigen Blüthenstand bildend. Antheren 

sammt der Blume nickend oder aufrecht, plötzlich kurz zugespitzt. Das” 

Perianthium kürzer als die Staubgefässe. Fruchtknoten 3-89 

Narbe kreisrund mit herzförmiger Basis, halb so gross als der Frucht- 

knoten. Früchte? — An Waldrändern und Gebüschen in der, Bergregion E 

bis 4000° auf den, Arpaser Gebirgen und oberhalb Reschinar bei Hans 

mannstadt in Siebenbürgen. Juli 1852.*) ; ’ 

6, Di; ERST RE Koch, Th. flexuosum Bernh., Th 

collinum Wallr. halte ich, für identisch und von 7A. PR 

gi Doch sei hiermit nicht gesagt, dass de wahre Form die Koch als rn 2 

‚sylvaticum bestimmt hat (Syn. p. 4) in Siebenbürgen nicht vorkomm at. 

Hinsichts der Synon yme bin ich nicht im Klaren. x 
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R Red, durch die Anwesenheit der Nebenblättchen verschieden. Das in 

F meiner Enum. p. 8, sub no. 46 angegebene Syn, „Th. collinum“ 

4 Wallr. gehört nicht hierher, wohl aber gehört zu den sub no. 46 au- 

B seranrten Th. Jacqwinianum Koch, wenn man es nicht als eine selbst- 

- ständige Form und zwar als „Ih. hirtellum Schur“ nehmen will. 

h IE. Th. eneie D. C. non Vill., wahrscheinlich = Th. minus 

 saxatile Schlieh. Fi. hiv. 3, p. 505 — Schur Sert. no. 11 nicht Enum. 

"pP. 8, sub no. 42. (Rehb. Abb. XIV. f. 4632). Pflanze aufrecht, 
bis ‘4° hoch, gerade, bis zum Blüthenstand einfach, von untenauf reich- 

blättrig. Wurzel einfach oder mehrköpfig. Stengel kantig, ‚stielrund, 

gestreift, grün. Untere Stengelblätter lang gestielt, die oberen 

sitzend, im Umfang trapezförmig, bis 8° im Durchmesser, dreifach ge- 

Blättchen verkehrt eiförmig, bis lanzettförmig, am Grund 

eilförmig, vorne ungleich dreizähnig mit grösserem vorgestrecktem Mittel- 

ahn, oberseits glänzendgrün, unterseits blässer, bläulich grün, bis &' 

E*; im Ganzen sehr ungleich gestaltet. Rispe gross, ausgebreitet. 

\ | 12% lang mit alternirenden Aesten und Aestchen, Blumen einzeln 

sen: oder in kleinen Dolden aufrecht oder nickend. Antheren 

aufrecht oder hängend, stumpfe. Perianthium kürzer als die Staub- 

fässe. Fruchtknoten 3—6. Früchte? — In der Hügelregion durch 

7 Siebenbürgen: Hermannstadt, Rodna, Klausenburg, Misöseg, (Bolzu, 

Idi, Barth); Juli—-August, (bis 2000%). Auch in Ungarn auf dem 

irkö bei Erlau 2. Septbr. 1868 (Vrabelyi). 

. u 

8. Th. nutans Desf. Rechb. excurs. p. 728. — Meine sieben- 

E Pflanze steht dem „Th. ruthenicum Fisch.“ nahe, welches 

d in der Fl. Rossica als Syn. von Th. majus Jacq. annimmt, 

3. 4, P- 8. sub no. 11, eine Annahme, die auf jeden Fall eine Be- 

tigung erfordert. — Im botanischen Garten des k. k. Theresianums 

| ich unter Th. ofen, jedoch ohne Angabe des Autors und 

" Herstammung, eine Pflanze kultivirt, die dem Th. nutans sehr 

nlich war, und seit undenklichen Zeiten in diesem Garten auf einer 

d derselben Scheibe unverändert vegetirt. Ich kann nicht umhin, 

s Th. ruthenicum mit Th. nutans zu identifiziren, indem die letztere 

SER kaum merklich schmälere und kleinere Blättchen sich unter- 

E lässt. Das in meiner Enum. p. 9 als Syn. angegebene „Th. 

ninatum Schur“ ist vom Th. nutans verum und Th. ruthenicum 

j ı robusterem Bau, grösseren und länger zugespitzten Blättchen, 

Behlängelten 2‘ hohem steifem festem Stengel, reicherem 1° 
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langem ausgebreitetem Blüthenstand, aufgeblasenen elliptischen Früchten 
und Sprossen treibendem Wurzelsack, gut zu unterscheiden.*) Es j 
kann nach diesen Merkmalen mit grossem Recht als eigene Form unter 
obigem Namen aufgestellt werden. — In der Hügelregion Biebenbargiug | 
bei Monora (Barth) 15. Juli 1873. j 

9. Th. Barthii Schur. Die Beschreibung dieser Form gebe‘ 
ich nach einem unvollständigen Exemplar, welches ich der freundlichen 
Mittheilung des Herrn Pfarrers Barth in Langenthal verdanke. — Es 
ist eine robuste Pflanze von 4°—6‘ Höhe und gehört zum Typus von 

Th. flenuosum. Wurzel? Stengel holzig, geschlängelt - aufrecht, 

braunroth, kahl, schwach-kantig, gestreift, ästig. Blät*er trapezförmig, 

fast dreifach gefiedert, bis 12° lang, die unteren langgestielt, die obersten 

sitzend. Der Hauptstiel halbstielrund, rinnig, streifig. Blattachsen 

fast vierkantig, gestreift. Blättchen locker gestellt, gestielt, ver- 

schieden gestaltet, rundlich eiförmig mit zugerundeter Basis 3—7zähnig; 

Endblättchen trapezförmig, vorne dreieckig gezähnt, am Grunde keil- 

förmig, in Stielchen übergehend, bis 8" im Durchmesser, oberseits dunkel- 

grün, unterseits blässer und wie es scheint blaugrün. Neben blätt- 

breit. Aeste halbwirtelständig mit wirtelständigen dünnen kantigen 
blattlosen Aestchen. Blumenstiele fadenförmig, am Grunde von 

kleinen Brakteen unterstützt, traubig oder in Döldchen gestellt. Blu mei 

sehr zahlreich, aufrecht oder nickend. Staubge fässe anfänglich 2 

recht. Blumen, wie mir scheint polygamisch — Fruchtknoten klei 

gekrümmt 1, 2—3. Früchte? — Ist weiter zu beobachten! — m 

feuchten Bergwiesen in Siebenbürgen, z. B. bei Taterlach 9. Juli 1867, 
Barth. — Spielt in Th. majus Jaceg. und elatwm hinüber und wurde 

anfänglich wegen der keilförmigen Blättchen von mir als „Th. cune ’E 

tum“ bezeichnet. — 1840 fand ich in der Au an der Donau bei Press 
burg eine ähnliche Pflanze, die ich für Th. majus hielt, da ich diese 

jedoch nicht mehr besitze, so ist eine Vergleichung mit der hier er- 

örterten nicht möglich, 

10. Th. inclinatum Schur. Eine vielgestaltige Form, die 2 
Th. sylvaticum Koch, Th. medium Jacq., Th. majus Sm. sich Be: 

neigt und doch hier nicht unterzubringen ist. Auch dem 7%. 

podum Karel et Kiril. in Ledeb. fl. Ross. 1. p. 726. eigen: mei 

= Vielleicht Th. ruthenieum Schrad. hort. Götting. p. a. euer wegen di 
Anwesenheit der Stocksprossen. Ledeb. Ross. 1. p. 9.. ; 



abe zu. ehen, jedoch der Diagnose nach in vielen Punkten a 
( il Im. botanischen Garten des k. k. Theresianums fand ich ein 

" alictrum. ‚sparsiflorum kultivirt, welches meiner hier behandelten 

nze zwar nahe steht, aber wegen der Gestalt der nn weder 

\ en Turce. noch Th. un N 

3 Die Pflanze wird bis 3 hoch, zwischen a 

ı Be, blattlos G h. Basilarblätter fehlen), verdickt, ie a 

ort beblättert, an den Gelenken seicht geknickt, mit langen Internodien, 

‚ abstehend ästig, Blätter a die unteren sestielt, 

, die en gr 2 a 

n nn 5 —7zähnig; 12—3"' u uni breit... Blattäste. 

| derfahrend, im rechten Winkel abstehend. Zähne zugerundet 

 kurz- stachelspitzig. Hauptblattstiel halbstielrund-rinnig, 

där e Blattstiele fast stielrund, gestreift, Nebenblättchen 

i " oe I rchen kurz, De en ae 

E Doiten: und Wirtel bis 1OblniE. Perianthiut us so 

Is die Staubgefässe. Antheren gelb, länglich stumpf. Staub- 

} ; pelt so lang als die Antheren. Narbe klein, etwas seitlich 

zenei herzförmig, sechsnal gt als die Frucht. -- Früchte länglich, | 

anl j sitzend, tief ungleich gefurcht. 

en etiesn Orten am Fuss des Predjal bei Kronstadt. 

- Im Arpasthal 1850. re 

1 Th. Csatoi Schur. = Th. minus Osatd. Die Pflanze 

au Grunde blattlos, oben etwas geschlängelt. Die Blätter 
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trapezförmig, dreifach gofiedert, die unteren kurz gestielt, die oberen a 

sitzend, bis 8° im Durchmesser. Blättchen keilförmig bis verkehrt 

eiförmig, vorne ungleich dreizähnig, grobnervig und dunkler geädert, 

am Rande vendickt. Die Zähne sind stampf und kurz stachelspitzig 

(mucronata). Nebenblättchen fehlen. Oehrchen zugerundet, 

häutig berandet, gerade vorgestreckt. Hauptblattstiel kurz, flach, 

gefurcht, scharf gerandet. Sekundäre Blattstiele ebenfalls flach 

und gefurcht. Blüthenstand eiförmig-länglich, ästig, Hauptäste j 

aufwärts nach innen gekrümmt. Aestchen gabelständig oder wirtelförmig 4 
von kleinen gegenüberstehenden Blättern unterstützt. Blumen einzeln 

oder in kleinen Dolden, nickend.. Blättchen des Perianthiums 

vorne gezähnelt, Antheren schwach zugespitzt. Fruchtknoten 

2—6. Narbe herzförmig-rundlich, seitlich aufrecht, Früchte? — Die 

Pflanze wurde mir als Th. minus L. freundlichst mitgetheilt. — An 

Waldrändern in der Hügelregion bei Mühlenbach in Siebenbürgen. 18. Juni, > 

1871. (Csato). 4 

12. Th. glaucum Desf. Tabl. de l’ecol. bot. p. 123; Rehb, ° 
excurs. p. 730; Spr. syst. 2. p. 675; Bluff. et Fingerh. Comp. 1. 2. 

p. 274. — Th. speciosum Poire. = Th. elatum Lerchenf. in dessen 

siebenb. bot. Nachlass, aus den Jahren 1780—1800 stammend, ohne” 

Angabe des Standortes, so dass ich über das Vorkommen in Sieben-” 

bürgen nicht sicher sein kann, wenigstens nicht in Betreff der Lerchen- 

feldschen Pflanze, jedoch meine ich die siebenbürgischen Botaniker auf. | 

diese schöne Pflanze aufmerksam machen zu müssen, umsomehr, da man 

über dieselbe nicht im Klaren ist, indem sie mitunter mit 7%. lavum 

identifizirt wird, unter welcher Bezeichnung ich sie auch im botanischen 

Garten des k. k. Theresianums vorfand. — In meinem Herbarium lag 

age als Th. elatum mit ?? bis 1867. Die Verschiedenheit zwischen | 

. flavum und dieser Pflanze war aber zu augenfällig und ver- 

erden mich zu einer genauen Untersuchung, aus welcher dann hervo: ” 

sing, dass Th. elatum Lerchenf. und Th. flavum Hort. Thers. ve 1 

kommen identisch sind ünd das „Ih. glaucum Desf.“ repräsentiren. — { 

Es ist eine schöne aufrechte Pflanze von 4° Höhe, nähert sich in Hin-- 

sicht der Blättchenform dem Th. majus. und elatwm, in der. Ge 

der Blumen mit den aufrecht vorgestreckten Staubgefässen aber dem Th B4 

flavum. Auch in der Wurzelbildung zeigt sich die Tendenz zur Bi 

repens wie bei Th. flavum. — Ueber das Vaterland ist man nicht einig, 

und es wäre daher höchst interessant, wenn es in der That in Siebe I- 

bürgen vorkäme. Daher meine ich hier anführen zu müssen,. dass 1 f 
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849 bei Frek am Rande des Parkes auf einer fruchtbaren feuchten 

Wiese in Gesellschaft von Rudbeckia lacimiata, Senecio paladosus, 

Th. peucedanifolium und flavum zwischen Weidengesträuch ein un- 

entwickeltes Thalictrum mit rundlich-herzförmigen blaugrün angereiften 

ttchen bemerkte, welches, so weit meine rg ung reicht, dieses 

. glaucum gewesen sein dürfte. 

x 13. Th. simplex L. kommt, ausser an den in meiner Enum. p. 9, 

ngegebenen Standorten, auch bei Langenthal in Siebenbürgen (Barth); 

id an den Alaunquellen bei Parad in Ungarn (Vrabelyi) vor. 

14. Th. galioides Nestler. Wächst auf der Burgenwiese bei 
nstadt, in Siebenbürgen; auf Wiesen bei Grossscheuern nächst Her- 

ınstadt ; zwischen Steinhof und Erlaa bei Wien; zahlreich bei Moos- 

m im Niederösterreich, 27. Juni _1869; auf der Matra in Ungaru 

abölyi. 

15. Th. flavum L.sp.7 70. — Th. flavum latisectum Neilr. 

- von Wien p. 4524. Kommt im ganzen Gebiet zerstreut vor, z. DB. 

Grosau und auf der Fleischhackerwiese bei Hermannstadt in Sieben- 

mn in Niederösterreich: in der Au bei Pressburg in Ungarn. Juli, 

ei; Wer, das is Th. flavum L. einmal genau angesehen hat, 

rd es nie mit Formen von Th. angustifolium verwechseln. Die 

3B awart der Stipellen ist hier von Bedeutung für die Form, die 

72 von den hierher gehörenden typischen Formen, welche solche 

eisen hat, und dieses Th. flavum nimmt hier etwa die ähnliche 

Er ein wie Th. Jacquinianum unter dem zum Typus von Th. 

> us und he eehörenden Formen. 

| Des ns, Th. nigricans Jacg. Aust. III, t. 421. Rchb. exe. p. 730. 

{ a 1 DC), ‚welches bald als Var. von Th. flavum L., bald als Art 

yanc elö wird, ist durch schwächeren Bau, faserige Wurzel und stipellen- 

] Blätter verschieden und bildet den Uebergang von TR. flavum zum 

m ngustifolium Jacgq., ist aber ohne Zweifel eine selbstständige Form. 

\ Syn. Th. anonymum Wallr., heterophyllum und nigricans Le. 

ben durch Originalexemplare zu berichtigen. 
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17. Th. angustifolium Jacq. hort. Vindob. 3. t. 43. — Th. 
angustifoium a) stenophyllum Koch; Th. flavum P) angustisectum 

Neilr. Fl. von Wien p. 453. — Mit den Synonymen ist schwer in das 
Reine zu kommen, da sie meist auf subjektiven Ansichten beruhen. Fast 

jedes Florengebiet hat verschiedene Formen aufzuweisen; denn als 7A. 

angustifolium, Bauhini, Morisoni, nigricans, laserpitiofolium, u. 5. W. 

sind mir sehr verschiedene Formen zu Gesicht gekommen, über die man, 

ohne Ansicht der Originalexemplare der betreffenden Autoren, unmöglich 

eine sichere Bestimmung wagen darf. — Die Unbeständigkeit der Formen 

drängt uns auch hier zur Wahl zwischen zwei Extremen: zum wider- 

natürlichen Zusammenziehen der heterognesten Formen in eine Linne’sche 

Art, oder zum strengen Scheiden des Nichtzusammengehörigen, d. h. die 

unterscheidbaren Individuen naturgemäss in möglichst scharf begränzte 

Formen zusammenzustellen, wodurch dann die Aufhebung mancher al on 

Arten und Varietäten unvermeidlich ist. In diesem Sinne bin ich ge 

zwungen, das T’h. angustifolium Jacq. und vieler Autoren auf folgendk 

Weise zu behandeln: 

a) Th. angustissimum Schur. #ert. no. 18. — Th. angustis 
folium var. angustissimum COrntz. ap. Rehb. icon. f. 4637; Schu 

Oestr. bot. Zeitschr. 1868. p. 41. Enum. Transs. p. 10. Wurzel 
srobfaserig, dick holzig, wie abgebissen oder auch gabelförmig ästig, 

Stengel bis 3’ hoch, aufrecht, bis zum Blüthenstand astlos, stielrur 1 

gestreift, Blätter im Umfang dreieckig-eiförmig bis vierfach gefiedert, 
die untersten gestielt die obersten sitzend. Blättchen schmal länglich- 

linienförmig 1''— 1/4" breit, am Rande zurückgerollt, meist nur 

dem Mittelnerv spärlich haarig. Blüthenständ eine ausgebreite 

vielfach verästelte eiföürmige Rispe. Aeste bogig aufgerichtet, di 

unteren alternirend die oberen meist gegenübergestellt. Früchte länglie 

grün. — Auf Moorwiesen, auf der Pojana bei Kronstadt und bei )on 

nersmarkt, Monora in Siebenbürgen (Barth); im Waagthal (Holuby) 
„Die Form mit gabelförmiger Wurzel und kürzeren Blättern; bei Moog 

brunn in Niederösterreich ; zwischen Komein und Sebrowitz bei Brüm 

Juni— Juli. (An Th. cnidioides et Th. seselioedes Wallr.?) 

6) Th. peucedanifolium Griseb. et Schenk iter. hungar. 188 
in Wieg. Arch. p. 112. = Th. angustifolium Sm. Prodr. Fl. Grae 

: (non Jaeg.) Von Th. augustissimum durch folgende Merkmale ve 

schieden. Wurzel abwärtssteigend faserig. Stengel bis 6° ho& 
glatt, oben: eckig. Blätter im Umfang. breit‘ dreieekig auf veid 

Seiten, kahl oberseits dunkelglänzend. Blättchen länglich - linie 
5 y 
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 Hörmig, flach, Früchte olliptisch- -eiförmig an beiden Enden zugerandet, 

elfrippig, mit aufrechter Narbe oder Spitze. 

“ Auf Waldwiesen, vorzüglich Moorboden. Auf der Narzissenwiese 

im Jungenwald bei Hermanstadt und an mehreren andern Orten (Fuss); 

# im Banat bei den Herkulesbädern (Grieseb. et Sch.); bei Felsö-Gald 
\ (Barth) ; in der Matra in Ungarn (Vrabelyi). — Gehört mehr den süd- 

i östlichen Floren an, und ist bei Wien von mir ver SrlenR gesucht worden. 

# Juli. ‚August, | 

0) Th. stenophyllum Schur. — Th. angustifolium stenophyl- 
um Wimm. et Grab. siles. 2. p. 157. (der Diagnose nach.) — Th. 

 angustifolium verum Jaeg. (nach meiner Veberzeugung). — Die Blätt- 

chen der unteren Stengelblätter kürzer, länglich-eiförmig, die End- 

lättchen vorn dreitheilig mit lang zugespitzten Zähnen am Grunde keil- 

rmig; die der oberen Stengelblätter schmal keilförmig, mit 1—2-zähnigen 

ndblättchen; die der obersten Blätter linienförmig.. Wurzel grob- 

faserig 1— wenigköpfig. Stengel bis 4‘ hoch, steif, stielrund, gefurcht. 

üthenstand elliptisch mit am Grunde nakten in Bogen aufgerich- 

teten alternirenden reichblumigen Aesten. Früchte an beiden Enden 

y zugespitzt mit gekrümmter Spitze, d. h. etwas seitlich sitzender Narbe. — 

A uf Wiesen und in Weidengebüschen an Flüssen und Gräben — Sieben- 

b irgen, Banat, Ungarn, Ober- und Niederösterreich, Böhmen, Mähren 

entlich im Paradieswald bei Brünn. Juni— August. 

ne) Ih: galiif: orme Schur. Mittelform zwischen Th. stenophyllum 

Th. galioides Nestl. von letzterem aber durch die steifere Haltung, 

seren und breiteren Blättehen der unteren Stengelblätter, durch die 

aarung und vorzüglich durch die faserige Wurzel zu unterscheiden. 

"scheint, dass diese Form diejenige ist, welche Griessebach und Döll 

nlasst haben, Th. galioides Nestl, zu Th. angustifoium zu ziehen, 

chon TA. amgustissimum diese Zusammenziehung mehr berechtigen 

de. Th. galioides und galiiforme wachsen nebeneinander, so dass 

 Bastardbildung hier nicht unmöglich wäre. — Wurzel faserig, ein- 

fig. Stengel bis 2‘ hoch einfach gerade aufrecht, steif, dicht und 

| Grunde auf beblättert, kantig gefurcht. Internodien kürzer als die 

wer. — Stengel, Blattstiele und Blätter kurz haarig. — Blätter 

{ cht dem Stengel angeneigt 2—3fach gefiedert, die unteren lang 

8 iel die oberen sitzend. Blättchen der unteren Blätter länglich 

b 3 eilänglich, kurzgestielt, bis 8° lang; die der oberen Blätter läng- 

lieh bis 15‘ lang, sitzend, das Endblättchen keilförmig vorn dreitheilig, 
"ungleichen spitzen Läppchen ; die der obersten Blätter linienförmig; 

er 9% 
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den Blättern kahl, Blättchen sehr verschieden gestaltet, verkehrt ei-" 

alle auf. der Unterseite und dem Blattstiele dünn behaart. — Blüthen- 
stand wie bei Th. stenophyllum. Früchte? Auf Moorwiesen mit Th. 

galioides bei Moosbrunn in Niederösterreich 27. Juni 1869. Nach 

meinen späteren Beobachtungen kann dasselbe als eine Abänderung von 

Th. stenophyllum behandelt werden ! 

e) Th. heterophyllum Schur. Th. angustifolium Koch. syn. 
p. 6. —= Th. flavum y. varüfolium Neilr. Fl. v. Wien p. 453, == 

Th. angustifolium heterophyllum Wimm. et Grab. siles. 2. 157. — ° 

Th. nigricans DO. (non Jacq.) -—- Th. Morisoni Gml. bad. 4, 422; 

Schur Sert. no. 19, Rchb. exc. p. 730. — Th. laserpitiifolium Rchb, { 

ieon. t, 39. f. 4636, Schur Enum. p. 10, Sert. no. 18°. — nach Koch ° 
1. c. Th. Incidum DC. syst. 1. p. 181. (non L.) Krok. sec. Bchb. ex-’ 

curs. sub no. 4638. — Th. lucidum L. ist zum Th. medium Jacg. zu 

zählen. — Wurzel faserig. Stengel aufrecht, bis 5° hoch, sammt 

förmig, vorn 3—5-theilig, mit zugerundeter Basis, länglich bis länglich- 

linienförmig, ungetheilt. Der Blüthenstand wie bei 7%. stenophyllum, — 

Auf feuchten Moorwiesen. Siebenbürgen, Ungarn, Niederösterreich, Mähren, i 

namentlich im Paradieswald bei Czernowitz.' Juni. August. — Hierher 

ziehe ich jetzt eine Form als Abänderung, Var. pseudoflavum Schi r; 

die eine Mittelform zwischen Th. flavum und heterophyllum darstellt. 

Vielleicht ist es Th. heterophyllum Lej. Rev. 119 — Th. nigrica $ 

Lej. et. Court. comp. 207, welche Koch syn. p. 7, für eine Var. von 
In. flavum L. mit mehr ungetheilten, ungezähnten, schmäleren Blättchei 

hält. — Dieses Th. »pseudoflavum Schur ist eine imposante starre 

Pflanze von 4'—5‘ Höhe und habituell dem. 7%. flavum ähnlich. Di 

Wurzel ist gross, grobfaserig mit diekem Wurzelkopf und scheint Stoe k 

sprossen zu besitzen, die sich von den Wurzelfasern durch grössere Lät g 

und Dicke unterscheiden, jedoch ist von einer kriechenden Wurzel, welch 

Ay, eine Fortsetzung des Stengels sich offenbart, nicht die Rede und is 

sie in diesem Punkt von 7%. flavum ganz verschieden. Die Blätter s 

trapezförmig bis 12% lang, die unteren lang gestielt und doppelt gefied ’ E 

Die Blättchen sind länglich bis 18°‘ lang, ungetheilt und ungezähı 

nur die Endblättchen sind grösser verkehrt eiförmig und mitunter Y ) 

2—3zähnig; alle sind oberseits dunkelglänzendgrün unterseits bläi 

lichgrün und grobnervig. Der Blüthenstand ist eine reichästige loe ei 

Rispe. Reife Früchte fehlen. Die Narbe ist seitlich aufrech 
Stipellen fehlen. — Auf Torfboden bei Moosbrunn in Niederösterrt 

Juli 1869 in Gesellschaft von 7h. Aavum und heterophyllum. 
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f) Tn. ammophilum Schwr. Eine eigenthümliche durch ‘den 
Standort gebildete Form, welche aber den Typus von Ih. flavum am 

meisten entspricht. Die Wurzel dick, faserig und mehrköpfig. Die 

Stengel sind 18° hoch, von untenauf astig, kantig, gestreift. Blätter 

und Blattstiele kahl oder unterseits behaart, doppelt gefiedert. Die 

" Blättchen der untersten Blätter fast kreisrund mit seicht herzförmiger 

oder zugerundeter Basis; die der mittleren Stengelblätter läng- 

lich, verkehrt eiförmig, ganzrandig oder vorn stumpf und ungleich drei- 

zähnig ; die der obersten Blätter keilförmig länglich, vorn gespitzt 

 dreizähuig. Stipellen fehlen. Blüthenstand wie bei Th, flavum aber 

a mehr seknäult. P erjanthium fast von gleicher Länge mit den Staub- 

_ gefässen. ‚Anthere doppelt so lang als das Filament. — Auf lockerem 

 Sandboden zwischen Weidengesträuch an der Donau der Freudenau bei 

im August 1856. 

‘ Hier folgen einige Borichtieungen und ee 

a * a 2 

18 Th. soboliferum Schur. Oesterr. bot. Zeitschr. 1860, 

D 250 — Th. a grandifolium Schur. bot. Bundreise 1853 sus- 

cent. p. 30. no. 2; (Fuss. excurs, p. 13. no. 34.) Ist als Syn. von 
TR. exaltatwm eh zu trennen und als selbstständige Form zu be= 

handeln, da beide Formen von einander typisch sehr verschieden sind. 

Denn TR: "sobolifer um nähert sich dem Th. flavum, während Th. ex- 

altatım als eine riesige Form von Th. strictum angesehen werden kann. 

Th. strietum Ledeb. Fl. Ross. 1, p. 10 und p. 727 ist von Th. simplex 

durch die faserige Wurzel hauptsächlich zu unterscheiden. Beide kommen 

| bei Klausenburg auf der Heuwiese vor: Th. sobolöiferum an nassen Orten 

zwischen Gesträuch. Th. exaltatwm und strectum auf mehr trockenem 

| Wiesenboden. — Die in meinen Enum, pl. Transs. p. 10. no. 54 gelie- 

h rt ‚Diagnose ist also auf Zn. soboliferum Schur und nicht auf Th. 

| en zu beziehen. Klausenburg. Juli 1853. 

| = 19. Th. a un In. A um Schur gehören 

N 

| 19 20. Th. saxatile Schur Sert. no. 11; (M. Fuss. exc. no. 30.) 

| (mon Schleich.) ist eine schlanke Abänderung mit rundlichen Blättchen 

| von In. flexuosum Rehb. — Auch auf Kalksubstrat bei Kronstadt. 1854. 

ES 21. Th. ans Willd. Schwr bot, Rundreise p. 30, sub 

0.4 ist eine blau angereifte mehrstengelige Abänderung von Th. medimm 

Auf Waldwiesen in der Hügelregion, auf dem Bilak. Juli 1853. 
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22. Th. Bauhini Schur und Th. lucidwm Schur (non L.) 
Schur Sert. no, 18b. und Verh. p. 80 gehören zu Th. heterophyllum 

Schur oder überhaupt zu Th. angustifolium vieler Autoren. Sieben- 
bürgen, Ungarn, Oesterreich, Mähren z, B. bei Brünn. Juli—August. 

1850— 1874, 

23. Th. gracile Schur (non C. A. Meyer), (Fuss. exc. p. 13, 

n0. 34.) Schur, bot. Rundr. p. 29, no. 1 gehört nicht zu Th. flavum 

oder nigricans, wie ich irrthümlich angegeben habe, sondern ist eine 

eigenthümliche zarte Form, welche dem T'h. flexuosum nahe steht, Sie 

wächst auf grasigen Hügeln bei Klausenburg und Kronstadt in Sieben- 

bürgen. Ich besitze leider diese Pflanze nicht mehr, um eine Beschreibung 

liefern zu können. Sie ist in meiner Enumeratio hinter Nr. 46 einzuschalten. 

24. Th. exaltatwm (Gaud. helv. L. p. 315?) Schur, Enum. 

Transs. p. 10 ist mir jetzt, da ich die Pflanze nicht mehr besitze um 

sie auf’s Neue bestimmen zu können, zweifelhaft. Soviel kann ich jedoch 

sagen, dass meine hier aufgeführte Pflanze, nicht das Th. exaltatum 

Gaud. 1. e. ist, welches zum Typus von Th. flavum gehört, sondern 

Th. exaltatum C©., A. Meyer repräsentirt und mit Th. strictum Ledeb, 

Ross, 1, p. 9 verwandt, wenn nicht identisch ist. 

25. Th. rufinerve Schur Sert. no. 22 (non Lejeune et Curt.) 

(M. Fuss exc. p. 12, no. 25) —= Th. strietum var. a, rufinerve Schur 

Enum. p. 9, ist ein steifes, niedriges T’h. nigricans Jacq. von einem 

trockenen Standort, wit rundlichen, vorn dreizähnigen, lederartigen, 

unterseits blaugrünen, rothnervigen zuweilen röthlichen Blättchen. Es 

wächst am Fuss der Heuwiese bei Klausenburg an trockenen steinigen 

Orten und am rothen Berg bei Mühlenbach in Siebenbürgen. Juli 1853. 

Auch diese Form besitze ich nicht mehr, sondern gebe diese Merkmale 

aus der Erinnerung. Ä 

4, Gen. Pulsatilla Tournef. inst. 148. 

1. P. vulgaris Mill. Diet. 1., Bmgart. Reichb. und vieler Autoren 

—— Anemone Pulsatilla L. Eine sehr verbreitete aber nach Lage und 

Beschaffenheit des Standortes sehr veränderliche Form, welche sehr ver- 

schieden behandelt wird und mehrfache Beweise für die Unbeständigkeit 

der vermeintlichen Arten liefert. — Zu den in meiner Enum. Transs. 

p. 5 angeführten Abänderungen habe ich folgende später beobachtete . 4 

nachzutragen. | ‘ | 



yärts reich zottig. Blume 1'/s“ im Durchmesser. Auf steinigem 

en des. selben Berges bei Brünn. April 1872. 

h ») coaetanea. Mit vollkommen entwickelten Blättern und Blumen 

gleicher Zeit. Blume etwas nickend, hellröthlich-violett, halboffen, 

lang. Hülle der Blume mehr oder minder genähert. Blätter 

reich 2--3-zeilig, lockerhaarig, dunkelgrün. Blattabschnitte linien- 

rmig a‘ breit. Pflanze 6°—8‘, hoch. — In den Wäldern bei 
s nächst Brünn 20. Juni) 1871. | 

) serotina stricta. Wurzel meist nur einköpfig, - Stengel auf- 

his 15'' hoch. Blumen röthlich-violett oder blass röthlich, auf- 

halbgeöffnet (semiaperta), langgestielt, die Hülle mehr der Basis 

Ste gels senähert von der Blume weit entfernt. — Auf steinigem 

 oberhalh der Teufelsschlucht bei Brünn 30. Juli 1870. 

kr grandiflora tuliniformis. Wurzel stark, ästig, vielköpfig. 

bis 9° hoch, reich weisszottig. Blume nickend, 2" lang blass 

urpurroth, Hülle der Blume genähert. — Zwischen Gesträuch. 
‚der. Steinmühle bei Brünn. Mai 1870. 

multicaulis. (An forma distincta?). Wurzel stark abwärts 
ben ästig, vielköpfig, bis 15 Stengel treibend und daher busch- 

Wuchs. Die Pflanze trüb dunkelgrün. Stengel bis 1‘ hoch. 
er Blume weit entfernt, fünftheilig. Blume aufgerichtet, 

: März April 1870—1871. 

her gehören Ach zwei ie Brhöne lg welehe, 
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sirt werden. -— P. Hackelii —- Anemone Hackelü Pohl. (vielleicht 
P. kybrida Mikan.) ist eine Hügelpflanze, die in Niederösterreich : 
Weinhaus bei Wien; in Ungarn auf dem Nagy-Eged, auf dem Mischegy, 

überhaupt bei Erlau an mehreren Punkten (Vrabelyii) und in Sieben- 

bürgen in der Hügelregion vorkommt. — P, Halleri Rehb,, Anemone 

Halleri All. ist eine Berg- und Voralpenform, blüht viel später als 

P. Hackelii und kommt in Siebenbürgen auf dem Surul oberhalb Port- 

sesd und auf der Piatvra Mare bei Kronstadt vor; sie liebt Kalksuhstrat 

und nördliche Abhänge bis zu einer absol. Höhe von 4000'’—-5000'., 

4. 'P. vulgaris d) alpigena Schur. Enum. p. 5, sub uo, 
‚26. — Von dieser Form, welche auf dem Kerzeschorer, Arpaser über- 

haupt auf dem Alpenzug, den man als Fogaraser Gebirge. bezeichnet, in 

einer absoluten Höhe von 5000‘, auf grasigen Abhängen sporadisch vor- 
kommt, besitze ich nur ein der Zerstörung entgangenes Exemplar, von 

dem sich doch entnehmen lässt, dass wir es mit einer eigenthümlichen 

Form zu thun haben, die ich als „Pulsatilla alpigena* vorläufig 

bezeichne. — Ueberhaupt benöthigen die unter P. vulgaris in Sieben- 

bürgen angenommenen Formen einer’ genaueren Untersuchung in spezieller 

Hinsicht, denn ich will hier nur z. B. erwähnen, dass ich unter den 

mir von Herrn Pf. Barth freundlichst mitgetheilten drei Exemplaren von 

P. vulgaris vom Tilamos bei Torotrko, auch drei unter sich verschiedene 

Formen zu finden meine. 

5. P. pratensis Mill. Diet. 2. — Eine in Grösse, Stellung der 
Blumen, Länge und Breite der Blattabschnitte u. s. w. sehr veränder- 

liche Form; auch die Blättchen .des Perianthiums sind bald gerade bald 

vorn zurückgerollt; hinsichts der Farbe der Blumen habe ich beobachtet: ° 

a) albiflora. Bei Adamsthal nächst Brünn, Mai; eine Schattenform. } 

b) atrosanguinea. Mit schwärzlich blutrothen, hängenden Blumen 

von mittlerer Grösse, 1‘ lang, halbkugelförmig. Pflanze 12° hoch. 

Vom Berge Möszhegy bei Erlau in Ungarn (Vrabelyi) 10. April 1872. 

c) chlorantha = P. Zichyi, Schur. Oesterr. bot. Zeitschr. 13. ; 
p. 316 (1863), die -Neilr., Flora von Ungarn p. 236, nur für eine 

Spielart hält, die aber noch weiter zu beobachten bleibt. — Auf Wald- 

wiesen in Ungarn, im Walde Harkaly bei Szöny, Mai, wo sie kleine 

. Strecken einnimmt, also nicht zufällig erscheint. 

d) paucisecta vielleicht P. Jankae Fr. Schultz. Flora 1856, 1, 

205. Auf den Hügeln bei Klausenburg in Siebenbürgen; nur eine Var. 

nach Janka. 
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1 eig vorfindet, sind weniger ad grüber ee die äussersten 

kleiner, im Umfang nierenherzförmig und kürzer gestielt, und solche 

Exemplare dürften diese P. Jankae F. Schultz repräsentiren. — Kommt’ 

a uch bei Grossscheuren nächst Hermannstadt, bei Wien und bei Brünn vor. 

Mag man diese ‚unter a, b, c, d, aufgestellten Pflanzen nur als 

Nbänderungen oder Var. behandeln, immer. bleiben sie ein Beweis für 

die Unbeständigkeit der vermeintlichen Linnö’schen Arten. ib | 

> P. montanam Rchb., nigricans Baumg. und aperta 
hur no ‚Abänd. praecox gehören typisch zu P. De sind 

5. Gen. Anemone L. | 

ws A. sylwestris ni 1) a Nur: Basilarblätter und 

ei den Rändern einander deckend. Blume Yifgı im Durchmesser, 

u Kronstadt m ‚Siebenbürgen, Kalksubstrat. 1854. 

x 0) subacaulis. Stengel sehr kurz bis gi lang. Blumen 1! 

ı Du chmesser, die Blättchen von einander abstehend. Auf den Hügeln 

” mmersdorf in entre, Mai 1846. 

lume 

kfelson bei Latein nächst Brünn Mai 1873; auch auf dem nKayaın. 

hotensie Fisch. h. Gorenk. 1812 ; DC. Pradr. 1,2.20 5 

A. sylvesiris B alba in. Ledeb. Ross. 1, p. 17 wahrscheinlich Se a 

Bu. "Wird u Var. von 2 5 zanmunn, was vie- 

Der Stengel ist 18° hoch, Bean, istig, 

m 2a aus der Haupthalle noch 2—3 blühende ebenfalls mit 

e. versehene Muhende, ‚Aeste: guwridseln. Die Behaarung ist 

| Die Blumen so gross IR 

. yloesiri ne lg gu im Durchmesser, Die 



Blättchen des Perianthiums sind elliptisch, vorn ausgerandet, 
auf der inneren Seite gelblichweiss, (vielleicht im noch nicht vollkommen 
entwickelten Zustande) auf der Aussenseite roth angelaufen und haarig. 

Die Blumen sind nicht unähnlich denen von Narecissus radüflorus. — 

Reife Früchte fehlen. — Auf buschigen Hügeln und Bergen auf Kalk- 

substrat und Kalkmergel z. B. bei Hammersdorf nächst Hermannstadt ; 
auf dem Kapellenberg bei Kronstadt; auf dem Grobkalk oberhalb Portfesd 

in Siebenbürgen. Mai-—-Juni 1850—1854. 

„8. A. trifolia L. in Lerchenf. bot. Nachlass aus der Gegend 

| von Hammersdorf, wo ich sie vergebens gesucht habe. Da sie der 

Anemone nemorosa etwas ähnlich ist, so ist ein Uebersehen nicht un- 

möglich, Um das Vorkommen in Siebenbürgen festzustellen, sind fernere 

Forschungen erforderlich. Ich besitze diese Pflanze ausserdem aus Üroa- 

tien und aus Tirol. Die siebenbürgische Form ist sehr zart und klein- 

blumig. 

6. Gen. Adonis L. 

. 1. A. autwmnalis L. Auf Roggenfeldern, oberhalb der Kirche, 

bei Adamsthal nächst Brünn, 10, Juni 1875. In Siebenbürgen zerstreut 

aber nicht gemein. 

2. A. aestivalis L. a) concolor. Mit grossen einfarbigen, leb- 
haft mennigrothen Blumen. Die Pflanze wird bis 2° hoch, ist oben ästig. 

- Stengel, Blätter und Kelchblättchen kahl. Auf Aeckern und unbebauten 

Orten, z. B. auf den schwarzen Feldern, bei Sobieschitz und bei Sebro- 

witz bei Brünn 1. Juli 1870. 

b) bicolor. Mit schönen, 12° breiten Blumen, deren Blumen- 
‚ blätter lebhaft roth und am Grunde mit einem grossen schwarzen Flecken 

gezeichnet sind. Kelch kahl, Stengel unten sammt den Blattstielen spär- 

lich haarig. Auf Roggenfeldern bei Obfan nächst Brünn. 

c) straminea flava —.A. citrina Hoffm. Deutschl. Fl. ed, 9, 
p. 251. Mit strohgelben oder zitronengelben Blumen, deren Blättchen 

am Grunde mit einem schwärzlich-violetten kleinen Flecken gezeichnet 

.. ‚sind. Kelch kahl. Stengel am Grunde sammt den Blattstielen etwas 

zottig. Früchte grubig mit geradem nach einer Seite geneigtem Schnabel. 

Auf Roggenfeldern des gelben Berges bei Brünn, Juni 1870. 
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d) parviflora.— A. parviflora Fisch. in DO, Pradr. 1,p. 24° 
— A. miniata Jacqg. aust. t, 354. Mit kleinen dunkel mennigrothen 

Blumen. Früchte runzelig, ziemlich breit gerandet, gerade geschäbelt, 
« 

a f 



7. Gen. Adoniastrum Schur. 
 Adonis sectio II. Consiligo DE. syst. 1, p. 224. 

| Son Adonis L. durch die ausdauernde Wurzel, die 18 blättrige 

der mehr als fünfblättrige Blumenkrone und durch die kugelrunde, 

1arige mit kurzem hakenförmigen Schnäbelchen gekrönte Frucht TOM t 

% unterscheiden. 

| 4, A. vernale Schur — Adonis vernalis L. Oberhalb der 
eingärten bei Parfuss. nächst Brünn 18. Juni 1870. Die gewöhnliche 

Bee] ie Oesterreich, hie rate Siebenbürgen, a 

nansulns Sect. T. Bakeeehaln DC. Syst. 1 238. 

Schwimmende und u Be Sure 

* in Koch. Syn. ed. 2, p. 434. — Dem Batrachium hetero- 

n oder aquatile ähnlich. Die Pflanze ist reichästig bis 18" lang. 

tter verschieden gestaltet; die untergetauchten vielfach borsten- 

ig getheilt mit ausgebreitet abstehenden Abschnitten, scheideartig 

ae schwimmenden Blätter bis zum Grunde dreitheilig länger 
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aufgeblasen, kahl, mit kurzem gekrümmten Schnäbelchen. In fliessenden 

Wässern, z. B. im Wiener Neustädter Kanal bei Klederling Juli 1869; 

in Siebenbürgen an mehreren Punkten, En. p. 12; in Ungarn im Tär- 

känyito bei dem Dorfe Tarkany, 15. Mai 1872 (Vrabelyi) als R. aquatilis. 

2. B. carinatum Schur. Im Habitus und Blätterbau dem 

B. Baudotii ähnlich, aber durch kleinere Blumen, etwas haarige 

deutlicher gekielte Früchte, langhaarigen Fruchtboden und die 

gleichförmigen nur untergetauchten deutlicher gestielten vielfach 

borstenförmig getheilten Blätter verschieden. Bei Gegenwart von schwim- 

menden Blättern könnte man diese Pflanze für B. Baudotii und zwar 

für eine Abänderung von „homophyllum“ nehmen, wie denn die ver- 

meintlichen Varietäten von R. aquatilis L., zu deren Typus auch B, 

Baudotii und carinatum gehören, einer strengen Bestimmung be- 

nöthigen. -— B. carinatum kommt häufig vor im Neustädter Kanal 

bei Wien. Juli 1866. 

3. B. miwimum Schur — vielleicht B. paueistamineum var, 

minimus oder Ranunculus trichophyllus Chair. var, terrestris. — Ein 

niedliches Pflänzchen von 3°—6’—2' Höhe, vom Grunde aus ästig, 

mit auseinanderfahrenden einblumigen Aestchen. Wurzel abwärts 

sserichtet faserig. Wuchs rasig kleine Strecken überziehend, auf Sand- 

boden nach dem Zurückweichen des Wassers. Stengelchen am Grunde 

niederliegend und wurzelnd. Blätter fleischig, lebhaft grün, sehr klein 

wie bei B. divaricatum gestaltet, wenig oder gar nicht gestielt, so dass 

das Blatt aus den häutigen Blattscheiden hervortritt. Abschnitte halb 

stielrund, linienförmig, zugerundet stumpf. Die Blumen sehr klein, 

3''‘ im Durchmesser, gestielt, aufrecht, meist achselsländig. Frucht- 

boden weich und reichhaarig. Fruchtköpfchen kegelförmig. Früchte 

fast eiförmig rundlich, schwach runzelig. deutlich gekielt, mit kurzem 

weissen vorn verdicktem Schnäbelchen begabt. Die Blattscheiden 

sind mitunter etwas zottig und gewimpert. — Auf nassem Sandboden, 

nachdem das Wasser sich zurückgezogen hat, truppweise bei Hussowitz 

an der Schwarzawa nächst Brünn. Juni 1870. 

9. Gen. Hecatonia Schur. 
Ranunculus Sectio III. Hecatonia DC. Prodr. I. p. 30. 

1.:H. aconitifolia Schur Enum. Transs. p. 13 = Ranunculus 

aconitifolius L. In schattigen Wäldern. der Berge und Voralpen: in 

Siebenbürgen, Ungarn, Oesterreich, Tirol, Steiermark, bei Friedland in 

Mähren (Schur fil.). Juni, August. 

ar a 3, 



Ranunculus platamifolius 1: 

DD ‚Beide Formen ! und 

In char 

feuchten eniteetlälern in der en und an den Wasser- 

ällen und Gebirgsbächen in Siebenbürgen, bis in einer absol. Gebirgshöhe 

von 5000"; ‚auf dem Semmering in Steiermark; im Czeladna-Thal bei 

ad. 5. Juni 1872 (Schur. Ah in Mähren. | 

0. Gen. Ficaria Dillen. Nova gen. 108. 
0. Prod: 1: ‚Rchb. &xc. p. 18; Schur Enum. p. 13; Endhiher gen. p. 817. no. 7785. 

(Ranuneulorum species Auctorum plurimorum.) 

St, F. ramameuloides DO. Pradr. L pP. 44 = Ranunenlus 

aria Iı. Diese allgemein bekannte Frühlingspflanze kommt in sehr 

{ tschiedenen Abänderungen vor, deren Erörterung mir nicht unnütz 

scheint, da sie sprechende Beweise für die Unbeständigkeit der ver- 

tlichen Arten liefert. In meinem Herbarium liegen vor: | 

EEE EEE EN ERDE EEE EEE EEE ED VERDSEERL ER EESTRCEEN EBENE TE BETEESUE NEHERELE U FREE 

a) nigro-maculata. Mit fleischigen schwarzgefleckten Blättern, 

ne, Knöllchen in den Blattachsen. Blumenblätter bis 10, auf- 

| htet, länglich zugespitzt, eine halbgeöffnete Blumenkrone von sah 

iber. Farbe bildend. Auf Moorboden im Paradieswald bei Brünn 
| 4 \pril ‚38(0. Kommt auch in Siebenbürgen a ‚Ungarn, 2. 3 

St. Georgen vor | 

—— me an 

b) immaculata. Der Var. a) ähnlich aber ungefleckt, etwas 

grün. und mit ganz geöffneten Blumen. Die verbreitetste Form 

len Gebieten in Wäldern und Obsteärten bei Cxzernowitz BD 

, auch in Siebenbürgen und Ungarn. April. 

c) bulbulifera. Schur Enam. p. 13, sub no. 78. Das normale 

a I 

% \ Bei Brünn im Schreihwald häufig; auch in Sieben- 

irgen und Ungarn. April, Mai. | 
| 

® f ertilissima, Eine sich ie I Weise AR neue SellenG 
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3. durch Früchte. — Diese Pflanze ist auch habituell ausgezeichnet. Die 

Pflanze ist schlank gebaut, bis 9 hoch, etwas ästig, mit einem einzelnen 

langgestielten Basilarblatt begabt., Blätter nierenherzförmig zugerundet 

oder schwach zugespitzt. Blattstiele allmählig in eine breite häutige 

Scheide übergehend. Axilläre Knöllehen kugelrund längs der ganzen 

Länge des Stengels. Früchte verkehrt eiförmig-kugelig, haarig mit einer 

kleinen Spitze gekrönt. Der untere im Boden versenkte Theil des Stengels 

ist 3° lang und trägt an seiner Spitze einzelne oder gegenüberstehende 

knöllchentragende Blätter mit offenem Herzwinkel, Lappen zugerundet 

samımt dem Blätterrand buchtig gezähnt, lang gestielt. — In Galizien 

bei Bratkowice nächst Gradek. April 1870 (Buschak). Auf magerem 

.‚sandigen Boden in Kieferwaldungen zwischen Karthaus und. Obfan bei 

Brünn 1870 mit Avena tenuis, 

e) stellata. Der Var. d) etwas ähnlich, aber zarter gebaut, ohne - 

Knöllchen in den Blattachseln und in der Blättergestalt der F. calthae- 

foliae nicht unähnlich. 9° hoch. Blätter lang gestielt nierenherz- 

föürmig, stumpf, ganzrandig. Stengelblätter alternirend, die obersten 

kleiner und eckig gezähnt. Blumen sternförmig, bis 1” im Durch- 

messer, Blumenblätter 10, länglich. Kelchblätter eiförmig. In 

Ungarn am Fuss des Berges Baräsbirez bei Felsö "Täkany im Borsord, 

Com. (Vrabelyi) 19, April 1870, 

f) sinwato-dentato. Eine lebhaft grüne Pflanze von 12” Höhe. 

Stengel vom Grunde aus ästig, beblättert und von blattlosen Scheiden 

umgeben. Blätter nierenherzförmig, lang gestielt, mehr oder minder 

zugespitzt, grob buchtig gezähnt. Herzwinkel geschlossen. Herz- 

lappen zugerundet grob gezähnt. Blätter meist gefleckt bis 2", 

lang. Knöllchen fehlen, doch ist die Fruchtbildung angedeutet. 

Blumen ansehnlich, satt goldgelb, 1"/2‘' im Durchmesser. Blumen- 

blätter fast ausgebreitet, bis 14 in einer Blume. Kelchblätter 

länglich, schwach zugespitzt. An schattigen Hecken, Gebüschen, Wäldern, 
vorzüglich auf Walderde, z. B. bei Czeınowitz nächst Brünn; in Ungarn 

bei Podhrad (Holuby); in Syrmien (Dr. Godra); in Siebenbürgen bei 

Michelsberg, Heltau April—Mai. 

Meine Beobachtungen haben mir die Ueberzeugung aufgedrungen, 

dass jede dieser Abänderungen mit der Lage und chemischen Beschaffen- 

heit des Bodens im innigen Zusammenhang steht, so dass man die all- 

mählige Umänderung vom Centrum zur Peripherie sicher verfolgen 

kann. — Das Klima kommt bei dieser Frühlingspflanze weniger in 

Betracht, weil Kühle, Feuchtigkeit und Schatten die Lebenselemente 



her Formen sind. Ich habs, ee Nantäldn cn noch andere 

ar enden und nördlichsten Grenze unseres Gebietes beobachtet. — 

Norden ist diese Form beständiger in ihrer Gestalt, während je 
S 

Bir nach Süden und Osten die Mannigfaltigkeit der ae 

s hei F. dos. 
3 . 

Stengel kurz bis 1Y2‘ Zoll I mit 1—2 

5 larblättern au mehreren BrOSeR Daun Scheiden umgeben und 

rdiden ser gestielten "Blättern versehene Aeste. —_ Blätter 

enherzfürmig, mit seichten Herzwinkel, kurzen zugerundeten Lappen, 

e im spitzen Winkel vom Blattstiel abstehen ; sie sind ganzrandig 

er unmerklich gezähnt, oben dunkelglänzend grün, vorn. zugerundet, 

AINCkS, eu, kein 19° ,ım Nee, Ru Enon fehlen. 

bei F. ranunculoides anfangs halboffene, Blume. Blum enblätter 

A 1- on oder ee stumpf, gleich nach dem 

3 mal langer Ing en he 

nums entdeckt (1800), dann en in-Brünn im Schoeller’ ehe) Park 
chtet en) een — Diese F. Sören. galt im re 

ie hier nicht kultivirt, und von der echten F\ calthaefolia fand 

e ‚Bereich keine Se Im dicht angrenzenden Park war 
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und es wäre vielleicht das Beste, sie als Var. g. aperta anzuschliessen, 
welches Urtheil ich hier ganz ruhig ausspreche ! 

3. F. Holubyi Schur = Ficaria calthaefolia Holuby. Der 

F. aperta im Habitus nicht unähnlich, Stengel mehr oder minder 

ästig, bis 12‘ hoch, am Grunde mit grossen häutigen Scheiden umgeben, 

der untere und der versenkte Theil bis zwei Zoll lang, an der Spitze 

an einem Punkte zusammengedrängt Blätter und blühende Aeste treibend, 

Die Blätter sind kreisrund (daher F. rolundifolia Schur olim) bis 

2° im Durchmesser, ganzrandig oder nur am Grunde an den Lappen 

buchtig gezähnt. Herzwinkel gänzlich geschlossen. Die Herzlappen 

 zugerundet mit ihren Rändern sich deckend. Basilarblatt nur ein 

"einzelnes vorhanden. Die Stengelblätter sind alternirend.. Blumen 

mittelmässig, anfänglich halbgeöffnet (semiapertae) halbkugelförmig, später, 

wie es scheint, ausgebreitet, bis 8 vorhanden. Kelch dreiblättrig, am 

Grunde mit häutigen Anhängseln begabt. — Nach trockenen Exemplaren 

bestimmt, Ostrolensky-Garten in N. Podhrad in Ungarn (Holuby). April 

1872. 

4. F. calthaefolia Reichb. excurs. p. 718; Rchb, icon. f. 4571 

— Ranunculus calthaefolius Bluff. et Fingerh. Comp. 2, p. 29; 

Neilr. Nachtr. p. 220, sub no. 23, wo verschiedene Synonyme angegeben 

sind. — Nach meinen Beobachtungen eine eben so feste Form wie F. 

ranunculoides und kann auf gleiche Weise behandelt werden. Die 

Uebergänge von einer Form zur anderen bekräftigen nur die Ansicht, 

dass es keine festen Pflanzenarten gibt. — Nach meinen Vorlagen kann 

ich folgende Abänderungen anführen: 

a) angulosa, welche ich in Skof. bot. Zeitschr. 1869, p. 308 als 

Ficaria angwlosa nur namentlich erwähnt habe. Ich würde diese 

Pflanze hier als feste Form behandeln, wenn sie nicht von so verschie- 

dener Gestalt wäre und bald in F. ranunculoides sinwata, bald in die 

grössere Wiesenform von F. calthaefolia hinüberspielen würde. Ich 

- will versuchen meine Pflanze zu beschreiben. Wuchs buschig. Wurzel- 

'kuollen zahlreich mit Fasern durchsetzt. Stengel bis 2“ hoch, am 
Grunde mit einem einzelnen Basilarblatt begabt, aber nicht von Blatt- 

scheiden eingewickelt, bis zur Spitze im Boden versenkt, so dass. die 

hier an der verdickten Spitze entspringenden Blätter, Aeste und Blumen- 

stiele wurzelständig erscheinen. Blätter von verschiedener Grösse und 3 

Gestalt, gewöhnlich -rundlich, niereneiförmig, 1°'—2“ im Durchmesser, { 

rundum wellig oder eckig gezähnt mit sehr kurzem offenen Herzwinkel 

und von einander entfernten zugerundeten Herzlappen, ungefleckt, fleischig 3 



ar __ (Die ähnliche hend aber res lindasiser im Bau 

der echten F calthaefolia sich nähernd kommt bei Brünn im 

dler’ schen Garten ‚auf Wiesen vor und en Einde Mai 1874 vor 

$ arnigen men Bei Kl in ee in a 

a .. dürfte 2 NR ‚die Y a iR 

| " augadiheh ii, zu 

Siohenbirgen, an mehreren. Orten in ‚der Den 

“ kin nicht richtig beschrieben N wovon ich mich. ‘an 

Ri B I at N fo ormen. zu unterscheiden, 1, die langgestielten 
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plötzlich in den 6“ langen Blattstiel übergehen und einen Durchmesser von 

12“ haben; — 2. die untersten Stengelblätter, welche 4— 
6‘ lang, kurzgestielt, herzeiförmig, am Grunde 3‘’ breit, allmählig zu- 

‘ gespitzt mit einem seichten offenem Herzwinkel, zugerundetem Herz- 

lappen begabt sind und allmählig — 3. in mittlere Stengel- 

blätter übergehen; diese sind elliptisch-länglich, bis 9 lang, 27 —3' 7 

breit, und verlaufen allmählig in den breiten Blattstiel, welcher am Grunde- 

in eine breite den Stengel halbumfassende Scheide übergeht; — 4. die 

oberen und obersten Stengelblätter und die am Grunde der 

blühenden Aeste sind länglich, länglich-linienförmig bis Jinienförmig,. — 3 

Der Stengel wird bis 6° hoch und ist sammt den Blättern, Blattstielen, ° 

. Blüthenstielen und Kelchblättchen reichhaarig. Blumen 1’—1!/s‘ 

Durchmesser. Man wäre demnach versucht, diese verschiedenblättrige 

haarige mährische und siebenbürgische Form (die gewöhnliche ist kahl) 

für etwas Neues zu halten und etwa als „A. Ranunculus Schmidtii®‘ 

zu bezeichnen. — Bei Olmütz in Mähren (Dr. Schmidt). In Ungarır 
bei Stvertek im Waagthal Juni 1873 die kahle Form; in Moorsümpfen 
bei Moosbrunn in Niederösterreich ebenfalls die kahle Form. In Sieben- 

bürgen zwischen Salzburg und Mundra, auch zwischen Hermannstadt ur 

Hammersdorf, am ersteren Orte auf Moorboden die haarige, am andern 

in Gräben die kahle Abänderung, Mai, Juni; sehr schön an der Strasse 
nach Fogarus mit Hotonia und Menyanthes. Will man die verschiedenen 
Gestalten der Blätter wahrnehmen, so muss die Pflanze in ihren 

schiedenen Vegetationsphasen, vom Frühling bis in den Sommer hinein, 

beobachtet werden. u 

2. R. Flammaula L. Eine allgemein gekannte und Xoch ver- 
kannte Pflanze. Durch die beobachteten Vegetationsphasen derselben in 

freien Natur und an einem und demselben Standort im Walde bei Sobi B 

schitz nächst Brünn, hat sich meine Ansicht der Art abgeschlossen, Bi 

man R. Flammula L., unalaschoenis Bess. und reptans E 

nur als jeweilige Produkte der verschiedenen Vegetationsphasen betracht 

kann, während ich bisher im Sinne gewichtiger Botaniker diese drei \b 

änderungen als feste Arten oder Formen annahm. Ich unterscheide nu 
drei aufeinanderfolgende Entwickelungsperioden, nämlich die Periode d 

Frühlings, Sommers und Herbstes und zwar: | r 4 

a) vernalis — R. Flammula L. verus, — R. Flam 

var, a) .erectus Neilr. Fl. von Wien p. 462. — Wurzel zie 

‚gross, faserig einköpfig. Stengel bis 2 hoch geschlängelt au 

nach oben ästig, am Grunde von zwei langgestielten eiförmig- än 
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‚mehr oder minder gezähnten Basilarblättern und häutigen Scheiden um- 

- geben. Zwischengelenke ziemlich lang. Gelenke etwas verdickt. 

N und Blumenstiele spärlich angedrückt haarig. Blumenstiele 

E. vierkantig mit einer Furche auf der inneren Seite. Blumen lang- 

Mr gestielt, bis 8° im Durchmesser, glänzend goldgelb. Blumenblätter 

verkehrt herzeiförmig, kurz genagelt, vorn schwach ausgerandet. Schuppe 

der Honiggrube klein rundlich, Kelchblätter bald abfallend, gelblich, 

Bi häutig berandet, auf der Aussenseite haarig, anfänglich anliegend. Frucht- 

köpfchen kugelrund, 2‘ im Durchmesser. Fruchtboden stumpflänglich, 

h grubig, kahl. Torus kahl. Früchte bräunlich, kahl, auf beiden Seiten 

| ‚gewölbt, schmal berandet, mit der gekrümmten Basis des Griffels gekrönt. — 

‚Wenn die Pflanze lange im Wasser steht, so bilden sich an den unteren 

Gelenken abwärts steigende Wurzelfasern, wie bei R. Lingua, welche, 

{ enn sie den Boden erreichen, den unteren Theil der Pflanze nieder- 

ziehen, wodurch dann ein am Grunde wurzelnder Stengel gebildet wird, 

und die Hauptwurzel endlich theilweise abstirbt oder verkümmert, 

3 Ei vd) aestivalis — BR. wnalascheensis Bess. — R. Priimall van, 

| 0 Fl. Ross. 1, p. 32. sub no. 18. — Hauptwurzel ver- 

kümmert, klein. Stengel gleich über der Wurzel uledergebeugt, bis 244 

ng, fast an allen Gelenken Wurzeln treibend, schwach, ästig. Basilar- 

ätter ‚meist fehlend oder abgestorben. Stengelblätter länglich- 

ienförmig, nach beiden Enden verschmälert, zugespitzt, gestielt, an 

ın wurzelnden Gelenken meist büschelig, 2° lang, 2'—3‘' breit, ganz- 

ndig, auf der unteren Seite haarig, verästelt dreinervig. Blumen 

ist 5 im Durchmesser, also °/s kleiner als bei der Var. a), lang- 

stielt, achselständig aus den Blattbüscheln entspringend, oder an der 

ze der Aeste gabelständig, mit kleinen linienförmigen Brakteen am 

° ade des Blüthenstandes. Fruchtköpfe kleiner, etwa 1!/a’' im 

Durchmesser, bei 30 Früchtehen tragend. Früchte eilänglich, rundum 
‚gekielt. ‚Narbe kopfförmig, behaart. 

n 6) autumnalis — R. reptans L. et Auctor. plrum. —= .R. 

aummula ß) declinatus Schlechtend. Fl. berol. p. 305. — Haupt- 

vurzel gänzlich verkümmert oder durch ein paar Fasern. angedeutet. 

“4 ste ee fadenförmig, schwach, niedergestreckt, mehr oder minder lang- 

3, an ‘den Gelenken wurzelnd, bis 12° lang. Basilarblätter fehlen. 

engelblätter linienförmig länglich, büschelig, kürzer gestielt, nach 

1 Enden verschmälert, fein zugespitzt, 12° —15“' lang, Ya''—1“ 

‚ mitunter auch 1/2‘ breit und denen der Var. b) aestivalis sich 
3* 

; "Blattstiele am Grunde in breite Scheiden übergehend. Stengel‘ 
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nähernd, auf der Unterseite undeutlich behaart, mit deutlichem Rücken- 
nerv und maschig verästelten Seitennerven versehen. Blumen kleiner wie 

bei Var. a) aber etwas grösser als bei Var, b) etwa 6“ im Durch- 

messer, einzeln auf langen aufrechten Blumenstielen aus den Blattachseln. 

Blumenstiele haarförmig. Fruchtköpfchen von der Grösse eines Hanf- 

korns. Früchte etwas flacher als bei Var. 5), schwach berandet. 

Wie ich schon oben angedeutet habe, wachsen diese drei Ab- 

änderungen auf einem und demselben Standort im Walde bei Sobieschitz 

nächst Brünn, und zwar in einer Vertiefung, die im Frühling mit Wasser 

angefüllt ist, nach dessen Verdunstung ein lettiger Schlammboden und 

endlich ein ausgetrockneter fester Lettenboden entsteht, in dem Wasser- 

‚pflanzen wie Alisma, Lythrum, Juncus, Carices und Glyceria um ihr 

Dasein kämpfen. Jedoch findet man diese drei Abänderungen, obschon 

aus einer und derselben Wurzel stammend, nicht zu gleicher Zeit, sondern 

in Zwischenräumen von 4—6 Wochen hintereinander. — Die Var. a) 

vernalis blüht Mai—Juni, wenn der Standort noch mit Wasser an- 

gefüllt ist; die Var. db) aestivalis blüht Juli—August wenn sich ein 

Schlammboden gebildet hat; (ich fand sie auch zwischen Hermannstadt und 

Hammersdorf in Siebenbürgen); die Var. c) autumnalis September— 

Oktober im ausgetrockneten Schlammboden. 

Es ist demzufolge eine Thatsache, dass diese drei Abänderungen, 

so habituell verschieden sie auch auftreten mögen, aus einer und der- 

selben Wurzel entstanden sind, was ich mit grosser Mühe festgestellt 

habe, und dass sie ihr Dasein. der veränderten Beschaffenheit des Bodens, 

"hauptsächlich dem verschiedenen Feuchtigkeitsgrade desselben zu danken 
haben. - | h 

Solche und ähnliche Beobachtungen liefern uns eine Geschichte der 

Pflanzen und beweisen die Unbeständigkeit der Arten. Wenn aber diese ° 

drei Abänderungen -konstant an entfernten, verschiedenen Orten beobachtet : 

werden und zwar unter ähnlichen Bodenverhältnissen, wie ich dieselben 

auf einem und demselben leicht zu übersehenden Terrain gefunden habe; _ 

wer könnte es dem Finder verargen, wenn er drei verschiedene Formen 

zu erkennen wähnt. Zahlreiche derartige Beobachtungen, könnten in 

der Geschichte der Pflanzen-Morphonomie, eine neue Epoche in der 

Erkennung und Würdigung der Arten oder Formen anbahnen. ’ 

3. R. auricomus L. Eine allgemein verbreitete Form, die 

aber in Hinsicht der Blättergestalt an  Veränderlichkeit ihres Gleichen 

sucht, so dass fast jeder Florenbezirk seine eigene und mehr Pre 

Varietäten aufzuweisen hat. — Die legitime Form oder R. auricomm 



HE: ist schwer festzustellen und kommt in manchen Gegenden gar nicht 

e vor. Sie ist eine Wald- und Waldwiesen-Form: mit grossen kreisrunden, 

\ ‚gekerbten, langgestielten Basilarblättern, kaum gestielten, fingerfürmigen, 

"gleichsam wirtelständigen gezähnten Stengelblättern, und vollständigen 

aus 5 Kelch- und 5 Blumenblättern bestehenden Blumen. Die 

" ungleichzeitige Entwicklung der Blumentheile, so dass die ersten Früh- 

_ lingsblumen blumenblattlos sind, ist, wie mir scheint, nur gewissen Ab- 

änderungen eigen, indem ich die echte Form immer mit vollkommenen 

> Blumen beobachtet habe. — In meiner Enum. p. 23, no. 129 habe fünf 

Nbänderungen aufgeführt, von denen ich ähnliche in Ungarn (Pressburg), 

Oesterreich (Wien), Steiermark u. s. w. beobachtet habe — bei Brünn 

“ existirt vorzugsweise die Var. b) variifolia Schur 1.6, 2: B. bei 

| 4 Ozernowitz im Paradieswald, auf der Mnischi hora bei Biker, 19. Mai 

1871, mit theilweise unvollkommenen Blumen, welche Var. der nächst- 

genannten sich nähert. | 

R 4, R. Dinatus Kit.? in Rehb, exe. p. 723. Schur Sert, no. 69; 

Enum. p. 23; Verh. des sieb. Ver. 1853, p. 26. — Rehb. icon. f. 4509 
. R. auricomus Griscb. et Sch. iter hung. in Wiegm. Arch. p. 313 

RR. auricomus var. gracilis subapetalus Schur, En. no. 122. a. — 

Eine schwer zu begrenzende Form, da sie durch viele Modifikationen der 

lattform die genetische Zusammengehörigkeit mit R. auricomus beur- 

undet. — Die Basilarblätter besitzen ähnliche Gestalt wie bei R. 

auricomus, jedoch sind die Abschnitte der Stengelblätter linienförmig, ganz- 

randig und wirtelförmig gestellt. Die Blumen sind kleiner und blumen- 

a tlos. Kelchblätter gelblich, blumenblattartig. Früchte behaart mit 

urückgekrümmtem Schnabel. Siebenbürgen, auf lichten nassen Wiesen, 

streckenweise. zahlreich, z. B. bei Hermannstadt; in Ungarn bei se 

passzony-völgy (Vrabelyi) 16. Mai 1871 (als R. fallax Wimm.); i 

ieferwäldern auf der Mnischi hora bei Bisterz nächst Brünn, Juni 1870. 

- ch, RB. cassubicus var. c) serratus Schur Enum. p. 24 aus 

L. kelsberger Thale, welcher dort in Gesellschaft von Struthiop- 

2 germamica wächst, ist auf jeden Fall von R. crassubicus aus der 

ME egend. von Danzig verschieden und wird daher der weiteren Beobachtung 

E emp ) pfohlen. 

ws R. fallax —= R. auricomus fallax Wimm. et Grab. Fl. 

bildet eine Mittelform zwischen R. auricomus und cassubicus, 

eh on ‚besitzt die grossen, vollkommenen Frühlingsblumen, zeigt sich 

Jer bei ihrem ersten Auftreten im Frühling entweder ohne oder nur 

t einem einzelnen unentwickelten Basilarblatt, welches, wie der Grund 

3%: 
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des Stengels, von blattlosen häutigen Scheiden umgeben ist. Die sieben- 

bürgische Pflanze aus der Eichenregion bei Hammersdorf gehört hierher; 

in Ungarn (Vrabelyi); aus der Umgebung von Adamsthal bei Brünn 

(Theimer); Mai—Juni. Die in meiner Enum, p. 24 sub no. 124. var. 

d) (uneigentlich als diversifolia bezeichnet) angeführte Abänderung gehört 

ebenfalls hierher. 

7. R. flabellifolius Heuff.; Schur Enum. p. 24 halte ich für 

R. cassubicus var. e) subflabellatus Schur 1. ec. sub no, 124, während 

die von Herrn M. Fuss dazu gezogene Pflanze aus der Gegend von 

Klausenburg nicht hierher gehört, sondern eine selbstständige Form „R. 

‚ambiguus“ Schur, Verh. d. siebenb, Ver. 1862, p. 189 darstellt, welche 

auch als „R. Pseudo-Villarsi X binatus“ betrachtet werden kann. — 

Die zahlreichen Synonyme von R. flabellifolius Heuff. sind mir ein 

Beweis von der Unsicherheit dieser Form und weitere Beobachtungen 

werden deren Selbstständigkeit feststellen. — Z, flabellifolius kommt 

in der Hügelregion bei Hammersdorf, Stolzenburg u. s. w. vor, während 

„R. ambiguus“ eine Kalkpflanze der Bergregion ist (Wolf)*). 

8. R. acris L. Eine höchst veränderliche Form, deren zahlreiche 

Abänderungen schwer zu begrenzen sind, weil sie sich durch Mittel- 

und Uebergangsformen oft dicht aneinander dräugen. Diese Abänderungen 

wachsen auf allen Bodenarten in fast allen Regionen, vom Meeresstraude 

bis zu den Voralpen, in Siebenbürgen bis 5000° absol. Gebirgshöhe. 

Wie in den meisten Fällen, bemerkt man auch hier, dass die Ab- 

änderungen mit dem Standorte, d. h. mit der Lage desselben und der 

Bodenbeschaffenheit in engerer Beziehung stehen. —- Mehrere hier er- ° 

örterte Abänderungen sind schon durch die namentliche Bezeichnung zu ° 

unterscheiden, während andere einer eingehenden Diagnose bonöthigem, 

Ich will hier nur die Hervorstehensten aufführen : E 

2) angustisectus. Pflanze robust, bis 3‘ hoch. Basilarblätter 4 

meist im Umfang kreisrund tief fünftheilig. Hauptabschnitte 3—5theilig. . 

Lappen länglich-linienförmig, bis 2“ breit. -- Blumen ansebnlich bis 
12 im Durchmesser. Stengel unten fast ‚kahl, hohl, Binnen ztioia 

*) Herr M. Fuss bedient sich in seiner re excurs,. Transs. sehr häufig der 

Phrasen „EP. patria non vidi“ „non vidi“ und anderer verneinende 

Anmerkungen. Nach meinem Dafürhalten ist dieses ein Armuthszeueniss 

denn ein Autor kann entweder nur über das schreiben was er weiss 0 

er muss, wenn er kompilatorisch auftritt, die verschiedenen Augabe 

Anderer harmlos wied ergeben. 



eikheilig, ) liptiseh. im ne a on Basis; 5 Läppehen 

es nihlen‘ gezähnt; Zähne zugespitzt. Pflanze bis 3' hoch, Stengel 
S Blattstiele anliegend haarıg, — Auf Wiesen in Gras- und Obst- 

bei Brünn, z. B. im Augarten, bei Ozernowitz, auf dem Glacis, 

Eder Teufelsschlucht im Sumpfe, bei Komein. In Ungarn und 

ann | bei Hermannstadt Mai—Juni. N 

lich nn cher | ne Haus hnlehend an auf 

Warze sitzend. — Auf Moorboden an der Eisenbahn im Paradies- 

und. au der Schwarzawa ‚bei Jundorf nächst Brünn. N 

* fenwiechs, Hat im Habitus N Aehulichkeit ‚mit: R. 

H Lebhaft grün, 12% 2 2a Hooh, in vom Grand u ästig. 

5 faserig wenigköpfie. Basilarhblätter im Umfang kreis- 

a 3 fach fünftheilig, 2"'—3'' im Durchmesser. Haupt z 

hn - dreifheilig, sekundäre Abschnitte meist dreitheilig. Läpp 

‚ allmählig zugespitzt Stengelblätter kurzgestielt, 

ifingerig. ! ; chnikie, eingeschnitten gezähnt, Blumen zitronengelb, 

D messer Kelchblätter wagerecht abstehend, zottig. Früchte 

uf beiden. Seiten konvex. Schnäbelchen kurz, breit, zur ück- 

nt Bei: vollkommener Reife erscheinen die. Fruchtstiele mitunter 

ntig und gestreift und zeigen eine Annäherung zu .R. polyan- 

- “ Auf en rasigen en in ae bei 

N vorroen. Y uni—Juli. 
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f) monticolus seu subalpinus Schur, Enum. p. 17, sub no. 97. 
Kommt auf dem Götzenberg bei Heltau in Siebenbürgen vor, während 

die auf dem Butsats, dem Kerzeschorer, Arpaser und Kronstädter Alpen 

wachsende Pflanze zum Typus von R. montanus gehört und eine selbst- 

ständige Form, nämlich „R. subalpinus* darstellt. — Die Pflanze unter- 

scheidet sich von 'Var, e) durch blassere Farbe, im Umfang kreisrunde 

Basilarblätter, von 12‘‘ im Durchmesser, mit kürzeren zugerundeten 

Endlappen oder Zähnen. 

g) humilis desertorum. Eine steife 6“, 9—12" hohe Ab- 
änderung, vom Typus der Var, latiloba-sylvicola. Wurzel faserig, 

abgebissen, einköpfig. Stengel von der Mitte aus verästelt. Aeste gabelig 

“auseinanderfahrend.. Basilarblätter vielgestaltig, 3>—Stheilig; die 

äussersten kleiner, kreuzförmig ; die inneren und unteren Stengel- 

blätter doppelt grösser, ungleich fünflappig. Das einzelne Stengelblatt 

dreilappig, mit abstehenden Seitenlappen; das oberste Stengel- 

blatt dreifingerig mit liniallänglichen Abschnitten. Läppchen und 

Zähne stumpflich zugespitzt. Blumen 8° — 9‘ im Durchmesser. Kelch 

kräutig, klein, Blättchen länglich-stumpf. Früchte braun, etwas länger 

geschnäbelt. Schnäbelchen gekrümmt mit kopfartiger undeutlich haariger 

Spitze. — Auf dürren steinigen sonnigen Plätzen; auf alten Mauern und 

trockenem Moorboden mit Teucerium montanum bei Moosbrunn in Nieder- 

österreich; bei Kronstadt am schwarzen Thurm und bei Reschinar in 

Siebenbürgen; in Ungarn in der Matra bei Bagolykut (Vrabelyi); auf ° 

steinigen Abhängen bei Sebrowitz, auf dem Spielberge und im Augarten ° 

bei Brünn. Juni, Juli. — Vielleicht = R. acris Steveni Koch, 
syn. p. 19, sub no. 27, weil dieser Autor am gedachten Orte bemerkt, 

dass R. Steveni Andrz. das Produkt eines trockenen Bodens sei „in 

montanis siccis planta minor et folia minus incisa“ wäs auf die hier ° 

erörterte Form passt, während R. Steveni verus nur auf fruchtbaren ° 

Wiesen vorkommt und sich ausserdem durch die kriechende Wurzel ° 

unterscheidet. 

n) multicaulis wliginosus. Wuchs buschig, rasenförmig. Wurzel 
vielköpfig, vielstengelig, faserig. Stengel bis 40 in einem Rasen, 

18‘ hoch, fest. Basilarblätter von verschiedener Grösse und Gestalt, 

3—5theilig. Die ganze Pflanze ist schwach behaart und trübgrün, ; 

Blumen goldgelb, bis 8° im Durchmesser. Auf schattigem Moorboden. F 

mit R. lanuginosus, Lamium album, Circaea u. 8. W.: im Paradies- 

wald bei Üzernowitz nächst Brünn 25. Mai 1871. — Auf den erstem 

Blick macht diese Var. den Eindruck von R, polyanthemos. 



en. Eirblalter mit neicht are Stengäiblätter nit gerade 

Bm Basis. nn Walde der er, hora bei Bisterz nächst ai se N 

a subtilis — R. subtilis Schur — R. irac hytien s Schur 

— R, e ar en it Zu ee Zeiten nn selbst sesam- 

h ee Bor zusammengezogen. — Wesen der Kulm ealmenilon, .breit- 

‚lappigen Blätter gehört sie zunächst zu R. aecris latilobus, lässt sich 

blatt ebenso gestaltet, gestielt. Oberstes Stengelblatt 
gerig, sitzend. Blumen einzeln oder gabelständig, klein, 4%, 

un ‚im ee), dee ea an der Spitze 

> — .R. Barthiü Seh (4. N 1869 Barth); 

en atun, als R..Ko chii Ba 16. August 1872. 

& mit R. propinguus- zu identifiziren BE bin. — Die 

len AO gerade aufrecht und vorzugsweise in der | 
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Jugend seidenartig weiss behaart. Basilarblätter langgestielt, im 

Umfang rundlich nierenherzförmig, bis auf '/s der Blattfläche grob drei- 

lappig, mit bis zur Mitte zweitheiligen Seitenabschnitten und 

keilförmig - trapezoidischem vorn dreitheiligem Mittellappen; 

Seiten und Mittellappen eingeschnitten gezähnt. Zähne spitze 

Herzwinkel seicht, offen. MittleresStengelblatt fast gleichmässig 

fünftheilig, gestielt. Oberes Stengelblatt dreitheilig, mit aus- 

gespreitzten eingeschnittenen Theilen. Floralblätter dreitheilig mit 

linienförmigen ganzrandigen Abschnitten. Blumenstiele 2—3gahelig 

ohne oder mit kleinen Brakteen, fein gestreift. Blumen goldgelb, 8 

im Durchmesser. Kelch zottig, dreimal kürzer als die Blumenkrone. 

Eruchtboden und Torus kahl Früchte fast flach, berandet, mit 

flachem dreieckigen an der Spitze gekrümmten Schnäbelchen. Wurzel 

faserig, ein- oder wenigköpfig im Zentrum wie abgenagt. — An bewachsenen 

schattigen Orten am Rande des Turngartens, am Fusse des Kapellen- 

berges bei Kronstadt in Siebenbürgen. Juli 1854. — Originalexemplare 

von R. propinguwus habe ich nicht zu Gesicht bekommen können, jedoch 
stimmt die hier aufgeführte Pflanze mit der mir zu Gebote stehenden 

Beschreibungen ziemlich, 

10. R. Kladnii Schur == R. acris var, d) parvulus Schur, 

Enum. p. 18 — (non Ülairv. nee Rchb. neque L.) Die von mir |]. ©. 

als Var. angegebene Pflanze gehört nicht dahin, sondern repräsentirt 

eine neue Form, die ich zum Andenken an meinen verstorbenen Freund 

Kladni, in dessen Gesellschaft ich sie beobachtet habe, als „Ranunculus 

Kladnii* bezeichne. — Typisch gehört sie zu R. acris, wohin auch R. 

Villarsi, grackilis, gelidus gehören. Eine umfassende Beschreibung kann 

ich nicht liefern, sondern muss auf meine kurze in der En. 1. ce, gegebene 

Diagnose hinweisen, aus der die spezifische Verschiedenheit meiner Pflanze 

von den ihr näher stehenden hinreichend ersichtlich ist. — R. Kladnü 

wächst auf den Fogaraser, Kerzeschoren, Arpaser Alpen in einer absol. 

Gebirgshöhe von 7000° am Rande des schmelzenden Schnees, aus dem 

sie mitunter auftaucht, und in Gesellschaft von Hecatonia erenata, Chry- i 

sosplenium alpinum und nivale Schur, wo sie im Juni blüht mit dem g 

Schnee aber verschwindet. Die in der Enum. 1. c. angegebenen Synonyme 

sind zu berichtigen. | 

11. R. Pseudo-montanus Schur — R. montanus var. b) 

et <) „multilobus et multicaulis“ Schur, Enum. p. 18. Ich finde 8 
naturgemässer beide vermeintliche Abänderungen in eine selbstständige 

Form unter obiger Bezeichnung zu vereinigen. Sie bildet den Ueber- 



en und grwinales und ist in meiner En. 1. ec hin- 

ne In an des der 

Ko 

beob chlet, wo sie von Mai] uni Dicht, 

1. R. eg Schur, Verh. d. . Ver., Her- 

a sebsimples ‚eine le ein- 

und V Ben bis 

on angegeben. 

— RB. 

a bi) genauer zu ekanınen, Dich. an Bekchizen 

 Wurzelstock bildet Z. Der chenfeldianus den Uebergang zu 

Ban ‚Formen. 
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-einblumig, gabelständig. Blumen bis 12‘ im Durchmesser, goldgelb. 

‚flach, zugespitzt, mit zurückgekrüämmter Spitze. — Auf nassen, frucht- 
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vorgezogen. — Wurzelstock horizontal, kriechend bis 6° Jaug, unter- 

seits reich befasert, einköpfig. Stengel 3’ hoch aufrecht von der Mitte 

aus ästig, dick, stielrund, gestreift, fast kahl. Basilarblätter lang- 

gestielt dreilappig oder dreitheilig, mit mehr oder minder langgestielten 

Abschnitten, gleichsam folia ternata bildend, im Umfang nierenherz- 

fürmig, 68‘ im Durchmesser. Stengelblätter nach oben all- 

mählig kleiner werdend, gestielt 5—3theilig; alle Blätter auf der Ober- 

seite ziemlich kahl, auf der Unterseite dünn striegelhaarig und blassgrün ; 

diejungen Blätter weiss und dicht seidenhaarig. Blattstiele in eine 

breite reichhaarige Scheide allmählig übergehend, grob gestreift. Haare 

später braun werdend.. Blumenstiele stielrund, angedrückt haarig, 

Blumenblätter rundlich keilförmig vorn zugerundet. Kelchblättchen 

elliptisch, aussen striegelhaarig, später zurückgeneigt. Früchte ver- 

kehrt eiförmig am Grunde verjüngt, mit fast geradem Rücken, rundum 

schmal berandet. Schnäbelchen !ı so lang als die Frucht selbst, 

baren Wiesen. Hermannstadt in Siebenbürgen, z. B. Fabriksgarten bei 

den drei Eichen; im Brukenthal’schen Garten;.an Gräben in der Josefs- 

stadt in Hermannstadt. Juni—Juli. (Dr. G. Kayser, Schur 1846.) 

14. R. strigulosus Schur, Enum. Transs. p. 17. Dem .R., 
Kayserii etwas ähnlich im Habitus und Standort, aber an den kurz- 

und breitgeschnäbelten Früchten leicht zu erkennen. Ich unterscheide ° 
hier zwei Abänderungen: 

a) platyphyllus. Im Habitus dem R. Kayserii ähnlich, aber 
die Basilarblätter im Umfang scheibenförmig oder nierenherz- 

förmig, bis 6° im Durchmesser, sehr langgestielt, nicht bis zum Grunde 

breit dreilappig oder ungleich fünflappig. Lappen elliptisch-eiförmig k 

mit den Rändern sich berührend, die seitlichen bis zur Mitte zwei- 

lappig, der Mittellappen verkehrt-eiförmig, vorn seicht dreitheilig; ° 

alle eingeschnitten gezähnt, in der Jugend weiss seidenhaarig, später j 

auf beiden Seiten striegelhaarig-zottig. Stengelblätter 3theilig, allmählig 

kleiner werdend, die.-obersten mit lineallänglichen ganzrandigen Ab- 

schnitten. Die Haare am Grunde des Stengels steif, abstehend anf 

einer Drüse sitzend, später bräunlieh. Pflanze schlanker und laxer als 

R. Kayserii. Wurzelstock kriechend, 3'—4“ lang, holzig, unterseits 
reich befasert. 

v) stenophylius = R. eustrigulosus Schur. -Basilar- 
und Stengelblätter 3—5theilig. Lappen schmäler, tiefer eingeschnitten 



Wurzelstak ebenfalls kricchend, ein 

ie un ind an Gräben bei Hermanustadt vor, Funk, ai 1846; 

Beh AM. Tas, eXcUrS. no. 99, bleibt zu beweisen, — I 

u R. . I in Hose, En. Volh. p. 22 (non Koch 
ä icon, u 4605; Schur Kun. p. 17, no 96; M. Fuss. exe. p. 24, 

9 ‚Heufl. banat. p. 8. — Ueber verschiedene R. Steveni betreffende 

ten, siehe Neilr. le zur Fl. v. Niederösterr. 1866, p. 77, 

oil. Nachtr. zu Maly’s Enum. 293. Those Form gehört ohne 

typisch zu den mit en Wurzelstock versehenen, ist aber 

ch Habitus, robusterem Bau, ästigerem Stengel, kleinere tiefer und 

rüber getheilte "Blätter, reicheren Blüthenstand und durch linien- 

| ‚grün, schmal berandete sehr kurz geschnäbelte Früchte leicht 

inen Mit R. strigulosus ist sie gar nicht. zu verwechseln. — 

iesen. m Siebenbürgen, z.B. bei Hermannstadt, Kronstadt, 

3 1. 8. ve Juni, a , wie nn. meint, ein Produkt 

sondern wächst. auf 

Emden; auch im ee in Bein, Juni 1874. 

|| rn N R. Frieseanus Jord. Obs. vıL.17.000 — "RR Ssilvalicus 

mant, III, 50. p. p. Nach meinen Exemplaren eine präch- 
‚vom. Habitus des R. Kayserii, wie dieser robust,- aber mit 

'eicheren und grüsseren eoldgelben Blumen begabt. Wurzelstock 

c, kriechend oder knollig, hohl, kurz, abgebissen, 1—3'" lang, ab- 

i IM ” oder horizontal, ernanp! Shan gel er 3° hoch, dick 

B asilar b. lätter en im Um- 

men Herzwinkel, etwas ungleich fünftheilig, 

| Bee an nitto bis zur Mitte ER, am 

Ib lätte o ie länglich ee ie Sämmtlie en e 
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“-Hermannstadt, in Michelsberg, Heltau, im Brukenthal’schen Garten; in 

a 2 N EN a 5, 3 f 

EA a # 

Blätter auf der Oberseite glänzend dunkelgrün, auf der Unterseite 

blassgrün und grobnervig, auf der Oberseite striegelhaarig, auf der Unter- 

seite dünn zottig. Blüthenstand ansehnlich dreizinkig, gabelästig. 

Blüthenstiele stielrund, angedrückt weisshaarig, in der Mitte meist 

mit zwei kleinen gegenübersitzenden linienförmigen Brakteen besetzt. 

Blumen gesättigt goldgelb, 12-14‘ im Durchmesser, Blumen- 

blätter vorn zugerandet. Kelchblättchen weisshaarig, bald ab- 

fallend, breit, länglich stumpf, am Rande häutig, 3mal kürzer als die 
Blumenblätter. Früchte grün, abgeflacht, mit kurzem dreieckigem 

Schnäbelchen gekrönt. Fruchtboden und Torus kahl. — Auf fruchtbaren 

Wiesen, in Wäldern, Obstgärten, Parkanlagen; in Siebenbürgen bei 

Ungarn bei Podhrad im Trenschiner Com. (Holuby); in der Bergregion 

bei Rodna 1853; bei Kronstadt 1854; im Schöller’schen Parke und im 
Augarten in Brünn, Juni, Juli 1875.. Die Brünner Pflanze ist zarter 

gebaut als die siebenbürgische und ungarische. 

var. a) fibrosa subpraemorsa. Mit faseriger im Zentrum ° 
gleichsam abgenagter Wurzel, welche sich dann dem R, aeris var. lati- 

sectus nähert. Im Augarten in Brünn, Juli 1875. Auf der Bruken- 

thalwiese und im Brukenthal’schen Garten in Hermannstadt 1850. | 

17. R. malacophyllus Schur, Enum. p. 16. Auf Wiesen in ' 

Grasgärten in und um Wien, z. B. im Liechtensteingarten, in den An- ° 

lagen des Krankenhauses, in mehreren Gärten der Landstrasse, im In- 

zersdorfer Parke. Die in meiner En. 1. ec. angegebenen Standorte beziehen ° 

sich zum Theil auf die nächstfolgende Form. Die hier erörterte Form 

steht dem R. Steveni nahe, doch ist sie zarter gebaut, auch haben die“ 

Basilar- und Stengelblätter eine ziemlich gleiche Gestalt und sind ° 

weniger fein zerschlitzt. Blumen und Früchte wie bei R. Frieseanus. ” 

Die Behaarung reicher, anliegend. Bildet eine Mittelform zwischen R. 

Frieseanus und Osatoi Schur. 

18. R. Csatoi Schur = R. transsilvanicus Schur Hb. 

no. 112. 8634—11479 —= (R. strigulosus (satö pl. exsic. = BR. 

malacophyllus-Osatö = R. Steveni Osato.) Eine zwar schwer 

zu begrenzende aber sehr interessante Form, die in alle oben genannten 

hineinspielt, sich jedoch von allen durch eigenthümlichen Habitus, durch 

die Bekleidung und Blattform ausgezeichnet. Ich habe sie aber- und? 

abermals analysirt und mit RB. malacophyllus, dem sie am nächsten steht, 

vereinigen, ja mit R. sericeus Poir. der seidenartigen Behaarung wegen 

identifiziren wollen, doch wurde ich, nebst einigen Abweichungen in der 

, 2 y Sn El 
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te eh eine hieher gehörige Form von den Bode: Gchikean für 

u. „eaucasiceus“ M. Bieb halten zu können, doch zeigten mir spätere 

Pe achkungen, dass meine Pflanze, wegen des kahlen Fruchtbodens, nieht 

wu urzelstock rehend. bis 3° lang, ln haarig, unterseits Hui 

s angen einfachen Fasern reich begabt, einköpfig, vorn abgebissen. Stengel 

bis. 2' hoch, entfernt beblättert, 2—3gelenkig, von der Mitte aus ästig, 

ein gestreift, 'sammt den Blattstielen anliegend steifhaarig. Inter 

oodien länger als die Blätter, daher der aufrechte schlanke Wuchs. 

eussere Basilarblätter kürzer gestielt, im Umfang rundlich, 

herznierenförmig mit offenem Herzwinkel, kleiner, bis 18° breit über 

» Mitte der Blattfläche dreilappig ; Seitenlappen vorn ungleich 

veitheilig ; Mittellappen so wie Hauptabschnitte der Seitenlappen 

rorn seicht dreitbeilig eingeschnitten gezähnt. Mittlere Stengel- 

lätter grösser, gestielt, ungleich fünftheilig am Grunde seicht herz- 

Ö mig oder gerade abgestutzt; obere Stengelblätter und Floralblätter 

ingerartig dreitheilig, länglich linienförmig, meist sanzrandig; sämmt- 

che Blätter auf der Oberseite dunkelglänzendgrün, striegelhaarig, auf. 

Be: Unterseite Feier He langhaarig ;-die jungen Blätter und 

anliegend haarig. Blattscheiden reich und 

ig. Blumen langgestielt, am Ende der Aeste 

soldgelb, bis 9‘ im Durchmesser. Blumenblätter 

“ it, ion Banden, ich berührend, vorn zugerundet. Kelcehblättchen 

| f ich, anliegend, ziemlich beständig, wie die stielrunden Blumenstiele 

De ie, nl, and Früchte fast ee 

ende en Koncza, Reussmarkt, Örm6nyozikes (Csat6); bei 

auf dem Wege zum Kühhorn 3000‘, 1853; Burzenwiese bei Kron- 
oh ne Brünn vereinzelt an der Eisenbahn bei Schimitz, Mai 

1 im een in Brünn eine Abänderung mit verkehrt 

Torus und mit ver- 

Es gehören hierher: 
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Ranunculus montanus Willd.; submontanus Schur; Gowand: 
Baumg.; gruwinalis Schott et Kotschy; Pseudo- Villarsii 

Schur; Willarsii DO.; cawceasicus M. Bieb. und Lerchen- 

feldianus Schur, welcher letztere wegen des fleischigen grossen 

Wurzelstockes mit R. tuberosws I. den Uebergang zur folgenden 

Gruppe bildet. 

B. Mit kahlem Fruchtboden und Torus und mit holzigem 

langkriechendem Wurzelstock. Es gehören hierher: Ranunculus Kay- 

seri Schur; strigulosus Schur; Steveni Andrz.; malaco- 

pvhyllus Schur; Frieseanus Jord.; Osatoi Schur. 

19. RB. polyanthemos L. Eine. vielgestaltige Form, deren 

Abänderungen nicht nur untereinander, sondern auch in andere Formen, 

2. B. in .R. acris, hinüberspielen, so dass in letzterer Hinsicht nur der 

gefurchte Blumenstiel ein Unterscheidungsmerkmal darbietet. Ich will 

hier nur die hervorstechendsten Abänderungen erörtern. 

a) tenuissimesectus. Pflanze 15" hoch, blassgrim. Stengel 
einblättrig, Basilarblätter gestielt, im Umfang fast kreisrund, 

bis 2‘ im Durchmesser, fünftheilig, Abschnitte 2—Btheilig, tief 

eingeschnitten gezähnt. Läppchen linienförmig, 1/a"* breit, lang zu- 

gespitzt. Blüthenstiele gabelartig mit linienförmigen Brakteen besetzt, 

Schnäbelchen der Frucht fast ringförmig zurückgekrümmt. Auf grasig- 

buschigen Hügeln in Siebenbürgen. Stolzenburg, Juni 1850, bei Ham- 

mersdorf 1848. 

dv) amgustisectus, Aeussere Basilarblätter kleiner dreitheilig mit 7 
1‘ — 2’ breiten Abschnitten. Innere Blätter 5theilig mit 1“—1'/.’" E 

breiten zugespitzten Abschnitten. Pflanze bis 2° hoch, kurzhaarig. — ° 

Wiesen, buschigen Hügeln, Ackerrändern in Mähren, Oesterreich, Ungarn, ° 

Siebenbürgen, Juni—Juli. Nicht fest zu begrenzen. — R. polyanthemos 

var. angustisectus Neilr. Fl. v. Wien p. 464 gehört hierher und reprä- ° 
sentirt R. polyanthemos genwinus der meisten Autoren, ; 

c) hirsutissimus. Der Var. d) im Habitus und in der Blätter- ' 
gestalt sehr ähnlich, aber die Pflanze durchweg mit gelblichen abstehenden 

Borsten dicht bekleidet, bis 2’ hoch, von unten auf abstehend ästig. — ° 
Auf feuchten Wiesen bei Langenthal in Siebenbürgen 1867 (Barth). 

d) grossisectus. Pflanze kräftig gebaut bis 2‘ hoch, ästig, mit 
kurzen weissen abstehenden Haaren ziemlich dicht bekleidet. Basilar- 

blätter kleiner dreilappig mit vorgestrecktem Mittellappen, dreieckig- 

herzförmig, mit offenem seichtem Herzwinkel bis 20° lang. Lappen 
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NN eingeschnitten stumpflich gezähnt. Innere Basilarblätter im 

I Umfang kreisförmig, grösser, 3 —4' im Durchmesser, ungleich fünf- 

 theilig. Abschnitte umgekehrt eiförmig mit keilförmiger Verschmälerung, 

“ vorn dreitheilig eingeschnitten gezähnt, langgestielt, mit offenem Herz- 

“ winkel oder abgestutztem, Grunde. Obere Stengelblätter doppelt 

k dreitheilie, die obersten dreifingerig mit länglich linienförmigen Ab- 

schnitten. Der Stengel bis zum Blüthenstande blattlos, d. h. mit 

sehr langem unteren Tnternodium. Auf den rothen Bergen in der Teufels- 

ih schlucht bei Brünn, 

 e) homophyllus. Stengel bis 18 hoch, meist sechsgelenkig. 
Internodien viel länger als die Blätter. Basilar- und Stengel- 

‚blätter ziemlich gleichgestaltet, letztere in den Achseln mit blühenden 

"reich gelbhaarig, oben sparrig ästig. Blätter verschieden: äussere 

asilarblätter grob dreilappig, nierenförmig, 4" im Breitendurch- 

ser mit seichtem Herzwinkel, langgestielt; innere Basilarblätter 

leich mel, im u a herzförmig mit N A 

Enten Schmähelchen ee Blumen 15% im ia 

it goldgelb. — Auf feuchten Wiesen bei Langenthal in Siebenbürgen, 

imi 1873 (Barth). — Diese Abänderung repräsentirt „A. polyanthemos 

latilobus Schur, und ich meine nicht zu irren, wenn ich sie 

dem „(raglichen“ R. laciniatws Bmg. Enum. U. p. 151, no. 

(7 identifizire, obschon die Früchte glatt sind! 

H g) subrepens. Der Var. tenwisectus ähnlich, aber der Wurzel- 

ck 1‘ lang aufwärts gekrümmt, verlängert kriechend, vorn abgebissen. — 

en Gebüsch auf dem Domad bei Adamsthal nächst Brünn, 

* ’ a. Der Var. tenuwissimesectus ähnlich, aber durch die 

irzelbildung: merkwürdig, indem das Zentrum der Wurzelfasern, wo 

so st eine abgehissene Stelle sich zeigt, mit einer fleischigen Knolle von 

‚dei - Grösse einer kleinen Haselnuss begabt ist. — Eine höchst merk- 
ige Erscheinung. — Im feuchten Gerölle, ‚rother Sandstein, des 

m Berges bei Brünn. | 
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crassipes. Der Var. b) angustisectus ähnlich aber reicher 
und steifer behaart (asper), im Wuchs kräftiger und buschförmig, gelb- 
lichgrün, Haare gelblich. Stengel bis 18° hoch, von der Mitte aus 

sparrig ästig, am Grunde von zahlreichen. Basilarblättern umgeben und 

kuollig verdickt, wie etwa bei R bulbosus L, wodurch die Pflanze, 

namentlich im frischen Zustande, einen besonderen Habitus gewinnt. — 

Auf grasigen Abhängen zwischen Gebüschen auf dem Hadiberg bei Brünn, 

21. Mai 1870. 

k) incrassatus. = R.polyanthemoides Schur En. p. 20, 

eine Form, die ich der auf dem Blocksberg in “Ungarn und auf dem P 

-Bilak in Siebenbürgen beobachteten soweit meine Erinnerung reicht, 2 

‚wenigstens sehr ähnlich halte. — Pflanze zart, bis 15 hoch, weich, 

weisshaarig, hellgrün, von der Mitte aus gabelig-ästig. Spielt in R. ” 

bulbosus hinüber und kann als Mittelform betrachtet werden. — Wurzel- 

stock im Zentrum der Fasern verdickt, schräge und undeutlich kriechend, 

ein—wenigköpfig. Die Basis des Stengels ebenfalls verdickt, nur 

nicht so deutlich wie bei R. bulbosus. Basilarblätter klein, 1° im 

| Durchmesser, nierenherzförmig, langgestielt, dreitheilig oder "dreizählie F 

mit gestielten Hauptabschnitten. Seitenabschnitte tief zweitheilig ; mittlerer 

Abschnitt gestielt tief dreitheilig, Läppehen eingeschnitten gezähnt; ' 

Endläppchen stumpflich. Mittlere Stengelblätter grösser 

dreitheilig oder dreizählig. Abschnitte langgestielt oder sitzend, zer- ; 

schlitzt. Oberste Stengelblätter einfach 3—-5theilig; Abschnitte ° 
Iinienförmig, ganzrandig. Blumen gabelständig, langgestielt, bis 12° 

im Durchmesser, goldge!b. Blumenblätter fast kreisföormig am Grunde ° 

verschmälert, :vorn ausgerandet. Kelchblättchen eiförmig, abstehend 

oder zurückgeneigt, zottig. “ Fruchtköpfchen eiförmig, 2'' lang. 

Früchte abgeflacht am Rande gekielt, kurz geschnäbelt. Schnabel 
dreieckig, flach, an beiden Seiten gekielt, seicht hakenförmig. Frucht- 

boden langhaarig. Torus kahl — An buschig-grasigen Orten mit R.‘ 

bulbosus auf dem Hadiberge bei Brünn, so wie auf dem Blocksberg bei 

Pest, auf der Heuwiese bei Klausenburg und auf dem Bilak, Juni, a 

vorzüglich auf Kalksubstrat. 1853, 1871. | 

ı) humilıs collinus. Einfach oder wenigblumig, 6'— gu hoch 
Blätter wenig oder grob zerschlitzt, meist dreitheilig. — Auf sonnigen” 

steinigen Orten auf dem Kuhberge bei Brünn; auf der Matra und an 42 
Schwefelbädern bei Parad in Ungarn, Mai 1867 (Vrabelyi) ; bei Kronstadt iı n 
Siebenbürgen auf Kalksubstrat, Juni 1854. — Ist auch als R. aureus und‘ 

nemorosus im Umlauf, von welchen sie durch asp Biabilägns, u aa 
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kürzer seschnäbelte Früchte leicht zu unterscheiden ist, Man könnte 

". gie auch als „I. subnemorosus* bezeichnen. 

/ -R. polyanthemosL. ist, wie aus den a-—-2 erörterten Ab- 

in änderungen hervorgeht, fast denselben Veränderungen, wie der ihm 

ähnliche R. acris unterworfen, wie denn auch in beiden Reihen die Merk- 

male für die typischen Formen schwierig festzustellen sind. Es ist kein 

N Stillstand sondern ein ewiges Herüber- und Hinüberneigen zwischen den 

Arten und. Abarten,, so dass man wollend oder nichtwollend den Stand- 

_ punkt, an konstante Arten zu glauben, verlassen muss. Den Verlust, 

den: wir durch das Aufgeben der Artentheorie erleiden, ist jedoch ein 

sehr kleiner zu dem Gewinn, den wir auf dem ‘anderen Wege durch die 

tiefere Einsicht in das Wesen der Pflanzenwelt erlangen. Das Botani- 

j Ehren ist auf diesem Wege kein blosses Jagen nach Arten und systema- 

Ka ‚tisches Einreihen und Einschachteln, sondern ein gründliches Studium 

. der uns umgebenden Natur, welches wie diese unendlich ist. Botanisiren 

| heisst heute Formen nnd Abäniderungen beobachten und sich das Wesen 

4 ; und die Geschichte jedes Individuums klar zu machen. — Man empfindet 

dann. beim Auffinden neuer Abänderungen ınehr Freude als beim Entdecken 

seltener oder uns unbekannter Arten. 

20. 'R. bulbosus L. Var. a) Galvescens, Wenig behaart oder 

# :s gänzlich kahl, vielstengelig, bis 18° hoch. Anschwellung am Grunde 

des Stengels von der Grösse einer Erbse. Blätter srosslappie, tief drei- 

‚theilig. Seitenabschnitte zweitheilig. Mittlerer Abschnitt tief dreitheilig. — 

"Auf Wiesen bei Hermannstadt und im Prater in Wien, Mai—Juni. 

E b) multisecta. Der Var. «) ähnlich in der Bekleidung, aber die 

Blätter feiner zerschlitzt. Die Pflanze 18‘ hoch, lebhaft grün. — Auf 

bebauten Orten in Brünn, Mai 1872. 

e) major. Bis 2° hoch, blassgrün, reich weisshaarig, von der 

r ik aus langästig. Blätter langgestielt dreizählig, mehrtheilig. Haupt- 

1" N  abschnitte langgestielt, 2—3theilig. Blumen langgestielt, gross, 15° 

3 im Durchmesser, satt goldgelb. Basilarknollen bis 12 im Durch- 
BR I” BE 

me sser. — Auf feuchten srasigen Abhängen auf dem rothen Berge. bei 

er rünn; bei Hermannstadt in Siebenbürgen. 

A: * ® minor. Lichtsrün, 6°—9° hoch, 1—-2 blumig, einfach oder 

ig, reichhaarig. Basilarknollen klein, 2° im Durchmesser. Blätter 

sitheilig, stumpfzähnig — Auf Wiesen bei Brünn und bei Podhrad 

‚Ungarn, Mai (Höluby). | 

e) bibolbodus. Pflanze gedrungen, 9‘ hoch, von der Mitte aus 
"Blätter und Stengel graugrün, wollig behaart. — Im Habitus 

4* 
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der Var. d) ähnlich, jedoch in der Wurzelbildung sehr verschieden, indem 

man hier nicht nur den Basilarknollen des Stengels, sondern auch einen 

1 langen fleischigen, wagerechten, reich befaserten Wurzelknollen bemerkt, 

dem bei BR. polyanthemos var. h) nodosus angegebenen ähnlich, mit 

welcher Abänderung sie auch gemeinschaftlich vorkommt. — Auf feuchtem 

Gerölle des rothen Berges bei Brünn, 15. Juni 1870. (Nicht mit R. 
bulbosus a) alpinus Schur, Enum. p. 22 zu verwechseln, da dieser von 

der hier unter e) erörterten Var. sehr verschieden ist.) . 

f) villosissimus. Eine robuste vom Grunde aus ästige, weich- 
wollige, trübgrüne, 18‘ hohe Form, mit dreizähligen Blättern, gestielten 

2—3 theiligen Abschnitten und unmerklichen Basilarknollen. — Dem 

R. „velutinus“ Ten. etwas ähnlich. — Auf nassen Wiesen bei Koneza 

in Siebenbürgen, Mai 1868 (Csatö). 

21. R. pseudobulbosus Schur, Verh. d. siebenb. Ver. 1853, 

p. 29; 1859, p. 84; Oest. bot. Zeitschr. 1860, p. 250; 1861, p. 82; 

Schur, Enum. p. 22. — Ueber diese Form sind, trotz Allem was darüber ° 

geschrieben worden, die Meinungsverschiedenheit noch nicht beseitigt. 

Ich will hier nur diejenigen Punkte berühren, die mich bestimmten, R. 
Philonotis Ehrh. und R. pseudobulbosus als zwei selbstständige Formen 

zu behandeln. — Ehrhart der diese Art aufstellte und auch mehrere ° 

seiner Anhänger schrieben dem R. Philonotis keine warzigen Früchte 

zu und haben, wie mir scheint, die Formen mit warzigen Früchten gar 

nicht gekannt oder nicht beachtet. Erst die späteren Autoreu Spr. syst. ' 

2, p. 657, no. 145; Koch, syn. p. 19; Ledeb., FI. Ross. 1, p. 46; Bl. 
et Fingh. Comp. 1, p. 300 führen bei R. Philonotis warzige Früchte 

an, sind aber darin verschiedener Ansicht, dass sie eine oder mehrere 1 

Reihen dieser Höcker angeben. — Auch haben mehrere Autoren auf 

Grund der Gegenwart der Höcker, den R. Philonotis in die Sektion ' 
Echinella gestellt, wo er. neben. R. lomatocorpus, muricatus, verru- 

cosus, arabicus, parviflorus, denen er in der That nahe steht, seinen 

Platz gefunden hat. — Dass nun unser R. pseudobulbosus mit seinen‘ 

glatten, höckerlosen Früchten nicht direkt zum R. Philonotis gestellt‘ 

werden kann, da dieses Merkmal ohnehin sehr bezeichnend ist, finde ich. 

nun natürlich und konsequent, da wir z. B. mehrere Umbellaten = 

gleiche Weise begründet sehen. — Will man also den R. ‚pseudobulbosus 

welche Bezeichnung ich wegen seiner habituellen Aehnlichkeit mit A £ 

bulbosws wählte, nicht als selbstständige Form oder Art gelten lassen, 

- 80 muss er wenigstens als charakteristische Abänderung von R. Philo 

notis FEhrh. anerkannt; werden, was am Ende so ziemlich auf dasscihe | 



a) hirsutus. Die ganze Pflanze rauhhaarig meist niederlierend, 

; 18" Jang. Blätter grosslappig, stumpfgezähnt. Blumen 12 

n Durchmesser, sattgelb; Früchte glatt. — Wahrscheinlich — R.. 
rsutus Curt. Lond. icon. t. 40, fig. 2; Rchb. excurs. p. 725. — Auf 

kern in Siebenbürgen, Langenthal, en berg 1873. (Barth); Her- 

stadt 1846, auf den Salzwiesen zwischen Hammersdorf und Salz- 

= 1850. ni N die Baumgarten’sche Pflanze gehört hierher und 

ie ‚oder doppält 2—3 theilig. Blumen kleiner, blasser a 

m Durchmesser. Früchte glatt, kürzer und spitzer geschnäbelt. 

rh eiteteste en auf Salzboden in ee 3 Klein- 

7); ei dem Dorfe Bley in Borosod (Vrabelyi); bei Wien an 

n Punkten; bei Brünn auf ausgetrocknetem Schlammboden an der 

ıhr h bei Neustift = /.R.  pseudobulbosus verus. Sehur, 

Timosus. Im Habitus dem 2. bulbosus nahe stehend, 12° 

aufrecht, vom Grunde aus langästig, blassgrün, kahl. Blätter 

pPpig, aoypele getheilt mit zugespitzten Zähnen der Endläppchen. 

ar am im re aa e kugelförmig 

Ber Pussta bei Arad, 1845. 

R. parvulus L. Mänt. 79, wahrscheinlich. = 

— Pfänzchen zart, meist niedergestrekt, ein- oder 

gu Auch, einblumig. Stengelchen und Aeste 

eis ac einfach oder doppelt dreitheilig, graugrün. Blumen 
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6‘ __ 8° im Durchmesser, glänzend goldgelb. Kelehblättchen zurück- 

geneigt. Früchtchen breit berandet, gekielt, sehr kurz geschnäbelt,. Frucht- 

boden behaart. — Auf Aeckern und ausgetrockneten Pfitzen in der Matra 

‘bei Parad in Ungarn (Vrabelyi), Juni 1866. 

e) semipartitus. Pflänzchen zart, fast einfach, einblumig, locker 

behaart, 3°’—6‘' hoch. Blätter im Umfang rundlich eiförmig oder seicht 

“ nierenförmig, 3°” 6° im Durchmesser, vorn seicht dreitheilig, also nicht 

doppelt dreizählig. Stengelblätter kurzgestielt, dreitheilig. Blumen 

klein, 6‘ im Durchmesser, schwefelgelb, wie mir scheint. — An Ab- 

hängen oberhalb der Mühle bei Parad in Ungarn, Juni 1866 (Vrabölyi). 

f) Vrabelyi Schur. Ein niedliches IUnikum von 2“ Höhe, gerade 
aufrecht, einfach, einblumig, reich weisshaarig. Basilarblätter kurz- 

gestielt, dreitheilig. Lappen- kreisrund, 1‘ im Durchmesser, stumpf- 

gezähnt. Blume klein, 4° im Durchmesser, von zwei alternirenden 

dreifingerigen Brakteen unterstützt. Kelchblätter zurückgeschlagen. — 

Auf grasigen Höhen bei Parad in Ungarn (Vrabelyi), 1866. 

g) moravicus. Wuchs buschig, graugrün, reichhaarig. Stengel 
bis 9" hoch, die seitlichen am Grunde niederliegend, vorn im Bogen 

aufsteigend, mehrfach verästelt, Blätter dreitheilig oder dreizählig 

getheilt im Umfang, 1° im Durchmesser. Stengelblätter dreitheilig 

fein zerschlitzt. Blumen 6° —7‘‘ im Durchmesser, schwefelgelb. 

Kelch abstehend, bald abfallend, zottig. Früchte vorn am Rande sammt 

dem Schnabel und der Narbe kurz flaumig. Fruchtboden langhaarig. — | 

Auf ausgetrocknetem Schlammboden an der Eisenbahn bei Kumrowitz 

nächst Brünu, 5. September 1870. 

22. R. Crantzii Bmg., Herb., Schur, Sert. no. 76 ist, nach 

meinen auf dem Götzenberg bei Heltau, im Rodnaer Thale in Sieben- ° 

bürgen und auf dem Schneeberg in Niederösterreich beobachteten Exem- 

plaren, eine dem R. nemorosus DC. nahestehende Form mit gefurchten 

Blumenstielen, hakenförmig langgeschnäbelten Früchten und y 

grossen - rundlich - nierenförmigen breitlappigen Blättern. Die Pflanze 

wird bis 3° hoch, ist dunkelgrün und spärlich behaart. Die Wurzel 

faserig und mehrköpfig. Die Blumen sind satt goldgelb, bis 15‘ im > 

Durchmesser. Der Kelch ist abstehend oder zurückgeneigt und zottig. 4 

Mit R. lanuginosus steht diese Pflanze in keinem. genetischen Zu- h. 

sammenhang. — Sie wächst in schattigen Gebirgsthälern, Juli. | 

23. R. repens L. Eine sogenannte vage Form, deren Haupt- 
element feuchter Boden ist, und die wenn diese Lebensbedingung erfüllt 

ni - 



2 minus. Niederliogend 3 3°‘ lang, Scohae ohne Ausläufer, 

Stengel von der Länge der Blätter und diese kaum über- 

Blätter nd bis doppelt dreizählig. Abschnitte ein- 

un BI Durchmesser, Wurzel im 

— Auf über- 

Enkdrähicotns Eine elegante, bis 2’ lange, fast kahle oder 

h behaarte, niedergestreckte Pflanze, von- glänzend. dunkelgrüner . 

und mit ie 3° agenn Ausläufern. Blätter gross, doppelt 
Daten I 

a 2 Ben 
IDOor 

tem untern Fiederpaare und grösserem Endlappon. Abschnitte 

Bomie, ee rundlich a SB Mn umen klein, 

purpureum und 

R. sceleratus L. Var. a) minimus — R. sceleratus 
$ Dedeb. Fl. Ross. 1, p. 45. — Eine merkwürdige Abänderung, 
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welche im Habitus entfernt dem R. polyphyllus Kit. ähnlich ist. Sie u 

wächst truppweise auf überschwemmt gewesenem Sandboden. Wurzel 

zart, faserig, einköpfig. Basilarblätter rosettig seicht dreilappig 

mit zugerundeter Basis, gestielt, 3" lang, 2— 2a” breit. Stengel 

2-3 hoch, einfach oder einfach ästig, spärlich haarig wie alle Theile 

des Pflänzchens. Stengelblätter fingerförmig dreitheilig, mit läng- 

lich-linienförmigen Abschnitten, welche ganzrandig oder 1—3 zähnig sind. 

Blumen sehr klein, blassgelb oder weisslich, schnell verblühend. Kelch- 

blätter häutig zurückgeschlagen. Fruchtköpfchen länglich eiförmig, 

1° lang. Fruchtboden länglich, haarig. Früchte sehr klein, 

yon der Grösse eines Mohnkorns, blassgrün, etwas aufgeblasen, undeutlich 

berandet, etwas runzelig. Der Rand etwas eingesunken. Die Blatt- 

scheiden im Verhältniss zur Kleinheit der Pflanze ziemlich gross, 

häutig breit berandet. — Auf überschwemmt gewesenem Sandboden an 

der Schwarzawa, am Fuss des Kuhberges, am Wege nach Jundorf bei 

Brünn; bei Klederling nächst Wien; am Zibin bei Hammersdorf in 

Siebenbürgen, Juli, August. — Vielleicht zweite Generation eines und 

desselben Sommers, 

Wenn man diese Var. a) minima von 1“ und die Var. b) maxima 

von 24'—30' Höhe nebeneinander stellt, so wird es schwer, zwischen 

diesen extremen Abänderungen einen genetischen Zusammenhang zu sehen, 

formen. 

12. Gen. Galtha L 

Bis vor Kurzem war diese Gattung in unseren Florengebieten auf 

die einzige Art „Caltha palustris“ L. beschränkt. Erst in neuerer 
Zeit, seitdem Schott in den Analecta bot. 1854, p. 31-—33; Kotschy 

in den Verh. und Mittheil. des sieb. Ver. 1855, p. 157; 1857, p. 172° 

und ich selbst in meinem Sertum p. 4, sowie in den Verh. des sieb, ° 

Ver. 1853, p. 30, den Formen dieser Gattung mehr Aufmerksamkeit 

widmeten, und mehrere neue Formen aufgestellt wurden, ist sie in eine > 

neue Phase getreten, sy.dass Caltka palustris L. in mehrere neue Formen 
aufgelöst wurde, und demzufolge die wahre Linne’sche Art problematisch 

erscheint. Man hat jetzt zwischen zwei Extremen zu wählen, indem 
man entweder alle neue Formen als Abänderungen von C, palustris L. 
annimmt, oder indem man die nenen Bestimmungen gelten lässt und die 

alte Art in die neueren Formen auflöst. Ich halte die letztere Ver- 

fahrungsweise für die richtigere, weil sie sich auf wissenschaftlich 33 

Beobachtungen und Analysen stützt und unter allen Umständen die I in- 



excurs. Trans. 1866 

k Die me der Garımd Caltha müssen um sicher bestimmt werden : 

f können in ihren Vegetationsphasen und, wenn man die Früchte zur 

Norm nehmen will, im reifen Zustande untersucht werden. Die Grösse 

der Pflanze und die Gestalt der Blätter ist vom Boden und dem Feuch- 

tigkeitsgrade: abhängig, Auch sind Licht und Schatten sehr wichtige 

Fa ktoren für die habituelle Entwicklung. Da wir es hier, wie mir scheint, 

nur mit lokalen Formen zu thun haben, so will ich die Bezeichnung : 

24 palustris 1. beibehalten und deren vermeintliche Abänderungen, nach 

meinen diesfälligen Beobachtungen und den Publikationen verschiedener 

toren ‚hier erörtern. | | 

” 1, coronata Schott. Analecta p. 31. In Siobenbürgen. 

2. Tatifolia Schott. Aualecta p. 32. In Siebenbürgen. 

nn: nr ermu a Enum. p. 25. An quelligen Iren: an Gebirgs- 

[4 

a ie a Schott. In Siebenbürgen ; im Michelsberger Thal bei 

yannstadt, 2500‘—3000° absol. Höhe. Glimmerschiefer. | 

B  cumeate Schur. Basilarblätter fehlen mir, da diese mit 

untern Theil der Pflanze verloren gegangen. Stengelblätter 

erbrähnig. (fast von der Gestalt einer Sulisburdn adianthifolia), 3 

'eit, lebhaft grün. Narben auswärts gekrümmt. —. Auf .Kalk- 

rat in der Schlucht vom Salamonsfelsen zur Pojana bei Kronstadt 
iebenbürgen, 3000‘, Juni 1854. 

N s eaigarie Schott. Anal. p. 33. Die verbreitetste Form in 

N ee der ee Aaron; sehr ver- 

A) Es intermedia Schott. Anal. p. 32. Auf dem Czibles in 
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8. Holubyi Schur. Eine prächtige riesenhafte Form von 2-3 
Höhe, Stengel von der Mitte aus gabelartig-ästig, hohl, gestreift. 

Basilarblätter und untere Stengelblätter gross, langgestielt, kreis- 

förmig, am Rande undeutlich buchtig, bis 8° im Durchmesser, rundum 

kerbzähnig, mit geschlossenem Herzwinkel und zugerundeten sich mit 

den Rändern deckenden Herzlappen. Oberste Stengelblätter nieren- 

förmig, sitzend, mit offenem Herzwinkel. Blumenstiele gabelständig. 

Blumen ansehnlich, satt goldgelb, 18° im Durchmesser, Perigonial- 

blättchen eiförmig zugespitzt, mit dunkleren ästigen Nerven durchzogen. 

Narbe zurückgekrümmt. Früchte vorn ausgespreizt mit kurzem geradem 

Schnäbelchen begabt. — Nach einem trockenem Exemplar bestimmt. 

Bei N. Podhrad in Ungarn, Mai 1872 (Holuby). 

9, recuwrvirostris Schur. Der Form intermedia ähnlich, aber 

init ausgespreizten zurückgekrümmten Früchten und Schnäbelchen. Wurzel 

einköpfig. Stengel bis 18“ hoch, von der Mitte aus gabelästig. 
Aeussere Basilarblätter fast kreisrund und mit mehr oder minder 

geschlossenem Herzwinkel, und rundlichen sich mehr oder minder mit 

den Rändern berührenden Herzlappen, 3°°—-4°' im Durchmesser. Mittlere 

Stengelblätter kurzgestielt, Floralblätter sitzend. Sämmtliche Blätter 

sezähnt, Zähne mit einer knorpeligen Schwiele an der Spitze. Blumen 

ansehnlich, 15°‘ im Durchmesser, goldgelb. Perigonialblättchen stumpf. 

Früchte auseinanderfahrend, .sammt dem Schnäbelchen zurückgekrümmt. 

Narbe gekräuselt. — Auf nassen movrigen Wiesen an der Eisenbahn 

bei Obrowitz, Kumrowitz und Czernowitz nächst Brünn. 

10. ranuneuliflora Schur. Der Ü. intermedia und laeta 

etwas ähnlich im Habitus und in der Gestalt der Blätter, aber die Blumen 

kleiner, 10° im Durchmesser, von der Grösse wie bei R. aeris, mit 

länglichen, entfernt stehenden, sternförmig ausgebreiteten Perigonial- 

blättchen. — Bei Hermannstadt auf der Fleischhackerwiese Neggendorf 

gegenüber in Siebenbürgen, Juni; auch bei Reschinar im Jungenwalde 

daselbst, Mai, Juni 1850. 

11. icariaeformis Schur. Der C. ranunculoides ähnlich aber 

zarter gebaut, einfacher, bis 9° lang, meist niederliegend.. Blumen 

grösser, 12° im Durchmesser. Perigonialblättchen länglich-ellip- 

tisch, mit den Rändern sich berührend, mit anastomosirenden Nerven durch- 

. zogen. Früchte 3—6, reif mit schwach gekrümmten Schnäbelchen ver- 

sehen. —-- Auf trockenem Sehlammboden in der Karthauser Schlucht bei 

Brünn, 4. Mai 1872. 



2 dia Bohne (= C. rotundifolia Schur olim). Wurzel 

ichtaserig, gross, einköpfig. Basilarblätter nierenförmig, bis 6° 

ib; mit breitem Herzwinkel, langgestielt. Stengel die Blätter über- 

magend, 12 Och, nach onen a, Be ln u, die 

hr nie. lumen kleiner, bis 12’ im Durchmesser, mit lipiischen 

Bankier Perigonialblättchen. Se arbe a ie 2 — 

in: Maieie Form mit mehr een a vom Behnlergobitge 

bei’ ee ‚habe ich als „O. roatundifolia“ ‚bezeichnet; doch 

u en, Nigella L. 
4’ N. damascena L. Eine ursprünglich südenropäische Pflanze, 

6 aber. in allen Florengebieten. verwildert vorkommt; in Schinken 

l i Hermannstadt, Kronstadt; in Oesterreich bei Win; in Ungarn bei 

’ressburg ;. in Mähren bei Brünn, Juli— August. 

N. sativa Din ae zwischen zn bei 

14. Gen. Helleborus L. 
1. H. purpuracens W. Kit. Var. a) viridiflorus. 
Pe und srüne Blumen leicht kenntlich. Nicht mit A. viridis 

a a in ns bis 2a, u 

Durch 
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2. H. altifolius Rchb. excurs p. 747. — Hayne Arzney. t. 8. den 

Rehb: ‚icon. t. 112, f. 4627. — Ich besitze von dieser Form einige 

Exemplare aus dem botanischen Garten des k. k. Theresianums, die durch 

Habitus ‘und die von Rchb. 1. c, gegebenem Merkmale von H, niger 

L. verws sich sehr unterscheidet — Merkwürdig ist, dass diese Form 

ineinem Jahre viermal blüht, nämlich im Dezember, Januar, 

April und August (1867), und zwar dasselbe Individuum. — In der 

freien Natur wird die Blüthezeit im Dezember, Februar, April, Juni 

angegeben, allein hier ist es schwer festzustellen, dass ein und dasselbe 

Individuum in jedem dieser Monate zum Blühen gelangt 

In meinem Herbarium liegen noch folgende Formen vor; deren 

sichere Bestimmung nach trockenen Exemplaren kaum möglich ist. 

H. niger L. Aus Siebenbürgen und Steiermark. H. pallidus 
Host. Aus Kroatien. H. viridis L. Aus Oesterreich und Siebenbürgen, 

H. Baumgarteni Kow. Aus Siebenbürgen und Galizien (Buschak), 

H. sordidus Schur. Aus dem Host’schen Garten in Wien. H. du- 

metorum Ki. Aus Ungarn und aus dem Host'schen Garten. H. 

cupraews Host. Aus dem Host’schen Garten. H atrorubens W. 

Kit. Aus Kroatien. FH. chloranthus Schur. Aus dem Host’schen 

Garten FH. laxzus Host. Aus dem Host’schen Garten. H. Bocconi 

Ten. Aus dem Host’schen Garten. H. foetidus L. Aus Salzburg, 

aus dem Host’schen Garten, aus Frankreich. 

Nach 'Neilreichs Aufzählung 1866, p. 242 würden diese Formen 

sich auf H. viridis L., niger L. und foetidus L. zurückführen lassen, 

wogegen sich jedoch viel Gewichtiges einwenden lässt. Man muss sie 

im lebenden Zustande sehen um die Abweichungen von einander im 

Habitus, Farbe und anderen Unterscheidungsmerkmalen sich klar machen 

zu können. Im Herbarium sind die Uuterschiede freilieh sehr verwischt 

und bei einer gewissen Voreingenommenheit geht dann die Unterscheidungs- 

fähigkeit verloren. 

15. Gen. Aquilegia L. 
1. A. vulgaris L. Eine in den Gärten sowie in der freien 

‘ Natur sehr veränderliche Form. Die Veränderungen erstrecken sich auf 

‚Gestalt und Farbe der Blätter, auf Grösse und Farbe der Blumen, sowie 
auf die Behaarung, und da sie auf einem und demselben Standort vor- E 

kommen, so sind die hier wirkenden Ursachen schwer zu erklären. Man 

muss annehmen, dass diese Wandelbarkeit im Wesen der Pflanze liegt, 
womit eigentlich wenig gesagt und nichts erklärt wird. — Auch die 

Blumentheile selbst sind mehreren Abänderungen unterworfen, wodurch 



Br, a) en a mit blauen man Blumen. 

; h db) carnea seu vosea, mit fleischfarbigen normalen Blumen. 

ae). albiflora, mit weissen normalen Blumen. 
Diese drei Abänderungen wachsen auf dem Hadibero bei Brünn : h 

' Podhrad in Ungarn (Holuby); in Siebenbürgen in der Bergregion, 

die Jar. ec) als Aquilegia nivea Baumg. En. stirp. 2, p. 104 bei 

Schaesburg, auf dem Billak, bei Hermannstadt; in Oesterreich bei Kalks- 

3 Be Wien u. s, w. vorkommt. : 

n a lan. mit lauter Ei raen Blüthenhüllen, d. h. zehn- 

| — Auf Wiesen im Brukenthalgarten in Hermanustadt, 

RR D multiplicata — multifaria Rehb. Ein Produkt des fetten. 

rtenbodens, bei dem die gespornten Petala in mehreren Reihen sitzen 

1 neye ineinander A . — m ge n den e 

En ” ochrolenca Bm. Herb, Schur, Sert. no. 103 mit ein, a 

en alas, en Gärten. Unentwiekelie Exemplare, 

a glabra Se" ‚galva. Die ganze Pflanze kahl oder fast kahl, — 
„ai 

en, eis var. N 5 PEN Schur, ac. i 28. = ehe 
| des | sieb. Ver. 1853, p. 30. — Zartere Mittelform zwischen Ag. 

a und Ag. atrata Koch, über die meine Beobachtungen aber nicht 

on, um eine > selbstständige Form „A. silvestris“ daraus Zu 
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machen, so dass ich sie lieber als merkwürdige Abänderung behandle. — 

Die Pflanze ist 18° hoch, oben wenig ästig, dünn abstehend haarig, 

bläulich angereift. Wurzel stark, ästig, einköpfig. Blätter doppelt 

dreizählig. Abschnitte langgestielt. Blättchen unterseits blassgrün- 

bläulich, etwas behaart, kreisrund keilförmig, kurzgestielt, vorn kurz drei- 

lappig, kerbzähnig. Zähne stumpf. Blumen violett-blau, einzeln oder 

gabelständig, nickend, klein, 9 lang und im Durchmesser, Kelch- 

blättchen eiförmig, allmählig lang zugespitzt, vorn flaumig. Blumen- 

blätter breit, stumpf, kürzer als die Staubgefässe. Sporn’ dünn, vorn 

kopfförmig, halbringförmig gekrümmt. Blumentheile äusserlich spär- 

lich behaart, Platte des Kelches fast quadratisch mit stumpfen Ecken, 

Früchte? — Auf Alpentriften, z. B. auf dem Schuler bei Kronstadt, auf 

der Fromrasse in den Hermannstädter Gebirgen, auf den Arpaser Alpen, 

überhaupt bis jetzt nur in Siebenbürgen beobachtet, Juni, Juli 1850; 

bis 5000‘ auf Kalk und in der Nähe desselben. 

.2. Ag. Sternbergii Roehb. excurs. p. 749, no. 4733; Schur 

Sert. p. 4, no. 106 als spee incerta subalpina; Fuss excurs. no, 153. — 

Ag. Haenkeana Koch syn. p. 23. Die Abänderung mit grösseren Blumen 

und Blättern = Ag. alpina Haenk. (non L. nee Sternb) — Die 

weiteren Synonyme vermag ich nieht zu enträthseln. — Unsere Pflanze 

ist 15° hoch, aufrecht, an der Spitze meist dreiblumig. Blumen- 

stiele mit einfachen und drüsentragenden Haaren bekleidet. Blumen 

gross, schwärzlieh-violett, anfänglich nickend später fast aufrecht. Kelch- 

blättchen elliptisch-länglich-, allmählig zugespitzt, abstehend, am 

Rande spärlich gewimmpert. Unentwickelte Staubgefässe (pa- 

rastemones) linienföormig. Antheren länglich. Blumenblätter 

stumpf, breit zugerundet,- von der Länge der Staubgefässe. Sporn 

länger als die Platte, sackförmig, hakenförmig gekrümmt. Früchte? — 

Auf Kalkfelsen Butsels bei Kronstadt, auf dem Arpas in Siebenbürgen 

bis 7000‘ absol. Gebirgshöhe, Juli—August. 

3. Ag. glandulosa Fisch. in Link. Enum. hort, berol. II, p. 
84; Ledeb. Fl. Ross. 1, p. 56 et 736. Nicht mit Ag. transsilva- 

- nica zu koufundiren, welche der Ag. alpina wegen der grossen Blumen 

näher steht und die Ag. Baumgarteni Schur — Ag. alpina 

Bing. Enum. 2, p. 104, no. 1064 repräsentirt. Ag. glandulosa hat 

sanz den Habitus von Ag. vulgaris, jedoch ist der obere Theil der 

Pflanze reich mit Drüsenhaaren besetzt, die Blumen grösser, etwa wie 

bei Ag. caucasica, die Blätter gross, die Blättchen breit und am 

Grunde keilförmig verschmälert, vorn mehr oder minder tief dreitheilig 
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1. C. Consolida Schur. Enum. 1. e. — Delphinium Conso- 

lida L. 

a) albiflora. Mit kleineren weissen Blumen. Zwischen Winter- 
saaten auf dem gelben und rothen Berge bei Brünn, 

b) versicolor. Pflanze robuster. Blätter gröber zerschlitzt. Blumen 
kleiner als bei der normalen Form, bunt, nämlich blau röthlich und 

weiss gesprenkelt. — Unter Saaten bei Hermannstadt in Siebenbürgen ; 

auf dem Spielberge in Brünn, Mai, Juni. 

c) camescens, graugrün, reicher haarig, bis 2° hoch, ausgespreizt 

ästig. — (An D. pubescens DC.?) Siebenbürgen 1854. 

2. C, Ajacis Schur — Delphinium Ajacis L. var, purpurea 

Schur, — An der Schwarzawa bei Neustift in Brünn truppenweise 

(1870), in Siebenbürgen und bei Pressburg in Ungarn 1840, — Ist 

ausländischen Ursprungs, vielleicht aus Taurien, kommt aber in allen 

österreichischen Florengebieten, in manchen Jahren häufig, wild oder 

verwildert vor. — Wunderbar sind die Farbenspiele in den Gärten! — 

Wir haben hier sprechende Beweise für die Veränderungen, welche die 

Gewächse durch Kultur allmählig erleiden. Wenn sie sich auch nur un- 

merklich von der typischen Form entfernen, so ist es dennoch eine Ab- 

weichung, die nicht ohne Erfolg, ohne gestattliche Umänderung sein kann. 

Es ist ein überwundener Standpunkt, durch die Kultur die im Freien 

wachsenden Arten bestätigen zu wollen, indem dadurch das Gegentheil 

erreicht wird, nämlich’ dass die Kultur die Arten oft fast unkenntlich 

macht. Die botanischen Gärten liefern za dem hier Gesagten die schla- 

gsendsten Beweise, 

17. Gen. Aconitum L. 

An die Besprechung der Formen dieser Gattung wage ich mich 

nicht, weil ohne Ansicht von Originalexemplaren der betreffenden Autoren 

keine sichere Bestimmung möglich ist. Dann fehlen mir die in Sieben- 

bürgen gesammelten Formen fast gänzlich, während ich über mehrere 

in meiner Enum. 1866 publizirte, zu einer anderen Ansicht gelangt bin, 

worauf ich hier nicht eingehen kann. Ich will daher hier nur ein paar 

in den letzten Jahren beobachtete Formen erörtern. 

1. A. Lycoctonum L. Die Grundbezeichnung für die gelb- ; 

blühenden Formen, von denen ich bei Brünn folgende beobachtet habe: 

a) A. Telyphonum Rehb. exe. p. 737; ill. t. 54. 



b) A. Myoctonum Roehb. exe. p. 737; ill. t. 51. 

E. ec) A. umbraticolum Schur. Mit weissen, grossen Blumen. Blu- 
E Bmeeatiele dünn anliegend haarig,. Haube in der Mitte unmerklich 

 zusammengezogen, Daumig. Sporn zurückgerollt, kopfförmig. Blätter 

 nieronförmig, am Grunde meist fast gerade abgestutzt, ungleich 5—T7- 

 theilig. — Die Form c) an schattigen, steinigen Orten um Brünn; im 

Tosefsthal, in der Teufelsschlucht und im Schreibwalde; die Form «) und 

» bei Wien am rothen Stadl bei Kaleksburg und in Siebenbürgen an 

i 4 mehreren Orten: Karlsburg, Kronstadt, auf dem Ketskekö, Juni, Juli. 

RB 

gu sti folium ähnlich, aber schlanker gebaut, kleinblumiger und dunkler 

Wurzel. Die Pflanze ist aufrecht, einfach, bis 2’ hoch. Blätter sehr 

fein zerschlitzt. Abschnitte linienförmig, fein zugespitzt, Ya’ — 
1/44 1° breit, graugrün, angedrückt haarig. — Blumenstiele und 

> Blumen haarig. Haube halbkugelförmig, mit vorgestrecktem Schnä- 

jelchen, aufliegend. Sporn kopfförmig. Staubfäden kahl. An- 

theren schwärzlich violett. — Dem Habitus nach könnte man diese 

; (Buschak) 1873. — Nach einem trockenen Exemplare bestimmt! 

H. Ord. Berberidene Vent. 

1. Gen. Epimedium L. 
4, inch L. Diese in. den südlichen Florengebieten 

% Schlucht des Johannisberges bei Danzig in Gemeinschaft von Ran. cas- 

’  subiens, Paris und Convallarıa Polygonatum. Nach Dr. Klingsmann’s 

mündlichen Mittheilungen soll sie dort nicht mehr wachsen, was auf ein 

Pete Vorkommen in dieser nördlichen Gegend hindeutet. | 

2. Gen. Berberis L. 

71. B. vulgaris L. Die Var. a) inermis. In den Wein- 
bergen Siebenbürgens, 2. B. bei Michelsberg; im Neutraer Com. in 

| m agarn (Holuby); an Waldrändern bei Karthaus nächst Brünn. — 
 aspermu oder apyrena —= baccis espermis Baumg. En. p. 281, 

v kl; no. 586 wächst bei Schässburg und bei Kronstadt in Siebenbürgen, 

wie im Augarten in Brüun und ist ein Produkt des fetten Bodens, 

65 

- Form für ein „A. Anthora“* mit blauen Blumen nehmen. — In Galizien - 

 Oesterreichs einheimische Pflanze sammelte ich im Jahre 1824 in einer 

j 

2. A. tenuisectum Schur. Dem A. multifidum und an- | 

blau. Gehört überhaupt zum Typus von A. Napellus mit rübenartiger 



‚nach Lage und Beschaffenheit des Standortes. Das sichere typische 

= P. commutatum Fisch. et Meyer in Ind. 10, p. 41; Schur 

'bei Erlau, Mai 1872 (Vrabelyi); auf dem gelben Berge. oberhalb der ° 
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Ill. Ord. Papaveraceae J uss.. 

1. Gen. Papaver L. 

1. P. Argemone L. a) rubriflorum vulgare. Auf sonnigen 

steinigen Orten in Siebenbürgen in der Hügelregion ; in Ungarn (Holuby); 

bei Wien in Niederösterreich; bei Brünn : Spielberg, Karthaus, Obrowitz. — 

B) albifloruwm. Auf den rothen Bergen bei Brünn, Mai—Juli. 

2. P. Rhoeas L. Ein im Habitus, in Grösse aller Theile, 

Farbe der Blumen und Blätter u. s. w. sehr veränderliche Form, je 

Merkmal für die Art bleibt die am Grunde kugelförmig zugerundete 

Kapsel, die sich mit den Rändern deckenden Lappen der Narbe und die 

abstehenden Haare an Stengel und Blumenstielen. —- Die Pflanze ist - 

einfach oder ästig, 6°—36‘' hoch; die Blätter sind verschieden schmal 

oder breitlappig; die Blumen 1°—6‘ im Durchmesser, einfach oder mehr 

oder minder gefüllt; die Blumenblätter weiss, lilafarbig, scharlachroth, 

am Grunde schwarz gefleckt, einfarbig oder weiss berandet und weiss 

gesprenkelt. Die typische Form ist die mit scharlachrothen 3“ 

grossen Blumen. 

3. P. strigosum Schur = P. Rhoeas var. strigosum Bönningh. 

Enum. p. 35 = P. intermedium Schur Sert. p. 5, no, 151, etiam 

Becker in Rchb. exc. p. 701; Rchb, icon. f. 4478. — Von P. Rhoeas 

durch striegelig-haarige Blumenstiele und durch schmälere am Grunde 

zugespitzte Kapsel leicht zu unterscheiden. Es gibt Abänderungen an 

denen auch der Stengel mit anliegenden Haaren besetzt ist. — Auf 

Aeckern zwischen Saaten sowie an unbebauten Orten: Siebenbürgen, Ungarn, 

Brünn bei Jundorf, Mai—-Juli. jr 

4. P. intermedium Schur Enum. p. 35 (non Becker) gehört 

zu P. hybridum L: sp. 726; Bmg. Enum. p. 81, vol. 2, no. 1022. — ° 
Ist durch die länglich eiförmige, borstige Kapsel leicht zu erkennen und 

kann als P. „dAubio-Argemone“ betrachtet werden. — Im Szekler- F 

lande und bei Kronstadt auf Aeckern, Juni August 1854. | 
i ; 

5. P. dubium L. a) albiflorum collinum. Mit? 

kleinen Blumen. Blumenblätter am Grunde mit einem länglichen schwarzen 

Flecken gezeichnet. Pflanze zart, einfach, 10° —12‘ hoch. — In Ungarn 

Teufelsschlucht bei Brünn, Juni 1870. _ 55 
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7. 6. P. maculosum Schur Enum, p. 35, no. 206. — Von P., 

 dubium albiflorum durch grössere gelbe Blumen, mehr kreisrunde Blumen- 

blätter, die am Grunde mit einem keilförmigen schwarzen Flecken geziert 

sind verschieden. — In Siebenbürgen in der Hügelregion, auf sandieen 
> Abhängen am Zackelsberg bei Grossscheuren : auf der Heuwiese bei 

Klausenburg. — Gehört typisch zu P. „dAubium“ und dürfte mit der 

Var. „albiflorum“ zu vereinigen sein, was jedoch erst weitere Beobach- 

ji nen feststellen werden. 

| wre P. ‚somniferum L. Von dieser Kulturpflanze unterscheide 
N ich Pelednde verwilderte Formen: 

ne a) leucospermum — P. officinale Gmel. bad.-2, p.: 479. 

Mit kahlem Blumenstiel, kugeleiförmiger Kapsel, welche sich vermittelst 

kleiner Poren öffnet, weissen oder blass lilafarbigen an und weissem 

K En. 

B 5) peliospermum. Mit glattem oder spärlich a Blumen- 
| el; kugelförmiger , Kapsel, welche durch deutliche Klappen unterhalb 

oder bunt. Papyaversomniferum L. et Auct. plur. 

3 Enum. p- 36 —P. somniferum spontanewum Koch syn. p. 32. 

| Pflanze meist einfach, schlank, 2° hoch, blaugrün, angereift. Stengel 

und Blätter kahl. Blumenstiele 12‘ lang, mit langen ab- 

stehenden Borsten reich bekleidet. Blätter eiförmig den Stengel 

_ halbumfassend, ungleich doppelt gezähnt, länger als das Internodium, 

aufrecht dem Stengel angeneist. Basilarblätter im Blattstiel 

menblätter am Grunde mit einem grossen schwarzen Flecken begabt. 

rüchte kugelrund, 1“ im Durchmesser. Samen schwärzlich blei- 

au. Kapsel vermittelst kleiner zurückgerollter Klappen sich öffnend. 

arbe meist sechsstrahlig. Strahlen herabgeneigt anliögend, am 

N de, gekräuselt. — Auf unbebantem Boden auf Anschüttungen im 

ebenbürgen, Ungarn, Oesterreich, Mähren: bei ‚Neustift und bei Czer- 

witz an der Eisenbahn nächst Brünn, Juli, August 1871. 

2. Gen. Glaueium Tourenef. 

CE a  corniculatum Curt. EN corniculatum L. 

den mir bekannten Floren habe ich folgende Abänderungen oder Formen 

“: ‚der Narbe sich öffnet, und blaugrauem Samen. Blumen scharlachroth 

co) seligerum spontaneum Schur Sert. p. 5, no. 1503 var. Bi 

verschmälert, Blumen scharlachroth, 3'—4‘* im Durchmesser. Blu- 



‘schwarzen Flecken gezeichnet sind, so dass eine zweifarbige Blume 

DC. Kommt in allen mir bekannten Floren mit sehr verschieden gefärbten 

. buschig und mehrstengelig. 4 
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=) concolor. Mit mennigrothen einfarbigen Blumen, — Auf 

Hügeln in Siebenbürgen, Ungarn, Mähren bei Brünn. 

b) tricolor parviflorum. Mit zahlreichen kleinen Blumen. Blumen- 

blätter gelblichroth am Grunde mit einen schwarzen Flecken, der mit 

einem weissen Ringe umgeben ist, bezeichnet, so dass dieselben dreifarbig 

erscheinen. Die Pflanze ist schlanker im Habitus ımd blüht am spätesten 

von allen Formen. — Auf dem Spielberge und Hadiberge bei Brünn, 

Juli, August; Hammersdorfer Hügel in Siebenbürgen, 1850. 

c) bicolor — G. rubrum Rehb. excurs. p. 700. Mit scharlach- 

rothen grossen Blumen, deren Blumenblätter am Grunde mit einem grossen 

erscheint. Die Pflanze ist robuster gebaut, die Blätter grösser grob- 

lappig, blaugrün, — Auf Hügeln an steinigen sandigen Abhängen: In 

der Hügelregion Siebenbürgens; in Ungarn bei Parad, Mai 1867 (Vrabelyi); 

auf dem rothen und gelben Berge bei Brünn, Juni, August. 

IV. Ord. Fumariaceae DC. 

1. Gen. Öorydalis De. 
1. C. cava Schweig. et Koert. Fl. Erlang. 2, 44 = C. tuberosa 

Blumen vor, von denen ich hier nur die hauptsächlichsten Farbenspiele 

nenne: 

a) albıflora. Mit milchweissen Blumen. 

v) ochroleuca. Mit gelblichen Blumen. 

c) pPurpurea. Mit purpurrothen Blumen. } 

d) carnea. Mit fleischfarbigen oder rosenrothen Blumen. — Alle ° 

diese Farbenspiele oft nebeneinander zuweilen mit gesprenkelten Blumen. 

In Siebenbürgen, Ungarn (Vrabelyi, Csätö), Oesterreich bei Wien; sehr 

verbreitet bei Brünn in Mähren, z. B. in der Teufelsschlucht, im Schreib- ° 

wald, in den Öbstgärten bei Czernowitz, im Paradieswald u. s. wu 

April— Mai. Die Pflanze ist gewöhnlich einstengelig, zuweilen aber auch 

2. ©. digitata Pers. syn. 2, p. 269 — (. solida Smith —° 

©. bulbosa DC. — Auch diese Form kommt in ähnlichen Farbenspielen 

wie ‘O. cava vor, und ausserdem noch. in folgenden Abänderungen: 

@) subdigitata. Mit elliptischen, ganzrandigen oder undentlich 

vorn eingeschnitten gerähnten Brakteen. — Im Schweibwalde bei Brünn. 
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b) maltifida. Mit doppelt tief‘ eingeschnitteuen Brakteen, die 

3mal länger als die Blumenstiele sind. Blumen gelb oder purpurroth. — 

In den Obstgärten bei Czernowitz nächst Brünn, April 1871. 

c) 'speciosa Schur Enum. p. 35. sub no. 221, in Siebenbürgen. 

Die legitimen Formen kommen in Siebenbürgen, Ungarn (Vrabeiyi), 

Tirol, Oesterreich, Mähren u. s. w. vor, März—-Mai. 

2, Gen. Barkhausenia Fi. Wetter IIL. 19. 
— (apmoides Eindlicher gen. p. 850, sub no. 4839. 

1. B. capnoides Fuss. exeurs. p. 42, no. 213 = Fumaria 

capnoides L. = Üorydalis capnoides Koch syn. ed. 2, p. 435. — In 

Siebenbürgen nebst den von Baumg. no. 1459 angegebenen Standorten 

am der Almäser Höhle, August 1869 (Barth). | 

| 2. B. ochroleuca Fuss excurs. p. 42, n0. 212 — Corydalis 

ochroleuca DU. = Fumaria capmoides Scop. (non L.). Wurde von 
mir nach einem Bruchstück des Lerchenfeld’schen Herbariums bestimmt 

und dann nach Angabe Maly’s En. p. 262, no. 6, als für Siebenbürgen 

_ einheimisch angenommen. Doch bleibt diese Angabe zu. berichtigen, da 

eine Verwechslung mit O©. capnoides L. nicht unmöglich wäre. 

3. Gen. Fumarla L. ex parte. 
1. F. capreolata I., Koch syn. ed. 2, p. 45. — Diese hübsche 

Form habe ich in meiner Enumeratio ausgelassen, weil ich über deren Zu- 

 ständigkeit in der Flora von Siebenbürgen im Zweifel war und auch heute 

noch bin, da ich sie nur einmal, wenn auch in Masse, 1846 zwischen 

den Gärten vor dem Sagthor bei Herman.stadt gefunden habe. Dieser 

| Standort stimmt übrigens mit dem in der deutschen Flora angeführten, 

‚und die Pflanze kommt sonst in Mitteleuropa vom Norden bis zum Süden 

r vor. Sie wächst an Zäunen, Gebüschen und zwischen verschiedenen 

N Kräutern, an denen sie gleichsam hinaufklimmt, während sie, wenn sie 

- freisteht, einen buschartigen Wuchs annimmt. -—— Der erwähnte Standort 

| vor dem Sagthore war rechts längs des Grabens und der Mauer, von wo 

sie aber nach einer Ueberschwemmung verschwand. — Die Pflanze wird 

| bis 15‘ hoch, die Blätter sind, vorzüglich auf der Unterseite, blaugrün, 

| die Blumen sind bald grösser bald kleiner in lockeren Trauben, blass- 

gelb, an der Spitze mitunter röthlich. Man muss diese Form in ver- 

schiedenen Vegetationsphasen beobachten, weil sie in jeder Phase eine 

andere zu sein scheint. — Ich erlaube mir, die Aufmerksamkeit der 

Botaniker auf diese Pflanze zu lenken, 
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‚In der Bestimmung der Formen der Gattung Fumaria herrscht 

eine grosse Meinungsverschiedenheit, welche ohne Ansicht der betreffenden 

Originalexemplare nicht zu beseitigen ist. Die Verwirrung wird noch 

vermehrt, wenn. über Formen Zweifel angeregt und nicht ze werden, 

wie dies heute zur modernen Richtung gehört. 

2. F. officeinalis L. Var. a) scandens Schur wahrschein- 

lich = F. media Rchb., Loisl., Hammer und der meisten Autoren, 

da alle darin übereinstimmen, dass sie der F. officinalis am nächsten 

stehe. Dann f) grandiflora und ce) parviflora, die beide 

vielleicht als selbstständige Formen betrachtet werden könnten. — Alle 

drei Varietäten wachsen in Siebenbürgen, Ungarn, Oesterreich, Mähren, z.B. 

bei Brünn, die Var. a) auf dem Spielberge zwischen Gebüsch, Juli 1870. 

3. F. transsilvanica Schur Enum. p. 38 —: F. macrosepala 

Schur (non Boiss), wahrscheinlich mit F, prehensilis Kit., Kanitz Add. 

p. 189 verwandt, mit Ausschluss des Syn. „eapreolata*. -— Ich trage 

diesen hier nach, weil sie in der Fl. excurs. Transs. von M. Fuss fehlt. 

4. F. mucronulata Schur Enum, p. 38. Der F. Vaillantii und 

F. parviflora verwandt, fehlt ebenfalls in der Fl. excurs. von M. Fuss und 

dürfte mit F. mierantha Lag., Koch syn. p. 1018 zu identifizireu sein- 

5. F. Vaillantii Lois. notic. p. 102. Var. a) rugosa. 
Mit etwas fleischigen runzeligen Früchten, gröber zerschlitzten Blättern 

und gelblichen kleinen Blumen. Sie nähert sich der F'. parviflora Lam. 

und wäre, bei festgesetzter Identität mit dieser, für die Frora Mährens 

resp. Brünn’s neu. — Auf dem südlichen Abhange des Spielberges, 

August. In Siebenbürgen kommt sie an mehren Punkten vor. 

6. F. parviflora Lam. enc. p. 567. F. parviflora Bertol. enc. 

310. Aschers. Brandenb. Verh. 5, 221 stellt a) Var. tenuifolia 

- F. parviflora Lam. genuina ; b) Var. Vaillantii—= F. Vaillantis 

Lois auf, zu denen ich noch c) Var. grossisecta hinzufüge, die in 

Ungarn bei Erlau; in Siebenbürgen bei Hermannstadt; in Galizien bei 

Czortkow vorkommt. (Vrabölyi. Buschak). Mai—Juni. 

V. Ord. Cruciferae Juss, Gen. 237. 

1. Gen. Roripa Scop. Carn. ed. 1. p. 520. 
Nasturtium R. Br. seetio II; DC. Prodr. 1, 137 et syst. 2, 187; Endlieh. gen. E 

p. 863 — Sisymbrii spec. .L. — Roripa Scop. — Armoraeia sect. II; 

Chrysoraphanus Fl. Wett. 

„Blumen gelb. Sechs Honigdrüsen am Grunde des Fruchtiinotens. 

Schoten abgekürzt rundlich, meist zurückgeneigt. Ausdauernde Samp- 

& 
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oder Wasserpflanzen, von Moerrehtigar tirem Habitus.“ Die systematische 

| Stellung als Gattung ist noch wankend und wird es wohl noch lange 

bleiben, bis die Wissenschaft zu einem festen Begriff über Gattung, 

 Untergattung u.s. w. gelangt sein wird. — Die Formen dieser Gattung 

werden bald zu „Nasturtium“ bald zu A gezogen, mit denen 

ee manche Berührungspunkte zeigen. 

" 1. R. amphibia Spach. (M. Fuss excurs. p. 47) = Brachy- 

lobus amphibius All. ped. 1, 278; Schur Sert. no. 170 et Enum. p. 40 

= Nasturtium amphibium R. Br. = $isı ymbrium amphibium L. — 

Kommt in der Nähe von Brünn, z. B. am rothen Teich und in. der 

-  Ponawka nicht selten vor, und zwar: a) indivisum mit lauter un- 

getheilten am Grunde schmal zugerundeten Blättern; — P) suwbdi- 

a visum sew varüfolium DC. mit kammartig eingeschnittenen unteren 

“ und ungetheilten oberen Blättern. — Wächst auch ‚bei Hermannstadt in 

n. - Siebenbürgen und in Ungarn bei Pressburg. 

N "7 .2R. riparia Schu — Nasturtium amphibium 7) auriculatum 

3 Koch - —— N. riparium Wallr. sched. 1, 373 — N. amphibium y) auri- 

8 culatum Neilr. Fl. v. Wien p. 504. — Mit ungetheilten kerbzähnigen 

Blättern, von denen die basilaren und unteren Stengelblätter gestielt 

I und elliptisch und im breiten am Grunde geöhrten Blattstiel übergehen, 

a während die oberen Stengelblätter länglich-sitzend und am Grunde klein- 

4 öhrig sin. Wurzel meist kriechend an mehreren Punkten Blatt- 
ul = rosetten treibend. Stengel bis 3° hoch, ästig. Blumen klein, 

5 E hinsegeib Auf schlammigen überschwemmt gewesenen Orten, am rothen 

© Teich bei Brünn; am Wiener-Neustädter Kanal; in Siebenbürgen auf 

. dem Ziegelofengrund bei Hermannstadt, Juli, August. 

E 8. R. armoracioides M. Fuss excurs. p. 47 = Brachylobus 

| 2 armoracioides Schur Sert. no. 171; Enum. p. 40. — Nusturtium ar- 

| M ‚moracioides Tausch. in der Flora 1840, II, p. 707. — Wurzel holzig, 

Wr  mehrköpfig, blühende Stengel und Blattrosetten. treibend.. Stengel 

| .G 3: hoch, dick, hohl, gestreift, ästie. Basilarblätter und untere 

N Stongelblätter sroblappig, halbgefiedert oder leyerförmie mit grossem 

.  eiförmigen Endlappen, bis 12° lang. Obere Stengelblätter eilanzettlich, 

kerbzähnig bis sägezähnig. Blätter und Stengel kahl oder undeutlich 

ie: Blumentrauben bis9 N locker. De men en 

ar 

[ER ennsigt, inisiie wirtelständig. a elliptisch, 13 lang, 

doppelt so lang als der Griffel. Narbe zweilappig. — Auf Schlamm- 

joden an Bächen und Teichen: am rothen Teiche, an Gräben bei Karthaus 

chst Brünn, September 1870. 
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‚4. R. anceps M. Fuss exeurs. p. 47 — Brachylobus anceps 

Schur ‘Sert. no. 173; Enum. p. 40 — Nasturtium anceps DC. — 

Wahrscheinlich R. amphibia: X silvestris, Durch die unteren leyer- 

förmig gefiederten, oberen mehr oder minder tief eingeschnitten gezähnten 

Blätter und durch die länglichen aufrechten Schoten erkennbar. — Aus 

Siebenbürgen (Barth) 1870. 

5. R. palustris Bess. en. pl. Volhyn. p. 27 — Brachylobus 

palustris (Clairv.) Schur Sert. no. 179 — Nasturtium palustre DC. 

— Sisymbrium palustre Leyss. hall. p. 166 (1783), etiam Pollich, 
(1777) — Nasturtium terrestre R. Br. — a) temwisecta. — 

ß) Tatisecta = cardaminoides Schur. Lebhaft grün, weich, reich- 

blättrig, bis 2’ hoch. Blätter bis 10° lang, grosslappig, herablaufend, 

mit dreitheiligem Endlappen. Schoten fast länglich aufrecht abstehend. 

Griffel sehr kurz. Narbe kopfförmig. — Auf Schlammboden an 

der Schwarzawa am Fusse des rothen Berges bei Brünn, Juni 1870. 

2. Gen. Brachylobus (Schur) All. pedem 1. 
Vom Gen. Roripa durch die verlängerte Schote, so wie durch 

eigenthümlichen Habitus, der sich dem von Roripa palustris etwas 

nähert, leicht zu unterscheiden. Ich rechne hierher B. lippicensis, 

pyrenaicus und selvestris. | 

1. B. sölvestris Schur Sert. no. 174 — KBRoripa silvestris Bess. 

en. pl. Volhyn. p. 27, no. 826 — Sisymbrium silvestre L, — Nach 

Lage und Beschaffenheit des Standortes sehr veränderliche Form, wo 

zwischen Art und Varietät schwer eine scharfe Begrenzung zu finden ist. 

a) tenwisectus ; ©) grossisectus. Beide Varietäten verlaufen in- 

einander. — Schoten gekrümmt aufrecht, doppelt so lang als der Frucht- 

stil. Narbe gestielt, fast zweiköpfig Griffel so lang als die 

Frucht breit ist. — An feuchten bebauten und unbebauten Orten: in - 

Siebenbürgen, Ungarn, Syrmien, Oesterreich, Tirol, Mähren, namentlich ° 
bei Brünn häufig, Juni, August. \ 

c) subrepens. Der Stengel 12° hoch, am Grunde RER E 

wurzelnd und kurze Ausläufer treibend. Der Var. tenuisecta in der 4 

Blättergestalt ähnlich. Griffel sehr kurz. Narbe fast kopfförmig. — 

Auf überschwemmt gewesenem Schotterboden an der Schwarzawa bei. 

Brünn; im Prater in Wien ; in Siebenbürgen am Zibinfluss bei Hammers- | 
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d) pseudo-palustris,. Blätter grosslappig. Die Schoten kürzer, 

. länglich, horizontal abstehend mit verlängertem Griffel. — Auf feuchten 

‚sandigen Wiesen am Zibin bei Hermannstadt, Juli. 

E: e) gracilis. Wurzel einköpfig. Stengel bis 3° hoch, schwach, 
meist niedergestreckt, an den untersten Gelenken wurzelnd. Blätter 

- einfach gefiedert, mit lineallänglichen ganzrandigen Abschnitten. Blumen 
> klein, blassgelb. Schoten länglich. Fruchtstiel 4—-6mal länger 

R % als die Scehote. Schote durch ein deutliches Stielchen vom Fruchtboden 

B getrennt: — An Gräben meist am Wasser, am rothen Teiche bei Brünn 

und an der Ponawka, Juni 1870. 

\ f) subastylon — Nasturtium silvestre var. y) brevistylum Koch 

7 syn p. 38, sub no. 6, wahrscheinlich Nasturtium astylon Rechb. wenig- 

#. . stens der Abbildung nach; icon. f. 4369 — N. Morisoni. Tausch. — 

SF. siwestre var. 8) Neür. Pl. von Wien p 505. — Wurzel einfach 

abwärts gerichtet, reich und feinfaserig, weiss, mehrköpfig. Wuchs buschig. 

&  Dunkelgrün und undeutlich haarig. Stengel 12“ hoch, vom Grunde 

E: aus sparrig verästelt. Blätter wie bei der Var. tenuisecta. Blumen. 

klein, schwefelgelb. Schoten bis 6“ lang, auf wagerscht abstehendem 

a - Fruchtstiel, etwas aufwärts gekrümmt, sitzend, von der Länge des Frucht- 

» stiels. Griffel sehr kurz oder undeutlich, kürzer als der Querdurch- 

messer der Schote. Narbe flachköpfig. — An Flussufern auf feuchten 

= Sandboden: In Siebenbürgen bei Hermannstadt; In Mähren an der 

we am Fusse des rothen Berges, Juli 1870. 

3. Gen. Nasturtium R. Brown eX < parte. 

un N. officinale Ray Sisymbrium Nasturtium L. — 
Bing. Enum. no. 1340, — Schur Sert. no, 169, — In nassen Gräben, 

Bächen und Sümpfen, vorzugsweise auf Moorboden in bergigen Gegenden 

aber nur stellenweise, nebst den von Baumg. 1. c. angeführten Stand- 

orten von mir im Szeklerlaude und bei Kronstadt, z. B. bei Tartlau 
3 beobachtet, in den Grossauer Gebirgen, Mai--Juli. Herr M. Fuss bedient 

sich auch hier seiner stehenden Redensart: „ER. patria non vidi“, was 

wohl einen gelinden Zweifel an der Richtigkeit der Angaben bedeuten 

soll. — Ich wenigstens traue Baumgarten keine falsche Angabe zu und 

was ich selbst mit eigenen Augen gesehen, halte ich für wahr und 

ic tig. Es hat seine Richtigkeit, dass auf den Märkten nicht selten 

„Oardamine amara“ für Nasturtium officinale verkauft wird, allein 

ine sölche Verwechslung darf man doch keinem Botaniker zutrauen. — 

Mähren kommt sie u. A. bei Friedland vor, Mai 1873 (Schur fl) 



he in Siebenbürgen Ba: die grosse, grossblättrige Natel. 

siifolium Behb.“ icon. f. 1132, die ich für eine hübsche telbeiständige 

Form halte, vorkommt, 

Gen. Matthiola r. u m 
1. M. anmua Sweet. Rehb. exc. p. 682 = Cheiranthus annuus 

L. Auf Auschüttungen und unbebauten Orten in Siebenbürgen LOR." 

und bei Brünn, 14. Juli 1874. 

5. Gen. Maleolmia R. Br. 

1. M. maritima R. Br. — Cheiranthus maritimus L. A 

Anschüttungen an der Eisenbahn bei Obrowitz nächst Brünn. August, 

September. e 

2. M. chia DC — Cheiranthus chius L. Auf Gartenschutt 

‚ und Anschüttungen überhaupt, bei Hermannstadt in Siebenbürgen und 

an der Eisenbahn bei Obrowitz nächst Brünn, September 1870, 

Obschon diese. beiden Gattungen und Arten an den genannten 

Standorten nur als Gartenflüchtlinge vorkomnıen, so führe ich sie hier 

an, um zu erinnern, dass diese einjährigen Pflanzen in unserem Klima 

im Freien sehr gut. fortkommen, weil ich sie an einem und demselben 

Standort mehrere Jahre hinter einander beobachtet habe. Ich bin über- 

zeugt, dass sie sich bei einiger Ruhe und Zeit ebenso einbürgern würden, 

wie manche, die wir heute als wildwachseud aufnehmen. In unseren 

Gärten verwildern diese Formen sehr bald, bleiben aber nicht auf dem 

ihnen bestimmten Beet, sondern siedeln sich auf dem angrenzenden 

Rasen an. | 

6. Gen. Hirberse R. Brown. 

1. B. vulgaris R. Br. — Bı ysimum Barbaria L. Eine nach - 
Lage und Beschaffenheit des Standortes sehr veränderliche Form. 

r+% 

a) rapacea macrorrhiza. Wurzel rübenartig verdickt. a 

von untenauf abstehend ästig, 1’ hoch. Untere Stengelblätter Se 2 

mit länglichem Endlappen. Blumen blassgelb. — An Aue gikpderi des 

gelben Berges bei Brünn, Mai 1874. 

db) Iyrato-pinnatifida.: Stengel bis 2‘ hoch, von untenauf astig. 9 }. 
Untere  Stengel-. und Basilarblätter gefiedert-leyerförmig, 3—5 jochig, k 

- mit grösserem elliptisch-herzförmigem Endlappen; die oberen und obersten 

RS halbgefiedert oder Ben. ans a an ‚oder linien- er 



ei Seitonlappen und. grösserem. verkehrt länglich-eiförmigem, grob- 

ähntem, zugespitztem Endlappen. Blumen sattgelb. Früchte? — 

Brünn nicht selten, Spielberg ; bei Adamsthal ; oberhalb der Stein- 

en Schreibwald. Auch in Siebenbürgen und Ungarn (Vrabälyi, 

 Schoten bis 2 lang, Kuh gekrümmt, allmählig im. 

el Eknleri. 2 Auf Aeckern bei Nagy-Enyed in obenhurese, 

Nur (Csat6). | 

n.mm, Der Var. 9 ähnlich. Di Basilarblätter 
kleine 

Seitenblättchen fast sen qui im Durch- 

* Andlappen sross, bis 3° lang, nierenherzförmig, zugerundet 

alle en weolus- Basilarblätter ee un en 

Schoten ? = An Wegen bei 51. Olakfaln, dh 

a sein, was ch a wegen Minzls der Os nlssemplare nicht 

a Bann ln eu der apleN der 

7. Gen. art iM 

4 Drassicacformis Wallr. sched. 359 = Brassica al- 

In den Kronstädter Gebirgen, in der Thordner Kluft in 
Mn, In a alanuniuufeich bei Laab; in Mähren in Josefsthal 
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2. A. Lerchenfeldiana Schur Enum. p. 42 dürfte nach 
mehreren aus der Gegend von Montreux Kanton Waadt, April 1873 von 
meiner Tochter M. dort gesammelten Exemplaren — Arabis albida Stev. 

sein. Sie gehört zum Typus von A. alpina und wird auch als A. alpina 

grandiflora und als Var. albida Koch betrachtet. (Ledeb. Röss. 1, 

p. 117 ‚und p. 748.) — (Koch in Linnaea XV. p. 256.) Ich habe die- 
selbe Form auf dem Butsits bei Kronstadt 1854 als eine Värietät von 

Arabis alpina gesammelt und erst später als verschieden erkannt. 

3. A. arenosa Scop. varn. 2, p. 32 — Sisymbrium arenosum 

L. — Eine sehr verbreitete aber je nach Lage und Beschaffenheit des 

Standortes sehr vielgestaltige Form, bei der aber die Abänderungen so 

ineinander verlaufen, dass eine scharfe Begrenzung kaum zulässig ist. — 

Nach den Standorten unterscheide ich: a) saxicola, b) silvieola, c) pra- 

ticola, d) arenaria, e) montana, f) subalpina, 9) caleicola — nach 

dem Habitus: A) simplex, i) ramosa, k) multicaulis, l) major, m) minor 

— nach Gestalt und Farbe der Blumen: n) micrantha, 0) macrantha, 

p) albiflora, g) rubriflora — nach den Schoten: r) Zeptocarpa, s) line- 

aris, #) subnervosa. — Als selbstständige Formen wären abzuscheiden: 

4. A. segetalis Schur Enum. p. 45 -— A. arenosa 9) mazima 

Schur Sert. no. 194 und Verh. des siebenb. Ver. 1853, p. 60. Eine 

durch Grösse, Habitus und Standort leicht unterscheidbare Form. — 

Zwischen Saaten bei Hermannstadt, Juli 1850 (fehlt in M. Fuss Fi. 

excurs.); bei Langenthal in Siebenbürgen, 16. April 1869 (Barth). — 

5. A. petrogena Kerner. Oesterr. bot. Zeitschr. 13, p. 141. 

Auf steinigen Orten bei Ofen, auf dem Adlersberg, im Auwinkel eben 

daselbst (Kerner.); im Neutraer Com. in Ungarn, Mai 1872 (Holuby); ° 

in der Matra, im Borsoder und Heveser Com., April, Mai (Vrabelyi); 
in Siebenbürgen bei Langenthal, Mai 1873 (Barth); im Albenser Com., 

April 1871 (Dr. Tauscher) ; auf dem Schembra des Hadiberges bei Brünn 

in Mähren, Mai 1872. Auf Kalkfelsen ‚bei Kronstadt: eine interessante ° 

Form mit grossen. lilafarbigen Blumen, spariger Verästelung, reichen 

Behaarung und kleinen, zahlreichen, rosettenartig am Boden ausgebrei- 

teten Basilarblättern, Juni 1854. | 

6. A. ciliata R. Brown. h. kew. 4, p. 107 und A. rupestris % 

Hoppe, welche durch geringere Behaarung und einfacheren Bau sich 3 

unterscheidet, kommen beide in Siebenbürgen und meist an einem und 

demselben Standort vor. — Die reichhaarige Form auf dem Königstein 

bei Kronstadt, die andere Form auf den Kerzeschorer Gebirgen in Sieben- 

bürgen. — Einmal im Turngarten in Kronstadt auf Rasenplätzen 1854. 
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7. A. sagittata DC. Koch syn. ed. 2, p. 42. — Auf schattigen 

Felsen in Moorhoden hei Kronstadt, 1854; auf Moorwiesen bei Moos- 

brunn in Niederösterreich ; in Mähren an der Eisenbahn im Paräadies-. 

‚ walde bei Brünn; in Ungarn (Vrabelyi), Juni, Juli. — Zwischen A. 

sagittata, @erardi, hirsuta wd swdetica — (A. ceili- 

.ata Wahlbg.) sind deutliche Uebergänge bemerkbar, deren genetischer 

Zusammenhang sehr deutlich hervortritt. -— Als Stammpflanze nehme 

IR. „A. ceilcata“, R. Br. so dass zwischen dieser und A. sagittata, 

A. hirsuta und Gerardi als Mittelformen gelten können. Doch dürfte 

die Zusammenziehung dieser Formen in eine sogenannte Art schwer zu 

" ‚ rechtföit! igen sein! 

8. Ich will hier noch auf eine kleine Gruppe von Arabis-Formen, 

die auch in Siebenbürgen nicht selten sind, von den Botanikern aber 

verschieden aufgefasst, oder gänzlich übersehen werden, aufmerksam 

| machen. Ich meine nämlich: Arabis ovirensis Wulf.. A. stolo- 

- nifera DC., tenella Host, A. dacica Heuf., neglecta 

 Schult., Halleri L. mit den roth- und weissblumigen Abänderungen, 

nsspra Schur Enum. p. 45, sub no. 271a und A. pseudo 

A alleri Schur, die eine Mittelform zwischen Arabis Hoalleri und 

N  ovirensis bildet. — Letztere Pflanze ist zart gebaut, a aufrecht, trübgrün, 

mit abstehenden Haaren reich bekleidet, bis 10‘ hoch, meist ven unten- 

auf ästig. Wurzel faserig, mehrköpfig, mehrere blühende Stengel und 

4 ‚kurzgestielte Blattrosetten treibend. Basilarblätter kreisrund- 

& - nierenfürmig, bis 3° im Durchmesser, am Grunde abgestutzt und erob- 

R gezähnt, meist mit zwei alternirenden grösseren Zähnen begabt. Stengel- 

biätter elliptisch oder länglich, zugespitzt, gezähnt. Blumen- 

traube locker, bis 8° lang. Blumen klein, röthlich, anfänglich 

aufrecht abstehend. Fruchtstiele wagerecht abstehend. Früchte? 

F — An quelligen Orten der Arpaser Alpen, Padruschel 6000‘, Glimmer- 

( schiofersubstrat, Juli 1850. 

8. Gen. Cardamine L. 
C. impatiens L. a) minima subparviflora. Fast .ein- 

fach, ‚bis 8 hoch, wenig haarig, lebhaft grün, sehr zart gebaut. 

> R. ättch en ziemlich gleichförmig. Seitenlappen länglich, stumpf, 

anzrandig oder mit 1—2 kurzen Zähnchen versehen. Endlappeu 

dreizählig, mit ganzrandigen oder vorn dreizähnigen Abschnilten. Neben- 

b ittchen halbpfeilförmig. Läppchen linienförmig zugespitzt, gewimpert. 

1 um en sehr klein, blumenblattlos.. Antheren bläulich. Schoten 

i ienförmig, aufwärts abstehend, bis 9° Jang, 3- mal länger als 
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das Fruchtstielchen. Samen lichtbraun, feingestreift, an beiden Enden 

stumpf. — Auf buschigen Abhängen am Wege nach Jundorf unweit 

der neuen Welt hei Brünn, mit Zinaria arvensis, Juni 1871. — Auch 

in Siebenbürgen, 1850. 

Das Verkimmern der Blumenblätter ist bei dieser Form fast normal, 

wobei die Kelchblätter eine blumenblattartige Beschaffenheit erhalten. 

2. C. amara L. Var. a) microphylla — nasturtioides 
Schur Sert. no. 210 (exelus. Synon.) Pflanze dunkelgrün, fast kahl, 

niedergestreckt, am Grunde oberhalb des Wurzelkopfes und aus den Stengel- 

gelenken Stolonen treibend; bis 15° lang, dicht beblättert. Blätter 

‚gefiedert, 2—3jochig. Seitenblättchen eiförmig-rundlich, kurz- 

gestielt, ganzrandig, am Rande kaum gewimpert. Endblättchen 

verkehrt eiförmig, vorn stumpf, breit dreizähnig,. Blumenstiele 

und Kelche kahl. Schoten aufrecht abstehend, lang zugespitzt, 

wulstig. — An quelligen nassen Orten, am Tümpel im Paradieswald; 

oberhalb der Teufelsschlucht und bei Adamsthal nächst Brünn; in Sieben- 

bürgen, an Bächen und Gräben bei Hermannstadt; in Ungarn bei N. 

Podhrad, April 1872 (Holuby). 

d) homophylla. Unterscheidet sich von der Var. a) dadurch, 
dass sämmtliche Blättchen, Seiten- und Endblättchen elliptisch 

bis eiförmig länglich und hin und wieder buchtig gezähnt, überhaupt 

gleichförmig sind. — Bei Podhrad in Ungarn (Holuby). 

c) umbraticola. Pflanze bis 15° hoch, lebhaft grün, Stengel 
und Blätter spärlich behaart, letztere am Rande gewimpert. Blüthen- 

stiele kahl. Wahrscheinlich = Cardamine umbrosa Lej. fl. de spa. 

2, 63 und in diesem Sinn = C. amara Pf) hirta Koch syn p. 47 = 

C amara y) umbrosa DC. (non Wimm et Grab.) — In Gebirgs- © 

thälern an schattigen feuchten Orten, auf der Preschbe bei Zood in 

Siebenbürgen, Juni 1869 (Barth). 3 

d) maxima. Pflanze 2' hoch, aufrecht, einfach. Stengel und 

Blätter wenig behaart, letztere meist vierjochig, bis I“ lang. Blättchen 

elliptisch-länglich, ganzrandig oder undeutlich buchtig. Endblättchen 

bis 3° lang, am Grunde’ verjüngt, ungleich. Schoten aufrecht abstehend. — 
In Gebirgsthälern am Silberbach am Fusse des Götzenberges und im 

Zoodthale in Siebenbürgen, Juni 1868 (Barth). 

e) hirsutissima = Cardamine Opizii Prel. — Ü 
amaria var. y) umbrosa Wimm. et Grab. Fl. siles. 2, 205. — Der 

Var. c) und d) ähnlich, aber Stengel, Blätter, Blüthen und Fruchtstiele 
mit weichen weissen Haaren reich bekleidet. — In Gebirgsthälern im 



es 0. ratonats in vera. Für die echte Pflanze dieses Namens, 

che: übrigens in zahlreichen Abänderungen vorkommt, halte ich die 
hblühende Form, wie solche in den älteren. Abbildungen 

"2. Bin A. B. Reichenbach’s Naturgesch. des Pflanzenreichs, 

238, + 45, £. 1. Ich unterscheide folgende Abänderungen : | 

Ne grandiflora. Wurzel kriechend, reich befasert, bis 12‘ hoch, 

ilarblätter a en mit fast en 

“B hi umen ansehnlich, bis im ne schön 

B lum o nblätter 4 mal den Kelch überragend , vorn 

s Yuehtig kerbzähnig. Die Stengelblät ter sind bei dieser 

derung. mehr oder minder breit, länglich oder A linienförmig , ganz- 

En. p. 49) ch anlick- War zel klefmtnserie ee, Ku 

B en aufrecht, etwas geschlängelt, 12" hoch, BR " 

Die Var. nn auf ink ige Win bei Bisterz, 

Füsse des Kuhberges bei en nächst Brünn. Aueh in 

‚und. Ungarn. 

fiora. Mit gefüllten merkwürdig gestalteten Blumen, 0 

heit; au dem sich Be einer verkümmerten FERG 

} en Mn sich Hand ein neuer Blumenstiel erhebt, an 

pitz Blumen strahlig, röthlich, 

Mn. Blumonb te nggonng, vorn ausgerandet, von analaiaeh 



re 

Grösse, 10 und darüber vorhanden, so dass die Staubgefässe und auch 

der Griffel diese Anamorphose erlitten haben, Merkwürdig ist diese 

Erscheinung darum, weil nämlich allein auf einem kleinen schattigen 

Raum nur diese gefülltblumige Form vorkommt, während sie in der 

ganzen Umgegend nicht zu finden ist: — In einer Au bei Grammat- 

neusiedel in Niederösterreich, Juni 1866. 

4. C. Hayneana Welwitsch. in kchb. excurs. p. 676, sub no, 

4308 — (, Matthioli Moretti in Comol. Com. V, 157 — Schur Sert. 

p. 7, sub no. 209 var. d) etiam kEnum. p. 48 var, b), — Ist nicht 

nur durch die kleineren weissen Blumen, denn dicse kommen auch röthlich 

. vor, sondern durch den eigenthümlichen Habitus und andere Merkmale 

von (. pratensis gut zu unterscheiden. — Freilich kommen Uebergänge 

und Mittelformen vor, die ihre genetische Zusammengehörigkeit mit €. 

pratensis beurkunden, aber Aehnlichkeit ist noch lange keine Identität. — 

Auf sandigen feuchten Wiesen, überschwemmt gewesenen Flussufern in 

Siebenbürgen, Ungarn, z. B. bei Pressburg (Schneller im Neutraer Com. 
(Branik); in Mähren bei Sobieschitz und Karthaus nächst Brünn ; im 

Prater bei Wien, Mai, Juni, 

9. Gen. Hesperis L. 
1. H. runcinata W. Kit. pl. rar. Hung. t. 200; Schur Sert. 

no. 216; Enum. p. 53. — In Siebenbürgen, Ungarn auf dem Tarkö 

Borsod. Com, (Vrabelyi) und Oesterreich, Kahlbergdörfi bei Wien, Juni 

1869. — Nicht leicht mit MH. inodora, matronalis und 

söibirica zu verwechseln. 

2. H. inodora L. Rchb. excurs. p. 686 — H. silvestris 

Orntz. stirp. 1, p. 32 (wohl die richtigere Bezeichnung). — Da es 

mir nicht rathsam scheint, die mir vorliegenden zum Theil unvollstän- 

digen Exemplare als selbstständige Formen oder Arten aufzustellen, so 

will ich mich begnügen, nach der bisherigen Weise, diese als Ab- 

änderungen von H. silvestris Orntz., die ich als Stammform betrachte, 

zu behandeln. e E 

a) inodora vera L. Stengel bis 3° hoch, mehr oder minder 

rauhaarig, drüsenlos, oben 'ästig. Mittlere Stengelblätter 
am Grunde abgestutzt, obere Steng elblätter am Grunde meist. 

pfeilförmig. Blumenastiele doppelt so lang als der Kelch. — In 

Siebenbürgen Schur Enum. p. 51; in Niederösterreich bei Wien an 

mehreren Punkten. (Neilreich); in Mähren im den Weingärten bei Julien- 

feld, Juni— August. | 3 
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en. — Pflanze 2° hoch, einfach oder ästig, lang- und reichhaarig, 

- eilänglich bis länglich, die mittleren Stengelblätter am Grunde 

itzt, sitzend, scharf gezähnt. Blumen ziemlich gross, die unteren 

“ gestielt. Blumenstiele doppelt so lang als der Kelch; Kelch 
=. Kelchblättchen vorn bärtig.. Früchte 4“ lang, wulstig, 

tt. — In Ungarn auf dem Tarkö im Bersod. Com. 3000‘, 15. Juni 

70.(' Vrabelyi). 

E ) suaveolens subspontanea — H. matronalis L. et Auciorum. 

orm a) ähnlich aber die mittleren Stengelblätter an Grunde zu- 

; und mehr -oder minder deutlich gestielt. Iumenstiele so 

i er äls der Kelch. Kelch spärlich zoitig. Blumen 

„ die Pflanze bis 3° hoch, mehr oder weniger ästig. — An 

schigen En in Weinbergen an Hecken und Zäunen in Siebenbürgen, 

| 1; een bei Wien; im Mähren in den Weingärten bei 

2 oder gänzlich kahl. Blätter etwas fleischig. Blumen u 

end. — Mit Var.c) an gleichen Orten in Siebenbürgen: Laza- 

bei Hermannstadt, Juni 1852. 

/ revifolia. Pflanze schlank aufrecht, 3’ hoch, fast kalıl. Blätter 

ze dunkelgrün; die mittleren Stengelblätter breit elliptisch- 

g am Grunde herzförmig, stumpflich zugespitzt, buchtig gezähnt. 

n? Schoten 4“ lang, dünn, wulstig rosenkranzartig, grob- 

vi pa: ahl, mehr oder minder hängend. Vielleicht — AH. Br 

1. etiam  Echb. excurs. p. 686, sub no. 4378, SE Ten?) — Am 

hrs dam in Adamsthal bei Brünn. 

0 e:; u L. Schur, er A ae 

es ielt, niet, ER Eine am Grunde rue 

N kleiner als bei der normalen Form, violett-purpurfarbig. 

jenstiele von der Länge des Kelches. Zarter im Bau ais HA. 

s und inodora und einfach, 18°“ hoch. Wurzel spindel- 

einköpfz. — In den Weinbergen bei Talmats in Siebenbürgen, 

- = 

Ibıfiora. Gehört nach meinen Exemplaren zur Var. e) und 

tet. sich von dieser durch weisse Blumen und etwas breitere 

zliche schärfer zugespitzte Blätter. Die Pflanze ist einfach 
hoch. Ob diese Abänderung mit „Hesperisnirea Baumg.“ 
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e Enum. 2, p. 278 identisch ist, ist mir zweifelhaft, da dieser Autor seiner - 

je Pflanze flache, linienförmige, haarige Früchte zuschreibt, so dass dieselbe 

Re eine weissblumige Form der wahren „H. sibirica“ L. repräsentiren dürfte, 

# (Ledeb. Fl. Ross. 1, p. 172 var. £) glandulosa-pilosa.) 

® 10. Gen. Kladnia Schur. Enum. p. 53. 
# Hesperis L. sectio 1. DC. prodr. 1, Hesperidum. 

i 1. K. tristis Schur, ]. ce. — Hesperis tristis L. — Auf steinigen 

buschigen Orten. In Siebenbürgen Schur l. c. an mehreren Orten: bei 

E ‚ Mühlenbach und bei Szäsz-Sebes (Csatö); in Ungarn: Neudorf bei Press- 

ar burg, bei Erlau (Vrabelyi); in Mähren: auf den Polauer Bergen, am 

R. Fuss des rothen Berges bei Brünn, Juni 1873; Niederösterreich: im 
5 Laaer Wäldchen. | 

| 11. Gen. Arabidopsis Schur Enum. p. 55. 
“ Sisymbrium seet. VII. DC. pradr. 1. 

2 1. A. Thaliana Schur, ). ec. = Arabis Thaliana L., Bmg. — 

» Conringia Thaliana Rchb, icon. f, 4380. Var. a) hirsuta, die um > 

je Brünn wachsende Form. 5) major glabriuscula, die in Sieben- 

= bürgen und Ungarn wachsende gewöhnliche Form (Holuby. Vrabelyi). 

c) aspera, eine grosse Ästige scharf rauhe Form, aus Galizien (Buschak). 

12. Gen. Alliarla Adans. gen 52. | 

1. A. officinalis Andrz. — Erysimum Alliaria L. Eine’ 
zurückschreitende Umbildung (Anamorphose), an der die Blume der: is 

umgeändert ist, dass der Kelch normal, die Blumenblätter aber verkel 

rundlich-eiförmig, sehr langgenagelt und am Grunde gebärtet sint R 

Staubgefässe fehlen. Der Fruchtknoten ist fleischig rundlich- 

keulenförmig. Diese Umwandlung erstreckt sich nur auf die obere | 

Blumen, während die unteren in einer und derselben Traube normale 
Schoten bringen. — Spielberg in Brünn. 7a 

13. Gen. Leptocarpea DC. i 
1. L. Loeselüi DC. syst. 2, p. 202 — Sisymbrium Loeselü L 

Baumg. Enum. no. 1352. — a) gigantea. Eine riesige 6‘ oh 

Pflanze, mit am Grunde 12°‘ dickem hohlem reichästigem, reichbeblä 

tertem Stengel: Blätter groblappig, bis 12 lang. Abschn it, 

zugespitzt. Blumen klein, blassgelb, in 12“ langen lockeren Trauben 
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Die Pflanze ist lebhaft grün, locker haarig. Früchte? — An schattigen 

"Orten an der. obersten  Spielbergmauer in Brünn, August 1868. — 

b) glabrescens viscida — L. Pseudo-Loeselüi Schur = L. Loe- 

sel b) glabrescens Schwr, Enum, p. 54, sub no. 318, wo. die Stand- 

E ‚te Siebenbürgens angegeben sind. — Könnte a eigene Form gelten ! 

“oo | I | No ® 

Be 14. Gen. Sisymbrium Li. 
a iS, Colummnee L. Ich unterscheide hier zwei Abänderungen: 

4 : a) hebecarpum. Mit haarigen Fruchtstielen und Schoten. 

d) psilocarpum. Mit haarigen Fruchtstielen und kahlen Schoten. 
Beide Abänderungen wachsen auf den ‚genannten Standorten in Sieben- 

 bürgen ; in Ungarn (Vrabälyi); in Niederösterreich bei Wien; in Mähren 

Sa Brünn an. Be Punkten, Funi—August, Die, nl sind 

in oder behaartfrüchtige Form zur Bo . —_ 

Im Habitus sind beide Abänderungen sehr ähnlich, weichen aber in der 

ekleidung. der Frucht umsomehr von einander-ab. — Die Form mit 

Se ag ton Früchten nenne ich „S. Psewdo- een "und ich meine, 
EM 

- Bit. — Selbst der Stengel und die Blätter sind in der 

nd en weniger ı Haaren 2 nn vächste - Be- 

15. Gen. Erysimum L. 
“N E. camescens Roth. cat. bot. 1, 76. — Unter diesem Namen 

in meinem Herbarium verschiedene in Siebenbürgen, Ungarn, 

derösterreich, Mähren und Tirol ‘zesammelte Exemplare vor, die 

) tuell in lardink Blätterform, Blumenfarbe und 

ss6 sehr verschieden, aber leider im getrockneten Zustande schwer 

Sicherheit zu bestimmen sind. — In der Flora von Siebenbürgen 
= 6*- 



der verschiedenen Formen finde ich mich in ähnlicher Verlegenheit, wie 

 schwefelgelb, wohlriechend.. Blumenblätter verkehrt rundlich-eiförn 

ein ü. 5, 
e he he Hal # are je c x ! s 5 ö 4 FU 

“ j Ze er ö 4% R 

je) ET u TE ZN = MR er k A . u et ae u 6 a % 2 y N . + Er b% 5 Fe Re ne \ . 

/ 84 OT I re Pa 2 ” Eu 5 

und Ungarn unterscheide ich: E. canescens verum Roth. und E. 

Andrzejowskianum Bess. Enum. p. 27, no. 838 (Holuby, Vrabelyi); 
in Niederösterreich das wahre E. canescens Roth.; in Mähren bei 

Brünn finde ich E. canescens Roth. und E, diffusum Ehrh. — E, 
crassipes Fisch. et Meyer in Ledeb. Ross. 1, p. 191 halte ich für 

identisch mit E. canescens, — Eine eigenthümliche Form aus Meran 

in Tirol ist durch grünere Färbung, dickerem gefurchtem Stengel, 2° 

Höhe, breitere und flache, bis 4° lange, 2‘ breitere, entfernt buchtig- 

gezähnte Blätter und kreisfunde Blumenblattplatte ausgezeichnet. — 

(Mittelform zwischen E. canescens und odoratum.) — Alle diese Formen 

sind einer weiteren Beobachtung bedürftig ! 

2. E. odoratum Ehrh. Beitr. 7, 157. — Bei der Bestimmung 

bei E. canescens, denn es gibt hier mehrere Abänderungen und keine | 

scharfe Begrenzung derselben ; denn wir haben hier ein E.odoratum: k 

subintegerrimum, dentatum, scabrum, grandiflorum B- 

und parviflorum, welche in Siebenbürgen, Ungarn (Csats, Vrabelyi), 

in Niederösterreich und Mähren namentlich bei Adamsthal vorkommen, 

und in den verschiedenen Vegetationsphasen habituell sehr verschieden 

auftreten. — In Siebenbürgen gibt es Formen, die dem E. aureum ; 

M. Bieb. sehr nahe stehen. — Ich besitze die Art aus Siebenbürgen, ° 
Ungarn (Holuby, Vrabelyi), Oesterreich, Tirol, Mähren, die alle bald in ° 

die eine, bald in die andere Abänderung hineinspielen. +2 

3. E. Pseudo-odoratum Schur. Eine interessante zwischen 
E. Wittmanni und E carniolicum stehende Form, welche auf Kalkfelsen | 

wächst und schon durch den ästigen Habitus sich kennzeichnet. Wurzel, 

wie mir scheint zweijährig, mehrköpfig, holzig, ästig. Stengel bie © 

2‘ hoch, meist von der Mitte aus ästig, kantig, aufrecht. Blühende 

Aeste meist‘ die gleiche Höhe mit dem Hauptstengel erreichend, 

Basilarblätter der blühenden Pflanze fehlend, nach den’ Ueberbleibseln 

länglich -linienförmig, buchtig gezähnt, im  Blattstiel verschmälert, 

stumpflich, sammt Blattstiel bis 6‘ lang, 3“ breit. Stongelnıklhdn n 

ähnlich gestaltet aber lang zugespitzt, sitzend. Blätter der blü- 

henden Aeste klein, gedrängt, sitzend, bis 18° lang, 11/2‘ breit, 
lang zugespitzt, an beiderseitigem Rande 2—-3 zähnig. - Alle Blätter 

trübgrün, rauh, mit gabelförmigen Haaren besetzt. Blumen ansehnlich, 

allmählig in den langen Nagel verlaufend, auseinanderfahrend, flat se 

6'' lang mit 4'' Jangem Nagel von der Länge des Kelches. Ke 
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* - grünlich, am Grunde zweisückig, Honigdrüsen seicht ausgerandet. Griffei 

dreimal länger als der Fruchtknoten. Narbe zweiköpfig, sross. Un-' 

_ reife Schoten am Rande grün und kahl. — Auf Kalkfelsen bei Latein 
n. nächst Brünn, August 1870; in Ungarn bei Erlau auf dem Kis Eged, 

iR. Juli 1869 (Vräbelyi). 

4. E. Perowskianum F. et M. Eine aus ikeiis hübsche 
Form, welche wegen der ansehnlichen orangenfarbigen Blumen in Gärten 

häufig gezogen wird, sehr schnell verwildert, im Freien den Winter gut 

. „ übersteht und sich daher leicht einbürgern könnte. Die Pflanze ist ein- 

E:  jährig und wird in ihrer Entwicklung im Freien gewöhnlich gehindert. 

= Ich fand dieselbe -bei Hermannstadt und Kronstadt in Siebenbürgen, und 

in den letzteren Jahren auf Gartenschutt und Anschüttungen überhaupt auch 

= wi Brünn, wo sie Juni— August blüht. — Ich besitze diese Pflanze aus 

den Kaukasus. — Solche, wenn auch nur vorübergehende, Erscheinungen, 

a herunsen von fremden Pflanzen auf unserem Boden sind immer 

} beachtenswerth, weil dadurch die Flora eines Gebietes allmählig sehr 

De. . verändert werden kann und auch thatsächliches umgeändert wird. 

5. E. hieracifolium L. spec. 2, p. 923. — Obschon die 

nung „hieracifolium* veraltet und unbestimmt ist und als Col- 

lektivnamen für eine Gruppe mehrerer Formen betrachtet werden kann, 

r so behalte ich sie dennoch hier bei, weil die durch Außenne von E. 

y S alleren . 2. B. Linne’s Person, Sprengel, Hoffmann, Baum- 

et u. 8. W. en In . an . BIN E Be sub- 

an werden en, was Art a Variotät ist, mn a 

| “ ” ände ich es heute aber angemessener, diesen et Zu 

| EN: und die in meinem Herbarium vorliegenden Spezimina als Ab- 

nd Ierungen zu behändeln. Und zwar: 

@) integerrimum —= E. virgatum Roth. catalect. bot. 1, 



der Synonyme. — Von sehr verschiedenem Habitus, bis 3° hoch, grau- 

grün, einfach oder aufrecht ästig. Blätter linienförmig-länglich, die 

unteren stumpf, die oberen zugespitzt, sitzend oder etwas gestielt. 

Blüthen gedrängt an der Spitze der Aeste und des Hauptstengels, 

von den obersten jungen Schoten nicht überragt. Blumen schwefel- 

gelb. Schoten vierkantig, gleichfarbig, bis 1a‘ lang. — Platte 

der Blumenblätter klein, elliptisch, in den langen Nagel allmählig 

übergehend. — Hier unterscheide ich als „subvarietates“: 

I. gracile, Weniger graugrün und haarig, einfach, bis 3° hoch, 

vollkommen ruthenförmig im Wuchs. Blätter weicher, länglich -linien- 

förmig, stumpflich oder spitz, bis 2’ breit, flach, mit 2-——3 ästigen 

Haaren locker besetzt. 

II. subdentatum. RBobuster im Bau und langästig. Blätter 

breiter, bis 3'' breit, entfernt und kurzgezähnt. Narbe kopfförnig. 

Griffel doppelt so lang als die Breite der Schote. — Spielt wegen der 

Bezähnung der Blätter in E. ströetwm hinüber. 

II.robustum, transsilvanicum. Kräftig gebaut. Stengel 

bis 4° hoch, dick, von der Mitte ans kurzästig. Blätter -schmal- 

länglich, zugespitzt, bis 4" lang. Blumen zahlreich, sehr klein, blass- 

gelb bis schwefelgelb. Schoten an den Kanten fast kahl, grün. Närbe 

deutlicher zweilappig. Griffel kaum länger als der Querdurchmesser 

der Schote, 

IV. brevisiliguum Schur! vielleicht = E. durum Presl. © 

delic. prag. 226. — Sehr rauh im Anfühlen, trüb graugrün, robust im Mi 

Bau, 2° hoch, von der Mitte aus reichästig. Aeste steif aufrecht. 
Wurzel holzig, ästig, abwärts gerichtet. Blätter länglich-linien- A 

förmig bis schmal-länglich, bis 3“ breit, zugespitzt, mit 2—3ästigen ; 

Haaren dicht besetzt, mitunter undeutlich buchtig. Blumen schwefel- © 

gelb, von den obersten Schoten überragt. Platte der Biumenblätter 

eikeilförmig, in den Nagel allmählig übergehend. Schote gleichfarbig, ” 
1" lang. Griffel so lang als der Querdurchmesser der Schote. Narbe 

zweilappig. — Diese Abänderungen wachsen auf sehr verschiedenen 

Standorten. In Siebenbürgen an Mauern und steinigen Orten; in Mähren | 

auf dem Spielberg, gelben Berg, rothen Berg, bei Brünn. Die Var. L 

in Niederösterreich, in der Brigittenau bei Wien. — Die Var. I. in 

- Mähren an der Schwarzawa zwischen Weidengesträuch und an der Eisen- 

bahn bei Czernowitz nächst Brünn. — Die Var. III. in Shenbürgen 

am Altfluss bei Talmats. — Die Var. IV. auf grasigen Abhängen des 

Spielberges, bei Julienfeld und auf dem ER bei Brünn, auf Kalk. 2 
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» strictum sinuato-dentatum — E. strictum F). der Wetter. 
=. p. A5l == E. hieracifolium L. Fl, suec. 2, p. 234; Koch syn. 

Rep 55. — Nur durch schwachbuchtig-gezähnte Blätter von der Var. a) 

mit einiger Sicherheit zu unterscheiden. — Wuchs weicher, laxer, 

er hoch, oben langästig oder einfach. Blätter länglich, zugespitzt, 

am. ‘Grunde allmählig verjüngt, mehr oder minder buchtig gezähnt, bis 

{ 6 lang. Blumen gelber als bei der vorigen Var. und etwas grösser, 

die ‚obersten. von den der jungen Schoten weit überragt. Schoten bis 

Kg lang und dünner als bei den. vorigen Formen, gleichfarbig. Griffel 

Ber als der Querdurchmesser der reifen Schote. Narbe zweilappig, 

: [ iiein. — E. longisiliguum Rehb. excurs. p. 687 rechne ich, trotz 

‚der etwas gezähnten Blätter hierher, obschon Koch syn. p. 54, sub 2 

Be zu E. virgatum zählt. — An steinigen feuchten Orten, an 

- Flüssen zwischen Weidengesträuch, an Abhängen und Dämmen, in Sieben- 

m Prmgon am Scheweschbach im jungen Wald bei Hermannstadt; in Mähren 

| Em Rande des Paradieswaldes bei Brünn auf moorigem Boden, Juni, 

g August | 
Das Erysium hieracifolium L. würde sich ziemlich irich auf- 

ei 
“ ı 

- 16. Gen. Melanosinapsis Schimp. Frib. 945. 
Be: = Sinapis Sectio 1. Melanosinapsis DC. prodr. 1 

e Ei M. communis Schimp.]. ce. — Sinapis nigra L. — Bras- 
ca nigra Koch syn. p. 59, ed. 2. — In Siebenbürgen an mehreren 

en, bei Vajasd, 6. Aug. 1869 (Csato); in Niederösterreich im Prater 

1 ; in Mähren an der Eisenbahn bei Obrowitz nächst Brünn, 

17. Gen. Sinapis L. 
Von dieser Gattung habe ich im ganzen Gebiet mit Sicherheit nur 

, En öchstens drei Arten: 8. alba L., arvensis L. und orientalis 

"lösen lassen in: 1. E. virgatum, 2. E. strietum, 3. E. brevi- 
Tiquosum und E. longisiliguum, was weitere Erfahrungen 

ar a ni. 

en 
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L. unterscheiden können. Zu $. orientalis L. zähle ich alle mit 

mehr oder weniger rauhen Schoten. Sie wächst in Siebenbürgen, Ungarn, 

Niederösterreich, Böhmen und Mähren und ist bei Brünn sehr verbreitet. 

Eine scharfe Grenze zwischen S. arvensis und orientalis kounte ich 

nicht finden, weil von der rauhfrüchtigen zur ganz kahlfrüchtigen Form 

ein allmähliger Uebergang unverkennbar ist. Dennoch ist eine Unter- 

scheidung hier geboten, da man Aehnliches bei einigen Umbelliferen 

und anderen Formen als Artenunterschied benutzt. 

18. Gen. Diplotaxis DC. 
1. D. tenwifolia DC. —= Sisymbrium tenuifolium L. Die 

klassische Form, die mit der in Italien, Siebenbürgen und Niederöster- 

reich wachsenden vollkommen stimmt. — Sie wurde bis jetzt bei Brünn 

nicht beobachtet, während ich sie auf dem Spielberg, bei Latein und 

Julienfeld und in Adamsthal ziemlich häufig fand; in Niederösterreich 

kommt sie bei Wien nicht selten vor; auch in Ungarn, z. B. bei Erlau 

(Vrabelyi), Juli 1868. & 

2. D. intermedia Schur Enum p. 60; wahrscheinlich = D, 

muralis 8) ramosa Neilr. Fl. von Wien p. 498. — Mittelform zwischen 4 

D. muralis und tenuifolia. (Fehlt in der Fl. exc. Transs. von M. Fuss.) K 

Im Habitus der D. tenuifolia sich nähernd, unter welcher Bezeichnung‘ 

sie mitunter im Umlauf ist. — Wurzel spindelförmig, meist ästie. 

Stengel bis 2’ hoch, vom Grunde aus ästig, ziemlich dicht, beblättert. ° 
Rosettige Basilarblätter fehlen. Blätter fiederschnittig, Abschnitte 

gröber oder feiner und im letzteren Fall der D. tenuifolia sich nähernd, ne 

Blumen grösser als bei D. tenuifolia. Schoten auf abstehendem E 

Fruchtstiel aufrecht, etwas länglich-linienförmig, 12“ Jang. — Auf 
bebautem und unbebautem Boden, an Mauern und steinigen Orten; in 

Siebenbürgen bei Hermannstadt und Kronstadt; in Ungarn bei Podhrad 

(Holuby); in Niederösterreich bei Wien; in Mähren bei Czernowitz, 

Kumrowitz, J ee auf dem Spielberg und rothen Berg nächst Be 

Juli — August. ‘Zwischen dieser Form und D. muralis existiren 

mehrfache Tee anee so dass eine scharfe "Begrenzung schwer zulässig 

erscheint. Der Habitus spielt hier eine Hauptrolle, . 

3. D. muralis DO. — — Sisymbrium murale L. 

a) tenuisecta. Basilarblätter rosettig ausgebreitet, halıofede 

Abschnitte schmal länglich, ungleich gross, sanzrandig oder gezähnt; 

lappen eikeilförmig, vorn dreizähnig. Stengel bis 12° hoch im Tag a 

steigend, am Grunde ästig, beblättert. — Auf sandigem Boden an’ 
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| ‚ufern; in Siebenbürgen bei Hermannstadt; in Niederösterreich im Prater 

| und auf der Türkenschanze bei Wien, Mai — August. 

bh) latisecta. Durch die groblappigen grösseren dunkelgrünen 

larblhtter und den fast schaftartigen Stengel habituell verschieden. 

Auf Aeckern bei Czernowitz und Obrowitz bei Brünn, Juli — August. 

e) Barthiana. Der Var. b) ähnlich aber habituell verschieden. 

 Dunkelgrün, Blätter halbfiederschnittig, Abschnitte eiförmig, ganz- 

randig, Endlappen eingeschnitten gezähnt, zugespitzt. Stengel schaft- 

artig, sammt den Blättern mit weissen steifen abstehenden Haaren locker 

besetzt. Kelchblättehen gewimpert, Blumenblätter verkehrt eiförmig, 

- kurzgenagelt. — Auf Aeckern bei Langenthal in Siebenbürgen, Mai 

E 1873 (Barth). — (Nähert sich der D. viminea ist aber robuster gebaut 
e. und hat verkehrt eitörmige kurzgenagelte Blumenblätter.) 

4. D. viminea DO. — Sisı ymbrium vimineum L. Einer sehr 

_ kleinen D. mwralis, namentlich der Var. c) sehr ähnlich — aber haupt- 

sächlich durch die verkehrt eiförmigen, vorn etwas abgestutzten, in den 

langen Nagel allmählig verschmälerten Blumenblättern zu unterscheiden. 
. Pflanze 6“ hoch. Stengel schaftartig. Wurzel spindelfadenförmig, 

äussere Basilarblätter ungetheilt, eispatelförmig, bald verschwindend. 

- Kelchblättchen spärlich am Rande mit Haaren besetzt. Blumenblätter 

4 verkehrt eiförmig im langen Nagel allmählig verschmälert, schwefelgelb, 

ri im Trockenen blassviolett. Schote kürzer, bis 1‘ lang, etwas länglich- 

= linienförmig. Griffel fast doppelt so lang als der Querdurchmesser 

der Schote. — Auf Mauern in Siebenbürgen vor dem Leichenthor in 

Hermannstadt, bei Kronstadt, auch nach Baumg. — Andere Standorte 

sind. in meiner Enum. p. 60 angeführt. — In Niederösterreich auf der 

 Schottenbastei in Wien; damals von mir als „D. Pseudo -viminea* 

et. | 

ei Gen. Erucastrum Schimp. et Spenn. A. frib. 3, 916. 
| . E. Pollichivi De et Spenn. 1. c. = E. inodorüum 

Richt, exeurs. p. 693. An Dämmen und Flussufern auf steinigem 

| Boden in’ Siebenbürgen, ne Niederösterreich in der Brigittenau in 

Br Wien; in Mähren am Eisenbahndamm bei Neustift nächst Brünn, ein 

M Exemplar im Juli 1870. Neu für Mähren, resp. Brünn, 

2, E. obtusangulım Rchb. excurs. p. 693 = Brassica Eru- 

Bern Gaud. und wahrscheinlich auch Lin. — Eine seltene sehr 

. 
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zerstreut vorkommende Art. Auf mehreren von Neilreich Pl. von Wien 
p. 497 angegebenen Standorten habe ich sie vergebens gesucht, Ziemlich 
zahlreich fand ich dieselbe 1862 Mitte Juni bei Jezersdorf am Wimmers- 
berg auf Klee und Luzernfeldern in der Nähe des Friedhofes, (Schur, 
Oesterr. bot. Zeitschr. 1863, p. 86.) Also in der Gegend um Wien, 
wo Dolliner in Patzelt Thalam. p. 42 sie angegeben hat. 

20. Gen. Raphanus Tonrnef. inst. 114. 

1. R. sativus L. Koch syn. ed. 2, p. 84 et p. 1019. Var. 

ß) sylvestris Koch 1. ec. Die verwilderte zum Naturzustande zurück- 

gegangene Form. Wurzel dünn, spindelförmig, von der Dicke des Stengels. 

Blätter verschieden gestaltet, die basilaren und unteren Stengelblätter 

leyerförmig, fiedertheilig, mit sehr grossen meist kreisrunden kerbzähnigen 

Endlappen. Blumen ansehnlich lila-purpurroth, röthlich, gelblich, weiss, 

Schoten unregelmässig länglich eiförmig bis rundlich eiförmig, allmählig 

im langen Schnabel übergehend, 1—3 gliederig, mehrsaamig. Samen 
fast kugelrund, lichtbraun, fein runzelig, in weissem Mark locker ein- 

gehüllt. — In Getreidefeldern des gelben Berges bei Brünn, Juni — Juli 

Wenn diese Form sich mehrere Jahre auf einem und demselben ° 

Standort, wie z. B. hier bei Brünn, aus eigenem Samen fortpflanzt, so 

wird nicht nur die Wurzel dünner, sondern auch die Schoten verlängern 

sich und bekommen 1—3 Einschnürungen, wodurch sie gleichsam einen 

Uebergang zu Paphanistrum segetum darstellen. — Diese veränderte 

Pflanze ist sehr wahrscheinlich, wie auch Koch syn. p. 1019 andeutet, 

„Raphanus Landra“ Moretti ap. DC. syst. nat. V. p. 686 etiam 
Rehb. excurs. p. 656 und auch die in Siebenbürgen nicht selten vor- 

kommende Pflanze, die ich in meiner Enum. p. 75 und im Sertum no. 

337 als „Raphanus Landra“ aufgestellt habe. 

21. Gen. Raphanistrum Tournef. inst. 115. 

1. R, segetum Tournef. = Raphanus Rhaphanistrum L.— 
Eine in Grösse, Blätterform, Behaarung und Blüthenfarbe höchst 4 

veränderliche Form (siehe Enum. p. 75). — Merkwürdig ist die Ab- Bi 

änderung im Bau der Schoten, die 1, 2, 3 und 4gliederig, kürzer und 

länger geschnäbelt erscheinen, mitunter im Schnabel Samen tragen und 

einen Uebergang oder intermediäre Form zu „R. Landra“ darstellen. a 

Tr ar 
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Unter Saaten nnd anf bebantem und unbebautem Boden, zuweilen in 

solcher Menge, dass der Acker einem Blumenbeet gleicht. 

22. Gen. Bunias L. p. p. 

| f BD. Er ucage I. a) integrifolia. Mit lanter ungetheilten 

verschieden sestalteten, buchtig gezähnten Blättern. Die Pflanze ist 

schlaf, aufrecht oder niedergestreckt, bis 2° hoch. Stengel weitläufig 

mit schwarzen Drüsen besetzt. Blumen goldgelb. Repräsentirt wahr- 

.  scheinlich Bunias aspera Retz. oder die Var. ß) öntegrifolia Koch 

syn. n. 82,-— Unter Roggen bei Szam in Siebenbürgen, August 1854; 

B im Präter bei Wien, 1867; zwischen Rodaun und Liesing in Nieder- 

österreich, 1834. 

m) runcinata ee Mit schrotsägenförmigen Basilar- 

\ und unteren Stengelblättern, länglich-linienförmigen oberen 

Ei Stengelblättern, kleinen Blumen mit goldgelben Blumenblättern 

v von der Länge des Kelches. — Bei Klausenburg in Siebenbürgen, Juli 

1853 (Wolf). | 

23. Gen. Isatis L. 
EN uctorla L. Eine riesige klein- und sehr reichblumige 

Form auf Moorboden bei Moosbrunn in Niederösterreich, die wegen der 

“ vorn abgestutzten Schoten die T. tincioria vera repräsentirt. 

h 2, I. campestris Stev. Mit keilförmigen, vorn : zugerundeten 

Schoten und graugrüner Färbung der Blätter. — Sehr verbreitet in 

‚Siebenbürgen bei Langenthal (Barth), bei Heltau; in Ungarn auf dem 

Juli 1873 (Buschak); in Mähren bei Brünn an mehreren Punkten: 

‚Siebenbürgen bei Toroezke auf Kalk, 1875 (Csats). 

Die übrigen in Siebenbürgen vorkommenden Formen habe ich in 

Enum. M no. 442, 443, 444 angegeben, sind aber in der Fl. 

24. Gen. ln Grntz. ausb. 1,70. 

I u 0, macrocarpa Wierzb. Rchb. exeurs. p. 673 = Myagrum 
sativum D. = ÜCamelina sativa Crntz. Rehb. icon, f. 4292. — Unter 

| 8 aaten in Siebenbürgen; Ungarn (Vrabelyi); Niederösterreich; Mähren 
e Brünn nicht häufig, Juni, August. 
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“Schnäbelehen a —- !/s so laug als die Frucht. Frucht ziemlich breit 

2. C. dentata Pers. syn. 1, 191. Behb. exeurs. p. 673; icon. 

R, 4294 — Myagrum dentatuwm Willd. — Auf bebautem und un- 

bebautem’ Baden häufiger auf Leinfeldern. In Siebenbürgen hin und 3 

wieder aber nicht gemein; in Ungarn bei N. Podhrad (Holuby); in 

Niederösterreich bei Klederlif& nächst Wien; in Mähren: auf dem Spiel- ° 

berg unter Linum austriacum in prächtigen Exemplaren, Juni—August, 

3. C. microcarpa Andrz. in DC. syst. 2, p. 517. Rchb. 

excurs p. 673; icon. f. 4293. — Mit zwei Abänderungen: 

a) brevirostris. Mit kürzeren Schnäbelchen als die Frucht, im 

Bau ästig, dunkelgrün. Schötchen 1”/a’' im Durchmesser, birnenförmig, 

berandet. Pflanze bis 1/a‘ hoch. — Auf Aeckern in Siebenbürgen und 

bei Brünn, Juni, August. 

b) longirostris Schur. Durch lichtere Farbe, einfachen Bau, | 

vorzugsweise durch die sehr schmal gerändeten, länglich-birnförmigen, ° 

länger geschnäbelten Schötchen leicht zu erkennen. — Die Pfianze ist 

schlank, 1”/g‘ hoch, einfach und mit lineal-lanzettlichen, bis 1“ langen, 
ganzrandigen, am Grunde seicht pfeilförmigen, reichhaarigen Blättern ° 

dicht besetzt. — Auf Aeckern bei Czernowitz nächst Brünn, Juni 1870, ° 

4. C. campestris Spenn., wahrscheinlich mit (, sölvestris Fries, 

Wallr. identisch und der C. mierocarpa ziemlich nahestehend; in diesem 

Sinne = (. sativa a) pilosa Koch syn. p. 72, — Die Pflanze ist 

trübgrün oder graugrün, weichhaarig, bis 2° hoch, oben ästig. Blätter 

am Grunde verschmälert, kurzgestielt; Stengelblätter am Grunde breit 

pfeilförmig, sitzend. Blumen klein, blassgelb. Schötchen grösser 

als bei ©. microcarpa und kleiner als bei (©. macrocarpa, birnförmig, 

aufgeblasen, breit gerandet, mit verlängerter Basis, vorn zugerundet, 

bis 1%/2° lang, 1'/a“ breit. Fruchtstiel 4—5mal länger als die 

Frucht; abstehend, aufwärts gebogen. Fruchttrauben 9" —10 lang. 

Samen halb so gross als bei C. .satöva. Die Schötchen weniger leicht 

sich öffnend als bei ©. microcarpa. Blätter ganzrandig oder weit- 

läufig klein gezähnt. — An Ackerrändern, grasigen Abhängen, unbebauten 

Orten. Bei Hermannstadt; in den Weingärten bei N. Enyed, Mai 1870. 
(Osatö); um Brünn: Spielberg, gelber Berg; in Niederösterreich bei Laa, 

Auf diese Weise ist Camelina sativa vieler Autoren in die 

oben genannten -vier Formen aufgelöst, deren Unterscheidungsmerkm ale 

etwas subtil und wie mir scheint auch unbeständig sind, wenigstens” in 

Betreff der Blätter. -— Eine Hauptdifferenz liegt im Bau der Schötchen, 
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- denn diese lassen sich selbst bei Abwesenheit der vegetativen Pflanzen- 

 theile ziemlich gut unterscheiden. 

’ 25, Gen Psilonema €. A. Meyer in Liedeb. Fl. Ross. 1, p. 137. 

| 1. P. calycinum C. A. Meyer in Bull. de 1’ Acad. des seienc. 

de St. Petersb. 7, P- 132 — Alyssum calycinum L. | 

a) Praecox. 2''—3'' hoch, einfach, silberweiss, filzig. Blumen 

fe klein, schwefelgelb. Blätter eilänglich, kurzgestielt. — Auf sonnigen: 

h  grasigen Abhängen truppweise gleich nach dem Verschwinden des Schnees. 

= - Bei Brünn auf dem gelben Berge, im Hohlweg nach Latein, März — 

April; dann verschwindend oder in die normale Form übergehend. — 

‚Auch in Siebenbürgen. | | 

vd) subdeciduum Schur, wahrscheinlich = Alyssum campestre 

"M. B. oder P. calycinum var, 8) Ledeb. Ross. 1, p. 137. — Grau- 

rün, meist niederliegend, dünn- und mehrstengelie, ästig. Kelch gleich 

ach der Entwickelung der Blume abfallend. Schötchen spärlich stern- 

arig, fast kahl, "kreisrund, wenig oder gar nicht ausgerandet. — Auf 

alkfelsen bei Julienfeld und an Waldrändern bei Jundorf nächst Brünn, 

96. Gen. Odontarrhena c. K Meyer, 
Br 0. argentea Ledeb. Fl. Ross. 1,9, 141 I ar- 
onteum Witm. — Alyssum murale W. Kit. tab. 6; Bmg. enum. no. 
310.,— Auf Kalkfelsen und alten Mauern in Siebenbürgen und Ungarn; 

e einer Mauer ‚des Josephinums in Wien, u 1855. 

‚27. Gen. Öochlearia L. ex parte. 

| 4 e officinalis L. Bei dieser Art muss ich bemerken, dass 

der Umgegend von Wien zwei verschiedene Formen mir vorgekommen 

Die Br derselben ist zweijährig und durch ihre kleine Br 

unde. im Bette des Wienflusse, z. B. en Meidling und Schön- 

nn. — Ich nenne diese: Cochlearia micerorrhiza. 

 Eife andere Form ist offenbar perennirend ; denn sie besitzt eine 

se dicke reichfaserige vielköpfige Wurzel, welche zu gleicher Zeit 

ühende Stengel und -Blätterrosetten treibt. — Im Uebrigen konnte ich 

> scharf unterscheidende Merkmale finden, obschon der Habitus ver- 

den ist, — Einen wichtigen Unterschied bildet der Standort, denn 

© 
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sie wächst auf feuchtem Moorboden bei Moosbrunn in Niederösterreich, ° 

Mai, Juni. Die von Lerchenfeld 1780 in Siebenbürgen gesammelte 

Pflanze gehört sicherlich hierher, obschon Heuff. enum. p. 24 seine (. | 

officinalis in glareosis alpium angibt. — Ich nenne diese Abänderung 

C. macrorrhiza. 

28. Gen. ATMOTacia Fl. Wetter 2, p. 426. 

1. A. rusticana Fl. Wett. 1. c. = (Cochlearia Armoracia L, ° 

et Auctor. plurim, — Ich unterscheide folgende Abänderungen : \ 

a) heterophylla — Armoracia rustica 1. e. Mit verschieden 
gestalteten Blättern, kleineren Blumen und Früchten. Basilarblätter 

länglich-elliptisch am Grunde verschmälert, ungleich. 

b) homophylla — Armoracia macrocarpa Baumg. enum. no, 
1316. — Cochlearia macrocarpa W. Kit. t. 184, Mit lauter un- ° 

getheilten Blättern, grösseren Blumen und Früchten. Basilarblätter 

am Grunde herzförmig. (Koch syn. p. 72 und nach meinen Beobach- ° 
tungen.) — Beide Varietäten oder Arten an Flüssen, Gräben auf Wiesen 

gänzlich wildwachsend und sehr zahlreich — selten mit vollkommen 

reifen Früchten — z. B. an der Zwittawa und Schwarzawa, bei Kartbaus, F 

Obran, Neustift nächst Brünn ; in Niederösterreich am Wiener-Neustadter 

Kanal bei Klederling; in Siebenbürgen am ‘Zibin- und Altfluss bei ° 

Hermannstadt, Talmatsch; in Ungarn bei Pressburg und Pest an der 

Donau, Mai—Juli. | 

Gen. Thlaspi L. 

1. Th. perfoliatum L. a) amplificatum. Wurzel gross, 
ästig. Stengel vom Grunde aus langästig. Aeste. fast von gleicher. 

Höhe, bis 12° hoch, im Bogen aufsteigend, aufrecht. Blüthentraube” 
bis 8° lang. Fruchtstiele wagerecht abstehend. Schötchen verkehrt 

herzförmig. Narbe kürzer als die Herzlappen. Die ganze Pflanze ist: 

blaugrün angereift. — Auf schotterigen Abhängen des rothen Berges” 

Ungarn bei Ofen. 

2) pusillum. praecox. Pflänzchen einfach,  3—4'' WEN arın-. 
blumig. Basilarblätter rosettig,- kreisrund, gestielt, 1‘ im Durch- 

messer. Stengelblätter 3-4, aufrecht anliegend, elliptisch eder 
länglich, an der Basis seicht pfeilfürmig. Blumen sehr klein, anfänglich 

doldig, später sammt den Schötchen locker kopfförmig. Schö tchen 

rundlich-herzförmig, mit zweisamigen Fächern. Griff el sehr ku 
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- Herzlappen zugerundet. — Auf Kalkfelsen bei Latein und in den Wein- 

Särten bei Julienfeld nächst Brünn. — Th. alpestre Gmel, (non I.) 

Unser Pfänzchen ist gewöhnlich roth angelaufen oder angehaucht. 

2. Th. montanwm L. In Siebenbürgen auf dem Könistein 

und Butets mit Freund Hornung dort gesammelt; in Ungarn im Neutraer 

 Com., Juni— August (Holuby). Var. a) dentieuwlalum Schur Herb. 

N 10. 387. — Durch die elliptischen deutlich gezähnten Basilarblätter von 

der normälen Form zu unterscheiden. — Auf Kalkfelsen des Königstein 

0. bei Kronstadt 1854 beobachtet, erst ecke bestimmt. 

Mn STR, cochleariforme DC., dacicum Heuf , longira- 

 cemosum Schur und Jankae Kerner, dürften sich bei gründlicher 

" Untersuchung und Paralellisirung der klassischen Formen vielleicht als 

 Abänderungen einer und derselben Art herausstellen. — Ich besitze 7%. 

' Jamkae aus Ungarn vom Bade Parad (Vrabelyi) aus Siebenbürgen 

Mn von Torotzko, Juni 1871 (Barth) und aus der Hasoadek, wo ich sie 
1853 sammelte und als Th. longiracemosum bestimmte. Ich will hier 

noch erinnern, dass die Vegetationsphase bei dieser Form eine wichtige 

Rolle spielt und dass die junge Pflanze im Habitus von der frucht- 

‘ tragenden sehr verschieden ist, n 

u 80. Gen. Iberis L. 
| 1. L amara L. und I. umbellata L. habe ich fast in allen 

Ploren der österr.-ungar. Monarchie verwildert gefunden, z. B. in Sieben- 
Bi bei Hermannstadt und Kronstadt; im Mähren bei Brünn an Fluss- 

% ufern und Eisenbahndämmen ; in Niederösterreich häufig an der Liesing 

v\ und an der Wien, mitunter in verschiedenen Farbenspielen, und es 

we. keinem a nn bei len kuhe diese Formen -: 

‚31. Gen, Hornungia Rehb. 
1, H: petraea EBehb. Schur ‚Sert. no. 319 —= Hutschinsia 

raean R. Br. —= Lepidium petraeum L. — Ein viel hin- und her- 

eworfenes Plänzchen. — Ich fand es 1874 Ende Oktober im über- 

teinbruches auf dem xothen Berge bei Brünn, und zog aus diesem mir 

toblematischen Samen einige hübsche Exemplare dieser „Hornungia 

peiraea“, so dass ich auf deren Vorkommen in der Flora von Brünn 



32. Gen. Capsella Medikus syst. 2, 383. 
1. ©. .bBursa pastoris Mönch Meth. 271 — Thlaspi Bursa 

pastoris L. Von dieser allgemein verbreiteten Art sind so viele Varie- 

täten angegeben, dass ich mich hier auf die Erörterung weniger, viel- 

leicht neuer Abänderungen beschränken kann. | 

a) coronopifolia DC. Koch syn. 79 Var. S. (wie mir scheint!) 
Basilarblätter zahlreich am Boden ausgebreitet, 6“ lang, gestielt, 

bis 9jochig, im Umfang länglich, die Joche von einander entfernt, 

lönglich-eiförmig, ganzrandig, gezähnt oder vorn dreilappig eingeschnitten, 

mit elliptischem einfachem oder am Grunde eingeschnitten dreitheiligem 

Endlappen. Stengelblätter eingeschnitten oder fiedertheilig, die 

ganze Pflanze locker haarig, blassgrün. Blumen normal. — Auf Rasen 

auf der Postwiese bei Kronstadt in Siebenbürgen, 1854, 

Die Var. „apetala“ findet man mit ungetheilten, getheilten und 

verschieden gestalteten Blättern aber immer fruchtbar, so dass wir hier 

eine wahre Varietät oder künftige Art vor uns haben. — Ueberhaupt 

ist die Thlaspi Bursa pastoris L. morphologisch höchst wichtig, indem 

sie uus zeigt, welcher Umänderung die Organismen unter Umständen, ° 

die sich schwer erklären lassen, zulässig sind. : 

b) pygmaea depressa caerulen. Eine höchst merkwürdige Varietät. 4 

Wurzel ästig. Stengel niedergedrückt, 2‘ hoch oder lang. Blütlıen- ä 

stand über der Basis des Stengels beginnend, traubig. Die Basilar- 

blätter zahlreich am Boden gedrückt, rosettig ausgebreitet, fiedertheilig, f 

mit ganzrandigen Abschnitten, bis 1!/2’ lang, fast kahl. Blumen- 

blätter bläulich, wenig länger als der Kelch. Kelchblätter vorn dunkel- ä 

blau. Blumen sehr klein. Schötchen dreieckig-keilförmig, unreif 1!/a 
lang, seicht ausgerandet herzförmig, mit stumpfen Herzlappen. Griffel © 

die Emarpinatur überragend. — Auf sandig-steinigem Boden an der 

Schwarzawa unterhalb der Steinmühle bei Brünn, Juli 1870 (Unicum). 

Br 

23. Gen..Senebiera Pers. syn. 2, 185. * . 

1. 8. Coronopus Poiret. Koch syn. p. 80 — Cochlearia 

Coronopas L. — Auf Triften, Grasplätzen in Dörfern, überhaupt auf 

betretenen Orten. In Siebenbürgen auf dem Ziegelofengrund bei Her- 

mannstadt; in Ungarn bei Podhrad, Juli 1871-—-1874 (Holuby); in. 

Mähren bei Czernowitz nächst Brünn, August 1871, bei Hussowitz 18705 

in Niederösterreich an der Eisenbahn bei Klederling nächst Wien, 
Juli 1860. | es Be 
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34. Gen. Lepidium L. 
1. L. sativum L. Ist ausländischen Ursprungs wird aber in 

Gemüsegärten häufig kultivirt und verwildert sehr leicht, hält sich aber 

an einen Standort nicht lange, wie dieses bei allen einjährigen Pflanzen 

- der Fall ist, weil ihnen nicht die erforderliche Zeit und Ruhe gegönnt 

wird. Fast in allen Florengebieten habe ich diese Form gefunden und 

betrachte sie daher als völlig eingebürgert —- In Siebenbürgen kommt 

sie in manchen Jahren sehr häufig vor, z. B. um Hermannstadt, Klau- 

 senburg, Kronstadt; in Ungarn hei Pressburg ; in Niederösterreich bei 

Wien an mehreren Punkten; in Mähren bei Neustift, Kaıthaus und 

Ben Orten um Brünn, wo ich sie an der Schwarzawa mehrere Jahre 

- hinter einander beobachtet habe, aber hier nur die Var. tennisectum 

k oder erispam Koch syn. p. 77. | | 

Te 

2. L. campestre R. Brown. = Thlaspi campestre 1. 

a) calcicolum rigidum strictum. Steif aufrecht. Basilar- 
blätter fehlen der blühenden Pflanze. Stengel einfach, bis 12“ 

och. Die ganze Pflanze graugrün oder roth angehaucht. Stengel- 

blätter klein, länglich, zugespitzt oder stumpflich, ganzrandig oder 

wellig gezähnelt. Schötchen aufgeblasen warzig punktirt, später fast 

ahl. — Auf Kalkfelsen bei Kronstadt in Siebenbürgen; auf Kalkfelsen 

ei Latein- und Julienfeld nächst Brünn, Juni, Juli 1854—1871. 

N b) wmbrosum. Schlank, oben ästig, unten einfach, kurzhaarig, 

bhaft srün. Basilarblätter eilänglich-spatelförmig, stumpf, gestielt, 

etheilt, undeutlich gezähnt. Stengelblätter pfeilförmig. Schötchen 

tig, punktirt, warzig. — In Siebenbürgen an schattigen Orten, Her- 

ustadt; in Ungarn; ia Mähren; Ob. Nöma, Juni 1871 (Holuby). 

A e) Pseudo- hirtum. Der Var. b) ähnlich, aber weicher haarig. 

ilarblätter leyerförmig oder ungetheilt, mit grossem eilänglichem 

bzähnigem Endlappen, langgestielt. en fast kahl punktirt. — 

ht dem Thlaspi hirtum Crantz. Bug. 2, p. 243 nahe. — In Sieben- 

Pe: bei Langenthal 1867 (Barth). 

k v1. Ord. Violarieae DC. Fl. fr. 4, p. 801. 

m: 1. Gen. Viola L. 
Noch einmal, vielleicht zum letzten Mal, gehe ich an die Durch- 

tung der Veilchenformen meines Herbariumrestes. Aber, ich darf 

licht verhehlen, mit weniger Hoffnung auf günstigen Erfolg als in 

7 
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°- bachtung gestatten. — Dazu kommt noch die geringe Anzahl von Unter- 

‚ natürliche Mittelstufe gibt es hier nicht und würde als eine Halbheit 

die Wissenschaft nicht fördern: — Ich bin der strengen Unterscheidungs- 

meinen jüngeren Jahren, wo die Elastizität des Geistes leichter über 

Schwierigkeiten hinüber hilft, während das Alter vor ihnen zurückweicht, 

oder, wie man dieses auch in der Wissenschaft bemerkt, eine naturgemässe ” 

konservative Stellung behauptet und das verwirft, was früher für richtig - 

angesehen wurde. — In dieser Situation befinde ich mich, 

Die Veilchenformen sind allerliebste kleine Kobolde, die jeder? 

strengen Systematisirung spotten und durch ihre Vielgestaltigkeit ver-' 

wirren. Sie sind wegen ihrer kurzen Blüthezeit wahte Ephemeriden 3 

die im That des jungen Tages ihre Kronen dem Licht entgegenheben? 

und am Abend sich schliessen, dem Forscher also wenig Zeit zur Beo-" 

scheidungsmerkmalen zur Feststellung der Formen und Varietäten und 

es darf daher nicht auffallen, dass im Punkte der nominellen Bezeichnung” 

der vermeintlichen Arten und Varietäten so geringe Uebereinstimmung‘ 

sich fühlbar macht. — Denn es bleiben dem Botaniker hier, wie im’ 

allen ähnlichen Fällen, bei der Bestimmung der Veilchenformen nur die 

extremen Richtungen und Ziele, nämlich entweder strenge Differenzirung, 

d. h. Trennung der heterogenen Formen oder Zusammenziehung des 

möglichst Vereinbaren in unübersehbare formenreiche Arten. — Ei e 

methode zugetban und suche stets nach Formen und Abänderungen, d H. 

nach Arten und Varietäten, weil beide mir von gleichem Werth erscheinen 

da oft ein und dasselbe Individuum als Art und auch als Varietäl 

betrachtet werden kann. — Der richtige Name einer Form ist gewiss 

nicht werthlos, aber Hauptsache ist er nicht, da die Natur selbst keine 

Namen sondern.nur Individuen zu Tage fördert. Wesen, Abstammung 
und Zugehörigkeit der Individuen bilden die Basis der botanischen Studie | 

welche das Alter erheitern und die Jugend begeistern. Wer den Gattungs 

charakter .der Veilchen in seiner Vielseitigkeit rekapituliren will, d« 

verweise ich auf. „Mertens und Koch’'s Deutschlands Flora 2, p. rt 

wo ersichtlich ist, dass die Veilchen zu den Gattungen gehören, wo. 

ausgeprägtem Gattungscharakter die Arten und Varietäten sing 4 

begrenzen sind, Es ist. ein polymorphes Geschlecht! Br 

Eine monographische Bearbeitung wird man hier schwerlich erwar n n 

sondern es sind nur fragmentarische Mittheilungen meiner Beobachtunge 

der letzten Dezennien. 2. 
1. V. prionantha Bunge. In meiner Enum. p. 78 habe ic ie 

diese Form nach Angabe Neilr. Nachtr. 1861, p. 251 aufgezählt. ni 

führt sie in Oesterr. bot, Zeitschr. 1858, p. 200. nur 
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namentlich an). Neilreich 1. c. identifizirt diese V. prionantha mit 

Wiola Patronsi DC. Prodr. 1, aber nur Var, ß) et y) DC. 1. e., was 

iniv nicht wahrscheinlich scheint, .da zwischen V, Patrinii DC, V. 

primulaefolia und V. prionantha ein bedeutender Unterschied 

obwaltet. Viola prionantha Janka 1. c. ist von allen dreien 

genannten Formen verschieden und ist mit Viola Iovi Janka, nach 

meinen in der Hassadek und von Csato bei Nyirmezö in Siebenbürgen 

gesammelten Exemplaren zu identifiziren. Nicht zu konfundiren sind 

diese beiden Formen mit Viola transsilvanica vom grossen und kleinen 

"  Hängestein (Kalk) bei Kronstadt (Schur Enum. p. 78), da diese der V. 
primulaefoliae L. sich nähert. -— Weitere Beobachtungen werden diese 

Ungewissheit zu beseitigen haben. (Mit Viola sciaphila Koch steht 

keine dieser Formen in spezieller Beziehung!) 

By, incomparabilis Schur. Ich erörtere hier ein inter- 

essantes Veilchen, welches ich bis jetzt nur im botanischen Garten des 

k. k. Theresianums in Wien beobachtet habe. Es wurde als V. mira- 

\ bilis kultivixt, das Vaterland konnte ich jedoch nicht erfahren, eben so 

X rn. wenig war ich im Stande festzustellen, ob es ein Produkt der viel- 

- jährigen Kultur oder, da es von mehreren typisch hiehergehörenden 

Formen umgeben war, gar ein Bastard sei. In nächster. Beziehung steht 

dieses Veilchen mit V. palustris, epipsila und uliginosa, 

vorzüglich mit der letzteren. Es ist eine sogenannte „Viola synanthia,* 

weil sich Blumen und Blätter gleichzeitig entwickeln. — Wurzel 

 faserig, auf der Unterseite eines, an der Erdoberfläche ausgebreiteten 

 ästigen, fleischigen, ‚grobhöckerig-schuppigen, oberseits grünen Wurzel- 

 stockes (caudex bonus); Stengellos. Blätter und Blumen 

gleichzeitig erscheinend. Frühlingsblätter herzförmig, zugespitzt, 

mit offenem Herzwinkel und zugerundet-stumpfem Herzlappen, zahlreich, 

rundum sezähnt, kahl, lebhaft grün, dreifach nervig; Sommerblätter 

‚dreieckig nierenherzförmig, plötzlich zugespitzt, bis 4“ breit, 1/2“ lang, 

Blattstiel sehr lang, abgeflacht, gestreift, plötzlich in die BlattHache 

erweitert, vorn undeutlich und kurzgeflügelt. Nebenblättchen fast 

gänzlich frei, 1° lang, länglich-linienförmig, kahl, fast ganzraudig, nur 

mitunter mit einem Paar Wimpern vorn begabt, lang zugespitzt, an der 

pitze meist schwielig. Blumen die Blätter kaum überragend, purpur- 

‘osenroth, dunkelroth geädert, geruchlos, Blumenblätter verschieden; 

ie unteren elliptisch am Grunde verschmälert, zugerundet, stumpf; die 

seitlichen am Grunde kurz gebärtet; die beiden oberen ‚grösser, fast 

sisrund elliptisch, vorn undeutlich ausgerandet. Kelchblättchen eilan- 

btlich stumpf, häutig berandet, mit kurzem zugerundetem, länglich- 

78 
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| 'quadratischem, 1/g‘" Jangem etwas gekrümmtem Anhängsel. Sporn kurz, 

‚dick, stumpf, gerade, die Kelchanhängsel überragend. Griffel trompeten- 

fürmig, mit ungleicher Mündung. Antheren mit breiten orangen- 

farbigen Anhängseln. Frucht kahl, entsteht gewöhnlich aus den blumen-- 

blattlosen Sommerblumen. .— Diese hübsche Form blüht am genannten 

Standort im April und vegetirt dann des Sommers. — Bau und Habitus 

lassen vermuthen, dass sie eine Sumpf- oder Moorpflanze sei. — Vielleicht 

ist es doch nur V. uliginosa mutata, in welchem Fall die Akkom- 

modation an die ganz veränderte Vegetationsweise ein wichtiges Faktum 

wäre für die Umänderung der Pflanzen durch die Kultur, - 

3. V. odorata L. Ich muss bemerken, dass ich mich hier auf 

keine kritische Bearbeitung dieser polymorphen Form einlassen kann, 

sondern nur auf Erörterung der mir vorliegenden Exemplare beschränken 

darf, ohne eine definitive Bestimmung erzwecken oder beanspruchen zu 

wollen. Aber auch die Feststellung der Varietäten hat grosse Schwierig- 

keit, da die klimatischen Verhältnisse des laufenden Jahres, sowie die 

Vegetationsphase mannigfaltige Gestaltungen hervorrufen. 

a). vera — V. Martii Schimp. et Spenn., Viola odorata L. etiam 

Koch syn. p. 90. — Sehr verbreitet durch alle Florengebiete, an Hecken, 

Gebüschen, Waldrändern, in Gärten und Weinbergen, auf Rasenplätzen. 

d) rosulans. Basilarblätter und an der Spitze der Stolonen rosettig 
ausgebreitet. Bosetten gewöhnlich anfänglich blumenlos. 

c) stoloniflora. Mit langen, weit umherkriechenden, an den 
Gelenken und an der Endrosette wurzelnden Stolonen, welche auf ihrer 
ganzen Länge mit Blumen begabt sind. — In Wäldern in Siebenbürgen ; 

in Ungarn; bei Wien im Laaer Wäldchen; in Mähren in der Wald- 4 

schlucht bei Karthaus nächst Brünn, Juni 1870, # 

d) aestwalis. Pfanze grösser, 8“ bis 10° hoch. Blätter auf- © 

recht, langgestielt, 3° —4° lang, eiherzförmig, mit mehr oder minder = 

geschlossenem Herzwinkel, zugerundet stumpf. Wurzel kriechend, bis ° 

8‘ lang, (wahrscheinlich eine abgerissene Stolone). Vollkommene Blumen ° 

vereinzelt, meist blumenblattlose Blumen, welche grosse sehr rauhe Früchte 

bringen. — In Bergwäldern ; in Siebenbürgen auf dem Götzenberg und 
bei Langenthal (Barth); in Ungarn bei Podhrad (Holuby); in Mähren 

auf dem Nowyhrad bei Adamsthal;, Juni—Juli 1875. — (Die siebon- 

bürgischen und ungarischen Exemplare sind durch doppelte Grösse von. 

unseren verschieden.) ER 

e) ramosissima. Eine habituell sehr interessante Varietät, Wahr 

Stolonen fehlen; an deren Stelle ein ‚ARSIERR Wurzelstock. mit „mehrer 



101 

unterirdischen nakten, an der Spitze blühende Blattrosetien treibenden 

Stengeln. Die Pflanze liest auf dem Boden ausgebreitet 1° und darüber 

im Durchmesser, ohne jedoch weiter Wurzeln zu schlagen. Blumen 

gesättigt veilchenblau, kleiner als bei der normalen Form, und nur ein 

Blättchen ausgerandet. Sporn gerade stumpf, die Kelchanhängsel zweimal 

überragend.. Nebenblättchen lang zugespitzt, eiförmig oder länglich- 

eiförmig, mit drüsentraxenden Wimpern besetzt, Blumenstiele kahl. 

Blattstiele und Blätter spärlich und kurzhaarig. — Auf Gerölle des 

rothen Berges, in der Teufelsschlucht bei Brünn, April 1870. 

f) reniformis. Zart und weich gebaut, lichtgrün, 6“ hoch, 

buschig im Wuchs. Stolonen zart, kurz oder fehlend. Blätter 

kreisrund-nierenförmig, bis 2° im Durchmesser, rundum gezähnt. Herz- 

"winkel offen. Herzlappen zugerundet, mit dem 3-——4 mal längerem Blatt- 

stiel parallel. Blumen? Frucht kugelrund, dichthaarig. Aeussere 

- Nebenblättchen haarig, breit eiförmig, allmählig zugespitzt, drüsig ge- 

wimpert, 3° —4‘' lang. — Siebenbürgen, in Obstgärten und auf alten 

- Mauern ; in Wien im einstigen Stadtgraben, Mai 1850—1855. 

g) minutiflora. Diese Abänderung ist wohl von V. odorata 

c) micrantha Schwr Enum. p. 81, sub no. 490 zu unterscheiden, welche 

"nieht nur habituell, sondern auch durch die minutiösen, vollständigen 

violett-purpurfarbigen, wohlriechenden Blumen von unserer hier in Rede 

‚stehenden Pflanze abweicht. — Stolonen lang fadenförmig an den 

‚Gelenken wurzelnd, Blätter und Blumen treibend.. Basilarblätter 

gross, herznierenförmig, mit breitem Herzwinkel, kerbzähnig, — Neben- 

blättchen der Stolonen länglich, lang zugespitzt, gezähnt, vorn drüsig- 

gewimpert. Blumen sehr klein, 1° —1/‘' lang, blumenblattlos aber 

© fruchtbar. Früchte kleiner, 1'/a‘'' im Durchmesser, rauhaarig. — Auf 

trockenem steinigen Boden, in Siebenbürgen bei Zood; an Mauern bei 

Wien, z. B. am Mazleinsdorfer Friedhof 1860; in Mähren in der Johannes- 

"g schlucht im Schreibwald, in Weingärten bei Karthaus und des rothen 

und gelben Berges bei Brünn, Juni—August 1867—1870. 

“ h) sanguineo-rubra. Der Var. c) etwas ähnlich und wegen der 
1 ästigen Beschaffenheit sich auch der Var. e) nähernd. Stolonen und 

kurze unterirdische Stengel an der Spitze Blätterrosetten tragend. Die 

ganze Pflanze ist dünner behaart. Die Blätter sind nierenherzförmig, 

haben einen offenen Herzwinkel und sind fein kerbzähnig. Die Blumen 

| sind grösser als bei V. odorata vera, purpur-bluthroth, fast geruchlos. 
Die Sommerblumen sind sehr klein, blumenblättlos aber fruchtbar. Die 

| Nebenblättchen sind länglich-eiförmig, von der Mitte allmählig zugespitzt, 
“ 



kurz gewimpert und mit Drüsenwimpern untersetzt. Der Frucht- 

knoten eiförmig, kahl wodurch sie sich von P. odorata unterscheidet, 

und der V. sciaphila sich- nähert oder als eigene Form gelten könnte. — 

Im Augarten auf Rasenplätzen in Brünn, Mai 1871. 

i) pallidiflora. Der Var. %) nicht wnähnlich, lebhaft grün, mit 
kriechendem Wurzelstock und Stolonen begabt, an deren Spitze sich 

blühende Rosetten befinden. Blätter mehr kreisrund-nierenförmig, die 

der inneren Reihe herzförmig, Nebenblättehen eilanzettlich, lang 

zugespitzt, drüsig gewimpert, vorn etwas zottig. Blumen blassblau 

oder in das röthliche spielend, wohlriechend. Blumenblätter ziemlich 

gleichmässig gestaltet, nur das eine Blumenblatt ist grösser, rundlich 

‚dreieckig . oder verkehrt eiförmig, ausgerandet, | kahnförmige zusammen- 

gezogen. Sporn wie die Petale gefärbt, aufwärts gekrümmt. Kelch- 

blättchen mit kurzen gewimperten Anhängseln, stumpf, die drei oberen 

schmäler und spitzer. Der Fruchtknoten kugelig-eiförmig, vorn 

behaart. — Auf Rasen und in Gebüschen des Augartens in Brünn, 

April 1873. 

'%) leucantha. Nicht mit V. alba Bess. zu konfundiren; wahr- 
scheinlich mit „V. hortensis“ Schur Enum, p. 82 identisch, die ich nicht 

‚besitze, um sie mit der in Rede stehenden „leucantha“ zu vergleichen. 

Unsere Pflanze ist durch den Mangel der langen blühenden Stolonen 

verschieden von den siebenbürgischen und ist im Ganzen der Var. ;) 

ähnlich, nur dass die Blumen sammt dem Sporn vollkommen weiss sind. 

Die Blätter sind herznierenförmig, stumpf (nicht dreieckig zugespitzt, 

herzförmig, wie bei Y. alba Bess.). Blattstiel halostielrund, ober- 

seits flach, gerandet, wie die Blätter kurz- und dichthaarig. Neben- 

blättchen eilanzettlich, die inneren länger zugespitzt; alle ganzrandig. 

drüsig gewimpert, vorn zottig. Blumen ziemlich gross, weiss, wohl- 

riechend. Vier Blumenblätter gleichgestaltet, das fünfte grösser, 

fast kreisrund, zusammengezogen. Sporn stumpf, vorgestreckt, die Kelch- 

anhängsel weit überragend.. — An schattigen Orten, in Gärten und 

‚Parkanlagen, in Siebenbürgen in den Obstgärten bei Heltau; in Nieder- 

österreich im Walde bei Haking nächst Wien (1855); in Mähren im 

| Ritter v. Schöller’schen Park und im Augarten, Mai 1874. 

4. V. swavis M. Bieb. Pl. taur. eauc. 2, p. 164 = VP. oderata 
vor. B) Ledeb. Fl. Ross. 1, p. 250 et plurim. Auctor; Koch syn. p. 91; 

Schur Enum. p. 81. — In Gras- und Obstgärten, an schattigen grasigen 

Orten, Waldgebüschen, Weinbergen, in der Hügelregion ; in Siebenbürgen 

an mehreren Orten, Schur 1. c.; in Niederösterreich, in Wien in den 

- 



Der Gerufhı ist von Re odorata verschieden! 
{ 

m ‚Preudo-suaris Schur. Mittelform zwischen V. suavis 

a, jedoch der ersteren wegen der mehr oder minder langen 

: twas buschig. Stolonen vorhanden ‚oder fehlend und im 

I nnengsteitet; eelich unterseits. en N eben-. 

en nur am Grunde mit dem Blattstiel verwachsen, länglich, 

vorzüglich vorn dichter gezähnt, die der inneren Blätter 

on länger, alle in ‚lauge Aahye mit einer Schwiel 

Esch ‚gebärtet. oo kurz, stumpf, Wenig sole 

I otalaı gefärbt. Kelchblättchen länglich-stumpf, mit halbkreis- 

| anzrandigen, stumpfen Anhängseln begabt. Fruchtknoten 

Si ER apen en Orten in en 2. B. hinter 

am re ex6. p. 705, en n0. 4498 a Schur es 
> Meine ‚siebenbürgische Pflanze bildet eine Mittelform zwischen 

‘a und odorata, indem sie im Blätterbau der absteigenden 

| urzel und im Mangel der Stolonen der ersteren, in den wohl- 

Blumen der anderen sich nähert. — Ob dieses die klassische 

kann ich im Moment nicht bestimmen, doch halte ich es 

1 —: In Siebenbürgen an mehreren Orten, in der Hügelregion, 

i 1850, 

a 0 050. Von der senannten durch die Anwesenheit von 

Hosen an der we Rosetten ER Stolonen und durch 



zu zählen ist, wohin anch Heuffel selbst, Enum. 28, sie gestellt hat. - 
Ich halte mit Koch, syn. p. 90, Y. alba Bess. für eine gute Form. 

7. V. hirta L. Koch syn. p. 89. — a) vulgaris Rehb. exeurs, je 

p: 705, sub no. 4493 ß). Wurzelstock einfach oder ästig, mehr-. e 

köpfig. Pflanze 3° hoch, reichbehaart. Blüthenstiele fast kahl, länger ” 

als die Blätter. Blätter breit herznierenförmig bis herzförmig, stumpf- 2 

lich-kerbzähnig. Nebenb! “lıyer verschieden, die äusseren länglich- 

eiförmig gezähnt, die inneren schmäler länger zugespitzt, vorn flaumig, 

Zähnchen an der Spitze eine Drüse tragend, ganzrandig. Von den Blumen- 

blättern sind die beiden grösseren seicht ausgerandet und gezähnelt. 
Blumen röthlich-violett, geruchlos. — Hierher gehört eine Varietät 

mit fleischigen trübgrünen herzeiförmigen Blättern und kleinen Blumen. 

b) carnosula, die einen Uebergang zu V. collina bildet. 3 

c) Jaxa wmbraticola, mit kleineren herzförmigen Blättern u ds 
blassen Blumen aus Siebenbürgen. — Diese Form ist sehr verbreitet in 

Siebenbürgen; Ungarn (Holuby); bei’Wien an mehreren Punkten; in 

Mähren, z. B. bei Brünn auf dem Kuhberg, rothen Berg, oberhalb I Par- ® 

fuss, auf dem Hadiberg, bei Adamsthal, März — Mai (Theimer). | 

d) fraterna Rehb. pl. erit. 1, icon. 95. — V. parvula Opie. 

Schur Sert. no. 351, c) wenn ich nicht irre, da ich die Or fan 

nicht gesehen habe. — Wuchs mehr oder minder buschig, Blätter 

kleiner kürzer gestielt, rundlich- oder dreieckig-herzförmig. Blumen 

zahlreich die Blätter überragend. — Auf sandigen Wiesen, Hügeln, in 5 

Nadelwäldern, in Siebenbürgen sehr verbreitet; in Ungarn bei Podhrad 
(Holuby); bei Wien; bei Brünn an mehreren Orten, März — April. E 

e) lactea Holuby. Der Var. d) ähnlich aber mit milchweissen 

Blumen. — N. Podhrad in Ungarn, Mai 1875 (Holuby). 7 

f) nivea. Der Var. d) fraterna ähnlich aber mit weissen Blumen. 

In. den Hammersdorfer Weinbergen in ee April; auf de 

. Kuhherg bei Brünn, .1870. j 

9) grandiflora mit grossen weissen Blumen und dreieckig-heı 

- förmigem äusserem Basilarblatt, inneren anfänglich tütenförmig-eingeroll e 

rauhhaarigen Blättern und ganzrandigen inneren Nebonbizkierm. — Stolz 

burg in Siebenbürgen, 1847. 

h) minuta kommt auf Kalkfolsen bei Julienfeld und Latein näc 
Brünn vor. -Blumen sehr klein, lichtblau. | Ar. 

Die in meinem: Sertum sub no. 351 aufeestellten nn x 

ich jetzt wegen Mangels der betreffenden Exemplare nicht ‚erörtern, : 

„ 



mei 18 aber, dass. meine heutige asian über dieselben, welche 1853. 
Rn flüchtig zusammengestellt ‚worden sind, eine andere sein dürfte, — Gewiss 

N Dee none, selbstständige Formen darunter, : | 

er 5 Drymeia Schur, Enum. :D- 79. Uebergangs- oder Mibtel- 

a zwischen VD. collina und umbrosa, welche in meinem Sertum und. 

‚daher ‚auch in M. Fuss exeurs. fehlt. 1860 habe ich eine ähnliche 

EN Form. in der Brigittenau in Wien gefunden, die von der siebenbürgischen 
durch‘ kürzer ‚gestielte Blätter abweicht und als Var, breviuspetio 

| late bezeichnet wurde. — Auch im Josephsthal bei Brünn kommt eine 

“ ähnliche, d.; I. Mittelform vor, die is h: subdrymeia nenne, welche 

die siebenbürger mit der Wiener Pflanze u 

e 9. V. campestris M. Dieb, Fl. taur. cauc. 1, 173, 3, 162; 

N, Schur Enum.. p- 80; Sertum no. 353; _ Rehb. excurs. p. 705 eb icon. 

‚ erite, 1.89 -91,; hir Verh. des sieb. Ver. 1853, p. 107; Ledeb. Fl. 
Ross. 1 Sin 248 identifizirt sie mit V. hirta Koch, vereinigt sie mit 

) V. ambigna. W. K., was aber nach meinen nl nicht richtig 

\ sein kann. 7 Die Bienen Forn, welche ich noch näher beschreiben N 

werde, stimmt i in ihrer Kleinheit mit der siebenbürgischen, ist aber etwas 

“ mehr behaart. und bildet einen Uebergang zu V. ambigua, mit der sie 

auch gemeinschaftlich, (d. h. auf demselben Areal, vorkommt. — In 

| en In. ur Hügelrogion; Po E ae Her- 

ht ea etwa se „V. hirta ae a in Kg 

| n zarten als V. ambigua und hirta, ist weniger behaart und hat 

b atth] aue a wohlriechendo kleine Blumen. — Dem on und 

| Sarg oder auch etwas kriechend, mitunter in 

klein, "De lang, herzeiförmig, gestielt, lebhaftgrün, auf beiden u 

N fast kahl, am Rande wie der Blattstiel abstehend haarig, etwas 
hi ) kerbzähnig, wit seichtem offenem Herzwinkel, rundlich zugespitzt. 

blättehen lanzettlich, lang zugespitzt, fast halb so lang als 

Blatistiel Rue am Rücken dünn behaart. Wimpern m 
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eine Drüse endigend, nach vorn zartflaumig. Blumen klein, liehtblan- 

lilafarbig mit  weissem Schlunde, sehr wohlriechend. Sporm weiss, 
kurz, dick, stumpf, etwas aufwärts gekrümmt, die Biegung des Blumen- 

stieles nicht überragend. Kelchblätter länglich, stumpf, mit zu- 

gerundetem Anhängsel, am Rande gewimpert. Blumenblätter läng- 

lich-elliptisch, vorn zugerundet, das unpaarige ausgerandet, alle am Rande 

schwach gekräuselt, ungebärtet, am Grunde gewimpert. Fruchtknoten 

rundlich-eiförmig, kahl. — Auch bei dieser Form sind die späteren 

Blumen sehr klein, blumenblattlos, im Umfang der Laubrosette gestellt, 

aber fruchtbar. 

10. V. ambigua W. Kit. Koch syn. p. 90; Rchb. icon. pl. 
erit. 1, f. 91; Schur Enum. p. 80; Sert. no. 354; Bing. En. 1, p. 181. — 

An steinigen buschigen Abhängen, auf Hügeln, Wiesen, in Weingärten, 

auch auf Mergel und Kalkboden. In Siebenbürgen an vielen Punkten, 

Hermannstadt, bei Monora (Barth), am Marosufer bei Czombord, April, 

Mai 1875 (Csat6), bei Mühlenbach; in Ungarn bei Podhrad, Mai 1871 

(Holuby); bei Brünn auf dem rothen Berge, Mai 1872, auf Kalkfelsen 

bei Latein, April 1873. 

11. V. collina Bess. En. pl. Volhyn. p. 10, no. 243; Koch 

syn. p. 89; Schur Enum, p. 80; Sertum no, 352. — Die Identität von 

V. collina Bess. und V. umbrosa Hoppe ist mir nicht klar, da unter 

diesen beiden Bezeichnungen mir .verschiedene Formen vorgekommen sind 

und auch in meinem Herbarium sehr heterogene Exemplare darunter vor- 

liegen. — Nach Ledeb. Fl. Ross. 1, p. 249 könnte unter V. collina 

- sehr leicht V. campestris verstanden werden, da auch in der Anmerkung 

die kleinere Gestalt, geringere Bekleidung und die blassblauen wohl- 

riechenden Blumen hervorgehoben werden. — Unsere siebenbürgische, 

ungarische und mährische Pflanze dürfte der „Viola hirswta* Schult. 

 syst. V, p. 361 entsprechen, jedoch sage ich dieses nur beiläufig, da 

ich weder von V. collina und umbrosa, noch von V, hirsuta Original- 

exemplare zu Gesicht bekommen konnte, — In schattigen feuchten 

Waldschluchten, Thälern und Gebüschen; in Siebenbürgen bei Talmatsch _ 
am Rothenthurmpass, bei Hermannstadt und Kronstadt; in Ungarn bei 

Podhrad, Mai 1872 (Holuby); in der Umgegend: von Brünn nicht selten, 

z. B. am Fuss des Hadiberges unter dem Schembrafelsen, Mai 1870, 

bei Adamsthal, in der Thalschlucht gegen Sobieschitz bei Karthaus, 

April, Mai. Er 

12. V. sciaphila Koch syn. p. 90. YV. umbrosa Sauter. 

non Hoppe neque Fries. —- Eine Mittelform zwischen V. umbrosa und 
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at keine non mit V. Jovi und kann Höchstens mit 7, N 

| 1. T nord, ui Schur. Hine interessante, zwischen V. a Mm- 

igua und u hybrida stehende Form. Wurzelstock kriechend, 
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sagen kann, da ich diese nur getrocknet kenne. — An Zäunen, Gebüschen, u 

in ÖObstgärten bei Podhrad in Ungarn, April 1872 (Holuby). Die sieben- 

bürger Pflanze wächst an ähnlichen Standorten, auch auf Kalk bei 

Kronstadt (1854). 

16. V. adulterina Schur. Eine interessante zwischen V. odo- 

rata und V. mirabilis stehende auch an V. palustris major erinnernde 

Form, welche ich leider nur sehr unvollständig besitze und daher auch 

nicht genau charakterisiren kann, Wurzelstock, Stolonen, Blätter, 

Nebenblätter, Blumen spielen in V. odorata und mirabilis hinein, 
in deren Gemeinschaft sie auch wächst. Blumen sind lebhaft violett- 

blau und von schwachem Geruch. — Es liegt hier die Vermuthung nahe, 

dass meine Pflanze eine Hybridität sei, die aber weiter zu beobachten 

ist. — In der Thalschlucht bei Karthaus nächst Brünn unter Dornen- 

gesträuch, Juni 1870. r 

17. V. mirabilis L. In dem Wesen der meisten Veilchen- 

formen liegt die Tendenz zur Verkümmerung einzelner Blüthentheile, 

namentlich der Blumenblätter und des Fruchtknotens. Besonders ist es 

bei Viola mirabilis auffallend und charakteristisch, obschon dieses an 

keine feste Regel gebunden ist und von äusseren Einflüssen abhängig 

zu sein scheint. Schon die Art und Weise ihres Wachsthums, dass sie 

nämlich ein- und zweiachsig ist, ist merkwürdig und interessant, während 

unsere übrigen Veilchenformen entweder nur zwei- oder dreiachsig sind. 

Ich unterscheide folgende Fälle des Verkümmerns der Blüthentheile: 

a) primitia. Die erste zweiachsige Frühlingsform mit vollstän- 
digen schönen basilaren Blumen und basilaren Blattrosetten aber mit 

gänzlich oder doch zum grossen Theil unfruchtbaren Blumen. Blumen 

und Blätter erscheinen gleichzeitig. Die Blumen sind aber meist A- 

fruchtbar. — Sie blüht gleich nach dem Schwinden des Schnees. 

vd) semiperfecta. Die basilaren Blumen vollständig mit Blumen- 
blättern versehen, aber unfruchtbar, während ‚die der ‘dritten Achse 

blumenblattlos und fruchtbar sind. 

c) perfecta. Sowohl die basilaren vollkommenen als auch die der 
dritten Achse fruchtbar. 

d) corollata. Die basilaren. und stengelständigen Blumen mit 4 

einer Blumenkrone versehen und an beiden Achsen theilweise fruchtbar. 

Eine merkwürdige Abänderung. | 

e) contraria. Die basilaren Blumen vollkommen und fruchtbar, 4 

während die stengelständigen blumenblattlos und unfruchtbar sind. Also & 

ein umgekehrter Fall. - 



ih ‚doch kann ich sie nicht zufällig nennen, da sie mit den klimatischen 

Zuständen und mit dem davon abhängigem Auftreten der Insektenwelt 

im Zusammenhaug. zu stehen scheinen. 

Re Mn. Wäldern und Thalschluchten; in Siebenbürgen; in Ungarn 

Trabelyi, Haluby) ; bei Wien; bei Brünn an mehreren Punkten. Blüthe- 

2 t März — Mai, nach Lage des Standortes, 

vg Ip arenaria DO. Fl. franc./A, 806 (1805). > Bei, der 

! Madlung dieser none Art nn ich u Ansichten DC., Koch’s- 

E- Karkft, Rehb. in seinen Schriften stellt 2. _3 Arten auf, die 

ar nicht. ‚scharf zu unterscheiden sind, sich aber frisch und im 

Ban _ wenn nicht als ‚Arten so doch als Varietäten a. 

hoch, ästig, 

li mehrköpfig, . 

Yang, nierenherzförmig, mit mehr oder minder 

in | Genom aseinker trübgrün, wie die Pflanze kahl oder kurz- 
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auch spätere Botaniker konnten über den Autoritätsglauben nicht hinüber 7 

dem, Kuhberg, bei Latein, überhaupt nicht selten, März — April. — 
Hierher ziehe ich: V. Allionii Pio. Rehb. excurs, p. 706; icon. 1, ° 

f. 142— 146 = V. glauca M. Bieb. = V. lirida b) minima 3 

Schur Enum. p 82 = V. numulariaefolia Host. etiam Schult- " 
(non AIl., welche Rehb. zu V. rupestris rechnet.) b 

b) rupestris Schmidt. in der neuen böhm. Abhandl. 1791, 1, 
p- 60, f. 10; Rchb, exe. p. 705; pl. erit. 1, icon. 141, XII, f. 4499 
— Viola arenaria Schur. — Wuchs schlaffer, mehr aufrecht, spärlich 
behaart. Blätter mehr nierenherzförmig, grösser, bis 8” im Durch- 
messer, fein kerbzähnig, auf der Rückseite. dunkel punktirt, auf der ° 

Oberseite kurzhaarig. Blumen doppelt grösser als bei V. Allionü, 

8° lang, lichtblau. Sporn länger und seicht aufwärts gekrümmt. 

Nebenblättchen schmäler als bei V. Alliniüi, länger zugespitzt. — 

Vielleicht nur mehr entwickelte Form der vorhergehenden. — Auf steinigen ° 

schattigen Abhängen, in Felsenritzen, z. B. im Fürstenwege nach Adamıs- k 

thal, oberhalb Sebrowitz, auf dem Schembrafelsen, auf dem rothen Berge ° 
bei Brünn, April — Mai. 4 

c) ivida — V. livida Kit. Rehb. icon. 147—149 —= V., pur- ) 
purascens Krok. sec, Rechb. exeurs, p. 716. — Im Wuchs der Var. b) ° 
ähnlich, aber uoch schlaffer, weicher und reicher behaart. Blätter 
nierenherzförmig, blaugrün, auf der Unterseite röthlich angelaufen oder 
bleigrau (lövida), Nebenblättchen noch schmäler, weitläufig gezähnt. ; 

Zähne gewimpert. Blumen etwas grösser wie bei V, rwpestris, licht- ° 
blau, violettblau, weiss oder gelblichweiss (eburnea). Wahrscheinlich ° 

eine noch mehr entwickelte Form von V. Allionii und rupestris. — 

In schattigen Schluchten, 'Thälern, Kiefernwaldungen. Nächst Brünn ° 

bei Adamsthal, im Schöpsenthal bei Obfan, bei Karthaus, Sobieschitz ; 

auch in Siebenbürgen am Altfluss bei Talmatsch, April 1846. Die Var, 3 

albiflora sew ebuwrena im Prater bei Wien, 1836, 

19. V. silvestris Lam. Fl. franc. 2, p. 680. Eine den ältesten ° 

Botanikern bekannte Pflanze, welche aber erst von Dedonaeus und später ° 

von Lam. Fl. frane. 1. ‘c. zur selbstständigen Art erhoben wurde, bis ° 
wohin sie als eine Varietät von Viola canmina betrachtet wurde. Aber 

kommen und nahmen diese Form als Viola canina sylvatica, wie z. B. 
Bluff. et Fingerh. im Comp. 1, 1.p. 408, sowie viele andere gewichtige 

hotanische Autoritäten. — Es ist eine ziemlich konstante Form, welche 
zwar in angrenzende Formen hinüberspielt mit denen sie wahrscheinlich ° 

eine gleiche Abstammung hat, wodurch aber ihrer Selbstständigkeit als 

je 
u ß i 



Art kein ae geschieht. Die Wieleestallißkeit a che aus den 

aufgestellten Abänderungen, doch darf ich bei deren Erörterung nur die. © 

‚ morphologisch wichtigen berücksichtigen. 5 

a) repens. Wurzelstock horizontal kriechend und an entfernten 
- Punkten aufrechte, kurze, blühende Stengel treibend. Basilarblätter 

 nierenförmig am Grunde gerade abgestutzt. Pflanze 6°‘ hoch, ästig. — 

| In Gebüschen des Augartens in Brünn, April 1873. | 

'b livescens aestivalis. Interessante Sommerform, mit bogig auf- 

nn steigenden, bis 8° hohen Aesten, Blätterrosette reichblätiig. 

rBasıla rblätter breit herzförmig oder nierenherzförmig. Obere 

\ { 5 ten selblätter herzförmig zugespitzt; alle auf der Unterseite röthlich- 

N. bleigrau angelaufen, Blumen blassblau, dunkelblau geädert, aufgerichtet 

Mt oder wagerecht; die seitlichen Blumenblätter reich gebärtet, Sporn 

gelblich, gerade, 3—4mal so laug als die Kelchanhängsel, oder so lang 

als die Platte des Blumenblattes. Blumenblätter seicht ausgerandet, 

fein kerbzähnige. Nebenblättchen aus lanzettlicher Basis allmählig 
zugespitzt, eingeschnitten, pfrimenförmig gezähnt. — Zwischen Gebüsch 

in \ Augarten in Brünn. / 

c) 'serotina. Der Var b) ähnlich, aber die Blätter auf beiden 

Seiten grün und die Blumen sehr klein, lebhaft blau. mit blassgelbem 

‚kürzeren Sporn. — Im Josephsthal bei Brünn, September 1875. 

u a sunioola == V. silvestris vera = V. silvestris Lam’ 

“ Koch ‚syn. p. 91 — TV. canina Bmg. En. p. 182 ex parte — V. ca- 

/ a BD: sylvatica Fries. nov. suec. ed. 2, DB 272. — Veberhaupt Viola 

nina vieler älterer und neuerer Autoren. — Alerbor sehören auch 

Viola _ podolica Bess.“ En. p. 11, no. 247 und „Viola sylvestris 

) suborbieularis. Eine Mittelform zwischen 7. arenaria und 
silvestris minor, von der ich ein Exemplar aus Kronstadt vom 

W urzel. einfach, en gerichtet, 



3“'— 7" im Durchmesser, fein kerbzähnig, lederartig, kahl, wie die 

ganze 3° hohe Pflanze. Blumen langgestielt, lichtblau, anfänglich 

nickend, später wagerecht oder aufgerichtet. Blumenblätter tief 

ausgerandet, mit einem Zackchen in der Ausrandung. Sporn allmählig 

Ber verjüngt, gerade, stumpf. Kelchblättchen länglich, zugespitzt, mit 
M a e zugerundeten oder undeutlich gekerbten Anhängseln,. Nebenblättchen 

A aus lanzettlicher Basis allmählich verschmälert, lang zugespitzt, tief ein- 

. geschnitten, pfrimlich gezähnt. — Auf dem Kapellenberg in Kronstadt 

in Siebenbürgen, April 1854. — Die Blätter sind auf beiden Seiten 

punktirt. — Ich hatte dieses Pfilänzchen als Viola numulariaefolia 

Host. bezeichnet, was aber ebenso problematisch, als die übrigen ebenso 

klingenden Namen, ist. — Wir haben V. numulariaefolia AU., Schlech., 

Schult., Host., Schmidt, M. Bieb. und vielleicht noch anderer Autoren, 

die aber alle, wie mir ‚scheint, typisch zu V. sölvestris oder V. arenaria 

gehören. 

:- 20. V. Riviniana Rehb. excurs. p. 706; icon, erit. 1, 202, 

Ben 203, XIIL, f. 4502 — V. silvestris var. Riviniana Koch syn. p. 91 
m. == V. canina Curt. = V. neglecta M. Bieb. (an Schmidt?). Eine 

unserer schönsten Veilchenformen, der nur der herrliche Duft fehlt, um 

dem Märzveilchen den Rang abzugewinnen. — Sie kommt in allen öster- 

reichischen Florengebieten, besonders schön bei Brünn und in ein paar 

Abänderungen vor, die ich hier kurz erörtern werde, 

a) intermedia frutetorum. Schöne Mittelform zwischen V. 
Riviniana und sölvestris, beiden gleich nahestehend, aber dureh Habitus, 

Standort und kleinere Blumen auf den ersten Blick zu unterscheiden. 

Die Pflanze ist zarter und einfacher im Bau, bis 9° hoch, kahl, von 

der Mitte aus entfernt gabelförmig-ästig. Basilarblätter einzeln 

oder fehlend, wie die Stengelblätter mehr oder minder breit herznieren- 

förmig. Nebenblättchen länglich-linienförmig, allmählig zugespitzt, gezähnt, 

von der Mitte aus ganzrandig. Blumen achselständig, langgestielt, 

Er blassblau, um die Hälfte-"kleiner als bei V. Riviniana normalis, mit 

u 'vorgestrecktem. unteren Blumenblatt. Sporn: kurz und: dick, gelblich, 

| oberhalb seicht gefurcht. Kelchblättchen lanzettlich, etwas gekrümmt, 

mit zugerundetem Anhängsel. Früchte elliptisch- ah zugespitzt, 

4 Jang. Samen weiss, glänzend, fast kugelförmig. — An schattigen 
©... buschigen Abhängen: im Augarten, bei Adamsthal, auf Kalk bei Latein 

und Julienfeld bei Brünn; auch in EIN DDRUATEN. bei Kronstadt auf der 

Pojana, Mal: 

| RR 
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| b) subapetala. Die Blumen der ersten und dritten Achse nicht 

selten blumenblattlos, im Uebrigen von der Var. a) nicht verschieden — 

Viola degener Schweigg. — Im Augarten in Brünn mit der Var. 

b) unaschaluich, Mai 1873. 

ec) longipeduneulata. Mit verkürztem ästigem Stengel, anwesender 

Blattrosette, einzelnen langgestielten Blumen. Blumenblätter 

lilafarbig, schmäler als bei den vorhergenannten, sonst wie bei Var. a), 

die mittleren ‚stark bebärtet. Blätter kleiner, herzförmig oder herz- 

nierenförmig, stumpflich zugespitzt. Blüthenstiele behaart. Neben- 

blättchen borstig-pfrimenförmig, sezähnt, am khande sammt den Zähnen 

haarig oder kahl. — In feuchten schattigen Wäldern: in Tirol bei 

Meran; bei Obran nächst Brünn, einzeln, behaart; auf dem rothen Berge 

‚eine kahle Form, Mai 1874. — Diese Form spielt in V. arenaria var. 

rupestris hinein und könnte leichter die haarige Form zu einer Ver- 

wechslung Veranlassung. geben, doch besitzt die V. Jongipeduncn- 

!ata einen kürzeren dickeren, geraden Sporn. 

d) subasarifolia. Dunkelgrün, robust und gedrungen im Bau. 

Wurzel an der Spitze faserig, mehrköpfig. Stengel bis 8° lang oder 

hoch. Basilarb] ätter kreisrund-nierenförmig, mit mehr oder minder 

offenem Herzwinkel. Stengelblätter etwas zugespitzt, alle unter- 

' ‚seits meist bleigrau, braun punktirt, fein kerbzähnig. Nebenblättchen 

wie bei der normalen Form, nur die stengelständigen länger zugespitzt. 

- Blumen schön, gross, azurblau, geruchlos, das untere Blättchen aus- 

gerandet, verkehrt eiförmig. Sporn kurz, dick, gefurcht, die Kelch- 

anhängsel überragend. Anhängsel des Kelches K fein gekerbt. — 

"Die oberen späteren Blumen sind kürzer gestielt. — Auf Wiesen im 

Augarten rail, V. silvestris und Riviniana nen Ende Mai. 

ey, Pseudo-canina Schur. Eine eigenthümliche Form, 

die an V. canina lätifolia und Kiviniana erinnert und vielleicht eine 

iR Hybride == V, canina-Riviniana ist, da ich in ihrer Nähe auch 

Exemplare von V, canina beobachtete. —- Leider habe ich sie nicht 

vollkommen entwickelt Sefunden, so dass eine endgiltire Bestimmung 

nicht zulässig ist. — Die Pllauze wächst buschartig, ist 9° hoch dunkel- 

 glänzendgrün, kahl. — Wurzel abwärts gerichtet, hoölzig, reich befasert, 

" mehrköpfig. Basilarblätter einzeln, langgestielt, kreisrund-herzförmig, 

““ mit offenem Herzwinkel, vorn zugerundet, 2° lang; Stengelblätter 

 herzförmig, zugespitzb: alle kerbzähnig. Blattstiele, vorzüglich bei 

den Basılarblättern, in die Blattfläche allmählig übergehend, d. h. vorn 

‚ ‚breiter, wie bei V. cunina. Nebeanblättchen mehr blattartig, länglich, 

Q 
© 
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zugespitzt, gezähnt. Blumen lichtblau, klein, 4 —5'% Jang. Sporn 

gelblich, kurz, stumpf. Kelchblättchen lanzettförmig-länglich, mit 

stumpflichem Anhängsel. Früchte? — Au schattigen feuchten Orten: 

einzeln in der Karthauser Thalschlucht bei Brünn, April 1872. 

Es wäre dieses der zweite Fall einer mutbmasslichen Hybridität, 

auf die ich die Botaniker hiermit aufmerksam mache, da mir die weile 

Beobachtungen unmöglich waren und auch wohl unmöglich bleiben werden, = 

da ich die angegebenen Standorte schwerlich mehr besuchen werde, * 

22..V. sasxigena Schur. Unter dieser Bezeichnung begreife ” 

ich eine kleine Gruppe von Formen oder Varietäten, die von mehreren 

oder auch vielleicht mit Recht als Arten behandelt werden. Die hier 
in Rede stehenden Formen spielen in Viola arenaria D(., sylvestris 

Lam., canina L. und Riviniana Rehb. hinüber und beurkunden dadurch 

einen genetischen Zusammenhang, sind aber spezifisch wieder so von | 

einander verschieden, dass eine Zusammenwerfung mir unzulässig und 

unnatürlich erscheint. — Ich unterscheide folgende Hauptvarietäten : 

a) cordifolia — Viola cordifolia Schur, Herb,, wahrscheinlich ° 
— Piolu canina lucorum Rehb, icon. 1, f. 154—155 Er XIII, f. 4501 \ 

ö:  Mittelform zwischen YV. selwestris und Riviniana, — Wurzel 

ästig, holzig, kriechend, reich befasert, 6° lang, mit mehrköpfigen Aesten. 

Stengel zahlreich, daher buschig im Wuchs, bis 9 hoch, am Grunde 
ohne Blattrosette, zur Zeit des Blühens meist -blaitlos, nur mit Neben- 

blättehen  verschen. Blätter eiherzförmig, mit seichtem Herzwinkel ° 

oder abgestutzt, stumpflich zugespitzt, plötzlich im Blatistiel 

übergehend, fein kerbzähnig, bis 12‘ im Längendurchmesser. Neben- , 

blättchen klein, 3° —4'‘ lang, länglich, allmählig zugespitzt, mit 

pfrimenförmigen Zähnen weitläufig besetzt, kahl, Blumen wie bei v.4 | 

silvestris und Riviniana, azurblau, meist aufgerichtet. Blumenblätter 

eiförmig, stumpf, die mittleren gebärtet. Sporn kurz, dick, stumpf, 

gerade, oberseits ‚gefurcht, lichtgelb oder weiss wie der Blumenschlund. ° 

Kelchblättchen lanzettförmig, mit viermal kürzeren, stumpfen, 

gezähnelten Anhängseln. — Die unvollkommenen Sommerblumen fehlen u 

dieser Form. — Nicht mit Viola cordata Willd. zu verwechseln. — 

Auf Sandsteingerölle des rothen Berges bei Rap, April — Juni, 1870 | 

bis 1873. 

b) pumilla — Viola RS Schur, Herb. F canina 
var. ericetorum Schrad. etiam Rehb. — V. canina var, ır. sabulosa, 

Rehb. icon. 1, f. 152-—153 et icon. XII, f. 4501 @& —y. — Der Form 
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gespitzt. Nebenblättchen blattartig, länglich, bis 6% lang, vorn 

verlängert zugespitzt und ganzrandig. —- In Siebenbürgen und Ungam 

(Vrabölyi, Holuby); in der Schlucht au der Muischihora bei Bisterz 
nächst Brünn, Ende Mai 1870, 

v) acutifolia. Laxer gebaut, viel- und dünnstengelig, 10“ hoch, 
Untere Stengelblätter 3” —6“ lang, rundlich-herzförmig; mikt- 

lere und oberste Stengelblätter eilanzett-herzförmig, allmählig „zu- 

gespitzt, bis 15’ lang, 5‘ am Grunde breit, mit seichtem Herzwinkel, 

Blattstiel nach oben undeutlich geflügelt. Nebenblättehen läng- ° 

lich-linienförmig, eingeschnitten gezähnt. Kelchblättichen aus lan- 
zettlicher Basis allmählig zugespitzt. Anhängsel abgestutzt, undeut- 

lich kerbzähnig. — In schattigen feuchten Waldungen: bei Langenthal, 

Sben., Mai 1868 (Barth); bei Podhrad, Ung., Mai 1873 (Holuby); ° 

Mauerbach bei Wien; am Nowyhrad bei Adamsthal, Mai 1870, eine sehr 

zarte Abänderung (graeilis). 

Diese beiden Abänderungen bilden meine „Viola canina*, die 

von der der meisten Autoren sehr verschieden ist, aber, wenn ich nicht 

sehr irre, die V, canina L. repräsentirt. Die Stellung meiner Pflanze 

zur Viola montana L., Fries. und Anderer ist mir nicht klar, 

aher ich meine, dass nach Weglassung aller nicht hierher gehörigen 

Synonyme und der unter „Viola saxigena“ von Viola canina ab- 

getrennten Formen, meine Pflanze die Viola montana L, darstellt, 

namentlich meine Var. b) „acutifolia“. — V. montana ist über- 2 

haupt eine streitige Form und ohne Originalexemplare sehr schwer definitiv ° 

zu berichtigen. | 

24. V. tricolor L. In meinem Sertum p. 10, sub no, 370 

und in der Enum, p. 85, sub no. 566 habe ich eine Reihe Abänderungen 
oder Varietäten von V. tricolor aufgestellt, denen ich meine späteren J 

Beobachtungen hiermit nachfolgen lasse. 

a) tricolor authentica. Blumenkrone den Kelch 1—2 mal über- 
ragend, bis ‚9° im Durchmesser, deutlich dreifarbig. - Blätter und 

Nebenblätter verschieden gestaltet, wie der Kelch kahl oder etwas 

haarig.. Wurzel meist. mehrstengelig. Stengel bis 15“ hoch, ein- 

fach oder ästig. Sporn die Kelchanhängsel weit überragend, walzen- 

förmig, aufwärts, seicht gekrümmt, wagerecht. — Auf Aeckern, bebauten ° 

und unbebauten Orten in Siebenbürgen, Ungarn, Nioderäatapgpieh, Mähren; ; 

nicht selten bei Brünn. Sommer. 

v) calcicola. Untere Stengelblätter kleiner, gg lang, 
BONO stumpf; die oberen Bea eu länglich, im Blattstiel } 

2 Br 



VER tert, stumpflich, grob being, Khechnirie der Neben- 

‘ blätter länglich-linienförmig, Endlappen den Stengelblättern ähnlich. 

i Blumen ansehnlich indigblau, mit gelblichem Sporn, 12'—13‘' im 

Durchmesser. u orn run a so are als die Sple ee 

Au). ni kat Kalkfelsen hei en J uni 1875 5 (Cs at6), 

9 salina. Die Pflanze kleiner, 6° hoch, feischsaftig, rn 

Sp 2 Be Kelchanhängsel nicht überraeend. Ne h enblät h 6 h e n | 
kammartig eingeschnitten, mit gestieltem, herzeiförmigem, grösserem 

er u ngsel der en fast kr eisrund, am Rande 2 

R v: ne Be in M. K. 2, . 272. 

hnlic he Formen. kommen auch auf an Orten, z. B. in der 

se en. Eine sehr. hübsche Form, die “ V: tricolor d) een ı 

ins ns.  Ledeb. Fl. Ross. 1, p- 257 identisch sein dürfte. Wurzel ästie 

bef: sort, ‚Sten Bel, bis ae ..; am Grunde niedergehatg, Tangästig. 

( einitten ie an Endlanpen, ie a ist als das 

Blumen schön verschiedenfarbig ee so De 

ie Ford, — Die Pflanze: ist 

an u N iler- Nebenblätter und Kelchabschnitte am Rande 

FR Bei Hermannstadt unter en bei Brünn mit u 

at nn Korall, die nur um . 
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' a) suceulenta. Eine ausgebreitet ästige, niederliegende Varietät, 3 

mit fleischig-saftigen, länglichen, zugespitzten, seicht kerbzähnigen, ge- 
stielten oberen Stengelblättern, rundlich-eiförmigen unteren Stengelblättern, 

kleinen blassgelben Blumen, deren Korolle kürzer als der Kelch ist. — 

Auf Aeckern, steinigen Abhängen bei Brünn, Mai, Juni 1870—1872. 

v) petrophila, subsaxatilis. Basilarblätter rosettig, breit ’ 
eiherzförmig. Wurzel ästig, vielstengelig, bis 9 hoch, bogig auf- 

steigend, vom Grunde aus in den Achseln blüthentragend. Stengelblätter 

eiförmig bis länglich, gestielt, die Nebenblättchen überragend. Neben- ° 

blättchen mit schmal länglichem Endlappen. Blumen etwas grösser 

als bei der normalen Form, gelb. Blumenblätter den Kelch nicht 

überragend. Kelchblättchen schmal lanzettlich-länglich, zugespitzt, 

wie die Anhängsel behaart. Die ganze Pflanze ist mehr oder minder 

rothgefärbt, kurzhaarig, saftig dunkelgrün glänzend. — Auf’ Sandstein 

des rothen Berges bei Brünn, Mai 1870. 

c) abnormis. Wurzel spindelförmig, einköpfig. Stengel bis 9“ 
hoch, schlaff, meist niedergebeugt, mit langem mittleren Internodium, 

so dass die Pflanze fast stengellos erscheint. Basilarblätter herz- 

förmig oder herzeiförmig, eine reiche Rosette bildend, gestielt. Stengel- 

blätter verschieden gestaltet, langgestielt, herzförmig, herzeiförmig, 

stumpf zugerundet oder schwach zugespitzt, kerbzähnig oder eingeschnitten 

gezähnt. Nebenblättchen mit langgestieltem eiförmigem Endlappen. 

Blumen wie bei der Var. b). — Auf Sandsteingerölle des rothen Berges 
bei Brünn, Mai 1870. 

..d) gracilis. Zarte, gesellig wachsende, bis 12° hohe, einfache 

oder vom Grunde aus mehrstengelig-ästige Pflänzchen,. Basilarblätter 

klein, kreisrund-herzförmig, rosettig, 2'‘—3‘' im Durchmesser. Stengel- 

blätter länglıich-linienförmig, gestielt. Nebenblättchen gefiedert 

bis fingerförmig, mit grösserem Endlappen, der die Gestalt und Grösse ; 

des betreffenden Blattes besitzt. Blumen gelblich, klein. Blumenkrone 

den Kelch nicht überragend, nur das untere Blättchen verkehrt herzförmig 4 

etwas vorgestreckt. — Bildet den Uebergang zu V. Kitaibeliana. — ? 

Unter Saaten bei Hermannstadt und Kronstadt; bei Podhrad, Ung., Mai 

1873 (Holuby); bei Brünn auf dem Kuhberg, Juni 1874. (Steht der 4 

Viola segetalis Schur nahe.) 

e) minima —= V, Kitaebeliana R. S. syst. 5, p. 383; "Rehb. 
icon. XXII, f. 4517 ec), d). Pflanze 2''—4" hoch, einfach, mit sparrig 
abstehenden Blumenstielen, dichthaarig, graugrün, angereift, Basilar- 2 
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7 sundlich. elle: locker es. S von gelblätter eiförmig, 

nel benblättehen meist. dreifingerig, mit elliptischem End- 

| uppen. | ‚Blumen sehr klein, blassgelb. Blomenblätfer kürzer als der 

re Auf dürren Triften 1 in ‚der Heer A bei La es 

an an Bas Br Bon. Juni 1870. os gehören oo 

nettia. Boiss. und V. vivariensis Jord., welche letztere aber mehr 

Habitus von Viola saxatilis entspricht.) 

wi s 26. 12 saxatilis Schmidt a a — Tr tricolor ei saxa- 

x Tv. banatica Kit. in R. S, syst. 5, 382. — V. trieolor 
bamatica Koch syn. p. 94 etiam Rchb. exe. p. 709710; Heufl 
um. banat. p. 30, mit der Angabe: Rchb. icon. f. 4517. — Wird 

Een gewöhnlich als. Var. von R. or genommen, 5 

Bielsiana DR, banatica und flapide Schr, die, 

. Da Mn jedoch meine ee nicht als 

‚zur Bestimmung d der genannten a a kann, 

on mir beobachtet während v macedo ONICA a 

Fan botanischen Gärten bekannt ist. — Die mährische Form, die 

werde ich im Nachstehenden charakterisiren. 

, Havida Schur. Wurzel spindelförmig, mehrköpfig. Abe 

bis 18° lang, niedergestreckt, stielrund, schlaff, entfernt beblättert. 

e Stengelblätter nierenherzförmig ; mittlere Stengel- 

lä glich- herzeiförmig, alle langgestielt grobkerbzähnig &, stumpf- 

grün, weich, kahl. Ne benblättchen ‚kurz, fein fieder- 

Ü linienförmigen Seitenahschnikten und grossem langgestieltem 

ngelblättern ähnlichen Endlappen, so dass diese mit dem Blatt 

ER nn Stengelblatt darstellen. Blumen ziemlich dee 
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Blumenhlatt rundlich-herzförmig. Sporn dinn, etwas etwas aufwärts 
gekrümmt, die Kelchanhängsel etwas überragend. Kelchblättchen S 

lanzettlich kahl, mit knorpeligem weissem schmalem Rande und zu- 

gerundeten Anhängseln. — An schattigen Waldabhängen, felsigen Orten: 

im Josephsthal und in der Thalschlucht bei Karthans nächst BR 

August 1875. 

Viola Bielziana Schur ist durch robusteren Bau, am Grunde 

mehr zugerundete obere Blätter und kleinere gelbe oder röthliche Blumen 

auf den. ersten Blick zu unterscheiden. Standort fruchtbare Ebenen. 

Viola macedonica Boiss. hat schmälere Stengelblätter und 
kleinere verschieden blassgefärbte Blumen. 

Viola banatica Kit. hat Blumen wie V. trieolor vulgaris und 

Blätter fast wie bei Vrola flavida und ich habe keinen sicheren Gegen- 

beweis für die Identität beider Fornfen. 

29. V. chrysantha Schrad. Rehb. exe. p. 709 = P. tricolor 

macrantha Schur. Die vegetativen Theile wie bei V. tricolor, aber 

fleischiger, 6°— 8° hoch, dunkelgrün. Blumen von verschiedener Grösse, 

6“ — 15“ im Durchmesser, goldgelb, im Schlunde schwarz gestreift. 

Sporn kurz, kegelförmig. Kelchblättchen ungleich, länglich, 

stumpf. — Eine aus dem Kulturzustande in’s Freie gerathene Form, 

auf Aeckern und Gartenschutt bei Brünn, Juni, Juli; in Siebenbürgen 

auf Kalk beim Schwarzen T'hurm in Kronstadt, Juni 1854. — Unsere 

Brünner Pflanze hat zwar die grosen Blumen der V. chrysantha vera, 

aber dieselben sind blassgelb wie bei V. flavida, mit der sie auch Hin- 

sichts der Blätter mehr übereinstimmt. Es müssen unsere luxuriösen 

Veilchenformen der Gärten daher von verschiedenen Veilchenarten ab- 

stammen, 

VII. Ord. Polygaleae Juss. 

1. Gen. Polygala Tournef. 

1. P. sibirica L. sp. 987. Var. a) latifolia Ledeb, Fl. Ross. 1 

1, 269 = P. sibirica DE. Prodr. 1,,p. 324 — P. hospita ‚Heuff. Eu. 

p. 31. — In Siebenbürgen am hohen Berg. bei Ei Mai 1866 

(Barth). — Fehlt in meiner Enumeratio.. 4 

2. P. major Jacg. zust. t. 413: In der Flora von Sieben- 
bürgen, Ungarn, Oesterreich und Mähren namentlich bei Brünn, kommen 3 

zwei gut zu unterscheidende. Abänderungen vor, die sich zu einander 



a. ren a aan: eine u ebergangs eo: rm. 

‚die beide Ma aan verbindet. — Die _ 

bi extremen Varietäten sind: 
F 

Rn a comata.. Biiee bnanı ha koreltgenge meet, weil die 1 

Braktoon länger, als. ‚die Blumenknospe sind und einen ‚Schopf bilden. 

niedriger und Sedru ungener im Wuchs, was wohl in der Vegetations- Se 

phase, seinen Grund haben dürfte, obwohl auch die fı uchtreifen Exemplare 

diesen Habitus zeigen. — Auf grasigen, buschigen, steinigen Abhängen 

in der Hügelregion Siebenbür gons; in Ungarn bei Podhrad (Holuby) ; 

ei Wien, Juni, Iuli, | | un 

en » ‚achaetis Niln. 'ecomosa Schur. Blumentraube zugerundet, 

| schopflos, Blumen grösser, meist nach einer Seite ‚gewendet, 

80 lang. oder kürzer als die Binmenknospe. Blumen heil- 

 rosenroth, bläulich, mitunter weiss. — An buschigen Orten 

m, Wiesen: in der Hügelregion in den Weinbergen bei Hammers- 

. bei Podhrad, ar a 1 auch als a Y9 “. 

. | (Van) 

ben angedeutete forma ambi Wa ist. kaum Variotät \ 

risiren, da die Brakteen kürzer, ebenso lang: oder länger als 

lu onknospe erscheinen, was von der jeweiligen Vogeistionsphaie 

ar men — au den Höhen bei Obran nächst Brünn. ““ 
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c) albiflora. Mit weissen oder grünlichweissen Blumen, — In 
Wäldern bei Karthaus und bei Bisterz, Mai 1868—1870. 

4. P. vulgaris L. a) authentica. Mit blauen Blumen. — Koch 
syn. p. 99; Rehb. exe. p.; icon. f. 52—53. — Auf Wiesen in Wäldern, 

buschigen grasigen Orten: in Siebenbürgen, Ungarn (Holuby, Vrabelyi); 

bei Wien; bei Brünn an mehreren Punkten: auf dem Hadiberg eine in 

P. oxyptera Echb. icon. f. 44—49 spielende Abänderung. 

b) roseo-purpurea. Der Var. a) ähnlich, aber mit purpurrothen 

Blumen. — In Wäldern auf Wald- und Moorwiesen: z. B. auf der Po- 

jana bei Kronstadt; auf dem Semmering, bei Dorubach nächst Wien; 

auf dem Hadiberg und in der Thalschlucht bei Karthaus nächst Brünn, 

Juni, Juli, 

c) albida albiflora. Zarter gebaut als die Var. a) und 5), meist 

sparrig ausgebreitet. Blumen weiss in das grünliche spielend; äussere 

Kelchblättchen krautartig grün, mit weissem ‚Rande. Flügel grün 

geädert, so lang oder etwas länger als die Korolle, länglich-elliptisch 

zugespitzt, schmäler als die reife Frucht. Frucht rundlich-herzförmig. -— 

In «schattigen Wäldern, auf Moorboden bei Parfuss und auf dem Hadi- 

berge bei Brünn; bei Podhrad (Holuby) und in der Matra, “Mai 1870 

(Vrabelyi).. — Im Löscher Walde bei Brünn eine sehr zarte Forn (Juni 
1875), die der P. depressa Wendr. sich nähert. 

a) leucantha. Der Var. e) ähnlich, aber die Blumentraube dichter 
blumig und alle Blumentheile weiss, nur die äusseren Kelehblättchen 

am Rücken mit einem grünen Kicl versehen. Flügel länglich-elliptisch, 

doppelt so lang als die Frucht, dreinervig, die Nerven nach beiden 

Seiten ästig, an der Spitze des Flügels undeutlich ineinander verlaufend. — 

Auf der Pojana in Siebenbürgen, 1854, 

e) Holubyi. Wahrscheinlich eine monstrose Bildung, die einer 
weiteren Beobachtung unterzogen werden muss, um darüber Endgiltig 

bestimmen zu können. Wurzel spindelförmig, etwas ästig, mehrere 

„fast. gleiche 12-15 hohe Stengel treibend. Stengel nach oben 
etwas ästig, nicht gänzlich kahl. Unterste Stengelblätter ellip- 

tisch, kurzgestielt; die nächstfolgenden spatelförmig im Blattstiel über- 

gehend; die oberen und obersten ‚Stengelblätter schmal, läng- 

lich-undeutlich gestielt, 1‘ lang, 1°— 1/2‘ breit, von der Mitte nach beiden 

Enden verschmälert, spitz. Blüthentraube bis 9‘ Jang, lockerblumig. 

Blumen verschieden, aber langgestielt. Blumenstiele bis 6‘ lang, 

aufrecht abstehend, kurzhaarig, von zwei ungleichen, häntigen, gefärbten, 



” dit als der Brealienbten. am vorderen Ende, a | 

förmic am Rande fein flaumig, unberandet, 2° fang, 1 

dr fel weissgrün, halb so lang als der Frucht- 

oten. Br Ih Uns, Nedzo bei Bzince im. Neutraer Com , Juni 1870 
gea 

“ ie u 

in se sind kelklintende Formen; 
auch in a aan): a 

Die nn austride a bei ‚Moosbrunn: auf Moorboden in Wi 

1, lanas 3 bei: Wapatzke, Juni 1869 (Barth), anf. dem: Eosem Teteji 

ned Im Neutraer an gallnı)s in Niederösterreich. De oe. 

lie e.. — Die P. lern , _ “ en 

1 ah Be in meiner Enum. p. 90 angeführten Standorten, 

er Gen. ln L% 

M Ei Taten L. Bei ‚dieser allgemein verbiettelen Form lassen 

gen En schoinbarke) enöhulich übersehen werden. Auch die. 

alt ı er Blätter ist a, wannigfaltig u liefert mehrere Yariowlen: 
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artiger, durchscheinender Körperehen . mehr oder minder reich besetzt 
sind. — Ferner eine 

e) elata longiracemosa segetalis, die im Habitus und der Blätter- 
gestalt zur var. b) tenwisecta gehört, im Ganzen aber sehr abweicht 

und als eine „forma luxzwriosa“ betrachtet werden kann. — Die 

Pflanze wird 3° und darüber hoch und ist von untenauf sehr lang- 

ästig. Die Wurzel ist einfach, bis 9‘ lang, fasernlos und an der 

"Spitze wie abgerissen, so dass es nur die aufrechten Aeste einer hori- 

zontalen tiefliegenden Hauptwurzel zu sein scheinen. Blätter wie bei 

Reseda Iutea tenwisecta. Blumentrauben bis 15 lang, an der Spitze 

2—3theilig gelappt. Blumen kleiner als bei der normalen Form, mehr 

gedrängt, einzeln bis wirtelständig. Kelchabschnitte länglich- 

linienförmig, kürzer als die Blumenkrone, anfänglich aufrecht, angeneigt, 

später abstehend. Das oberste Blumenblatt fast kreisrund ausgerandet, 

auf dem Rücken mit einem dreilappigen Anhängsel versehen, dessen 

Seitenlappen sichelförmig, 6 mal grösser als der mittlere längliche Lappen 

sind. Honigschuppe rundlich, fleischig gewimpert. Blumenstiele 

(während des Blühens) 4—6 mal länger als der Kelch. Früchte eiförmig, 

3''—4' lang, dreikantig, an der Mündung etwas zusammengezogen, 

an den Kanten mit einer warzigen Leiste begabt und im Ganzen weit- 

läuftig warzig, mit abgestutzter dreihöckeriger Mündung. — Zwischen 

Roggeu auf dem gelben Berge bei Brünn in der Nähe der obs lie, 

Juni 1872—1874. 

f) anamorphosis. Auch in der Flora von Brünn habe ich von 
dieser zurückschreitenden Umgestaltung bei Reseda ein paar hübsche 

Belege gefunden, deren gründliche Erörterung mich hier zu weit ab- 

lenken würde, die ich daher für eine andere Gelegenheit aufschiebe. — 

Der Blüthenstand zeigt sich als eine rudimentäre, flatterige, reichästige 

Rispe. Die Blumen sind theilweise verkümmert, zeigen nur einen ver- 

änderten Kelch, dessen Theile blattartig geworden, sind. Blumen- 

blätter und Staubgefässe fehlen gänzlich, von denen sich nur hin 

-und wieder ein analoges Körperchen bemerkbar macht, an dessen Spitze 

eine verkümmerte Anthere sitzt. Die normalen Früchte fehlen daher 

gänzlich; doch sind an deren Stelle keulenförmige, geschlossene, zU- 

gespitzte, gestielte Säckchen (folliculi) oder Bälge, welche im Innern 

an der Stelle der Eierchen (ovula) ein Gewirre von dicken Fäden oder 

knospenartige Körperchen enthalten. Die umgeänderten Exemplare werden 

bis 2° hoch, sind vom Grunde aus reichästig, lebhaft‘grün, die’ Blätter 

sind doppelt fiedertheilig. Die Stellung der rudimentären Blüthen ist 



der normalen Traube. Die Miles besitzen an ihrer ‚Bass den 

e se a rierkaeitenden il ist Behtar Zu önden, = 

und da, kein mechanischer Einfluss bemerkbar ist, so müssen Klima und 

Bodenbeschaffenheit die wirkenden Faktoren sein. = _ Wir haben es hier 

nach Goethe mit einer unregelmässig rücksechreitenden Metamorphose, ‚oder ae 

nach späterer Auffassung, mit einer „Anamorphose retrograda“ zu 

thun..— ‚In. den Weinbergen. am ie Berg bei Hermannstadt: bei 

tienfold. auf Kalk und auf dem Spielberg nächst Brünn. 

ni \R. odorata L. Eine aus Egypten stammende Art, die u 

3 kultiirt A sehr a a und im Frejon dur ch es 

adorn an en. er seaih: Yyx. Die wegen de ne 
losen Blumen in R. mediterranea Jacg. und wegen des grösseren 

a nm Nas en — Auf ıı 2. 

Beide Standorte sind Vehzk RR % 

. —— In der neueren Zeit worden Be De an u 

x Ord, Stlenene: De. 

7 Gen. Gypsophila f 
6. altsasima L. Achb. ext. P. 802; Ledeb, Fl. Hals, pr 

| ung 6 it schmal "Iapelichen 

umakshieip res, Kolahhlättahen ei 
en a stumpflich. Wurzel lang, dünn, wenig dicker 

| ee ‚der bürgerlichen. Schiessstätte bei Lemberg, 



c) saponariaefolia, vielleicht @. saponariaefolia Sering. Esist 
dieses die Form die in Brünn häufig angepflauzt und auf dem Glacis 
und vor der Linie häulig verwildert angetroffen wird, Ich fand sie bei 
Obrowitz, Neustift u. s. w. an Eisenbahndämmen, wo sie wegen ihrer 
perennirenden Wurzel jährlich erscheint, wenn auch nicht jährlich zum 
Blühen gelangt. — Die Bezeichnung „saponariaefolia* ist sehr passend, 
da die Blätter wie bei „Saponaria officinalis“ gestaltet und 

. fünfnervig sind. — Sie blüht August — September. 

2. Gen. Dianthus L. 

1. D. Armeria L. Var. d) longibracteata, WVnterscheidet 

‚sich von der normalen Form durch den vierkantigen schärflichen oder fast 

kahlen Stengel von 1‘ Höhe, länglich-linienförmige, lang zugespitzte, 

1° breite, weitläuftig behaarte, am Grunde bärtige Blätter, sehr 

kurze Blattscheiden, die kleineren Blumen, welche kaum aus dem Kelch 

hervorragen, und durch die langen die Blumenköpfe weit überragenden 

reichhaarigen Brakteen. — An buschigen Orten: in Weinbergen bei 

Hermannstadi und Kronstadt auf dem Schuler, Juli 1854, — (Ich habe 

die Var. erst jetzt in meinem Herbarium beobachtet und unterschieden, 

und zweifle nicht, dass sie in Siebenbürgen auch anderweitig vorkommt.) 

2 D. Carthusianorum L. Selbst nach Abtrennung mehrerer 

Formen, die von einigen Botanikern zu D. Carthusianorum gerechnet 

wurden, ist es schwer, für diese Ferm eine feste Diagnose zu finden. 

Linne und die älteren Floristen nahmen äuf die Anzahl der Blumen in 

einem Köpfchen keine Rücksicht, denn sie sagen:  Floribus subaggre- 

gatis oder floribus subcapitato-faseiculatis; bei den Blättern geben sie 

n: folüs trinerviis oder foliis. nervosis, jedoch sind „beide Angaben 

von einer scharfen Diagnose weit entfernt. — Erst Koch bestimmt die 

Anzahl der Blumen in einem Köpfchen auf 6, während Neilreich 1—10 

‚Blumen annimmt. — Aber diese numerischen Angaben sind unsicher, 

da man D. Carthusianoriim mit 20- und mehrblumigen Köpfen findet. — 

Und tretz der Mannigfaltigkeit der Abänderungen wird jeder praktische 

Botaniker D. Carthusianorum auf den ersten Blick erkennen. — Ich 

will hier erinnern, das im Wesen der Formen ein bestimmtes „Etwas“ 

liegt, wodurch sie sich von einander unterscheiden und erkennen lassen, 

ohne dass wir die Merkmale uns vergegenwärtigen. — Ich werde hier 

nur die merkwürdigeren er dieser aa ein > ze) in aller 

Kürze anführen. 



a ) major praticolus.. Die Pflanze wird bis 2° hoch und hat 
meist einen busehigen Wuchs. Der Stengel ist stielrund oder unter 
‚dem Blumenknopf vierkantig, etwus scharf, Blätter der sterilen 

‚oder Jungen Triebe sind linienförmig, fünfnervig, am Rande fein stachelig, 

0 Big 6 lang. Stengelblätter länglich-linienförmig, allmählig ZU- 

.gespitzt, steif, ‚aufrecht, 1'—1'/2''—2'' breit, 3° de am Rande 

‚schärflich, fünfnervig. Scheiden anschlies ssend, kahl, bis 4 mal länger | 

‚als. das betreffende Blätterpaar. Blumen kopf ziemlich gross, halb- 

kugelförmig, 12" im Durchmesser, 10—30 blumig, langgestielt, meist is 

dreitheilig. und von den Brakteen etwas entfernt. Brakteen oft vorn = 

lattartig. Blumen blassroth, 8° lang, mit vorgestreckter, dreieckig- 

iförmiger, kerbzähniger Platte. Kelch walzenförmig, blassbraun, ge- 

b. Kelchyäh ne länglich-dreieckig, gerade vorgestreckt, zugespitzt, \ «| 

Rande ‚faumig,. Aeussere Kechblätte hen verkehrt, breit herz- 

‚mit kurzer R nlpniae. anne :innere ele h SC N uppe 0 , 

Die En m S 

Fi E Pflanze Biantlies paltidus: nennen, wegen der a 

Farbe des nen = . 

| . Pflanze weniger robust gebaut, | E 

> parpurroth, Kö p f e 610 blumig. Brakteen, äussere 
g Ih 

assadek, Sbgn.. Juni 1873 a. abe on ralhen 

felsschlucht bei nn, 1868 18172. ® 

BuRuen. und Kelchröhre braunroth. Aoussore a. innere. vo 



roth. Blätter dunkelgrün, linienförmig bis linienförmig - länglich, 

mitunter borstenförmig eingerollt, schärflich, mit einem . stärkerem 

Rückennerv und sechs feinen seitlichen Nerven. Blattscheiden 

4-—-5 mal länger als der Querdurchmesser der Blätter, — Auf Gerölle 

und felsigen Orten: auf dem gelben Berge, Spielberg, rothen Berg bei 

Brünn; auch bei Kronstadt auf dem Kapellenberg, Juni 1854. — Diese 

Varietät ist mit „D. Carthusianorum f) ternatus Heufj.“ 
identisch. 

d) pauciflorus subdiutinus. Der Varietät c) ähnlich, aber im 
Habitus und in Farbe der Köpfchen in D. atrorubens hineinspielend, 

‚Lebhaft grün, im Wuchs huschig, bis 15 hoch, beim Anfühlen schärf- 

lich. Blätter und Stengel wie bei Var. ec). Blumenköpfe 2—6- 

blumig. Blumen klein, purpurroth oder rosa. Blumenblätter un- 

merklich gezähnt, dünnhaarig. Aeussere Kelchschuppen blass- 

braun durchscheinend, elliptisch, in eine kurze Granne plötzlich über- 

gehend. Kelchröhre grün gestreift. Kelchzähne verlängert, drei- 

eckig zugespitzt, am Rande feinflaumig. — Dianthus diutinus Schur 

Enum. p. 93 non Kit. neque Rehq. an Bmg. Enum. no. 789. — Auf 
Kalksubstrat bei Kronstadt; in Mähren: an Felsen bei der ersten Mühle 

in Karthaus; in Ungarn in der Matra, Juni 1867 (Vrabelyi.) 

e) nanus. Nur eine Verkümmerung wie deren auch bei D. pro- 
lifer und Armeria vorkommen, 1‘‘—2° hoch, einfach, einblumige Stämm- 

| sonnigen Triften und Ab- 
hängen, sowie in Felsenritzen, bei Brünn auf dem gelben und rothen 

Berg, im Josephsthal, Juni— August. 

| 3. D. vaginatus Rehb. excurs. p. 809, no. 5018; icon. crit. 
731-732 et icon. XVL £. 5018 -= D. banaticus Heuff. Enum. p. 32 

— D. polymorphus Wierzb. non Bieb. Eine viel verkannte Form, 

welche dem D. Curthusianorum sehr ähnlich ist, und darum mit diesem 

auch häufig konfundirt wird. — Die zahlreichen dieser Form anhäugenden 

Synonyme sind ohne Ansicht der betreffenden Exemplare ‘schwer zu 

berichtigen oder in Einklang zu bringen. Ich halte mich daher an Rchb. 

dem Gründer dieser Form, da meine Exemplare mit dessen "Angaben 

stimmen. — Auf Wiesen und felsigen Orten: in Siebenbürgen bei Thorda, 

in der Hassadek und am Büdös, August 1869, Juni 1873 (Barth); in 

Ungarn auf Wiesen bei Podhrad, 1871—1874 (Holuby); iu Mähren im 

‚Park von Eichhorn an schattigen Felsen, Juli 1873. — Die Var. fas- R 

tigiatws, die durch grössere Blumen, verästelten Blüthenstand und 



Ss r ‚ schmälere Blätter ausgezeichnet, ist D, vieinus Schur. 
arische Pflanze besitzt einen kriechenden Wurzelstock. 

3. Gen. Saponaria L. 
ah, offieinalis L. Diese Porn. kommt in Siebenbürgen, 

N Niederösterreich, Mähren u. s. w. mit einfachen, gefüllten, 

\ und nn. au) I an An man sie au a 

A Gen. -Githag 00 Desf. Cat. 1 sn 

r ne @. segetum. Desf. Adl. 1, 362 — Agrostonma ag E. 

n rscheide folgende Abänderungen : | | 

a) albiflorum. Kelchabschnitte bald so lang bald. hausen als 

Pl te der Blumenkrone. Blumenkrone weiss. — In Siebenbürgen, 

| ern und: bei Brünn unter Wintersaaten, Juli 1868. 
UN. 

y En medium. Kelchabschnitte doppelt so I als 

ne en Blumenkrone. Blumenkrone BULBUIN oder blassrosa. —— 
\ 

ae Kelchabschnitte 3— a länger ei die Platte 

nkrone. Fuaı9 one kleiner als a bei un, Var. .,„ TOseu- 

ei ans Ener Grünfutter: Vieia ie er lonaals und 

, seitdem nicht wieder beobachtet, Juni —J uli. 

5. Gen. Agrostemma L. 
a A. Coronaria L. — Lychnis Coronarie Lam.; Koch syn. 
BR 

N) re Teucantha. Pflanze 1‘ hoch, an der Spitze gabel- 

| | s. — An steinigen Abhängen 
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6. Gen. Melandrium Rohling. D. Fi. 2, 274. 
1. M. syWvestre Röhl..c. — Lychnis sylvestris Schk. = IL. 

diurna Siebth. Rchb. excurs, p. 825; icon. f. 5126. — Zu den im 

meiner Enum. p. 106, sub no. 625 a) et db) angeführten Varietäten habe 

ich nachzutragen: 

c) latifolia praticola. Mit elliptischen, stumpflichen, wenig 

haarigen, dunkelgrünen Blättern und kleineren Blumen, deren blassrothe 

Krone den Kelch wenig überragt. -- Auf der Zirkuswiese des Praters 

bei Wien 1867. — (Vielleicht hier nur zufällig.) 

d) sudetica monticola. Pflanze einfacher, schlanker, weichhaarig, 

pis 18” hoch. Basilarblätter elliptisch-länglich-spatelförmig im 

kurzen Blattstiel übergehend, stumpflich, klein, sammt Blattstiel 1° — 

2“ lang, die der sterilen Triebe grösser und lang zugespitzt, Stengel- 

blätter elliptisch-länglich, bis 3° lang, zugespitzt, sitzend. Männ- 

liche Blumen schlanker und länger gestielt als die weiblichen, 

beide licht purpurroth. — Auf den Sudeten, z. B. Leiterberg und bei 

Friedland in Mähren im Czeladna-Thal (Schur fil), Juni 1872. 

e) stenophylla = M. stenophyllum Schur, Hb. Stengel 

bis 2° hoch, schlank, aufrecht, entfernt beblättert, an der Spitze gabel- 

förmig langästig, mit einer langgestielten Blume im Winkel der Gabel. 

Blätter schmal-länglich, 2— 3 breit, sitzend, allmählig zugespitzt. 

Blumen länger gestielt als bei der normalen Form und etwas ver- 

längert. Blumenblätter blass purpurroth mit lichterem Schlunde, 

den Kelch weit überragend. — Ich habe nur männliche Pflanzen gefunden, 

welche im Ganzen weicher fast wollig behaart sind. — Ist weiter zu 

beobachten. — An schattigen Orten auf dem Semmering, Juli 1870. 

7. Gen. Behenantha (Otth.) Schur 
— Silene sectio Behenanthe Otth. in DC. Prodr. 1, 367; Endlicher gen. p- 972, 

sub no. 5248. 

Die Trennung dieser Sektion „Behenantha“ von Silene finde 

ich durch den Bau der Blumen und den Habitus ebenso natürlich und 

gerechtfertigt, als wie Heliosperma, Elisanthe und Selinanthe 

u. s. w. von der Gattung Silene bereits abgetrennt sind. — Schwieriger 

ist die Unterscheidung der hierher gehörigen Arten und Varietäten und 

herrscht in dieser Hinsicht unter den Botanikern sehr wenig Ueber- 

einstimmung, was wohl auch daher kommen mag, dass die meisten Ur- 

theile nach getrockneten in Herbarien oft sehr unvollständig vorliegenden 
3 
In 
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| — (Siehe: Rohrbach üher „Silene Üserei 

h Oosterr. ‚nok Zeitschr. ae p. 11. — ‚Schur über Silene in- N 

Sitene inflata Sm. — Cueu- 

a: nen, Stengel bis 3° hoch. Blätter verlängert, läng- 

i lich, zugespitzt, ‚steif, am Rande knorpelig schärflich Blüthenstand eine 

ki gabelförmige Rispe. Blumen klein, verlängert. Kelch grün, Blumen- 

8 blätter weiss. Geschlechtstheile vorgestreckt. Frucht den Kelch nicht 

| r füllend. —— ‚Auf I Bson..p an Aeckern, auf bebautem und unbebautem 

Sten gel zaxter, za aus- 

Ä nn sich aber durch  Ärmeren, meist Kae 

Blüthenstand N grössere Blumen unterscheiden -lassen; ich 

bez, chne sie als Var. ce) „suwbalpina“. Die siebenbürgische Bor R 

sserdem noch durch ästigeren Stengel und breitere länglieh-eiför- Rn ? 

Baker ausgezeichnet, auch sind deren Blätter als ganzrandig zu 
| Ich bezeichne Riese Var. ‚als Var. d) „suwbtriflora“ 

; olia s. acuminata. u zahlreich, starr, nieder- 
reckt, vorn im Bogen aufsteigend, bis 18° lang. BI ätter nach 
‚Seite aufwärts gerichtet, länglich-linienförmig, die unteren undeutlich 
EN Ns : ; - g* 

Ba EN 
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gestielt, die oberen sitzend, 2”—-3' lang, allmählig fein zugespitzt, 

blaugrün, ganzrandig. Blüthenstand langgestielt, dreizinkig, gabelästig. 

Blumen gross, 1‘ lang, sammt dem Kelch röthlich. Frucht fast kugel- 

förmig, am Grunde abgestutzt. Fruchtstiel halb so lang als die Frucht. 

— Auf sonnigen steinigen Abhängen bei Brünn: Gelber Berg, rother 

Berg, Julienfeld, Juni — Juli, 

f) glaucescens monticola = Behenantha glaucescens 
Schur. Eine. interessante Bergform, welche in die. Var. subtriflora und 

subalpina hineinspielt. — Pflanze schlaff, buschförmig, vielästig, blau- 

grün, angereilt, Stengel bis 12° hoch. Blätter klein, linienförmig- 

länglich oder lanzettlich, namentlich das oberste Blätterpaar sammt den 

Floralblättern,. Blüthenstand dreizinkig-gabelförmig, armblumig, 

Seitenäste oft einblumig. Blumen ziemlich gross, mit zugerundeter 

Basis, 8° lang, mit vorgestreckten Blumenblättern und Genitalien, weiss, 

Kelch grün, krautartig. Frucht kugelig eiförmig, (nicht vollkommen 

reif). Fruchtstiel dick, '/s so lang als die Frucht. -— Auf steinigen 
Abhängen auf dem Sonnenwendstein in Steiermark, Juli 1868, 

g) ovalifoia — vaccariaefolia Schur, Herb. Eine von 
allen genannten sehr abweichende Varietät und der Silene Schoftiana 

und Cserei Bmg. sich nähernd. Stengel aufrecht gerade, bis 3° hoch, 

bis zum Blüthenstand einfach, entfernt beblättert und mit sehr langen 

die Blätter weit überragenden Internodien begabt, Blätter dunkel- 

grün, eiförmig-länglich, 2 lang, 10 —12‘* breit, mit zugerundeter 

Basis sitzend, plötzlich kurz oder stachelig zugespitzt, gauzrandig. 

Blüthenstand gabelförmig, mit einer einzelnen centralen Blume. 

Blumen klein, geknäult, denen von S. Schottiana ähnlich, 6 — 7‘ 

lang, röthlich oder weiss. Blumenkrone den Kelch überragend. 

Genitalien weit vorgestreckt. Früchte kleiner als der Kelch, kugel- 

förmig, stumpflich. Fruchtstiel 2"e mal kürzer als die Frucht. — 

An schattigen Orten auf Moorboden im Paradieswalde bei Brünn; auch 

bei Adamsthal (Theimer). | 
Diese Värietät ist ein Mittelglied zwischen S. Schottiana und Cserei 

und kann mit gleichem Recht zu einer von beiden gezogen werden, doch 

‚habe ich dieselbe nicht in allen Phasen beobachtet, um mich endgiltig 

darüber aussprechen zu können. 

2. B. Cserei Schur = Silene (serei Bmg. En. 3, p. 345, 
no. 2250; Schur En. p. 104 — S. saponariaefolia Schwr Sert. no. | 

451 (non Schott.).. Diese Pflanze ist von Baumgarten 1. c. so ausführlich 
beschrieben; dass sie einer weiteren -Besprechung nicht benöthigt.. Ich 



kann mich daher rt Nabe der neuen Standorte beschränken. -— ‚Sie 

mehreren Punkten, z. B. Zood und Talmats Funda Lautz August 1871 

Brünn, a am Fusse des Hadiberges bei Brünn, wo sie Juni — August blüht. 

5 24 Var. 9) von B. inflata sich nähert. 

e. "Bess. in Ledeb. Fl. Ross. 1, p. 305.) — Da ich diese Pflanze in meiner 

Enum. plant. Transs. p. 103—104 deutlich charakterisirt habe, so kann 

ich. hier darauf hinweisen. — Die Standorte Siebenbürgens habe ich dort 

angegeben und muss nur noch nachtragen, dass ich diese 8. Schottiana 

na mehreren Punkten in Wien 1860 und 1869 auch auf dem Spielberge 

Brünn bemerkte. Ob sie auf letzteren Standorten als wildwachsend 

nzunehmen, kann ws nicht le, da ich in der letzteren Zeit ihrer 
NR EEE AKT) DE VOWER CR TEE Sm TEE VE DORT VOPSRENLEL THE DLR DDR UI ARUFT GLAS DER.D RER SAABIRRA, U UMNETTEDEND 4 EINTRAGEN RAN TEE UTNES AAN ADHBLER. ANA ADFENEE SE D_ BERG CADER MOOTHDT EN MEER „ WR MANERLY ZMIEEn Wiandr, VA URL LATNEREDLAD „VENEN Vo. DAPGE TR) DO Ad AHA GERN Lam TER NIE 3 DAS u Dialer. Gm WB; Be mn un oo 

ei Bing. ai 9. sapomariaefolia Schott. identisch wären, so van 

: union Schottian m eine besondere Art repräsentiren, was 

ER . 8. Gen. Silene L. en 
“ ‚8. ER IALROrO E.Spr. = 2, p. 415; Ledeb. Ross. 

d (Holuby), 
) „ıatif olia“ angeführte Form halte ich heute für „Silene 

N anni bezeichnet, — Ich aa es bei Ka ns bei Rodna 

ufi g Siebenbürgen‘ genannt werden kann. 8 Horneman) een 

x 8 Orites Sm. FI. brit. 469 — Cueubalus Otites I. — 

wächst in schattigen Bergwäldern und Thälern, in Siebenbürgen: an 

(Barth); in Mähren auf der Mnischihora bei Bisterz, im Josefsthal bei 

ch muss noch bemerken, dass die mährische Form durch etwas 

‚kleinere Blumen von der siebenbürgischen sich unterscheidet und mehr 

Vo ar laelolia Schur, Herb. — Silene saponariae- 

‚Schott. — Silene Schottiana Schur = 8. saponariaefolia 

‚Bess. En. no. 1414, p. 46. — (Schott jun. Monogr.. Silen. ined. ex 

1, 

— Die in meiner Enum. p. 102, sub no 596 als 

alle Hornem.“ Spr. syst. 2, p. 415, welche Steud. $S. Horme- 
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a) vulgaris — S$. Otites Auctor, welche nach Lage und Be- 
schaffenheit des Standortes in mannigfachen Abänderungen auftritt. — 

Sie ist in Ungarn, Siebenbürgen, Oesterreich, Mähren, Böhmen, Tirol, 

überhaupt allgemein verbreitet. — Blüthezeit Juni — August, 

b) effusa Led. Ross. 1, p. 310, sub no. 15 P) = S8. Otites var. 
a) calcicola Schur En. p. 103 — Silene effusa Otth. in DC. Prodr., 
1, p. 370 = $. Pseudo-Otites Bess. sec Ledeb. l. c. = Üucubalus 

effusus Fischer. -- Basilarblätter schmal-länglich, im Blattstiel 

allmählig verschmälert, 6’ breit, zugespitzt. Stengelblätter linien- 

förmig-länglich. Floralblätter linienförmig; alle dünn behaart. Rispe 

flatterig ausgebreitet, langästig. Blumen kleiner als bei der normalen 

Form, länger gestielt, in kleinen 3—6 blumigen gestielten Döldchen 

gestellt. Blumenblätter länger, sammt den Genitalien vorgestreckt, 

Kelch grün gestreift, kahl. Die Pflanze hat polygamische Blüthen. — 

Auf Kalksubstrat bei Kronstadt, 1854. 

c) pubescens = 8. Otites $) varviflora Ledeb. Fl. Ross. p. 310, 
sub no. 15 = Viscago parviflora Pers. Bmg. En. 809. — Sie ist von 

der Var. b)-durch- kleinere grünliche Blumenblätter und behaarte Kelche 

und Blumenstiele zu unterscheiden. — Auf den Salzlokalitäten bei Torda 

in Siebenbürgen, 1853. | 

d) ovalifolia. Die Pflanze wird bis 3° hoch und ist meist vom 
Grunde auf in den Blattachseln mit Blätterbüscheln begabt. Blätter 

von verschiedener Grösse, elliptisch-länglich-spatelförmig oder oval, kurz- 

gestielt oder sitzend, bis 1’/a'‘ breit, stumpf, im Blattstiel verschmälert. 

Blüthenstand gegenüberstehend, langästig. Blumen klein, wirtel- 

ständig-traubenförmig, grünlich. Kelche und Blumenstiele kahl. 

Blätter und Stengel graugrün, dichthaarig. — Diese Form fand ich 

im bot. Garten des Theresianums in Wien als „Sölene wolgensis“ Spr. 

kultivirt, welche Bezeichnung aber der Angabe Ledeb. Ross. p. 310 

nicht entspricht, der darunter die Var b) effusa versteht. — Die Pflanze 

ist habituell kräftigen Exemplaren von Silene Otites ähnlich und haupt- 

 sächlich durch die breiten, dichthaarigen Blätter zu unterscheiden. Sie 

wächst auf Hügelwiesen, z. B. bei Klausenburg, auf dem Bilak, bei den 

Bienengärten bei Kronstadt in Siebenbürgen, überhaupt nur auf frucht- 

barem Boden, sowie auf Moorboden. — Seit 1853—1854 bewahre ich 

die Form als 8. Otites var. latifolia in meinem Herbarium und bezeichne 

dieselbe jetzt: Sileme ovalifolia, nach Gestalt der Blätter, da diese 

das einzige hervorstehende Unterscheidungsmerkmal bieten. — In aus- 

gezeichneten Riesenexemplaren von 5‘ Höhe habe ich die $. ovalifokia 



1 } Aranyos i in der Nähe dor Goldwäschen in Siebenbürgen, dal 1853, x 

". 8. lıne dı.. Var. ©. purpwurea.. Blätter Schein) länglich- N ni, 

een, weniger haarig als. bei der normalen Form. Blüthen- u 

stand mit nach einer Seite nickenden Blumen. Kelch braunroth,; 20,0 

| gestreift, sammt den Blüthenstielen drüsenhaarig. Blumen 
H one purpurroth. —_ In Wäldern zwischen Jundorf und Bisterz bin 

rünı 1871. j | 

| Erben = 

er Tageschundo aufrocht — ren nn Au wa 

der Mnischihora bei ‚Bisterz, so wie hei Pkt nächst ni 

u). En seu a — $, nutans infaosg Koch syn. p. 111 
n ablenb. Carp. 128 —= 8. infracta W. Kü..pl. rar. hung. 8 

Dor Var. c) im Habitus ähnlich.  Basilarblätter länglich- 
ig, auf beiden Seiten kahl, fein warzig, am Rande sewimpert, 

ün. Stengel stielrund, kahl oder bis zur Mitte. borstlich. 

ın wie bei der Var. ec) parvifl ora, aufrecht. Kelch bleich- 

raunroth gestreift. Blumenblätter röthlich, auf der Rück- 

blaugrau angelaufen, wie $. livida. Kelch und Blumenstiele 

nd. Bla Buch sand ich den nun, nur bei einem RS in 
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Brünn, Jani 1871. -— Unter den hier aufgestellten Varietäten würde 

diese Var. d) am ersten geeignet sein eine selbstständige Art zu reprä- 

sentiren, weil man bei ihr die meiste Differenz wahrnimmt, 

X. Ord. Alsineae DC. 

1. Gen. Sabulina Rehb. exe. p. 785. 
1. 8. frutescens Schur — Arenaria [rutescens Kit. in 

Schult. Oester. 1, 667; in Kanitz Addit. p. 208 (mit vollständiger Be- 

schreibung Kitaibels). — In meiner Enum. pl. Transs. p. 111 habe ich 

diese Pflanze mit $S. faleata Schur 1. c., mit Alsine falcata Griseb, 

und Heuff. identifizirt, während Rchb. sie als Syn. von „Sabulina 

setacea®*, M. et K. als Synonym von „Alsine setacea* (M. K. D. Fi. 

3, p. 287 — Koch syn. ed. 2, p. 124—125) betrachten. — Nach» 

meinen vorliegenden siebenbürgischen und ungarischen Exemplaren und 

nach der Kitaibel’schen Beschreibung, sind diese Identifizirungen nicht 

zulässig, indem „Sabulina frutescens“ oder Arenaria frutes- 

cens Kit. eine selbstständige ausgezeichnete Form darstellt, die durch 

folgende Merkmale sich leicht unterscheiden lässt. Wuchs buschig, 

Pflanze bis 8° hoch. Wurzel holzig, vielköpfig, vielästig, braunschwarz, 

Stengel ausgebreitet, am Grunde ästig und holzig. Aeste krautartig, 

bis zum ästigen Blüthenstand einfach, kahl. Die Blätter der 

sterilen Aeste büschelförmig, sichelförmig gekrümmt. Stengelblätter 

gegenüberstehend, alle pfriemenförmig, stachelspitzig, undeutlich drei- 

nervig, am Grunde heutig gerändert zusammengewachsen, Floral- 

blätter lanzettlich, häutig. Der obere Theil des Stengels, die Blüthen- 

stiele und der Kelch am Grunde weitläuftig mit Drüsenhaaren besetzt, 

Kelch anfänglich grün, später röthlich. Kelchblättehen kräntig gestreift, 

bis 9Inervig, am Rande schmal weiss gerandet, allmählig zugespitzt. 

- Blumenkrone so lang als der Kelch oder ein wenig länger als dieser. 

Fruchtknoten eiförmig. — Diese Form steht in der Mitte zwischen Sa- 

bulina verna major und $. setacea, der letzteren aber näher. — Auf 

 Kalksubstrat, Kalkfelsen in Siebenbürgen; in Ungarn in der Matra, 

Värhegy prope pagum Szarvaskö, Juni 1872 (Vrabelyi), sowie im Bor- 

soder und Heveser Com., Mai— Juli (Vrabelyi). 

. 

Te Wi VE 

2. S. verna Rchb. exc. p. 788 — Triphone verna Rehb. icon. 

f. 4929. Var. a) major collicola. Pflanze buschförmig, bis 
8° hoch. Stengel meist vom Grunde aus ästig, starr, oben sammt 2 

den Blüthenstielen und Kelchen drüsighaarig, klebrig. Blumen klein, 



‚zahlreich. Kelchblättchen dreinervig, zugespitzt, weiss berandet, 

‚kürzer als die Blumenblätter. — Bei Kronstadt, bei Borberek, (Osato 

als Alsine viscosa Schreb, die aber zu $. tenuifolia gehört); in Nieder- 

österreich, auf der Türkenschanze bei Wien, Mai, Juli. 

2. Gen. Arenarla L. 

“ ve serpyllifolia L. a) glutinosa ‚Koch syn. p. 128 — 
A. eroylfokie viscida Schur, Reisebericht p. 13 — Arenaria viscida 

in Wäldern, z. B. in ‚den. Tannenwäldern bei Tusnad, September 1875 

(Csatö); in der Brühl bei Wien; bei Karthaus nächst Brünn; in n Ungarn 

im Treneiner Com., Juni 1872 (Holuby). 

db) tenwissima. Habituell der Sabulina viscosa, ähnlich. Bin- 
a am Grunde einfach oben wenigästig, bis 3° hoch, aufrecht, 

graugrün. Wurzel einfach, spindelförmig. Stengel, Blätter, Blumenstiele, 

Kelchblätter mit kurzen, steifen, einfachen und Drüsenhaaren spärlich 

‚besetzt. Blätter Jlänglich-eiförmig zugespitzt, dreinervig, 1‘ Jang. 

Blumenstiele 2—3 mal länger als die Blume. Kolchilatiensn 

als Var. glutinosa (Holuby); bei Sobieschitz in Mähren truppweise 

J ni, August. a 

eo) acuminata sliranla‘ Wuchs buschig, weifährie, bis 3, 

v4 Wurzel spindelförmig. Stengel vom ‚Grunde aus reichästig, 

ann BI Baaktern, a, Kan a steifhaarig. 

lich, kei. limonhlätten hat so lang als der Kelch. Keich- 

) ichen ‚eilanzettlich, die inneren breiter AuDhE berandet. Frucht 

Pr BE okoiiaia, ee wie inir scheint perenirend, 
kelgrün, bis 9° hoch, kurzhaarig. Stengel von untenauf langästig. 

‚schlaf, fadenförmig, entfernt beblättert. ze bis 142‘ 

die oralblätter aus eiförmiger Ba allmählig an 

nun anf nanen aa schärflich punktirt, unterseits siebennervig. 

- Zoisl not. p. 68. — In Siebenbürgen an mehreren Punkten, vorzüglich 

anzettlich, lang zugespitzt, die Blumenblätter fast um die Hälfte über- 

ragend. Früchte kürzer als der Kelch. — In Kieferwaldungen, in Ungarn 

Mittlere Stengelblätter am Grunde ver- 
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Blumen langgestielt, achselständig. Blumenkrone halb so lang 

als der Kelch. — Auf Lehmboden im Hohlwege bei Latein nächst Brünn, 

April 1872. 

3. Gen. Holosteum L. 

1. H. umbellatum L. Var. a) minimum; b) praecoe. 

Beide zart, 2''—6’‘ hoch, einfach. Stengel meist dreikantig, bis zum 

Blüthenstande sammt den Blättern drüsig-klebrig. Blumenstiele 

kahl. — Auf sonnigen grasigen Abhängen: Siebenbürgen, Ungarn, Mähren, 

Oesterreich, ziemlich verbreitet, März — Mai, 

d) glaucum viscosum. Kräftig gebaut, saftig blaugrün bis an- 

gereift, von untenauf ästig, bis 12° hoch. Stengel, Blumenstiele dicht 

drüsig, klebrig. Kelch kahl. Dolde langgestielt, reichblumig. Blumen 

ziemlich gross. — Auf fruchtbaren Aeckern bei Hermannstaät, Langen- 

thal (Bartlı); auf Aeckern bei Sobieschitz nächst Brünn, Mai 1871. 

c) parceglandulosum. Schlank, aufrecht, bis 12‘ hoch. "Stengel, 

blumenstiele, Kelche und Blätter spärlich drüsig. — In den Weinbergen 

bei Hammersdorf, Sbgn.; in Ungarn (Vrabelyi); in den Weingärten des 

gelben Berges bei Brünn, Mai, | 

d) semicalvum. Saftig, aufrecht, bis 12“ hoch, der untere Theil 

der Pflanze drüsig, der obere sammt den Blumenstielen, Kelchen und 

Blättern kahl, drüsenlos.. Blumenblätter röthlich, etwas länger als 

der Kelch (von der Vegetationsphase abhängig, daher unbeständig). 

Klappen der Frucht an der Spitze zurückgeroll. — Auf dem Kuh- 

berg bei Brünn, Mai 1870. 

4. Gen. Möhringia L. gen. no. 264. 

1.. M. pendula Fenzl = Arenaria pendula W. Kit. pl. rar. 

t. 87. Var. scabro-pubescens. Der M. pendula im Habitus 

ähnlich, aber durch die Rauhigkeit und die schmal-länglichen sumpf- 

lichen Blätter und dunkelgrüne Farbe leicht unterscheidbar. Blumen 

einzeln achselständig, langgestielt. Blumenblätter doppelt so lang als 

der Kelch. Kelehblättchen länglich eiförmig, allmählig zugespitzt, 

am Rande häutig, kahl. — Die Pflanze steht der M. umbrosa Bunge 

»ahe, auf die ich hiermit aufmerksam mache, da sie im Falle der Iden- 
Fl u WE I 2 7 Uno 

Fl. Ross. 1, p. 372 beschriebenen will meine Pflanze nicht stimmen, 

ebensowenig mit den hier aufgestellten Lus. 1 und 2, da sie weder 
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äl nlichen Blüthentheilen mehrere Abänderungen darbietet. Linne stellt: 

n ie in die fünfte Klasse „Pentandria Trigynia“, während die späteren 

toren. sie mit Sellaniat vereinigten und in die zehnte Klasse „De- 

ana! en Sie wird als eine „planta Due 2 
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ee; a) ‚praecox idee: et tetrandra Var. oligandra Ledeb. 
sc] eint bald nach dem Wegschmelzen des Schnees truppweise, meist 

t, 36” lang, ästig ausgebreitet. Stengel einzeilig 

= ‚Bläkter meist eiförmig ‚ schwach a die unteren a 

Be hrdeknst, fein kerbzähnig. Kelchblättehen 5—5. Staub- 

fässe 3-4, mit violetten Antheren. Blumenblätter bis zum 
unde zweitheilig. Kelchblättchen länglich, zugespitzt, am Rücken 

in ne am Bande wen Dan es, von der on 
Mad 

m a ne 

eine Hieenthiwlielkeit, die ich schon irgendwo losen habe. — 

fadenförmig- spindelartig, vorn später faserig.. — Auf Aeckern ‘ 

. sowie in Ungarn, Niederösterreich und in Siebenbürgen, BR: 

) pallida = Alsine pallida Dumortier. Diese Form lernte ich 

1. Hortu von Uechtritz kennen, welcher die Güte hatte, mir ein : 

r als „Stellaria pallida Pers“ (Bull. soc. reg. belg. 862) mit- SS 

ilen,. wo sich denn nach Vergleichung mit meiner im Herbarium 2 

jegenden, herausstellte, dass sie auch in Siebenbürgen und Mähren, . 

ontlich. bei Brünn vorkommt. Eine ausführliche Beschreibung muss | RR. 

bis zur Erlangung frischer Exemplare aufschieben und mich begnügen 

gaben des Herrn Mittheilers hier folgen zu lassen. Herr von 
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Uechtritz schreibt: Nach meinen zweijährigen Beobachtungen ist sie eine 

gute Art, die sich unter anderem von Alsine media durch die nur im 

Blüthenstande verästelten sonst einfachen Stengel, das lichtere Grün, 

kleinere Blätter, durch anfangs fast wie bei Cerast. glomeratwm gehäuften 

Blüthen, durch die beim Blühen nur wenig geöffneten Kelche, durch die 

zylindrische am Grunde nicht aufgetriebene Kapsel, die vom Grunde aus 

bogig zurückgekrümmten Klappen, kleineren Samen unterscheidet. Sie 

hat fast immer nur zwei Stamina und ist stets blumenblattlos (apetal), 

so findet sich auch eine apetale S. media, die von dieser doch ver- 

schieden ist. — So Herr von Uechtritz. — Sie wächst auf lockerem 

“fruchtbaren Boden in Gärten, auf Grasplätzen, an Dämmen, nie auf 

Aeckern, im Freien nicht mit St, media, blüht April— Mai, nicht das 

ganze Jahr wie St. media. Bei Breslau (nach Uechtritz). — Bei 

Brünn wächst sie auf Grasplätzen im Augarten, blüht Mai und hat eine 

zartfaserige Wurzel. — Ich werde diese Form weiter beobachten und 

mache auch andere Botaniker auf dieselbe aufmerksam. 

c) apetala. Eine bei allen Abänderungen vorkommende sehr ver- E 

schieden gestaltete Form, deren Hauptmerkmal in der Abwesenheit der 

Blumenblätter liegt. Die Zahl der Staubgefässe ist ebenfalls verschieden 

und wechselt von 2—5, ihre Grösse ist 3°—12', die Farbe lichtgrün 

bis dunkelgrün, die Blätter sind grösser, kleiner, weich oder fleischig. Die 

Behaarung reicher oder ärmer, zuweilen fast fehlend. — Man kaun bier- 

aus entnehmen, dass diese Var. apetala schwer zu definiren ist. Sie 

kommt auf bebautem und unbebautem Boden in allen Gebieten vor und 

blüht während des ganzen Sommers, selbst unterm Schnee. 

d) parviflora uliginosa — Alsine (Stellaria) mierantha Schur. 
Wuchs buschförmig-rasig, ausgebreitet, dunkelgrün, sehr zerbrechlich, 

wenighaarig. Wurzel zart ästig, faserig. Die Stengelchen bis 9 

lang, einzeilig undeutlich haarig oder ganz kahl. Blätter weich, ellip- 

tisch, seicht zugespitzt-stumpflich, bis 6° lang, die unteren kleiner und 

gestielt, die oberen sitzend; alle auf beiden Seiten fein warzig punktirt 

(vorzüglich getrocknet), am Grunde zart gewimpert. Blumen zahlreich, 

einzeln oder anfänglich geknäult, sehr klein, mehr oder minder lang- 

gestielt, mitunter auch am Ende der Hauptstengel gabelförmig-rispig, 

3/4‘ im Durchmesser, 3—5männig. Blumenblätter mit linien- 

förmigen Abschnitten halb so lang als der Kelch. Kelchblätter länglich- i 

eiförmig, stumpf, die inneren häutig berandet, am Rücken mit Drüsen- _ 

 haaren besetzt. Blumenstiele einzeilig (d. h. oberseits) behaart. Frucht 

länglich-eiförmig, von der Länge des Kelches, dreilappig. Klappen ; 



atade, nicht Bin zurückgerollter Spitze. Samen sehr klein, fast kugel- 

 fürmig, etwas -abgellacht, braun, mit gekerbtem Bande, auf beiden 

Seiten fein punktirt, "a 42 im Diehmesske, meist 10 in einer Kapsel. — 

Brünn, Juli 1870. 

.'e) subdecandr Ad = Alsine neglecta Schur —= A. var. d) um- 

brosa Schur Enum. p- 116, sub no. 682 — Stellaria neglecta Weihe 

in Rehb. icon. fr 4905 ; OXCUrS. PB. 184. — St. umbrosa Opiz — St. 

media var. P) major Koch syn. p. 130 == St. media a). decandra 

Ledeb. Fl. Ross. 1, p. 377. — Schlank, niedergestreckt oder zwischen 

Kräutern aufsteigend, bis 24° lang, mehr oder minder haarig. Wurzel, 

wie mir scheint, mehrjährig oder ausdauernd, zahlreich Stengel treibend. 

Stengel nur einzeilig spärlich haarig. Blätter blaugrün, elliptisch, 

zugespitzt, die basilaren klein, 2° lang, die Stengelblätter bis 8° lang. 

| Blumen ziemlich gross, bis 2’ lang. Blumenblätter sehr klein 

oder fehlend, 7, 8—10 männig, gewöhnlich nur die ersten Blumen zehn- 

\ännig. Samen doppelt grösser als bei A. media authentica. — In 

schattigen feuchten Wäldern, Thalschluchten am Puss alter Baumstämme, 

in. Siebenbürgen in der Berg- und Hügelregion; bei St. Georgen, Ung. s 

im Prater in Wien; im Paradieswalde bei Czernowitz und bei Adamsthal 

| ä 'hst Brünn (eine erossblättrige Form var. macrophylla Schu), 

Mai — Juni, dann verschwindend, während A. media eine immerblühende, 

‚bleibende Form ist. 

.  f) maxima sen macrophylia Schur En. p. 116, Var. e). Stengel 
2 lang, schlaff, niederliegend, au den Gelenken knieförmig gebogen, 

om ‚gabelästig. Internodien länger als die Blätter. Diese ver- 

en den nn A om en 0.» weich, 

” hıkien wie bei Yahı a aber meist ee mit einer 

zentralen Be im Bank en Gapel 2 =. Backen, in ackatı tigen 

h sg) Higida > ne: Starr, ausgebreitet, niederliegend, Hleischig- 
af 8, dunkelgrün, wenighaarig, von untenauf ästig, Aeste an der Spitze 

 gabelartig, bis 12° lang, der Var. f) ähnlich, Blätter scheibenförmig 
ah, 

ode ee Bun 

Auf Moorboden am Rande des Paradieswaldes bei Czernowitz nächst 

al on am le etwas a B u umen 

a PN 



der Aeste anfänglich etwas geknäult, — Auf unbebauten Orten und 
Anschüttungen bei Brünn, Juni 1873. 

6. Gen. Stellaria 1. 

1. St. Barthiana Schur, Herb. Nr. 669. — Der St, graminea 

nahestehend, aber in allen Theilen zarter. Pflanze 12‘ hoch, längästig. 

Stengel vierkantig, entfernt beblättert. Internodien doppelt so 

lang als das betreffende Blätterpaar. Blätter -linienförmig bis 8“ lang, 

1a‘ breit, zugespitzt, am Rande glatt, mit hervorragendem Kiel, 

Brakteen trocken häutig, länglich, ganzrandig, zugespitzt, umge wim- 

‘pert. Blumen kleiner als bei St. graminea, achselständig, einzeln 

oder gabelförmig verästelt an der Spitze der Stengel. Kelehblättchen 

länglich, dreinervig, vorn häutig zugespitzt. Blumenkrone den Kelch 

überragend. Frucht elliptisch-länglich, sechskantig, den Kelch über- 

ragend. Samen fast kugelförmig, braun, runzelig-punktirt, Frucht- 

klappen gerade vorgestreckt, stumpf. — Auf Wiesen bei St. Olohfaln 

in Siebenbürgen, Juli 1869 (Barth). (Nach unvollständigen trockenen 

Exemplaren bestimmt.) 

7. Gen. Malachium Fries. Fl. holland. p. 77. 
1. M. aquaticum Fries. Var, a) arenosum glomeratum. 

Pflanze steif, aufrecht. Mittlere Stengelblätter mit herzförmiger 

Basis, sitzend. Basilarblätter eiherzförmig gestielt. Blumen an 

der Spitze des Stengels geknäult. Blüthenstiele und Kelche drüsenhaarig. ' 

Pflanze buschig. Wurzel faserig. Blätter kahl oder fast kahl. — Auf 

sandigen Orten an Flüssen und an der Eisenbahn bei Obrowitz nächst 

Brünn, 

a) silvaticum molle. Weich, dunkelgrün, vielästig, weit umher- 
kriechend, an den Gelenken wurzelnd, bis- 12° lang, vom Grunde aus 

ästig, an der Spitze gabelästig. Stengel von der Mitte an sammt 

den Blumenstielen und Kelchen reich mit kurzen Drüsenhaaren bekleidet. 

Blätter eiförmig zugespitzt, die oberen sitzend, die unteren kurzgestielt, 

kahl, weiss, punktirt-schärflich. Floralblätter am Rande drüsig. 

Blumen etwas kleiner als bei der normalen Form. — In schattigen 

feuchten Auen und Wäldern in Siebenbürgen, z. B. bei Zood; bei Adams- 
thal und am Fusse des Hadiberges bei Brünn, Mai — Juli. 

e) hungaricum = M. Vrabelyanum Schur. Detfkar. b) etwas 

ähnlich in Grösse und Wuchs und von Stellaria nemorum vorzüglich 

. a 
Aare Aline ih BR he 

x N A ae 



| die fünf zurückgerollten Griffel, hierdurch auch von M. aquaticum 

silvatieum zu unterscheiden. Ausserdem ist die Pflanze zart, dunkel- 
en. wenighaarig und drüsig und hat a SENoNe, we 

na, gar für eine Var. von der. elereh nalen, wenn die fünf Griffel 

| uicht dagegen sprächen. — In Ungarn bei dem Dorfe Budony, Mai 
1867 (Vrabelyi).. 

‚8. Gen. Larbrea A. St. Hilaire, Rehb. excurs. p. 567. 

1. L. uliginosa Ecehb. 1. c. et icon. f. 3669. — Stellaria 
iginosa Murran, Fach syn. B 131, wo wir die bekanntesten Syn. 

den. | 

Ba ee Wulf. in ud, coll. 1; 327 — obschin unsere 

120 ‚keine zen I ‚da sie . un auf feuchtem Schotter 

ei 2 in Ledeb. Fl: Ross..1, p. 393. mit allen hier a 

„ während die Var. Ari le a“ die Var. P) undulata — Biel- 
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9. Gen. Cerastium L. 
1. C. glomeratum Thwil. Fl. paris. p. 225; Koch syn. 

p. 132 = (. viscosum L. sp. 1, p. 627; Ledeb. Ross. 1, p. 404 — 
C. vulgatum DOC. Pradr. 1, p. 415 etiam L. Sm. brit. 496; Echb. 
exc. p. 796, icon. pl. erit. f£ 385—386 et icon. XV, f. 4970 — C. 
ovale Pers. syn. 1, p. 521 — (. rotundifolium Sternb. et Hoppe. 
Denkschr. 11, p. 113. — Eine nach der Vegetationsphase oder nach 
dem Alter sehr verschieden gestaltete Form, von einfacher oder ästiger 

Beschaffenheit, von 2“—9'' Höhe, mit vollkommenen und blumenblatt- 

losen Blumen auf einem und demselben Individuum, fünf — zehnmännig, 

mit einfachen oder drüsentragenden Haaren reich bekleidet, mit eiförmigen, 

elliptischen oder kreisrunden stumpfen oder seicht zugespitzten Blättern 

von 2'— 12‘ Durchmesser, mit anfänglich geknäulten später weit- 

schweifigen sehr kurzgestielten Blumen. Blumenblätter so lang oder 

kürzer als der Kelch. Früchte seitwärts gerichtet, bei der Reife auf- 

recht, doppelt so lang als der Kelch, walzenförmig, mit 10 geraden 

stumpfen Zähnen sich öffnend. — Auf feuchten sandigen Aeckern, an 

Flüssen und Wiesenrändern, selten zahlreich; in Siebenbürgen z. B. am 

Zibinfluss bei Hermannstadt, bei Langenthal 1867 (Barth); auf der 

Zirkuswiese im Prater bei Wien ; in Ungarn 1867 (Vrabelyi), im Trensiner 

Com., Juli 1868 (Holuby) ; bei Brünn an der Schwarzawa am Fusse 
der rothen Berge, Juli 1870-1872. 

2. C. brachypetalum Desp. in Pers. syn. 1, p. 520. — 

Kommt. wie C, glomeratum mit einfachen und drüsentragenden Haaren 

bekleidet vor. — Die Var. glanduloso-pilosum ist — (., tauri- 

cum Spr. (in DC. Pradr. 1, p. 415) syst. 2, p. 419 und kommt. in 

Siebenbürgen, in Ungarn (Vrabelyi) und in Mähren auf dem Hadiberge 

bei Brünn vor, Juni 1872. | 

3. 0. murale Schur Enum. pl. Transs.“p. 119. - Eine Mittel- 

form zwischen ©. semidecandrum und CO; brachypetalum, welche durch 

Habitus, Standort und die in meiner Enum. angegebenen Merkmale leicht 

zu unterscheiden ist; vielleicht nur ein durch den Standort modifizirtes 

Cerast. semidecandrum. — Ich habe es stets nur auf allen Mauern 

beobachtet, z. B. auf den Stadtmauern in Kronstadt und Hermannstadt, 

im Stadtgraben in Wien und ebendaselbst auf der Augustiner Bastei, 

April — Mai 1850— 1855. -— Ist weiter zu beobachten und festzustellen. 
Zur besseren Einsicht will ich eine kurze Beschreibung nachtragen. 

Pflanze einfach oder ästig, aufrecht, mit aufrechten Aesten, 67—12% 

hoch. Wurzel spindelförmig, ein- oder mehrköpfig und in diesem Fall 



mit in ns chenden Drasinliansen dicht bekleidet. Blätter 

5 elliptisch- länglich oder länglich, bis 8° lang, zugespitzt, auf beiden 

Seiten und am Rande haarig, dunkelgrün; Basilarblätter sehr klein, 

estielt, länglich-spatelförmig bis fast kreisrund, sammt Blattstiel bis 

gr lang. - Nebenblätter elliptisch-eiförmig bis länglich, alle kraut- 

artig, drüsenhaarig. Blüthenstand gabelförmig-rispenartig, wie bei 

©. pumilum und semidecandrum. Blumen langgestielt, nach auswärts 
geneigt, anfänglich etwas seknäult, von der Grösse wie bei 0, brachype- 

‚talım, fünfmännig und fünfweibig, Kelchblättchen länglich-lanzett- 

rmig, zugespitzt, vorn häutig berandet, am Rücken drüsenhaarig, 

lumenblätter: tief zweigetheilt, kürzer als der Kelch. Frucht 

walzenförmig schwach aufwärts gekrümmt, mit kurzen stumpfen Zähnen, 

doppelt so Alase als der Kelch, anfänglich, d. h. vor dem Aufspringen 

ke Samen linsenförmig, rundlich, fein punktirt, lichtbraun, 

am Rande gozähnt, Fruchtstiele doppelt so lang, als die reif auf- 

rechte Frucht. Die auf den oben angegebenen Standorten gesammelten 

| . sind habituell etwas verschieden. 

bractsatum Mei. == C en rl. Fl. Lond. Fasc. 6, 

E 30 : == u viscosum Fl. dan. VII, t. 1211 non Pers.; Rchb. icon. 

©. ovale Bess. Fl. Galic. 1, p. 490 sec Ledeb. 294 

cher scharf. abzugrenzende Form da es häufig Mittel- 

| - bald zu dieser, bald zu C. semidecandrum gezogen 

aan ' Dennoch sind beide Formen nicht zu vereinigen und. 

dieses geschieht als sogenannte „subspecies“ behandelt 

asigen sonnigen Abkanait auf ee in Siehanbürgen: 

Niederösterreich, Mähren, meist truppenweise, März, Mai. 

a) obscurum Koch syn. p. 133 et pallens Koch 1. .c 

Is ©. Grenieri var. a) et b) Schuitz behandelt werden = 
8 obscurum Chaub. Koch 1. c. — Ich habe beide Formen 

| im AA RInn, sind sie versohioden. — Die Var. 

10 
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5. C. semidecandrum L. = (. semidecandrum a) scarioso- 
bractentum Neilr. = Ü. viscosum Pers. syn. 1, p. 521 = (. gluli- 

nosum RBRehb. icon. XV, t. 228 non aliorum = C. viscidum Link. 

en. 1, p. 433. 

a) minimum praecox. 1"—3'" hoch, einfach, wenigblumig an 

der Spitze des Stengels trugdoldig geknäult, Wurzelblätter eispatelförmig 

im Blattstiel verschmälert, Stengelblätter eiförmig oder elliptisch auf- 

recht dem Stengel angedrückt. Das ganze Pfänzchen mit kurzen drüsen- 

losen und drüsentragenden Haaren bekleidet. — An sonnigen Orten mit 

‚Holosteum wmbellatum, dem "es im Habitus auch etwas ähnlich ist. 

In Siebenbürgen in der Hügelregion; in Ungarn im Heveser Com., April 

1869 (Vrabelyi), bei Podhrad, Mai (Holuby); bei Weinhaus nächst Wien; 

auf dem Spielberge in Brünn und bei Karthaus eine kleinere aber 

ästige Form, welche auch in Ungarn bei Podhrad vorkommt, 

b) holosteiforme =- Cerastium holosteiforme Schur- 

Enum. pl. Transs. p. 119. Von dieser hier beschriebenen Form habe 

ich 1867 im Prater in Wien zahlreiche Exemplare gefunden, die zwar 

wit. der siebenbürgischen nicht vollkommen stimmen, aber typisch un- 

streitig hierher gehören. Wegen ihrer klebrigen Beschaffenheit hielt ich 

die Wiener Form für Cerastium viscidum Lk. — Eine andere ähnliche 

Form mit kreisrunden Blättern bezeichne ich „Cerastium rotun- 

datwm“. — Eine dritte Form von laxerem, aufrechtem Wuchs, blass- 

grüner Farbe und schmäleren elliptisch-länglichen, etwas zugespitzten 

Blättern nenne ich „(erastium pallidum“, welche auch bei Kron- 

stadt in Siebenbürgen auf Wiesen in Gärten einzeln vorkommt. — Alle 

drei Formen wuchsen zahlreich bei Wien auf der Zirkuswiese, 1866— 

‘1867, wo ich sie seitdem nicht aufgesucht habe. Ich vermuthe, dass 

sie 1866 durch die sächsischen Truppen, die daselbst ihr Lager hatten, 

aus Ungarn eingeschleppt wurden. 

c) atrovirens viscosissimum. Im Habitus etwas der Var. b) 
ähnlich, jedoch steifer gebaut, schwärzlich dunkelgrün, sehr klebrig und | 

dicht mit Drüsenhaaren bekleidet. Pflanze aufrecht, bis 6° hoch, ° 

etwas buschig. Wurzel 'spindelförmig, vorn faserig, einjährig, wie bei 

der Normalpflanze. Stengel meist aufrecht, die seitlichen im Bogen | 

aufsteigend. Basilarblätter rundlich-spatelförmig, kurzgestielt, klein. ° 

Stengelblätter elliptisch-eiförmig, zugespitzt. Floralblätter am 

Grunde des gabelförmigen Blüthenstandes eiförmig oder elliptisch. Brak- ° 

teen sämmtlich krautartig — (in dieser Hinsicht dem €. murale 
ähnlich.) — Blumen grösser als bei allen genannten Varietäten. Kelch- 
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I blätter krautartig, länglich-lanzettförmig, zugespitzt, vorn violett, häutig 

_  berändet, am Rücken dichtdrüsig. Blumenblätter kürzer als der Kelch, 
2 - röthlich öder trübweiss. Fruchtstiele so lang als der Kelch. Frucht 

‚anfänglich nach auswärts gerichtet, später aufrecht und dann doppelt so lang 

| als der Kelch. Samen lichtbraun, linsenförmig gerandet. Rand gezähnt. 

E: i Ef Cerastium ewviscosum Schur,) — Auf der Zirküswiese im Prater bei Wien, 

Mai 1875. — Eine typisch hierher gehörige im Augarten in Brünn vor- 

"kommende: Form ist durch geringere Klebrigkeit, laxerem Habitus, grössere 

h E- Blätter und kleinere Blumen von der Wiener Pflanze verschieden und 

vB ' nähert sich habituell der Var. pulloda, hat jedoch eine dunkelgrüne Farbe. 

6. ©. tröviale Link en. berol. 1, 433 — (. vulgatum  L. sp. 

SL, p. 627 (excl. Syn. Ledeb.) = (. vulgatum a) hirsutum Fries. — 

0. viscosum Linn., Herb. — (. vulgatum Lus. 3. Ledeb. Fl. Ross. 1, 

"7. 408 —= (. triviale Rchb. icon. III, t. 402-403 et icon. XV, 
72 4972 cum Var. — Nach Lage und Beschaffenheit des Standortes sehr 

_ veränderlich. — Man kann in dieser Hinsicht und nach der Bekleidung 

R  awei Gruppen unterscheiden, von denen die eine ohne Drüsenhaare also 

E nur „hirsutum“ zu bezeichnen ist und das ©, „eröviale authentieum‘, 

| =“ darstellt, während die andere Formengruppe mit Drüsenhaaren bekleidet 

| ist, und eine ‚selbstständige Art oder Form repräsentirt, umsomehr da 

- mit dieser verschiedenen Bekleidung eine bedeutende Formverschiedenheit 

“verbunden ist. — Ich werde hier jedoch die Formen beider Gruppen 

als Varietäten von „ Cerastium triviale“ behandeln und auf die ver- 

|  meintlich selbstständigen Formen oder Arten aufmerksam machen. 

ar a) vulgatum — (0. vulgatum Curt, Fl. lond. 1, t. 95 .— 0. 

‚triviale Rechb.], ce. = 0. triviale var. a) hirsutum Fries. Nov. p. 125 

busque margine scariosis apice glabris, pedicellis fruetiferis calyce 

multo longioribus; »etalis calycem aequantibus; indumento eglandu- 

loso- iloso-hirsutum.“ —- Diese Varietät ändert nach dem Standort und 

der Entwicklungsphase in Grösse, Behaarung und Früchtenlänge sehr 

ab, so dass eine scharfe Begrenzung schwer zu finden ist; wer jedoch 

iese, Form einmal genau angesehen hat, wird sie stets durch ihren 

ei enthümlichen Habitus leicht erkennen —- An feuchten schattigen Orten, 

ı Wäldern und Auen, auf Wiesen und Ka bebauten und unbebauten 

en, und nach diesen verschiedenen Standorten sehr verschieden gestaltet. 

R ‚allen mir bekannten Florengebieten, Mai —- August, 

BB) semiscariosum praticolum. Schlauk gebaut, Abuschi 10% 

och, gesättigt grün. Stengel rundum weitläuftig behaart. Blüthen- 

en | 10% 

— (. triviale authenticum mit folgender Diagnose: „Bracteis calyci- 
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stiele dichthaarig. Haare wagerecht abstehend. Untere Brakteen krautig 

nicht häutig umrandet. Blumen kleiner, 2° Jang. Kelchblättchenu 

an der Spitze violett. Früchte doppelt so lang als der Kelch, d. h. 

nach dem Aufspringen. — Auf Wiesen in der Thalschlucht zwischen 

Karthaus und Sobieschitz bei Brünn, Juli 1872. 

e) pallidum fonticolum. Der Var. b) ähnlich, aber starrer 
gebaut, bleichgrün, dichter behaart. Blätter länglich. Stengel 

braunroth, 9° hoch, mit einer dichter behaarten Zeile. Untere Brakteen 

krautig. Blumen grösser als bei Var. b), anfänglich geknäult. Kelch- 

blättchen stumpflich, meist ausgerandet. — An quelligen Orten bei den 

Salamonsfelsen nächst Kronstadt; in der Teufelsschlucht bei Brünn, Mai 

1854 — 1872. 

d) uliginosum subelatwm. Buschig rasig, bis 15“ hoch. Untere 
Brakteen blattartig, gross, krautig, die mittleren kleiner, ebenfalls krautig, 

die obersten am Rande häutig. Blätter eiförmig-länglich, bis 10% 

lang, zugespitzt. Blumen grösser, 2° lang. Frucht anfänglich 

kaum länger als der Kelch, später diesen überragend, stärker aufwärts 

gekrümmt. — Auf nassen moorigen Orten, bei Hammersdorf, Sbgn.; bei 

Parad, Ung. (Vrabelyi); nächst Wien bei Döbling und bei Moosbrunh ; 

bei Bisterz nächst Brünn, Juni, Juli. 

e) gracilimum nanum saxigenum. In allen Theilen kleiner 

und zarter, locker buschig, wenighaarig, dunkelgrün, drüsenlos, bis 8 

hoch. Wurzel zart spindelförmig, rasig. Stengel am Grunde beblättert, 

einzeilig dichter behaart. Blätter klein, kurz, elliptisch-Iäggglich, stumpf- 

lich bis zugespitzt, undeutlich gestielt, 2’ —3‘'‘ lang, auf beiden Seiten 

weitläuftig, am Rande reicher abstehend haarig. Blüthenstand lang- 

gestielt, gabelästig. Blumen klein, 1'/2‘“ lang. Blumenblätter 

fast so lang als der Kelch. Kelchblättchen eilanzettlich länger 

zugespitzt, breithäutig berandet. Nebenblättchen klein, alle häutig 

berandet. Frucht elliptisch, anfangs so lang, später um die Hälfte 3 

länger als der Kelch. Samen lichtbraun, Ye‘ im Durchmesser, auf 

beiden Seiten punktirt, am Rande gezähnt. -— Ich habe diese Varietät > 

„Cerastium serpyliifolium*“. bezeichnet. -— An alten Mauern bei Kron- 4 

stadt und an einer alten Steinmauer zwischen Ayssopus officinalis in | 

Zazowitz bei Brünn in wenigen Exemplaren, Juli 1870. ) : 

f) subvestitum caespitosum an 'C. vulgatum Lus. 1. glabratus? 
und in diesem Sinn — C. vulgatum $) holosteoides Fries. Novit. ed. 
2, 126 — Üerastium holosteoides Fries. Novit. 1, p. 32 — (. triviale ° 

var. 7) holosteoides Koch syn. ed. 2, p. 134 — Rehb. pl. crit. f. 318— 



2 Wuchs ansgebreitet rasig. Stengel gi lang, unten kahl, oben 

j inzeilig: haarig. Blätter elliptisck, stumpf, getrocknet lebhaft blau- 

‚grün, auf beiden Seiten kahl, am Rande weitläuftig haarig. Basilar- 

blätter sehr klein, der, blühenden Pflanze fehlend, Blumen endständig 

geknä ult, später fast doldig. Blumenstiele dicht kurzhaarig. Neben- 

blättchen alle mehr oder minder häutig 'berandet, länglich-eiförmig, 

stumpf, 'am Rücken spärlich behaart. Kelchblättch en breit, länglich, 

‚stumpf, ausgerandet oder undeutlich kerbzähnig. Blumenblätter so 

lang. als ‚der Kelch. Frucht sw lang als der Kelch, später länger als 

f Es — Auf Moorwiesen in Niederösterreich, Juni 1869. 

2) alpigenum —- = (erastium macrocarpum Auctorum plurimorum 

nicht Schur, welches sich durch viel grössere Früchte und drüsige 

31 Paniee kennzeichnet.) Ich bezeichne diese interessante Varietät 

et „Cerastium alpi genum“ um sie auch dadurch von ©. ma- 

un 1 zu unterscheiden. —- Dieses „ en nähert n . 

nämlich zu 

lbs sich eh drüsige Be- 

g; auszeichnen, nd ee ihrer rAppischen Aehnlichkeit on 

1.0 ndutiferum die Peg melrere Formen umschliesst. 

a) Bere — Ce erastium ma ıa e hiforme Schur. 

Sie ist A an nr Gelenken mehr zerbrechlich als ns 

en In a. Varietäten. Auch den feuchten a 

\ bis gu hoch, von untenaus ästig niedergebogen, dann Berade 

htet, stielrund, dicht beblättert. Stengelblätter vom Grunde 

| gels allmählig kleiner werdend, die unteren im kurzen Blattstiel 

Br ‚die oberen sitzend, alle eiförmig, länglich zugespitzt, bis 

8 sammt dem unteren Theil des Stengels mit weichen drüsen- 
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losen Haaren bekleidet. Die obersten Blätter sammt Brakteen, Stengel 
und Blumenstielen reich mit drüsentragenden Haaren besetzt. Brakteen 

am Rande häutig, am Rücken drüsig, die basilaren krautig. Blüthen- 

stand gabelförmig-ästig. Blumen mittelmässig, 1/2 — 2“ lang. Kelch- 

blättchen breit, länglich, stumpf, am Rücken drüsig. Blumenstiel 

doppelt so lang als der Kelch, drüsig. Frucht doppelt so lang als 

der Kelch (d. h. nach dem Aufspringen), bis dahin so lang als dieser. 

Fruchtbare Blumen auswärts gewendet, die zentralen aufrecht. 

Samen fast dreieckig braun, auf beiden Seiten punktirt, am Rande 

gezähnt. — An quelligen steinigen Orten, in schattigen Schluchten, an 

Bächen ; am Johannesbach im Schreibwalde mit Malachium aquaticum, 

Juli 1871. 

b) Iucorum — Cerastium lucorum Schur. Eine Mittel- 
form zwischen C, triviale uliginosum und ©, silvaticum. Pflanze weich, 

lebhaft grün, buschig, bis 2’ hoch. Wurzel faserig. Stengel stielrund, 

meist niedergestreckt, bis zum Blüthenstand reich beblättert und mit 

steifen, abstehenden, drüsenlosen Haaren bekleidet, gestreift. Blätter 

1!/2''— 2 lang, lanzettlich-länglich, weich behaart, die unteren kleiner 

und gestielt, die oberen sitzend. Brakteen: die unteren oder basilaren 

blattartig, die mittleren kleiner, die obersten klein, vorn häutig. Blüthen- 

stand gabelförmig, locker. Blumen grösser, bis 2“ lang. Blumen- 

stiele mit längeren drüsenlosen und kurzen drüsentragenden Haaren 

reich bekleidet, viel länger als die Blume. Kelchblättchen am 

Rücken krautig, zugespitzt, am Rücken mit langen drüsenlosen und 

drüsentragenden Haaren spärlich begabt. Frucht kegelförmig, nach dem 

Aufspringen 2'/s mal länger als der Kelch, bis 7‘“ lang. Samen ab- 

geflacht, eckig, rundlich, dunkelbraun, auf beiden Seiten fein höckerig, 

am Rande gezähnelt. — Auf eisenhaltigem Schlammboden, sowie auf 

Moorboden in Auen und Wäldern, z. B. in der Thalsschlucht zwischen 

Karthaus und Sobieschitz, im Paradieswalde bei Czernowitz, im Zwittawa- 

thal bei Adamsthal.e. — Bei Karthaus kommt eine steife, 2/2‘ hohe, 

entfernt beblätterte Form vor, die ich als „Cerastiumpermagnum“ 

bezeichnet habe. Sie hat 3° Jange Blumen, breitere, steifere, bläulich- 

' grüne Blätter, lauter krautartige Brakteen und schmäler häutig berandete 

Kelchblätter. Sie kommt auch in. Siebenbürgen bei Hermannstadt am 

Scheweschbach im Jungenwald vor. 

a) nemorense = (erastium Pseudo-silvaticum Schur. 

Eine interessante Uebergangsform von Cerastium glanduliferum (irivale) 7 E 

zu Üerastium silvaticum W. Kit., jedoch dem ersteren näher DIEHEHEEE 

% 

a 



Wurzel kriechend, faserig, blühende Stengel und lange sterile Aus- 

 läufer treibend, welche an der Spitze eine Blattrosette zeigen. Stengel 

bis. 12% hoch, unten gekniet, niederliegend und wurzelnd, bis zur Mitte 

mit einfachen, von hier aus sammt dem Blüthenstand mit einfachen und 

drüsentragenden Haaren dicht bekleidet. Blätter verschieden gestaltet, 

die der sterilen Ausläufer kreisrund, elliptisch oder eispatelförmig 

im Blattstiel verschmälert, sammt diesem bis 12‘ lang, zugerundet, 

stumpf, in den Achseln sterile Aeste treibend; Stengelblätter ellip- 

tisch. oder breit länglich bis eiförmig, 15°“ lang, sitzend; Floral- 

blätter oder Basilarbrakteen Kanal. obere Brakteen am Rande 

schmal ‚häutig berandet. Blüthenstand gabelästige. Blumen an- 

fangs geknäult, später spar rig auswärts sewendet und langgestielt. 

. Iumenstiele und Kelehblättehen mit drüsentragenden Haaren besetzt. 

Br anfänglich um die Hälfte, nach dem Aufspringen 1'/a länger 
Samen ER UlN, Eu auf 

I Ei gu im sr. —— nn schulen quelligen Orten in 

Se uchten, = .B. am Johannsbrünnl im Schreibwalde, im Hohlwege zur 

ühl bei Brünn, Juli 1871. (Selten!) 

ir Cerastium selwaticum, (W. Kit. nn rar. a Tr D» 100, 

Be gestaltet. 

A) macrocarpum = (. vulgatum y) magrocurpum Ledeb. n. | 

N 'p. 409 und in diesem Sinn — (. rigidum Ledeb., Cham. et 

htend. in Linnaea 1, ». 99 — CO. macrocarpum Schr Sert. 

3 — Enum. pl. Transs. p. 120, wo die Gegenwart der Drüsen- 

Inzugeben vergessen wurde. — Meine Pflanze hat langgestielte 
IrTze Drüsen, was ich hiermit nachtrage. — Die Pflanze kommt 

in Siebenbürgen in Steiermark auf dem Semmering und Sonnen- 

n, wo ich sie beobachtete, an grasig-schattigen Orten vor. 

alpestre — Cerastium alpestre Schur. Der Var. d) 

ich, aber habituell und durch zarteren einfachen Bau verschieden. 

‚e bis 8° hoch, bläulichgrün. Wurzel kleinfaserig, wenigköpfig. 

ı£ >] fast vierkantig, unten einzeilig behaart, am Grunde nieder- 

 wurzelnd. Stengel blätter eilänglich -spatelförmig, starr, 



otwas fleischig, auf beiden Seiten kahl, am Rande spärlich kleindrüsig 

und gewimpert, vom Grunde aufwärts allmählig verkleinert in Brakteen 

übergehend, Brakteen alle häutig drüsenhaarig. Blüthenstand gabel- 

fürmig-ästig (wie bei CO. Zröviale) saınmt den Blüthenstielen und Kelch- 

blättchen mit Drüsenhaaren reich bekleidet. Blumen in Grösse und 

Gestalt von den beschriebenen Var. nicht verschieden, nur etwas kleiner, 

1'/2‘ lang. Frucht länglich-eiförmig gestreift, nach dem Aufspringen 

doppelt so lang als der Kelch, kegelförmig, gerade. Samen sehr klein, 

fast kugelig und etwas abgeplattet, lichtbraun, sehr zahlreich, bis über 

sechszig in einer Kapsel, auf beiden Seiten runzelig schuppig und 

mit gezähntem Rande, — Auf sonnig-steinigen Abhängen in Felsen- 

ritzen am Sonnenwendstein und Semmering, Juli, August. ——- (Dürfte sich 

als gute Art bewähren!) 

8. C. pedunculatum Gaud. helv. 3, 251 = (. latifolium 

var. e) Koch syn. p. 135 — (. latifolium a) macranthum et pedun- 

culatum Schur Sert. no. 536 b) et c). — Auf dem Retyezät in Sieben- 

bürgen, Gmeissubstrat 7000° absol. Höhe, August 1866 (Csatö). 

9. C. arvense L. Eine durch alle Florengebiete verbreitete 

und aus der Ebene in die Alpenregion steigende Pflanze, welche eben 
auch darum in schwer zu begrenzenden Varietäten im Umlauf ist, da 

jedes Florengebiet sich seine eigenthümliche Form bildet. Ich will daher 

nur ein paar hervorstechende Formen hier erörtern: 

a) arvum — C. arvense genuinum IL. Die obersten Blätter- 

paare grösser, meist eiförmig, bis 12'' lang, die der Aeste länglich- 

linieuförmig, alle auf beiden Seiten weichhaarig. Stengel bis 12“ 

hoch, unten zurückgeneigt, haarig, oben sammt dem Blüthenstand mit ° 

drüsenlosen und drüsentragenden Haaren reich bekleidet. Brakteen ° 

und Kelchblätter drüsig, die ersteren häutig oder breithäutig berandet. — 

Auf Aeckern in Siebenbürgen, Ungarn, Oesterreich; in Mähren bei Adams- 

thal, Blansko, Karthaus, Mai — Juli. BE 

» silvicolum homophyllum. Die Pflanze weicher, buschförmig, 

bis 10° hoch. Blätter schmäler, länglich-linienförmig, ziemlich gleich- ° 
gestaltet, lebhafter grün und weniger haarig als die Var. a). Blüthen- ° 

stand sammt Brakteen und Kelch mit Drüsenhaaren bekleidet. Blumen E 

kleiner als bei der Var. a). — Eine hierhergehörige weiche, lebhaft 

grüne Var. welche habituell dem C. matrense ähnlich erscheint, kommt 

im. Wienerwald bei Wien vor, ist aber auch bei Brünn nicht selten, 2 

z.. B. am Antoniusbrünnl, in der Thalschlucht bei Karthaus, 



| "e) caleicolum. Der Var. b) ähnlich, jedoch kräftiger und spar- u 

riger, dunkelgrün. Stengel, Blüthenstand, Blumenstiele und Kelchblätter ae 

\ reich mit Drüsenhaaren besetzt. Stengelblätter bis 15° lang, | 

 schmal-li inglich, mit breiter Basis, sitzend, meist zurückgewendet. Brak- 

teen krautig. Blumen eross. Blumenblätter den Kelch 1Y/a mal 

überragend. -—— Eine hübsche Form, die weiter zu beobachten ist. — 

Auf Kalkfelsen bei Toroczko in Siebenbürgen, Juni 1875 (Csato). 

d) alpicolum subglabrum. — 0; arvense ß) strietum Koch 
syn. 'p. 136 ‚(obschon unsere Pflanze keineswegs aufrecht ist) und in 

‘ diesem Sion — 0. strietum Haenk in Jacq. coll. 2, p.-65 etiam L. 

sp. 629. — Pflanze rasig, am Grunde etwas strauchig (vermöge des 

ur alpinischen Standortes). Stengel 6’ im Bogen aufsteigend, Blätter 

 länglich-linienförmig, die der Aeste fast pfriemenförmig mit zurück- 

 gekrümmten Rändern auf beiden Seiten fast kahl, am Rande spärlich 

 kurzgewimpert.. Blumenstiele und Kelchblätter mit kurzen Drüsenhaaren 

dicht besetzt. Brakteen breithäutig berandet am Rande bewimpert. 

ji. Blumen 3—5, langgestielt, die zentrale Blume die seitlichen über- 

 ragend, Blumenblätter mehr als doppelt so lang als der Kelch. 

©. larieifotium Rchb. exc. p. 792 (Vill), ©. caespitosum Kit. und 0. 
 strictum DC. dürften hierher gehören, sowie 0. fruticosum Koch syn. 

h ER .c. Var. 7), — Auf Alpen Siebenbürgens, auf dem Butsets und König- 

stein, u dem Bely6zat (Csato), auf den ‚Freker Alpen, dem Avischel, 



2:72 Be... 

11. C. Coronense Schur. Eine Form, die ich seit 1854 als 
Var. hörsutum von C, arvense aufbewahre, die sieh aber bei genauer 

Untersuchung zwar als typisch zu ©. arvense gehörig herausstellt, aber 

mit diesem doch unmöglich identifizirt werden kann. — Ich hielt sie 

anfänglich für „CO, hirsutum“ Tenor., welches aber ohne Umstände 

von Spr. syst. 2, p. 417 zu Ö, arvense gezogen wird. — Auch dem 

CO. multifloruwm Ü. A. Meyer, einer kaukasischen Form, ist sie etwas 

ähnlich; doch gehört Letzteres in eine andere Gruppe — Zur besseren 

Einsicht will ich meine Pianze beschreiben: Wuchs gross, buschig- 

rasig, ausgebreitet, graugrün, dicht- und kurzhaarig, bis 15° hoch. 

Wurzel ästig-faserig Stengel zahlreich, vierkantig, am Grunde 

ästig, drüsenlos-haarig. Blätter fast gleichförmig, schmal-länglich, 

nach beiden Enden verschmälert, vorn zugespitzt, bis 15''‘ laug, 2° 

breit, sitzend, weichhaarig, am Rande gewimpert. Brakteen kahn- 

förmig, häutig berandet, im Umfang breit-länglich, am Rücken und 

Rande reich drüsenhaarig, Blüthenstand langgestielt, gabelföürmig- 

verästel. Aeste meist dreiblumig, mit einer ‚langgestielten zentralen 

Blume Haupt- und Nebenblüthenstiele dicht mit Drüsenhaaren 

besetzt. Blumen gross, bis 8‘ im Durchmesser, anfänglich fast 

glockenartig, aufrecht. Blumenblätter fast dreimal länger als der 

Kelch, rundlich-herzförmig, lang benagelt. Kelchblättehen länglich, 

am Rande kahl, am Rücken drüsig, stumpf, etwas abstehend, Früchte ? — 

Auf Wiesen der Pojana bei Kronstadt 3500‘, Kalksubstrat, Juli 1854. — 

Gehört zu den schönsten Cerastium-Formen und kann in dieser Hinsicht 

nur mit C. transsilvanicum in Vergleichung gebracht werden. 

XI. Ord. Lineae DC. Prodr. l, p. 428. 

‚1. Gen. Linum L. 
1. L. usitatissimum L. Unter den vermeintlich verwilderten 

Varietäten kommen ausser dem von Schübler aufgestellten @) vulgare, 

2 ß) erepitans, Koch syn. p. 140, noch andere vor, z. B. c) gracile 

eine zarte einfache Abänderung mit kleineren Blumen und ziemlich 

grossen von selbst nicht aufspringenden Kapsem. — Au der Eisenbahn 

bei Obrowitz nächst Brünn. — d) elatum multicaule: Wurzel j 

kräftig, holzig, ästig (wie mir scheint zweijährig),» mehrköpfig, d. h. BE 

drei Stengel treibend. Stengel 30° hoch, oben verästelt. Blätter 
schmal-länglich, nach beiden Enden allmählig zugespitzt, bis 18‘ lang, 
2‘ breit, glänzend dunkelgrün, kurzgestielt, 3 nervig, die beiden Seiten- ° 



\ nerven ndentlich vor dem: Rlatkrände, Blumenblätter fast kreis- 

rund, BB, mal länger als der Kelch, gosättigt blau... Kelehblätter 

ziemlich gleichgestaltet. Kapsel ziemlich gross, kugelförmig, kurz zu- 

e sespitzt, den Kelch mehr als zweimal überragend, bis 3” im Durch- 

messer, vorragend gestreift, Samen "kastanienbraun, eiförmig-länglich 

zugespitzt, mit zugerundetem Rande. — Auf Rübenäckern bei Karthaus 

nächst Brünn, Juli — August 1870 — 1873; in Siebenbürgen im Szekler- 

ande unter een wo sie die sewöhnliche Form weit überragt, 

Y August. 1853 

| en then L. und L. barbulatum Lang, Kehb, 
4 sind sehr schwer als Spezies zu unterscheiden, da die Beschaffenheit der 

ei Blätter und Blumenblätter sehr abändert. — In Siebenbürgen kommen 

© Zinum austr iacum und barbulatum in der Hügelregion neben 

‚einander vor; in Niederösterreich habe ich nur Z. austriacum und in 

Mähren bei Brünn massenhaft L. barbulatum beobachtet, wo es die 

Abhänge des Spielberges mit blauem Duft überzieht. el 

a narbonense L., L. mar ginatum Poir. und squa- 

mulosum Rud. sind in Hinsicht auf die-Flora von Siebenbürgen 

genauer zu bestimmen, und ist festzustellen ob alle drei dort vorkommen 

oder nur eine von diesen. Nach den in meinem ‚Herbarium vorliegenden 

Exemplaren. gehören alle drei einer uud derselben typischen Form an, 

was aber nichts beweisen kann, da, in Herbarien diese Formen schwer 

zu unterscheiden sind. — Von L. austriacum und barbulatum sind 

eine ‚Exemplare ohne allen Zweifel sehr. verschieden, vorzüglich im 

abitus und durch die eigene Art des Wachsthums. Ich lasse hier die 

gnose Platz finden: Radix fusiformis apice ‚plus minmusve tenue 

rillosa. ‚oligocephala, alba 3''—6' longa. Cawules apice ramosi, 

ad. 10 alti, dense foliati. Folia oblongo- linearia utringue angusta, 

I ‚utössima, trenervia mar gine scabriuscula, obscure viridea, swbtus 

\ au, Zu lleie.sayemaieg gie long Petal a azurea, gar | 

Astomiosantibns. Se pala AR ein uninervia vel subtrinervia, 

uminata, interiora latius albo-marginata. Capswula subglobosa, 

1 minata, striata, calycem duplo superans. Pedicelli fructiferi erecti. 



1. Gen. Lavatera L. 

1. L. trimestris L. Var. a) leucantha. Die ganze Pflanze 
mehr blassgrün, die Blumen um die Hälfte kleiner als bei der normalen 4 

Form und schneeweis. — In den Weinbergen bei Hammersdorf in . 

Siebenbürgen, August 1872. (Flüchtling aus Gärten.) 

2. Gen. Althaea L. p. p. 
1. A. hirsuta L. Eine siebenbürgische und ungarische Form, 

die ich den 6. Mai 1867 im Prater bei Wien zahlreich beobachtete. 
Gewiss 1866 durch die sächsischen Truppen mit  Viehfutter aus VaBaD. 7 

eingeschleppt. 2 

3. Gen. Alcea L. gen. no. 840. Schur Enum. 2: 129% 3 
M 
ei 

1. A. pallida Bess. en. no. 872 — Althaea pallida W. Kit. 

In der Hügelregion Siebenbürgens an mehreren Punkten, bei Tangen- ‘ 

thal, Juli (Barth); bei Siemering nächst Wien, Juli 1868; bei Brünn 

wi 

ee. 

F2. 

am Fusse des rothen Berges, 1874. 4 

2. A. rosea L. Zwischen Gebüsch in \ Weinbergen . in Sieben- 4 

bürgen, z. B. bei Hammersdorf, bei-Kronstadt, Juli, August. Mag wohl E 
mitunter als A. pallida genommen werden, oder umgekehrt, 4. pallida 

anstatt A. rosea. — Wird in mannigfachen Varietäten kultivirt und 

liefert zahlreiche Beweise für die Umänderungsfähigkeit der Pflanzen E 

‚bei der Kultur. — Eine merkwürdige Var, ist die mit dunkelschwarz- } 

violetten Blumen, die ich als Var. „tristös“ bezeichne. — Ich fand 

sie Juli 1874 verwildert bei Neustift in Brünn. 

e 

4. Gen. Hibiseus 1. 

r 1. H. Trionum L. Bei Üzernowitz nächst Beam: auf An e 

= schüttungen an der Eisenbahn, 1868 — 1870. E 

2. H. ternatus Cav. Diss. 3, 172, t. 64, L 3. yon H. 
Trionum hauptsächlich dadurch verschieden, dass sämmtliche Blätter 

bis zum Grunde. a —5lappig getheilt sind. Es ist eine schwach begrenzt e 

Art und auch habituell nicht besonders auffällig. Auch die Verbreitung 3 

unterscheidet wenig, denn die Angabe, dass die erstere mehr in Deutsch- 

land, die andere in. Ungarn vorherrschend sei, stimmt mit, meinen 



Beobachtungen nicht: ganz. -— Auf Rüben- und Gemüsefeldern in Sieben- 

 bürgen, Ungarn und auch in Mähren, z. B. bei Karthaus nächst Brünn 

auf Boca. Juli 1874. 

. | Ä 5. Gen. Malva L. 

3 1. M. nicaeensis Al. Fl. ped. 2, p. 40. — Zwischen den 
Gemüsegärte en bei Siemering nächst Wien e Malva erispa, August 

1867 ... ; 

E 2. M. erispa L. Auf unbebauten und bebauten Orten an 

 Zäunen, Gebüschen, Weinbergen. Bei Hermannstadt; bei Siemering 

nächst Wien viele’ Jahre beobachtet; in Mähren bei Blansko an Zäunen, 

bei Eichhorn, auf dem Spielberg, in manchen Gärten Se ein lästiges 

“es Unkraut, Juli— September. 

Dt 

R D. 3. M. auritiana u DR) Mmanıitanica Spr. syst. 3, p. 90. 

Typisch der M. silvestris ähnlich. Wurzel spindelförmig geschlängelt, 

E reich befasert, 2- bis mehrjährig. Stengel aufrecht, einfach oder ästig, 

N bis 2 hoch, kahl oder fast kahl wie die ganze Pflanze. Blätter gross, 

“ nierenherzförmig, glänzend dunkelgrün, seicht stumpf fünflappig. Blumen 

P in den Blattachseln langgestielt, dunkelblau, lila oder gestreift, im Trocknen 

E schwärzlich oder dunkelblau. Blumenblätter den Kelch bis 6 mal 

‘ überragend. Früchte runzelig, spärlich behaart oder kahl. — Auf 
3 bebautem Boden, Gartenschutt, an Zäunen und in Gemüsegärten: bei 

"Hermannstadt und Kronstadt; in Siemering bei Wien: auf dem Spiel- 

berg, am rothen. Berg, bei Adamsthal nächst Brünn (hier eine Mittel- 

form zwischen dieser und Malva silvestris, mit etwas haarigen Blatt- 

stielen, Blättern und Früchten), Juli — September. 

(Den hier angeführten drei Arten: Malva nicaeensis, erispa 

Florengebiete absprechen, jedoch berücksichtige ich das Auftreten dieser 

usländischen oder aus Gärten in das Freie geflüchteten Pflanzen sehr 

mählige Einbürgerung solcher und ähnlicher Pflanzen dienen und die 

ucoessive Umgestaltung einer Flora erklären.) 

” 4 M. vulgaris Fries. Novit. ed. 2, p. 219 = M. rotundi- 

Tolia ı L. Varietäten: | 
2 1. mierantha. Blumenblätter so lang als der 

un 3: Kelch. 
a) rubriflora PER: h 
ENEN, u . macrantha. Blumenblätter doppelt länger als 

‚der Kelch. 

und mawritiana wird man wahrscheinlich die Spontaneität für unsere 

ern, weil sie als Beweise für das Akklimatisationsvermögen und die | 
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Kelch. 

4. grandiflora. Blumenblätter doppelt so lang 

als der Kelch. | 

Im Habitus sind beide Abänderungen nicht verschieden. 

| 3. parviflora. Blumenblätter so ‚lang Als der 

v) albiflora 

c) Pseudo-borealis. Mittelform zwischen M. vulgaris und bore- 
alis mit undeutlich runzeligen und schwach gerändeten Früchten. Blumen- 
blätter von der Länge des Kelches. -— Alle drei Abänderüngen auf 
bebautem und unbebautem Boden: in Siebenbürgen, Ungarn, Oesterreich 
und Mähren, die Varietäten oft nebeneinander, Juni — August, 

XII. Ord. Hypericineae DC. 

1. Gen. Hypericum L. 

1. H. quadrangulum L. sp. 1104 — Köch syn. p 146 — 

H. perforatum var. y) latifolium Neilr. Fl. v. Wien p, 503. — Ti 

Waldungen der Berge und Voralpen, in Siebenbürgen durch die ganze 

Gebirgskette bis 6000° absol. Höhe; auf dem Semmering und Sonneh- 

wendstein; bei Adamsthal nächst Brünn, Juli — August. 

a) alpigenum Schur En. p. 132 in Siebenbürgen auf der Funda 

Lauti, August 1871 (Barth). Die Pflanze ist zarter gebaut, einfach, . 

wenigblumig und hat elliptische mehr zugespitzte Blätter. 

d) ambiguum. Im Totalhabitus der normalen Form ähnlich, 3 

aber zarter und schlanker gebaut. Wurzelstock kriechend, meist 

einen blühenden Stengel treibend. Stengel aufrecht, dünn, vermittelst 

vier fadenförmiger Streifen etwas vierkantig. Blätter elliptisch, auf 
der Unterseite blasser und blaugrün, fein durchscheinend punktirt, drei- 

fach nervig, stumpf, bis 12' Jang. Blumen kleiner als bei der normalen 

- Form, blassgelb, an der Spitze der oberen Aeste 1—-3blumig-doldig, 
nicht zahlreich. Blumenblätter und Kelchblättchen schwarz punktirt,. 

,Kelchblättchen elliptisch, zugerundst, stumpf, fast von der Länge des 

Fruchtknotens (— H. dubium L. verum) — C. ambiguum Schur, 

. In Wäldern auf bemoostem Boden oberhalb der Mazocha bei Blansko, 
August 1871. Er Ag 

9..H. sparsiflorum Schur, Schöne Mittelform zwischen H. 3 

perforatum und tetrapterum, indem die Blätter denen der ersteren die ; 

Blumen mit dem Kelch denen der anderen ähnlich sind. Wurzel 



, holzig, ‚horfoontel, kanirere: blühende Blengel treißend. Stong el 

bis 30% hoch,‘ nfrecht, von der Mitte aus ästig, an Grunde stielrund, 

nach oben zweileistig. Blätter blaugrün, elliptisch- länglich, stumpf, bis 

a lang, durchscheinend punktirt und mit grösseren undurchschei- 

'nenden schwarzen Punkten auf der Unterseite vor dem Rande besetzt. 

Blumen einzeln in den Achseln der oberen Blätter, langgestielt oder 

gabelständig. Kelchblätter länglich- -Jinienförmig, an beiden Enden 

verschmälert, vorn lang zugespitzt, um ein Drittel kürzer als die Blumen- 

blätter, 3 mal ! länger als der Fruchtknoten. Kapsel eiförmig, zugespitzt. — 

‚In "Wäldern auf Waldmoorboden, z. B. bei Bisterz auf der Mnischihora, 

im Punkwathale nächst Brünn, Juli, August (an H. .perforato tetrap- 

terum 2) ‚Spielt in H. Kohlianum Spr. hintiber, unterscheidet sich von 

‚diesem durch die elliptischen, N Blätter, sowie durch Standort 

ni rotundatum Schur, Unter diesem en bewahre ich 

gefundenes H ypericum auf, welches 

ort, auf Ma losen vorkommt und von mir als H. tetrapterum bestimmt 

Erst später bemerkte ich die Abweichung von. unserer gewöhn- 

ich en Form, ‘was ich einer Pflanze verdanke, die im bot, Garten des 

a Theresianums als H. „baeticum“ Boiss. kultivirt wurde und 

u meiner une durch zugespitzte Blätter und reichästigem Stengel 

B miherscheidet. de en meine Pflanze zum a Br 

keräeits ldsker, kahl, fast kreisrund, sfiranid, oh fein Ko 

nd punktirt, unterseits weitläuftig mit schwarzen punktförmigen 

‚ besetzt, 1a _ — 15° im Durchmesser ; die Blätter der Aeste 

-eiförmig, alte a alle oe stumpf. Blumen 

tehen inglich-zugespitzt, stacheläpitzie. halb so ans als A 

, krautig, fünfnervig, am Rande kahl und drüsenlos, mitunter 

gen ‚schwarzen Punkten auf der Rückseite. Blumenblätter 

Bee un sormae punktirt. Blumenstiele 3—4kantig. 

er. Auf Moorwiesen, an Gräben auf den Burgenwiesen bei 

onst id, Iali 1854, \ Kan 
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XIV. Ord. Acerineae DC. 

1. Gen. Acer L 

1. A. Pseudo-platanus L. var triloba, feminea. 

Blätter im Umfang fast kreisrund, vorn dreilappig, auf beiden Seiten 

grün, weich, sehr fein spitz und dichtgezähnt, am Grunde zugerundet, 

mit drei Hauptnervenästen, deren jeder in einen Blattlappen verläuft. 

Blumentraube lang, lockerblumig, weiblich. Blätter unterseits 

braunhaarig. Fruchtknoten sammt den Flügeln braunhaarig. — 

Ziemlich hober Baum am Glacis in Brünn, Mai 1871. — Auf jeden 

Fall ein Produkt der Kultur, und da diese Bäume nicht durch Samen 

fortgepflanzt, sondern durch Stecklinge vermehrt werden, ist anzunehmen, 

dass hier mehrere ähnliche Individuen existiren werden. Die Ursache 

dieser Umänderung ist schwer zu ergründen; auch ist zu morken, dass 

auf dem kleinen Terrain mehrere unveränderte Exemplare standen. 

XV. Ord. Geraniaceae DC. 

1. Gen. Geranium L. 

1. G@. sibirieum L. sp. 957; Ledeb. Fl. Ross. 1, p. 450; 
Koch syn. p. 153. Von dem Vorkommen dieser Form in unseren Floren- 

gebieten bin ich erst zu meiner Freude, wenn auch durch einen Irrthum 

von meiner Seite, durch Herrm von Uechtritz aufmerksam gemacht worden, 

Ich sendete nämlich dem genannten Herrn unter anderen Pflanzen auch 

„Geranium divaricatum“ aus der Flora von Mähren, resp. vom gelben 

Berg bei Brünn, unter denen sich, nach brieflicher Mittheilung, das 

in Rede stehende @. söbiricum L. befand. Dieses veranlasste mich 
zu einer genaueren Untersuchung, wobei sich denn herausstellte, dass 

ich beide gut zu unterscheidende Formen konfundirt hatte. — Das 

Geranium sibiricum L. ist von dem @. divaricatum Ehrh. 

nicht unschwer zu unterscheiden, obschon beide habituell einander sich 

nähern. Feranicum sibiricum ist peremnirend, hat einzelne achsel- 

ständige Blumenstiele, die mit einfachen, d.h. drüsenlosen zurückgeneigten R 

Haaren bekleidet sind, während @. divaricatum zweiblumige mit 

Drüsenhaaren und einfachen längeren Haaren bekleidete Blumenstiele 

besitzt. — Beide Formen kommen in’ Siebenbürgen vor, das @. sibi- 

ricwm namentlich bei Deva, Juli 1845 — in Mähren auf dem gelben 

Berge, wo ich es 1867 einzeln fand und als „Geranium subdiva- ° 
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ricatum“ bezeichnete da es mir von @. divaricatum abweichend er- 

schien. — Herr von Uechtritz schreibt mir, dass ihm dieses @. sibiricum 

aus Mähren schen lange bekannt sei. — Die siebenbürgische Pflanze ist 

weicher und weniger haarig. (Das Geranium sibiricum war bis jetzt 

für die Flora des österreichischen Kaiserstaates zweifelhaft.) | 

Te Be BI en el Dee m ee 4 lg m Eee nn 

2. G. DPyrenaicum L. — G. umbrosum -W. Kü. Nar. 

a) grandiflorum, b) parviflorum, c) albiflorwm. Letztere 

Ein den Weingärten bei Hammersdorf in Siebenbürgen, Juni, Juli. 
E / | 
ns E . 

\ | 3..G,. molle L. Die Pflanze wird gewöhnlich als einjährig 
si 

bezeichnet, während nach meinen vieljährigen Beobachtungen unter Um- 

'ständen selbige 1--2- und mehrjährig sem kann. — Man kann daher 

unterscheiden : Ns 

| a) subperenne. Wuchs buschig. Wurzel vielköpfig, blühende 

Stengel und Blätterbüschel treibend, die im nächsten Jahr zum Blühen 

gelangen, 6°°—-9' hoch, dunkelgrün, reich wollhaarig. Blumenblätter 

 1'/emal länger als der Kelch. — Bei Brünn die gewöhnliche Form, 

n Mai Jun. | 

db) annuum. Schlank im Wuchs, zart, meist niedergestreckt. 

"Wurzel spindelförmig, ein- oder wenigköpfig. Stengel fadenförmig. 

Blätter kreisrund oder nierenförmig im Umfang, bis 12 im Durch- 

messer, tief, 7—9lappig. Blumen klein, langgestielt. Blumenblätter 

”  purpurroth von der Länge des Kelches. Samen lichtbraun, platt eiförmig. 
h Kelchblättchen stumpflich, zugespitzt. — Auf kasenplätzen im Augarten, 

Oktober, November 1872. — Scheirt mir die zweite Generation desselben 

Jahres zu sein. — Vegetirt, wenn kein Frost eintritt, unter der Schnee- 

decke, — Das siebenbürgische und ungarische Geranium molle hat 

doppelt ; so lange Blumenblätter als der Kelch und kann als Varietät 

o) grandi flora betrachtet werden. 

11% 4,6. Baumgartenianum Schur Sert. no. 613. @. pu-: 

’ i sillum var. b) malWwaefolium Schwr En. p. 138, welches ich zu @, 

5 pusillum als Var. gezogen habe, bildet auf jeden Fall eine sogenannte 

bona species“ und ist nicht mit @. malvaceum Scop. oder Bing. 

En. 2, p. 294, no. 1426. zu konfundiren. Auch meine Bezeichnung 

; Baumgartenianum“ soll keineswegs eine Identität dieses @. malvaceum 

mit meiner Pflanze andeuten. Die Baumgarten’sche Pflanze hat nicht 

glatte Samen wie @. pusillum, sondern netzaderig-runzlige und noch 

| leinere Blumen als diese, während mein in Rede stehendes G. Baum- 

.garte nianum doppelt grössere Blumen als @. pusillum besitzt. — Es 

| 11 

z =: 
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| existirt aber Geranium malvaefolium von Scop., Allion und Wahlenb. 

Es und dieses bestimmte mich, für diese vermeintlich neue Form den Namen 

ke j meines grossen Vorgängers in der Durchforschung der Flora von Sieben- 

bürgen, ehrenden Andenkens, zu wählen. 

Beschreibung: Wurzel spindelförmig-ästig, mehrköpfig. Stengel 

bis 2° hoch, von untenauf langästig, gestreift, weitläuftig kurzhaarig. 

Haare abstehend, drüsenlos. Blätter langgestielt, bis über die Mitte 

5, 7—9theilig, im Umfang nierenförmig. Abschnitte eingeschnitten, 
halbgefiedert. Läppchen vorn rundlich mit einer kurzen aufgesetzten 

Spitze. Alle Blätter auf der Oberseite spärlich, auf der Unterseite auf 

den Nerven behaart, lebhaft grün, weich. Blumenstiele achsel- 

ständig, sehr lang, an der Spitze -gabelförmig, zweiblumig, aufrecht. 

Blumen dreimal grösser als bei @. pusillum (etwa so gross wie bei 

G. columbinum) roth-lilafarbig. Blumenblätter den Kelch über- 

ragend, länglich-keilförmig, ungetheilt, vorn. zugerundet, am Grunde 

gebärtet, dreifach-nervig. Nerven dunkler purpurroth, vor dem Rande 

verschwindend oder ineinander fliessend. Kelch fünfkantig, d. h. die 

Kelchblättchen am Rande zurückgekrümmt. Kelchblättchen eiförmig- 

länglich, dreinervig, zugespitzt, am Rande gewimpert. Blumenstiele 

2% drüsenlos behaart. Früchte langhaarig, eiförmig. Klappen des 

a.“ Schnabels auf der inneren Seite kahl, äusserlich haarig. Samen eiförmig, 
| | lichtbraun, grubig-runzelig. — An Zäunen und schattigen Orten in 

Siebenbürgen, z. B. zwischen den Gärten am Wege von Hermannstadt 

nach Hammersdorf, Juni 1850. 

5. @. pusillum L. Auch bei dieser allgemein verbreiteten 

Form muss ich erwähnen, dass dieselbe unter äusseren Begünstigungen 

1—2jährig sein kann, was sich schon durch Wuchs und Habitus 

bemerklich macht. — Ausserdem lassen sich noch unterscheiden : 

I a) majus grandifolium. Pflanze bis 2* hoch, nach oben braun- 

IE artig-ästig. Blätter von 3“—!/2‘' im Durchmesser. Blumen zahlreich, 

% = klein. —— In der Au an der Schwarzawa bei Komein nächst Brünn, 

a. Ju 1870, | { 

| b) gracillimum. Pflanze aufrecht, zart. Wurzel spindelförmig. 

3 Stengel von untenauf langästig, bis 8° hoch. Aeste fadenförmig, unten a 

“2 nakt, vorn zerstreutblumig. Blätter weich, lebhaft grün, tief, 5—7- ° 

er 2 theilig, wie die Blattstiele weichhaarig, bis 12“ im Durchmesser. Blumen 
ir einzeln oder- gabelständig, klein, lichtblau. Blumenblätter so lang ° 

Be als der Kelch. Samen glatt, lichtbraun, eiförmig, — Auf der Spitals- 7 

RL wiese bei Brünn truppweise, Juni 1872, | E 
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ee) rigidum. Starr, aufrecht, bis 9 hoch, Wurzel, wie mir 
scheint, zweijährig. Stengel braunroth, oben haumartig verästelt, 

meist hin- und hergebogen. Basilarblätter langgestielt, die Höhe 

u .des Stengels erreichend, ‚nierenförmig, bis 1Vg‘ im Durchmesser, bis 

zur Mitte 5--9theilig. Die Floralblätter sehr fein zerschlitzt. 
Blumen grösser als bei den obengenannten Varietäten. Blumenblätter 

etwas den Kelch überragend. — (G@. Pseudo-pusillum Schur, Herb. 

| 761.) — — Auf steinig-sandigem Boden vor der Favoritenlinie in der Nähe 

des Landgutes bei Wien, Mai 1867. 

d) albiflorum. Pflanze Platt hoch, schlank en, weniger haarig. 
Blumen weniger‘ zahlreich, weiss. — In Paaren bei Hermannstadt, 

ein, Schattenform, Mai 1850. ' 

(deh muss hier noch erwähnen, dass „@eranium Breite m* 

L. sammt allen Varietäten am oberen Theil des Stengels und auf den 

Blumenstielen mit kurzen, wagerecht abstehenden, Am nmagonden: Haaren 

ne bekleidet ist.) 

6; &@. Robertianum L. Ich le 

Er: a) latisectum ; b) temuisectum ; c) purpureum — @. Rober- 
 tianum a) Ppurpureum Bing. En. 2, p. 296, no. 1429 — G@. Rober- 

— tianım var. terebinthinaceum Schur, Hb., wahrscheinlich @. »urpureum 

vol. Delph. 3, p. 78, 1.40. — Habituell und durch andere Merkmale 

sehr gut zu unterscheiden und dürfte eine sogenannte gute Art darstellen. 

F [orzugsweise auf Kalksubstrat in Siebenbürgen in der Berg- und Vor- 

p uregion bis 5000° absol. Gebirgshöhe ; bei Brünn an mehreren Punkten, 

B. auf dem Spielberg, Hadiberg, bei Adamsthal, bei Jundorf, in der 

felsschlucht, Mai, Juni 1870—1874. — Die Pflanze ist auf den 

en Blick durch steiferen Habitus, blutrothe Farbe, klebri ige Beschaffen- 

und durch den Terpentingeruch zu unterscheiden. 

“ 2. Gen. Erodium L’ Heritier. | 
ei. E. eicutarium L' Herit. in Ait. hort. kew. ed. 1, vol. 

un ellchum: Koch syn. p. 155. Blumenblätter 1-—-2 mal so 

ug als der Kelch, die beiden grösseren Blumenblätter an der Basis mit 

m gelben dunkel punktirten Flecken gezeichnet, 

= | 11* 
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' d) minus, S. praecox. Pfänzchen 1'—3' hoch. Blätter kreis- 
förmig am Boden angedrückt. Blättchen eiförmig, bis zur Mitte ein- 

geschnitten, fiederschnittig. Abschnitte bis fast zur Mitte reichend. 

Blumen purpurroth, einfarbig. Blumenblätter 1”/s mal länger als der 

Kelch. — Ist auch als „Erodium pimpinellifolium“ im Um- 

lauf und wahrscheinlich mit der Baumgarten’schen Pflanze identisch, da 

er En. no. 1412 Linn. zitirt, dessen Pflanze zu E, cicutarium gezogen 

wird. — Auf steinigen Orten an Wegen und in Weingärten, die Var, 

a), b), d) in allen Florengebieten, die Var, c) in Siebenbürgen und in 

Mähren auf dem Spielberg in Brünn, April — September. 

e) hirsutum albiflorum — E. hirsutum Schur, Herb. 11078. 

Wurzel dünn, spindelförmig, bis 10° lang, weiss, ein- oder wenigköpfig. 

Die ganze Pflanze graugrün, reichzottig, vom Grunde aus ästig, bis 18° 

lang. Blätter im Umfang eiförmig mit breiter Basis sitzend, bis 2% 

lang, 2—3fach fiederschnittig. Die mittleren Stengelblätter 

oft gegenübergestellt mit der Basis einander berührend, und gleichsam 

hier ein Kreuz bildend (decussata). Abschnitte eingeschnitten gefiedert. 

Blumenblätter so lang als der Kelch, weiss, Kelchblätter langhaarig, 

fünfnervig, pfriemlich begrannt. Früchte verkehrt eiförmig-kugelig. 

Samen länglich, braun, glatt. Die Pflanze ist an den Gelenken meist 

angeschwollen, leicht zerbrechlich, duftet schwach moschusartig. Blumen- 

stiele und Kelche mitunter mit Drüsenhaaren unterspickt, 

f) hörsutum rubriflorum = E. Chaerophyllum Cav., Bing, 
En. no. 1411 = E, cicutarium a Linn. sec. Bmg.|\.c. Von der Var. 

e) durch rothe einfarbige Blumen verschieden. Schnabel kahl. | 

Beide Varietäten an steinigen, sonnigen Orten, an Mauern, 
Dämmen, in den Strassen der Städte, z. B. in Hermannstadt, in Wien 4 

und auf dem Laaer Berg; auf dem Spielberg, in der 'Teufelsschlucht, 4 

am Fusse des rothen Berges, an der Schwarzawa bei Brünn, Juni, Aug. 
“ 

XVI..Ord. Oxalideae DC. 
1. Gen. Oxalis u. 

1. 0. strieta L. Var. a) procumbens agrestis. Dunkelgrün, 
fast kahl. Wurzel spindelförmig, einköpfig. Stengel vom Grunde 

aus ästig, niederliegend, bis 8 lang. Aeste aufrecht 6“ hoch. Aus- 
läufer sehr zart, meist fehlend. Blätter breit herzförmig, mit seichtem > 
Herzwinkel, Blattstiele am ai BEREUG aha" ei an 
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gewachsene Stipellen andeutend. Blumen meist drei an der Spitze des | 

langen Blumenstiels, von denen eine meist verkümmert, Blumen- 

ostiele locker mit Drüsenhaaren besetzt. Blumenblätter fast doppelt 

80 lang als der Kelch. Kapsel linienförmig, fünfkantig, spärlich 

behaart. Samen elliptisch, abgeflacht, braun, glänzend und quer- 

runzelig. — Auf Aeckern und trockenen Wiesen, z. B. bei Dornbach 

und Weinhaus nächst Wien; in Brünn in der Alleegasse und bei Czer- 

nowitz ; auf den schwarzen Feldern nach der Ernte, September 1874. 

| 2. 0. corniculata Koch syn. p. 158. Auf bebautem Boden 

Rn Gärten bei Hermannstadt; bei Erlau 11. Oktober (Vrabelyi); i 
Brünn in mehreren Gärten eine im frischen Zustande leberbraune ı 

& (0. hepatica Schur) mit srösseren zoldgelben Blumen, deren Blumen- 

 blätter den Kelch dreimal überragen. Die Autoren beschreiben die Blumen 

kei O. corniculata und stricta (Tutei) geib, während dieses „Gelb“ bei 

BE :©, strieta in’s zitronengelbe, bei corniculata und hepatica mihi in’s 

vg soldgelbe spielt. — Unsere Brünner Pflanze dürfte doch vielleicht eine 

“ Ä neue Form sein! Es ist merkwürdig, dass bei den Definitionen so wenig 

Rücksicht auf Farbe, Geschmack, Geruch und -auf die sesellschaftliche 

Umgebung genommen wird. 

“ U. Örd. Pa pilionaceae (L.) Di. Prodr. 2,p. 94. 

u... 1. Gen. Genista 1 

B 1. @, tinctoria L. Eine sehr vielgestaltige Form, die nach 

" ‚Lage und Beschaffenheit des Standortes sehr von einander abweichende 

 Abänderungen darbietet. Sie kommt auf allen geognostischen Substraten 

und bis zu einer absol. Gebirgshöhe von 6000° vor, zeigt aber in jeder 
® Region ihre eigenthümlichen konstanten Varietäten, welche man sehr gut 

N ‚nach diesen Standorten bezeichnen kann. 
INT: 
Ai 

& A) salina. (Nach unvollständigem Exemplar.) Wurzel stark, 

|  holaig. Hauptstengel wagerecht, meist verkümmert.: Aeste auf- 

1 recht, einfach, bis 9 hoch, vierkantig gestreift, weitläufig haarig. 

Blätter obnat -Jänglich, bis 8° lang, die unteren stumpf, die oberen 

 mugespitat. Blumen einzeln in den Achseln der obersten Blätter. 

 Kelche glockenförmig, kahl. Kelchzähne verlängert, dreieckig, zu- 

gespitzt, so lang als der Tubus. Hülsen kahl, gerade, allmählig zu- 
Br itzt, in den geraden langen Griffel verlaufend. — An den Salzquellen 

| nd Teichen bei .Torda in Sbgn., Juni 1869 (Barth). (G@. salina Schur). 
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b) ealcicola. Der Var. a) ähnlich, aber stärker gebaut und auf- 
‘recht, 12° hoch, lebhaft grün, mehr der @. tinctoria authentica sich 

nähernd, reichblumig. Blätter klein, 3 —4'* lang, eiförmig-länglich, 

stumpf, auf beiden Seiten fast kahl, am Rande lang gewimpert, weit- 

läufig grobnervig. Blumen zahlreich. -Fruchtknoten kahl. — Auf 

Kalkfelsen bei Kronstadt, 2500°, August 1853. (@. ealeicola Schur.) 

c) rupicola stenophylla. Ausgebreitet-ästig, bis 12" hoch. 
Blätter schmal- länglich, fast linienförmig, bis 2“ lang, 3° breit, stumpf- 

lich und mit kurzer Stachelspitze begabt. Floralblätter länger als 

‘ die Blumen, Blumen locker traubig, kurzgestielt. — An Felsen in 

der Umgebung der Mazocha bei Blansko, August 1872. (8. steno- 

phylla Schur.) 

d) uliginosa. Hauptstengel niederliegend, bis 18“ lang, 
Aeste aufrecht, bis 2° hoch, oben ästig, stielrund. gestreift, haarig. 

Blätter lebhaft grün, länglich, 2 lang, 4" — 5‘ breit, auf beiden 

Seiten locker behaart, rundlich zugespitzt, stachelspitzig, ästig, nervig, 

am Rande lang gewimpert. — Auf Moorboden in Niederösterreich bei 

Moosbrunn ; nächst Brünn an der Eisenbahn bei Czernowitz, bei Adamsthal. 

e) pubescens Lang. Im Blüthenstand der Var. c) etwas ähnlich, 

aber reicher behaart. Blätter länglich. _Brakteen schmal-länglich, 

schärfer zugespitzt, kürzer als die Blume. Pflanze bis 18“ hoch. — 

"An Gebüschen in Siebenbürgen; in Ungarn auf der Matra und an Wald- 4 

rändern auf dem Felsö Tärkany, Juli, August (Vrabelyi); auf dem Spiel- ° 

berg in Brünn, Juli 1868. | 

f) umbratica oblongifolia. Vom Habitus der @. ovata. Blätter 

länglich, nach beiden Enden verschmälert, stumpflich, sitzend, 1/2‘ lang, ° 

94 breit, anf beiden Seiten fast kahl, am Rande gewimpert, auf den 
verästelten Nerven lecker haarig. Hülsen vorn rundlich, plötzlich zu- | 

gespitzt, kahl. Pflanze wird bis 3° hoch. Wurzel kriechend, 12 
lang. — In schattigen Wäldern bei Brünn, z, B. bei Eichhorn, im 

Schreibwald ; auch bei Wien im Steinbruch -bei Sievering, Jani— August, 

9) aculifola. Der Var. f) ähnlich, jedoch die Blätter länger, 
3‘ lang, 1° breit, lang zugespitzt, fast dreifach verästelt, nervig, nur’ 

auf der Unterseite auf den Nerven spärlich haarig, am Rande gewimpert, 

Fruchtknoten kahl. — Im Schreibwald bei Brünn, August 1873. n 

n) sölvicola. latifolia. Rine sehr hübsche Varietät, der Var, 
ähnlich. Pflanze über 3° hoch, ven der Mitte aus. ästig. Stengel 

aufrecht, gestreift. Blätter fast lederartig, oval oder elliptisch, 3’ lang, 



: ‚Atelöksäite auf en Maren ae am su a anche Blumen 

“ gold-zitronengelb. Fruchtknoten in der Jugend spärlich behaart. 

Früchte fein People undeutlich kurzhaarig, also weder kahl noch 

glatt zu bezeichnen. — In Wäldern und Gebüschen. Bei Hammersdorf 

u 
ek ranenet. (Vielleicht „wenistqa Mayeri Janka“) 

0) leptophylla. Aufrechte Aeste 1‘ hoch, oben ästig, reich- 

\ blüthig. Bläiter klein, schmal-länglich, starr, 12“' lang bis 2 breit, 

der Merösdg in Siebenbürgen, Juli 1853. Früchte? (Nach einem un- 

vollständigen blühenden Exemplar en, ee 

2. Gen. Üytisus L. 

# Kia: Bear, a herrscht in Hinsicht der Auffassung von Art 

N und Varietät eine so grosse en dass es a ist, 

n ker bicht de rischen, wenn man Arten. De B. © ns Pr o- 

ats und bisflorens, ©. eapitatws vieler Autoren und su- 

Er 0 anebonensäs ae, biflorus verzeichnet ae, die 

“ A austriaeus L. Var, a) Brgentbue — €. argenteus 

} d, aufwärts zahlreiche dünne Aeste von: 12 — 15" Höhe treibend, 

ganze Pflanze augedrückt, grauweiss haarig, Blättchen länglich 

rkehrt eiförmig-länglich, zugespitzt. Blumen blassgelb, kopf- 

| olnitz, Juli 1868, 
) aureus.  Strauehartig ‚ starr, aufrecht, mit goldgelben Blumen 

ir” 

=. Teucanthus var. d) aurantiacus — (. obscurus Schur. Sert. 

“ Y (Siehbüchl) ; bei Brünn: Schreibwald, Hadiberg, bei Obran, bei Karthaus, 

| stumpflich. Ss bi pellen pfriemenförmig. Fruchtkn voten kahl. — Auf 
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p- 17, sub no. 649. — Auf Hügeln bei Stolzenburg in Shen. auch auf 

der Nagelflur bei Talmats; auf dem Johannesberg bei Laa nächst Wien, 

Juni, Juli. 4 

2. C. leucanthus W. Kit. Var. pallidus = (0. pallidus 

Schrad. = (. albus Hacqg. 1790, 1, p. 49 mit blassgelben Blumen. 

In Siebenbürgen bei Langenthal (Barth) (nach trockenen Exemplaren) ; 

in Ungarn bei Erlau, 17. Juni 1869, nebst dem wahren ©, leucanthus. 

(Vrabelyi.) 

3.0. capitatus L. authenticus —= (. austriacus var. $) vires- 
cens Neilr. Fl. v. Wien p. 460 = (. capitatus Scap., Jacgq. et plu- 

rim. Auctor,, nicht Grabowski, der darunter mehrere andere Formen 

versteht. — Durch den einfachen, aufrechten, bis 2’ hohen, meist braun- 

rothen, abstehend behaarten Stengel, die grünen, etwas abstehend 

behasrten, verkehrt eiförmigen, stachelspitzigen, vorn zugerundeten 

Blätter, etwas grösseren, kopfartig zusammengedrängten, gelben 

Blumen und durch die zottigen Blumenstiele, Kelehe und Blatt- 

stiele leicht erkennbar. — Zwischen Gebüschen, an Waldrändern in 

der Hügelregion Siebenbürgens, z. B, bei Stolzenburg; bei Laa nächst 

Wien; bei Stortek im Trenziner Com., Juni 1871 (Holuby.) 

4. 0. supinus I. (non Jacq.) = (. capitatus Auctor. plu- 
rim. auch nicht Grabowski, wenn nicht die Var. 8) versus Neilr. Fl. 

v. Wien p. 640. — Ist von ©. capitatus L. durch den niederliegenden 

ästigern Stengel, locker abstechende Behaarung, die weniger behaarten ” 

Kelche und dureh die armblumigen endständigen Blumeirköpfe leicht zu ° 

unterscheiden. — Typisch gehören ©. capitatuws und supinus zu einander 

und sind hauptsächlich durch Habitus und Standort zu unterscheiden; ” 
sie sind einander ähnlich aber nicht zu identifiziren. — In Wäldern 3 

und Gebüschen vorzüglich in der Bergregion und auf Kalksubstrat bis 2 

4000' Elevation; bei Kronstadt, ‘auf dem Keeskekö, Mai 1872 (Csat6, 

als C. ciliatus); bei Pressburg, im Trensiner Com., Juni 1872 (als GB 

prostratus Holuby); auf dem Semmering, 1869; bei Kalksburg nächst ° 

Wien; auf dem Hadiberg, im Schreibwald und bei Eichhorn nächst” 

Brünn, eine dem 0. capitatus nahestehende Form, Juni—Juli 1868— 1872. 

5. 0. ratisbonensis Schaeffer. Koch syn. p. 171. u 

a) legitimus major. Pflanze mehr oder minder aufrecht, bis | 

18° hoch oder niederliegend, ausgebreitet, ästig. Blumen ziemlich gross, 

1-2 in den Blattachseln. Blättchen grün, eiförmig-länglich. Blätter 

so lang oder länger als die Blümen, — Auf steinigen buschigen Ab- 

3 
na 
, 



hängen bei mania; hei Wien oberhalb Matter; bei Brünn, z. B. 
bei Bisterz und in der Teufelsschlucht, Mai — Juni. 

Wr 9) collina minor — €. supinus Jacq. und anderer Autoren — 
er G,,coll imus Schur, Herb. —= (0. biflorus W. Kit. — (0. ceinereus 

Host. n C; biflorus a) collinus Neilr. Fl. v. Wien p. 642. — Wuchs 

einfacher, ruthenförmig, bis 12° lang, niederliegend. Blätter klein, 

‚graugrün, ‚kürzer als die Blumen. Blumen kleiner als bei der Var. a), 

. kürzer gestielt. — Auf sonnigen grasigen Abhängen, an Waldrändern 

und Gebüschen, trockenen Wiesen. In Siebenbürgen in der Hügelregion 

nicht: selten, auch bei Kronstadt auf Kalksubstrat, bei Mediasch, Mai 

(Barth); 'um Wien nicht selten; um Brünn sehr verbreitet, in die Var. 

” deutlich übergehend, Mai, Juni. | 
= 

ne 3. Gen. Ünonis L. 
u: | 0. spinosa L.‘“Nar, a) En. Mit schneeweissen 

“ = ierefhit, ei. und feindornie. Blättchen der 

Aoste verkehrt eiförmig, zahlreich, sehr klein, die am Hauptstengel 

grösser verkehrt-eiförmig. Stengel einzeilig dichter haarie. Bei Kron- 

F tadt,. ‚1843. (Der 0. antiquorum L. etwas ähnlich.) 

ehe Pflanze Sn hoch, von untensuf verästelt, nn 

 esddlle Moped so lang als der Kelch, letzterer Si der 

En. eankiih drüsig behaart. Kelehzähne doppelt sp lang als die 

i öhre. auf steinigen Abhängen oberhalb der Tenfelsschlucht bei 

nn, Juli 1873. 

2 0. umbrosa Schur — 0. spinosa var. umbraticola 
N ıbinermis — O. nistis Grmel. Fl. bad. 3, 162. — Eine eigen- 

Branche ‚der Mr SspInosa. var. angustifolia sich nahernde se: die 
a; 



v stärker haarig, von untenanf ästig. Blättehen länglich, u. Fi b 

zähnig, rundum sägezähnig, bis 5’ laug, 1”/e‘ breit, kurzgestielt, fast 

kahl. Nebenblättchen breit, halbeiförmig, nur am Grunde zusammen- 

gewachsen. Blumen blassroth, einzeln. in den Blattachseln, zerstreut. - 4 

Korolle mehr oder minder läuger als die Kelcehröhre, kürzer als 

‚die gekrümmten Kelchzähne. Früchte und Samen fehlen, daher die 
definitive Bestimmung unzulässig. Die Pflanze ist entweder dornenlos 

. (inermis) oder nur hin und wieder an den Nebenzweigen mit weichen 

‚einfachen Dornen versehen, so dass nur etwas dornig (subspinosa) genannt 

werden kann. — In schattigen Wäldern und Waldgebüschen : in Sieben- 

bürgen eine kleinblumige Form bei Reschinar, Juli 1850; auf dem 
Semmering eine grossblumige Varietät, bei Karthaus nächst Brünn, 

Juni, Juli. 

3. 0. Pseudo-repens Schur. Mittelform zwischen O0. repens 

und 0. spinosa latifolia, . welche häufig als die wahre O. repens L. 

senommen wird, von dieser aber durch die aufrechte Haltung und durch - 

- den bis auf die einzeilige Behaarung kahlen Stengel verschieden. Wurzel 

tief abwärts steigend, holzig, ästig, spindelförmig, vielköpfig. Kriechende m 

Wurzelstöcke fehlen. Stengel starr, aufrecht, von der Mitte aus 

 - ästig, stielrund, braunroth, alternirend einzeilig haarig, im Uebrigen fast 
kahl. Blättchen elliptisch-Jänglich, bis 9“ lang, 2“ breit, untere “ 

Stengelblättehen grösser und breiter. Nebenblät t chen vorn getheilt, 

am Rande gezähnt, scheidenartig verwachsen. Blumen ansehnlich einzeln ; ” 
a 

‘oder mehrere in den Blattachseln, kurzgestielt, dunkel purpurroth, am Ende 

der Aeste und des Hauptstengels knäulartig zusammengedrängt. Brakteen 

länglich, von der Länge des Kelches.. Blumenstiele und Kelche B 

klebrig, drüsig behaart. Kelchröhre halb so lang als die B: 
von denen die vier obersten aufwärts gekrümmt sind. Hülsen fehlen. 

Die Aestehen am Grunde wehrlos oder mit einfachen zarten Dornen 2 

begabt. — Auf Moorboden bei Moosbrunn Niederösterreich und. nächst 

Brünn bei ia: und Kumrowitz an der Eisenbahn, Juni, Juli. 

4.0. Klecine 2 hort. Vindob. 2, p. 40, 1.93. — > Auch 

von GiRrer Form ed; zwei Varietäten zu unterscheiden : 
E% 

‚a) inermis, Mit ar Blättern und Blättchen, he . a % 



PN u spinescens an Ross. if, p. 513, Die Aeste in einen, bis 

N 100 langen, mit kleinen Blättchen besetzten u auslaufend, Blüthen- 

| stand locker und ährenförmig (e. subepicata — alopecuroides 

en Pall.). — Auf salzigen Wiesen in Siebenbürgen, z. B. bei Reussmarkt 

KoDE in Niederösterreich bei Moosbrunn, Juni 1869, die Var. “Oh 

4. Gen. Anthyllis L. 
=® Re Vulneraria DA, lo ullı Kit. DC. Prodr. 

ER D. 170. Ist nach ungarischen Exemplaren nicht sowohl durch 

ee aer vor vorhandene Blätter als vielmehr durch schlankeren Habitus, 

2  ungetheilte, elliptisch - längliche Basilar- und untere Stengelblätter, 

x und durch die mehr goldgelben mit orangenfarbigen Schiffehen versehenen 

E Blumen zu "unterscheiden ; die oberen Stengelblätter verschieden gestaltet, | 

\ _ nngleich ‚bis siebenpaarig g sefiedert. Die Pilanze wird meist im Trocknen 

ni gelb. — Auf grasigen buschigen Höhen, Waldwiesen in Siebenbürgen ; 

m. Ung: im Heveser Com. (Vr abölyi), bei Podhrad zu: bei Brünn 

dem Hadibere, Kalksubstrat, 1873. 

” I .concolor, eitrino-ochroleuca. Durch einfarbige zitronen- 

Be blassgelbe ‚Blumen ausgezeichnet. Die verbreitetste Varietät. 

i a, ‚Juni, Juli. 

ne purpurco- sanguineo — A. Dellenii Schalt. Koch syn. p. 175 

ne Fe Durch gänzlich oder theilweise purpur- -blutrothen Blumen zu 

unterscheiden. Meist zarter gebaut, mit bogig-aufrechtem, zweiblättrigem, 

un naktem Stengel. = ‚Auf Kalksubstrat bei ‚Kronstadt, be Isis 

in. Gen. Medicago u 

1. Mm. itesin L. Var. a) aurea. Mit goldgelben Blumen, 

2 weichhnarigen Hülsen, verkehrt herzeiförmigen, vorn gezähnten 

2 Br 2' lang, aufrecht oder Blüthen- 

se er id, caleicola. Kt ‚weissen‘ oder gelbweissen Blumen, fast 
en oder le weichhaarigen eigen abs Bene aufrechtem 

” u, gleichsam. eis ade. vorn einigen Blättehen. En rl 
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steinigen Orten auf Kalksuhstrat, bei Rodaun nächst Wien; bei Julien- 

feld nächst Brünn, Juni, Juli. 

c) glandulosa procumbens. Blumen golägelb in lockeren Köpfchen. 
Hülsen mehr oder minder sichelförmig oder fast gerade, aufgeblasen mit 

Drüsenhaaren besetzt. Stengel niedergestreckt, ästig, bis 18 lang. 

Blättchen verkehrt eilanzettlich, vorn abgestutzt und stachelspitzig oder 

fast dreizähnig. — Meist auf Thonboden, z. B. auf dem gelben Berg, 

auf Aeckern des Kuhberges, auf dem Spielberg, Juni— August. (Im 

Habitus der Var. 5) ähnlich, aber lebhaft grün und die Blumen gold- 

gelb. Wahrscheinlich == M. procumbens Bess., M. intermedia Schult. 

Koch syn. p. 176 7.) 

d) laxiflora subscandens. Steugel dünn, bis 4° hoch, zwischen 
Gebüsch kletternd, oben verästelt. . Blättchen verkehrt eilanzettlich, 

locker haarig, vorn gezähnt. Nebenblättchen lang, linienlanzett- 

förmig, so lang als der Blattstiel.e. Blumen blassgelb, in lockeren 

kopfartigen Trauben am Ende der Aeste. Hülsen verschieden gestaltet, 

mehr oder minder sichelförmig, aufgeblasen, mitunter fast eiförmig, 

drüsenhaarig. _ Eine habituell sehr gut unterscheidbare Varietät, 

welche mit der Var. e) einige Berührungspunkte darbietet, sich von 

dieser aber durch Standort und Blumenfarbe auf den ersten Blick unter- 

scheidet. — Zwischen Gesträuch auf dem rothen Berg, in der Teufels- 

schlucht, auf dem gelben Berg bei Brünn, Juli — August. (Medicago 

laxiflora Schur.) 

2. M. lupulina L. Var. a) glabra. Hülsen kahl, grobnervig. 
Stengel, Blätter und Blüthenstiele wenighaarig. — Bei Hermannstadt; 

bei Podhrad, November 1870 (Holuby) eine gross- und rundblättrige E 

aber kleinblumige Form; bei Brünn an mehreren Punkten, Juni, September. 

b) glanduloso-pilosa. Willdenowiana var. 8) Koch syn. p. 177 
—= M. Willdenowie Bönningh. non Merati. Früchte mit Drüsen- 

haaren mehr oder minder reich besetzt. — An sonnigen buschigen Orten 

- bei Brünn: Spielberg, gelber Berg, Karthaus, Juni, Juli. | 

Die Var. ce) transsilvanica gehört zwar hierher, unterscheidet 
sich jedoch durch kräftigern Ban, indem die Pflanze bis 2%“ lang, 
vom Grunde aus reich langästig und weniger haarig ist. Auch sind die 

fruchtbaren Trauben bis 1°‘ lang, die Hülsen schwarz, grobnervig und 

drüsenhaarig. Die Blumen sind klein, blassgelb, in länglichen Köpfchen = | 

etwas locker gestellt. — Dürfte eine sogenannte gute Art bilden. Bei Bi: 

Hermannstadt und Kronstadt in Siebenbürgen, 1850, 1854. . 



ee Bekleidung. und blutrothe Färbung des Steneels und der Blätter. 

‚Die Fruchtknoten und Blüthenstiele sind drüsig behaart, und dadurch 

Orten des Spielberges in Brünn, 

; ‚vÄn. minima L. sp. 1099. a | 

“ 4 a) mollissima eglandulosa. Die ganze Pflanze drüsenlos — M. 
ımollissima Spr. syst. 3, 2931 = M. graeca Hornem. Auf grasigen 

. sonnigen- sandigen Abhängen. In der Hügelregion a bei 

 siner Com. an mehreren Punkten mit 7 rigonella ec (Holuby) ; 

E:; ‚bei Weinhaus nächst Wien; zahlreich auf dem ‚Spielberg in Brünn. 

Ei viscida glandulosa — Var. y) Koch syn. p. 180 — Medi- 
Ei viscida Schur, Herb. Wuchs meist buschig, ausgebreitet, 

dunkelgrün oder graugrün, klebrig, bis 9° hoch. Blättchen klein, 

 länglich, ‚vorn kurzgezähnt. Nebenblättchen eiförmig, augespitzt, 

| überragen. Hülsen klein, schwärzlich grün, kahl. Kelch ‚ Blumen- 

Be in drüsig behaart. — Auf grasigen sonnigen 

sind durch. in Habitus auf den ersten Blick zu a 

‘Ich will hier noch einige Formen erörtern, welche ich in der 

»rarischen Hilfsmitteln, Zeichnungen, Abbildungen und Originalexemplaren 

| tiv. ‚nieht bestimmen kann oder wo ich wenigstens auf, eine sichere 

immung nicht Anspruch machen darf. Doch werde ich versuchen 

die Bestimmungen annähernd zu ermöglichen, und meine dadurch den 

Hauptzweck zu erreichen, wenn ich die Botaniker auf diese wohl nur 

ibergehonden Erscheinungen unserer Flora an mache. Die 

ae nur auf Anschüttungen fand, wi ist yorauszusotzen, dass sie 

Eon und Selbst setzt, wo die Plätze Aecker geworden sind, 

on sie A noch einzeln vor, 

- von der Var. vulgaris u) Koch syn. p. 177 verschieden. — Auf steinigen 

ng: M. minima Da ‚Koch a p. u == M. polymorpha | 

' Hermannstadt, bei Borberek (Csato), im Szeklerland bei Torja; im Tren- 

bis. 3 lang, verkehrt eiförmig, keilförmig am Gr unde verschmälert bis 

mitunter undeutlich gezähnt und am Rande drüsig. Blumen sehr 
klein, ‚gelb, ns 5 blumigen gestielten Köpfchen, welche das Blatt kaum 

sten. Zeit bei Brünn beobachtet habe, die ich aber wegen Mangels von n 

Aa) lamuginosa. Unterscheidet sich von der Bar: d) durch: die’. | 
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zahlreichen hier. im lebenden Zustande beobachteten Exemplaren habe ich 

‘ lata“ entspricht. Auch die dalmatinischen, ungarischen und sieben- 
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‚4. M. Gerardi W. Kit. Koch syn. p. 179; Willd. spee. pl. 3, 
p. 1415. — Die Var. microcarpa oder Medicago villosula Bing. 

En. 11, p. 582 (wie mir scheint) in Siebenbürgen nach meinen Exem- 

plaren von den Salzlokalitäten, was den Angaben Baumgarten’s entspricht. 

b) macrocarpa —= M. Pseudo-Gerardi Schur, wegeu der 

geringeren Behaarung der vegetativen Theile, den doppelt grösseren 

fast siebenmal gewundenen Hülsen als verschieden genommen, aber viel- 

leicht der M. armena Koch Linnaea XV, p. 117 entsprechend. (Ledeb, 

Ross. 1, p. 529 £). — Wurzel dünn, spindelförmig, vorn wenigästig, 

ınehrköpfig. Stengel niederliegend geschlängelt, bis 15’ lang, reich- 

ästig, meist vierkantig, kahl. Blättchen dreieckig, vorn zugerundet 
oder seicht ausgerandet gezähnt, bis 6‘ lang, blaugrün, am Rande 

spärlich gewimpert, auf beiden Seiten spärlich langhaarig. Neben- 

blättchen im Umfang eiförmig, eingeschnitten borstenartig zerschlitzt. 

Blumen 1—2 in den Blattachseln, langgestielt, goldgelb. Fahne fast 

scheibenförmig, doppelt so lang als das Schiffehen. Kelche halb so lang 

als die Korolla.. Kelchröhre so lang als die Zähne, zottig. Kelch- 

zähne aus breiterer Basis pfriemlich zugespitzt, zottig. Früchte 

dichthaarig, mit 5 vollständigen und 2 unvollständigen Windungen. 

Windungen ungerandet, nervenlos, Stacheln am Grunde auf beiden 

Seiten undeutlich gefurcht oder ungefurcht, fast stielrund, an der Spitze 

hakenförmig. — Auf Anschüttungen in der Alleegasse in Brünn, Juni 

1872. — Diese Pflanze ist im Kaukasus, Siebenbürgen, Ungarn, nörd- 

lichen Italien am Meer und auf Salzlokalitäten zu Hause und ihrer 

Akklimatisirung und Einbürgerung dürfte nur der Mangel an Zeit und 

Ruhe entgegen stehen. 

5. M. maculata Willd. Koch syn. p. 179. Die Var, imma- 
cwlata und in diesem Sinn wahrscheinlich „Medieago arabica All.“ 

Wegen der habituellen Aehnlichkeit mit Oxalis strieta, habe ich diese 
Form als „Medicago oxalioides“ bezeichnet. —— Unter den sehr 

nur ein geflecktes Exemplar gefunden, welches der Bezeichnung „macu- 

bürgischen Exemplare sind ohne Flecken und entsprechen somit meiner. 

in Rede stehenden M. immaculata oder M. oxalioides. Zwischen 
der forma maculata und immaculata ist kein habitueller Unterschied. — 4 

Ich lasse hier die Beschreibung meiner Pflanze folgen: Wurzel zart, 

einjährig, spindelförmig, wenigköpfig. Wuchs aufrecht, etwas buschig. 

Farbe lebhaft grün, wenighaarig. Stengel bis 10“ ‚hoch, meist von 

x E 



Blätter nee Blättchen aufgerichtet, 

das Hordere- Aesel breit dreieckig-keilherzförmig, vorn gerade abgestutzt 

der seicht ausgerandet, ‚feinbuchtig gezähnt, bis 6° lang, vorn fast 6° 

eit, kahl, ungefleckt. Nebenblättehen im Umfang eiförmig, tief 

zerschlitzt, mit fast pfriemenförmig, lanzettlinienförmigen Lappen. Blumen 

sehr klein, auf 1—3 blumigen Stielen in den Blattachseln, 1'/a'* lang, 

elb. Kelchröhre glockig, kahl, oder sammt den Zähnen spärlich 

behaart. Kelchzähne aus lanzettlicher Basis allmählig zugespitzt. 

) Blumeukrone den Kelch fast um die Hälfte überragend. Blumen- 

tiele kürzer als der Blattstiel. Hülsen abgeflacht, kugelig, bis 3 

im Durchmesser, locker unvollständig fünfmal gewunden, kahl, gekrümmt 

grobnervig. Dornen fast vom Querdurchmesser der Hülse, zweireihig, 

gerade, an der Spitze hakenförmig gekrümmt, am Grunde erweitert und 

efurcht. — Man wird hieraus ersehen, dass meine Pflanze mit der von 

och syn. p- 179 beschriebenen , „Medicago maculata“ nicht ganz stimmt, 

nd ich will noch bemerken, dass sie sich der M. muricoleptis oder 

discoidea nähert, darum möchte ich vorläufig die Bezeichnung „M. 0x4- 

Tio ides“ beibehalten. — An Ackerrändern bei Brünn, auf den schwarzen 

eldorn oberhalb des Augartens, auf dem Glacis in Brünn an mehreren 

unkten, 'z. B. zwischen der Josephstadt und Zeile, Juli, September 

er 872— 1873. | 

vB. arabiea Am. ped. 1, 315. Wird von vielen Autoren mit 

maculata identifizirt und dürfte auch nur M, macwlata imma- 

ulata sein, was ich doch nur beiläufig anführe. — Meine Pflanze 

terscheidet: ‚sich von der genannten M. maculata ‚durch bedeutendere 

hrösse, buschigen Wuchs, grössere Früchte und Blumen, durch mehr 
il Praiee ao sowie Annch bo schwächer u mehr. kurvig ge- 

ac ln Seiten ausgebreitet, dicht md reich beblättert, n Ob 

Re; u. . pol ycarpa Schur. Typisch zu den beiden unter no. 5 

E Br seicht et mit TR eh fast 

um fein gezähnt, kahl. Nebenblättchen sehr klein, zugespitzt, 
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eingeschnitten, mit pfriemenförmigen Abschnitten. Blumen sehr klein, 

bis 5 in den Blattachseln, kurz gestielt, golägelb. Kelch und Kelch- 

zähne fast kahl, die letzteren pfriemlich zugespitzt, an der Spitze mit 
ein paar Haaren begabt. Hülsen fast kugelförmig, meist fünfmal ge- 

wunden, bei der Reife schwarz, mit voneinander abstehenden Windungen, 

kahl, kurvig geädert, gekielt — Dornen in zwei Reihen, starr, am 

Grunde gefurcht, abstehend, an der Spitze gerade oder gekrümmt. — 

Auf Roggenfeldern des gelben Berges beim letzten Pulverthurm, auch 

auf der Anschüttung in der Alleegasse, Juli, August 1871— 1872. 

6. Gen. Trifolium L. 

1. T. pratense L. Var. a) sativum —= T. sativum RBehb. 
exc. p. 494 == T, pratense fistulosum Schur. Kultivirt und allgemein 

verwildert. , 

op) pallidiflorum. Wuchs buschig. Stengel fest, bis 1° hoch. 
Blättchen eiförmig, stumpf, ausgerandet. Köpfchen einzeln, klein, 

fast sitzend. Blumen rosenfarbig-blasslila. Auf unbebautem Boden 

um und in Brünn. 

.c) globosum. Stengel 2° hoch, röhrenförmige Blätter, ellip- 
tisch-eiförmig, lang gestielt, stumpf oder ausgerandet, Freier Theil 

der Nebenblättchen kurz-dreieckig. Köpfe kugelförmig, gestielt, gesättigt 

purpurroth. Kelchzähne halb so lang als die Blumenkrone, 3mal 

länger als die Kelchröhre, aus breiter Basis pfriemenförmig, locker 

gebärtet, von ziemlich gleicher Länge. Bei Karthaus nächst ‚Brünn, 

Juli 1875. | | | | 

a) albiflorum. Zur Var. a) sativum gehörig, aber mit weissen 
Blumen. Köpfe kugelförmig oder eiförmig. Auf Kleefeldern bei Karthaus ° 

nächst Brünn ; bei Hermännstadt; im Trencziner Com. (Holuby.) 1 

e) leucanthum microcephalum. Zum T. pratense spontaneum 
gehörend, mit kleinen, einzelnen, sitzenden, kugelförmigen, von zwei | 

Blattscheiden am Grunde eingefüllten Köpfchen von 9 Durchmesser. 

Auf Kalksubstrat bei Kronstadt: 1854. Auch auf dem Schembrafelsen ° 

bei Brünn. | 

2. T. medium L. Var, a) sülvicolum. Stengel 2‘ hoch, auf- 
recht, an den Gelenken mehr oder weniger kreisförmig. Blätter weich, 
unterseits blassgrün, Blättchen länglich eiförmig. Nebenblättchen 

verlängert . linienförmig, allmählig zugespitzt, zottig. Kelchröhre & 

kahl, so lang als die vier kurzen Kelchzähne, der fünfte untere Kelch- 



oppelt länger ur eiehiar zellie le die vier kerran Kolch- 

Se Wäldern in ne Oesterreich, Mähren bei Brünn, 

BR a Vrabelyi kumgaricum, Eine Interessante, ‚dem I. expansum 

eb nähernde Varietät. Stengel 2' hoch, aufrecht, gefurcht, spärlich 

arig. Blättchen lebhaft grün, . weich, auf beiden Seiten spärlich 

aarig, länglich- elliptisch, bis 2" lang, stumpf. Nebenblättchen bis 

| "lang, der freie Theil so lang als der ‚angewachsene, blattartig, lan- 2% 

zettlich vom Grunde allmählich zugespitzt, beide Theile langzottig. Kopf | 

055, 2“ m Durchmesser en Blumen blassroth. Relch- 

ehe; ‚der fünfte, Zahn um die Hälfte car. wenig kürzer als. 

Auf der Matra in Ungarn, Juni 1867. _(Vrabelyi.) 

en speciosissimum — Tr swbexpansum Schur. Durch Ha- 

bus, "Standort, Schönheit der Blumenköpfe auf den ersten Blick vom 

| medium authenticum zu unterscheiden. Ist dem 7. expansum W. 

Kit äh lich. und als solches aus Siebenbürgen, Kroatien und Ungarn 

“ Er un. a ‚holzig | ‚ ästig, nn umberkriechend, lange, 

a 12% nr vorne ie aufsteigend, an der Spitze Lak, N 

a hnarig. Unter e N a Eh ere sitzend, Bläbtche u 

SKe a ne > ion von un- 

der untere fünfte, Zalın 

a ee roten. Bergen, bei Sebrowitz und Altanz, bei J nlionfeld 

ai ala und — August. 

SE arvense un Var. a) collinum minus. Stengel steif, 

‚ von untenauf auseinander/ahrend, ästig, bis 6° hoch. Blätter 

; ‚Blättchen linienförmig bis länglich. Blumenköpfe klein, 

Hm, Durchmesser, -kopfförmig. Blumen weiss bis blassroth. 
| re 
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Kelch die Blumenkrone überragend. Kelchzähne pfriemenförmig, feder- 
artig zottig. — Auf dem Kuhberg bei Brünn, September 1873. 

| v) prolifera. Der Var. a) ähnlich, jedoch die Aehre mehr ver- 
“ längert und verästelt, so dass diese lappig erscheint. Die Aeste sind 

23 gestielt und tragen kleine Blüthenköpfe. — Bei Podhrad, Juli, August 
1870—1871 (Holuby). 

$ | 4. T. fragiferum L. Var. a) palustre maximum. Aus- 
#8 gebreitet niederliegend.. Stengel bis 18° lang, an den Gelenken 

wurzelnd. Blätter langgestielt, weitläuftig gestellt, kahl. Blättchen 

fast kreisrund elliptisch, bis 15‘ lang, fein gezälnt. Nebenblättchen 

pfriemlich zugespitzt, häutig berandet. Fruchtköpfchen gross, 12" 

im Durchmesser, mit grossem, weissem, häutigem netzaderigem, die 

Blume einschliessendem Kelch. — Auf Sumpfboden oberhalb der Teufels- 

schlucht und an der Eisenbahn .bei Obrowitz nächst Brünn, August 

1870—1874. 

5. T. repens L. Var. uliginosum majus. Stengel zahl- 

reich niederliegend, wurzelnd, bis 18° lang. Blättchen kreisrund 

elliptisch, bis 15‘ lang. Blätter sehr langgestielt. Blumenstiele 

so lang oder länger als die Blätter. Blumenköpfe klein, lockerblumig, 

9’ jm Durchmesser. Blumen weisslich in’s gelbe spielend. — Auf 

Moorsumpf an der Eisenbahn bei Obrowitz -nächst Brünn, Juli 1870. — 

Diese Varietät hat habituelle Aehnlichkeit mit „7. fragiferum maximum 

palustre* und wächst auch mit diesem gemeinschaftlich. 

6. T. minus Sm. Engl. B. t. 1256; Sm. brit. 3, p. 1403 — 

T. filiforme Aucteor non L., worunter das in Siebenbürgen, Istrien, 

Dalmatien und wahrscheinlich auch anderweitig wachsende zu nehmen 

wäre. — In meiner Enum. p. 159 habe ich „T. mieranthum“ als 

Var. f) mieranthum von T. filiforme L. aufgeführt. — Die Unter- 

schiede zwischen 7. micranthum und minus sind sehr subtil und daher 

sind beide schwer zu begrenzen. — Von T. minus Sm. habe ich folgende £ 

N 2... , vermeintliche Varietäten zu erörtern: i 

# : a) filicaulis. Wurzel spindelartig, befasert, einköpfig, ein- 

” jährig. Stengel fadenförmig einfach oder etwas ästig, bis 12‘ lang, 
. niederliegend. Blättchen meist verkehrt herzförmig oder die oberen 4 

# verkehrt eiförmig. Nebenblättchen aus breiter, eiförmiger Basis > 
ir zugespitzt, ganzrandig, gewimpert. Kopfstiele haarig, doppelt so 2 

Bi lang als das betreffende Blatt. Blumenköpfchen bis zehnblumig, 
Be: Blüthenstiele kürzer als die Kelchröhre. Die oberen Kelch- > 

Ks % 3 
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| sentirt. dem Habitus nach das wahre „7. filiforme*“ der‘ Autoren, — 

e-An quelligen Orten des rothen Berges bei Brünn; bei Wien in der 

Brigittenau, Juni -— Juli. 

e db) ramosissimum an drzel -ästig, vielköpfig. 

N tengel zahlreich von untenauf ästig, kurzhaarig, am Boden angedrückt, 

nicht wurzelnd, fast aus allen Blattachseln Blüthenköpfe 'treibend, 

Köpfchenstiele länger als das Blatt. Blättchen verkehrt. herz- 
förmig, vorn gezähnt, kahl. Blüthenstiele behaart. Das Uebrige 

wie bei der Var. «a).. Habitueli sehr unterscheidbar. — Auf über- 

‚schwemnt gewesenen Orten. An der Schwarzawa bei Brünn am rothen 

Berg, August 1870. N et 

eo) luteolum — T. Iuteolum Schwr Herb. no. 12904. Ueber- 
2 gsform von T. minus zu T. procumbens. Wurzel fadenförmig, 

inner als der Stengel, einköpüg. Stengel meist einfach, spärlich 

haart, fadenförmig, aufrecht, bis 10‘ hoch, mitunter oben etwas ästig. 

Blättchen lebhaft grün, weich, verkehrt -eiförmig, vorn zugerundet 

‘oder seicht ausgerandet, feinwellig gezähnt, bis 8‘ lang, das mittlere 

gostielt. Nebenblättchen eiförmig, zugespitzt, zottig. Köpfchen- 

tiele doppelt so lang als das Blatt sammt dem Blattstiel, haarig. 

Blumen wie bei T. filiforme, aber bis 20 Blumen in einem Kopf. 

ahne breit eiförmig, fein kerbzähnig. Kelch Ya 50 lang als die 

Blumenkrone. — Auf Wiesen in der Au zwischen Komein und Jundorf, 

hr am linken Ufer der Schwarzawa bei Brünn, Juni 1870. 

” a) vulgarıs multicaulis. Wuchs buschartig, von untenauf ästig, 

—12" hoch... Blättchen herzeiförmig oder verkehrt eiförmig. 

umenköpfe lockerblumig bis 15blumig. Im Habitus gleichen 

che Exemplare dem Z. procumbens und dürften „I. procumbens 

/.“ repräsentiren. — Um Hermannstadt; bei Podhrad (Holuby); bei 

nn an der Eisenbahn bei Obrowitz, an den Tümpeln des gelben 

es, im Wenzelsthal bei Obfan, Juni — August. | 

7. Gen. Melilotus Tournef. inst. t. 229. 

Er 1. M. palustris Schult. Oester. Fl. 2, p. 316 — Trifolium 
palustre W. Kit. pl. rar. hung. 3, t. 266. Mit dem schwer scharf zu 

unterscheidenden M. macrorrhöza Pers. an ähnlichen Standorten, z. B. an 

Gräben und moorigen Vertiefungen au der Eisenbahn im Paradieswald 

Brünn, Juli 1870, | 

98 
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2. M. Petitpiereana Rchb, Var. albiflora. Mit weissen 
Blumen, die leicht mit M. alba verwechselt werden kann, jedoch durch 

die einsamigen, verkehrt eiförmigen, zugespitzten Hülsen, wie solche der 

normalen Pflanze eigenthümlich sind, erkennbar, — Auf dem gelben 

Berg bei Brünn oberhalb der Lehmstätte, Juli, 

8. Gen. Lotus L. 

1. L. cornieulatus L. a) authenticus. Wuchs buschig, 
Stengel zahlreich im Bogen aufsteigend, sammt den Blättern kahl oder 

wenighaarig,. Blätter dunkelgrün, lederartig. Blättchen und Neben- 

blättchen fast von gleicher Grösse, bis 4‘ lang, "die letzteren eiförmig, 

zugespitzt, am Grunde gerade abgestutzt. Blumenköpfe 5—10blumig, 

goldgelb, nach dem Trocknen grün. Wurzel meist spindelförmig, mehr- 

köpfig, bis 12° lang. Stengel bis 18° hoch. — ıAuf bebautem und 

unbebautem Boden, vorzüglich auf Lehmboden, Sommer. 

2. L. montanus Schur. Wuchs buschig. Wurzel stark, 

holzig, mehrköpfig. Stengel bis 8 hoch, aufrecht, gestreift, fast 
kahl. Blätter blaugrün, lederartig, gestielt. Blättchen und Neben- 

blättchen ziemlich gleichförmig, länglich zugespitzt, beide nur am 

Grunde spärlich zottig, 4‘ lang bis 1 breit, Blumenköpfe meist 
vierblumig. Blumen zitronengelb, auch nach dem Trocknen kaum 

grünlich. Kelchröhre kahl. Kelchzähne dreieckig linienförmig meist 

kahl, selten mit ein paar Haaren besetzt. Köpfchenstiele kahl oder 

spärlich haarig. — Steht dem „Lotus corniculatus var. alpinus Bing.“ 

En. 2, p. 349; Schur En. p. 160 var. e) nahe. — Auf Felsen in der 

Umgebung der Mazocha bei Blansko in Mähren, August 1871. 

3. L. ornithopoides Schur Herb. no. 897 —= L. corniculatus 
vor. micerophyllus Schur. Wurzel mehrköpfig. Wuchs gedrungen 

buschig. Stengel bis 9 hoch, bogig aufsteigend ästig, kantig, behaart. 

Blätter klein, kurzgestielt, bläulich graugrün, dichthaarig. Blättchen 

verkehrt eiförmig, bis 2° lang, stachelspitzig, Neben blättehen eiförmig | 

zugespitzt, von der Grösse der Blättchen. Blumenköpfe bis 4blumig, 

mitunter einblumige Stiel. Blumen zitronengelb, kleiner als bei Z. 

corniculatus, nach dem Trocknen grün. Kelch sammt den Zähnen 

zottig. Hülsen linienförmig gerändet, bis 8‘ lang. — An steinigen 

Orten auf den rothen Bergen bei Brünn, Juli 1870. ‘2 

4. L. eiliatus Schur an L. ciliatus Ten. Prodr. p. 44? er 9 

L. corniculatus $) cöliatus Koch syn. p. 197. — Wurzel langästig, ° 



‚Stengel ahlndch ale, von. en: a 1 

"hoch, wie die ganze Pflanze langhaarig. Haare .abstehend, 

Blätter blaugrün, kurzgestielt. Blättchen eilanzettlich, zugespitzt, e 

*y sammt den. ‚Nebenblättchen lang gewimpert (eiliata), die letztern etwas 

 schmäler. Blumen zitronengelb, in 2— 4 blumigen Doldenköpfehen, welche 

von ebensovielen schmal-länglichen Brakteen unterstützt sind. Kelch- 

zähne aus breiter Basis pfriemlich zugespitzt, sammt der Kelchröhre Se 

tig. Hülse linienförmig, stielrund gerändet, etwas abgeflacht, un- { 
Erich Bee bis 18° lang. — An steinigen Orten auf Kalk 

FÜR » rl Koch syn. p. 197, var. y) und in diesem Sinn = 

villosus Thuill par. ed. 2, p. 387. Dem L. ciliatus ähnlich, aber 

n0. 950 a) chen 

‚um ae Tdentität nachzuweisen. — 

- Eisenbahn, Juli 1869. — Die von _° 

Bde. Hl. I, p. 561, sub no. 5, var. ß) et 7) angegebenen Syn. 

sind ohne Originalexemplare schwer in’s Klare zu bringen. 

: 'L. campestris Schur, au L. tenuis Kit? —= L. decum- 

5 Forster, Willd. En. h. berol. 2,797, Sm. engl. Fl, 3, 314; Sm. 

5 — Mittelform zwischen L. tenwifolius Rehb. und 

| „Shen al zahlreich aus- 

He lederartig, ee länglich oder schmal- länglich, bis qui 

> das mittlere Blättchen länger gestielt, stumpflich, die seitlichen 

ättehen plötzlich zugespitzt, am Grunde verschmälert. Nebenblättchen 

i glich halbeiförmig bis schmal- länelich, am Grunde etwas breiter. 

1 men zitronengelb, kleiner als bei allen obengenannten Formen, bis. 

er lang, in endständigen 2 —4blumigen Doldenköpfehen, von anliegenden 

ri iteon unterstützt. Karina zugespitzt, kürzer als die scheibenförmige 
ie. Kelchzähne aus „breiterer Basis zugespitzt, so lang als die 

K Ichröhre, beide kahl. Hülsen bis 10° lang, kahl. — Auf bebautem 
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und unbebautem Thonboden, bei Karthaus, Hussowitz an der Eisenbahn, 

auf den rothen Bergen bei Brünn, Juli 1870—1872. 

6. L. tenuifolius Echb. Fl. exc. p. 506 — L. corniculatus 

y) tenuifolius L. sp. 1092, etiam Pollich, — Von der vorhergenannten 

schwer sicher zu unterscheiden, wenn man nicht den Standort, Habitus 

und die mehr rauhere Beschaffenheit als Merkmale benützen will. In 

Siebenbürgen kommt diese Form meist auf Salzboden vor, während sie 

‘in Niederösterreich und bei Brünn auf Thonboden wächst, z. B. bei den 
Kaisermühlen im Prater bei Wien und bei Karthaus am Wege in der 

Nähe der rothen Mühle, Juli 1872. — Da nun verschiedene Standorte 

eine verschiedene Lebensweise der Pflanzen bedingen, und diese wieder 

nicht ohne Einfluss auf die Form bleiben kann, so ist zu folgern, dass 

Lotus tenuis Kit. und L. tenuifolius Reichb. zwei verschiedene Formen 

“repräsentiren dürften. 

9. Gen. Galega 1. 
1. @. offieinalis L. Var. a) leucantha, Mit weissen Blumen 

Auf der Burzenwiese bei Kronstadt, Juli 1854. 

10. Gen. Onobrychis Touref. 
1. O0. sativa Lam. Fl. France. 2, p. 652 = Hedysarım Ono- 

brychis L. Eine sehr formreiche Art, deren Bestimmung ohne reife 

Früchte kaum möglich ist, da diese hierbei den Hauptunterschied gehen, 

während Habitus, Blätterform, Behaarung, Grösse und Farbe der Blumen, 

unsichere Unterscheidungsmerkmale darbieten. Nach individueller Ansicht 

kann man hier eine Art mit beiläufig einem Dutzend Varietäten, oder 

statt der letzteren, ebensoviele vermeintlich „gute Arten“ aufstellen. 

Eine Unterscheidung dieser Abänderuugen ist doch nicht zu umgehen. — 

Ich will hier nur auf folgende Varietäten aufmerksam machen: 

a) montana Koch syn. p. 712 = 0. montana et conferta DC. 

 Prodr. 2, p. 344. — Auf Bergwiesen bei Hermannstadt und Kronstadt, 

die ich in meiner En. p. 165, und wie ich meine mit gutem Recht, 

als selbstständige Art behandelt habe. 

b) eusativa — 0. sativa Lam., authentica Koch syn. p. 211. 

Kultivirt und allgemein verwildert. — Nicht selten bei Brünn, z. B. 

bei Bisterz, Karthaus, Hadiberg, Mai, Juli, 

e) hirsuta. Der Var. b) im Habitus ähnlich aber graugrün und 

. reichhaarig. — Die eigentlich wildwachsende Abänderung auf sandigen 

Wiesen, Siebenbürgen, Niederösterreich, Mähren. 



kleiner noon 

> a . Der Var. c) in Habitus ähnlich, aber reicher 
en weicher, ar Pe Unterseite dichthaarig 

les hifchens. Elügel‘ fast um Hälfte Krzer als der Kelch. 

elchzähne linialpfriemlich, viermal länger als die (Tubus) Kelch- 

:öhre ; -Kelche und Kelchzähne zottig. Brakteen aus länglicher 

Basis Dfriemlich zugespitzt, fast häutig, sewimpert, dreimal länger als 

der Blumenstiel. — Onobrychis pallescens Schur. — Auf Wald- 

| oson. bei Meran in ‘Tirol, Mai 1874. — (Eorsan, s species bona !) 

r) collina Teptophylia. Schlank, ausgebreitet a bis 

En ng, am Grunde verästelt. Stengel “stielrund, kahl, gestreift, 

tfernt beblättert. Blättchen verschieden gestaltet, länglich bis 
ae Kokez Pe) zugerundet, stachelspitzig oder zu- 

Nebenbiascch en BAUNG, aus 

.. Doch ‚kann ich dieses nicht bestimmen, weil ich nur ein nieht 

instruktives Exemplar gefunden habe und die Besser’sche Original- 

ze nicht kenne, Allein mit der von Bess. 1. c. gegebenen Beschreibung 

E meine nr ziemlich, auch in Hinsicht ch der 
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h) petraea Spr. syst. 3, p. 203 (an Desv.?) = 0, tanaitica 
Spr. Eine interessante Art oder Varietät, welche am Don zu Hause 

. sein soll, die ich aber erst jetzt unter meinen siebenbürgischen Pflanzen 

entdeckt zu haben wähne. Ich hielt sie bis jetzt für 0. carpatica 
und für Syn. mit ©. petraea Bess., habe sie als solche auch in meiner 

Enum. p. 165, sub no. 998 aufgeführt und mache hiermit auf meinen 
Irrthum und zugleich auf diese Pflanze aufmerksam. — Wurzel holzig, 

mehrköpfig. Stengel aufrecht, bis 12° hoch. Blättchen länglich, 

nach beiden Enden verschmälert, stachelspitzig, auf der Oberseite kahl, 

auf der Unterseite und am Rande haarig. Blume wie bei der Var. f). 

Fahne das Schiffchen etwas überragend. Flügel kürzer als der Kelch. 

Hülsen kurz und dünn behaart, am Rande gekielt, undeutlich dornig, 

auf den Flächen erhaben, netzaderig, dornenlos oder nur am äusseren 

Rande kurzdornig. — In den Weinbergen bei Hammersdorf in Sieben- 

bürgen, Juli 1846, 

11. Gen. Astragalus L. gen. no. 802. p. p. 

1, A. exscapus L.; 2. A. pubiflorus DC ; 3. A. trans- 

silvanicus Barth. Es sind dieses "drei Arten oder Varietäten, die 

zu einem und demselben Typus gehören, einander sehr ähnlich sind und 

nur im frischen vollkommenen Zustande in Blüthen und Früchten mit 

Sicherheit bestimmt werden können. Man könnte diese drei Arten nach 

den Florengebieten, in denen sie wachsen, annähernd bestimmen, und 

demzufolge wäre A. exscapus L. die echte Art, die in Tirol, in der 

Schweiz, in Böhmen und Mähren zu Hause ist; A. pubiflorus DC. 

ist A. exscapus -der östlich russischen Flora; A. transsilwanicus 

Barth dürfte A. exseapws der siebenbürgischen Flora repräsentiren, 

Der letztere ist zu unterscheiden von beiden vorhergenannten durch den 

kräftigern Bau, den laxeren Blüthenkopf, durch die kahle Kelch- 

röhre, der nur sammt den Kelchzähnen am Saum langhaarig ist. Die 

Hülsen sind eiförmig, dreikantig, kurzgeschnäbelt und zottig. Die Blätter 

sind bis zwanzigpaarig, eiförmig-stumpf, vorn zugerundet, sehr kurz 

stachelspitzig, kurzgestielt, wie die Blattachse abstehend haarig. Blumen- 

“ krone scheint blassgelb zu sein, wenigstens ist sie es im trockenen Zu- 

stande. — Auf sonnigen Hügeln bei is in ee Mai — 7 

Juni 1873 (Barth). 

12. Gen. Robinia L. 

1. R. Pseudacacia L. Dieser aus Nordamerika stammende 3 

Baum hat sich in den meisten Florengebieten vollkommen 'eingebürgert, 



far 16 Bi darah eigenen Samen fort nd übersteht unseren Winter | 
besser als manche unserer vermeintlich einheimischen Bäume. -— in 

Lauf der Zeit haben sich durch die verschiedenen Kulturmethoden manche 

Varietäten eebildet, von denen ich einige hier erörtern will, da es zu - 

_ meinen Lieblingsneirungen gehört, die Umänderung der Gewächse in der 

freien Natur und während der Kultur zu beobachten, weil man auf diesem 
Wege sichere Beweise für die Veränderlichkeit und Unbeständigkeit der 

Arten. erhält. In der Flora von Brünn habe ich folgende Varietäten 

beobachtet: | 

o vulgaris obtusileguminosa. Ansehnlicher Baum oder Strauch. 

Blättehen zugerundet, stumpf; Blumen und Blattstiele haarig, 

reichdorni g. Hülsen undeutlich schwärzlich  gefleckt, stumpf zu- 

gerundet, 5’'—6'' lang, fast gerade, flach, scharf gekielt. — In Sieben- 
bürgen angepflanzt und verwildert; in Ungarn zwischen Arad und Pest 

durch Anpflanzung Waldbestände bildend ; bei Brünn häufig angepflanzt 

und vorwildert, desgleichen in Nieder, und anderweitig. 

eo) subinermis. Die ähnliche Form aner dornenlos, Häufig in 

Wi Anplanzungen in und um Brünn. 

.n inermis.  Ansehnlicher Baum, gänzlich 0 

.d) globosa. a on mit Dr ı Krone, dornenlosen 

len, 'herabhängenden Blättern. Ein interessantes Produkt der Kultur. 

Kommt | in diesem Zustande nicht blühend vor, sobald sich. aber Blüthen 

zeigen, macht sich der Uebergang oder besser der Rückschlag zur nor- 

alen Form bemerkbar. Sie ist auch als R. inermis Desf. und R. 

Pseudacacia en De in den Gärten bekannt. 

N fastigiata. Hohor pyramidenförmiger Baum, mit Hornenlesen 

Zweigen und Aesten, welche wie bei der Pyramidenpappel aufwärts 

gerichtet. sind und mit ihren Spitzen herabnicken. Kommt hier nur 

isch N p yramidalis Schickl, 

| ve erispa. “Im Habitus der R. Pseudacacia vulgaris ziemlich 

lich, aber mit krausen sewundenen Blättchen und am Grunde ver- 

| icktem Hauptblattstiel begabt. Blätter zwölfpaarig. DBlättchen gegen- 

Ben, lang ggostielt, ‚am Grunde EaUnmiE, allein ‚bis 18“ 

al en sich et. — Kräftiger 36° a 
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9) acutata maculosa. Mit dornigen oder dornenlosen Aesten 
und Zweigen, unterseits blaugrünen Blättehen, fast sichelförmigen zu- 
gespitzten, grünen, purpurrotli gefleckten, scharf gekielten, 8”— 9" langen, 
3” breiten Hülsen. — Auf dem Spilberg; in Ungarn bei Arad. 

h) laburnioides subtrifoliata. Eine höchst merkwürdige und 
wahrscheinlich von der Kugelrobinie herstammende Varietät. Ansehn- 
licher dornenloser Baum mit lockerer Krone, langen herabhängenden 
Aesten und rothbrauner Rinde der jungen Zweige. Blätter sehr ver- 
schieden gestaltet, dreiblättrig (tröfoliata) oder mitunter zweipaarig, in 
beiden Fällen mit einem elliptischen, bis 6‘ langen, langgestieltem End- 
blatt und kleinen, 6 — 18‘ langen 'Seitenblättchen von lebhaft grüner 
Farbe, welche auf der Unterseite etwas lichter sind. Blättchen und 
Fruchtstiele spärlich behaart. Hülsen grün, etwas wulsterig, scharf 
gekielt, stumpf, mit bräunlich-purpurrothen Flecken gezeichnet, seicht 
gekrümmt, 4° —6“ lang, bis 8° breit, entfernter gestellt. — Im Au- 
garten in Brünn, Juni 1872 — Juli 1873. 

13. Gen. leer L. 

1. C. arietinam L. Auf Aeckern des gelben Berges bei Brünn 

im Grossen kultivirt und verwildert, Juli 1873, — Unsere Pflanze 

stimmt einerseits mit „C. rotundatum Jord.“ nach siebenbürgischen 

Exemplaren, andererseits mit „C. physodes Rchb.“ wegen der ovalen, 

aufgeblasenen, vorn aus der Mitte geschnäbelten Hülse. 

14. Gen. Vieia L. 

1. V. lathyroides L. Von dieser niedlichen Wicke lassen 

sich zwei bis drei Varietäten nach Habitus, Blätterbau und nach Vor- 

handensein der Wickelranke unterscheiden, auf welchen letzteren Umstand 

die Systematiker besonders Gewicht legen. 

a) ecirrhosa authentica. Die dreipaarigen oberen Blätter ohne 
Wiekelranke, die Blattachse nämlich in eine kurze undeutliche Borste 

endigend. — In Siebenbürgen ; Ungarn bei Parad, April 1869 (Vrabelyi); 

Laaer Berg bei Wien. 

b) subeirrhosa.. Die dreipaarigen oberen Blätter mit einer ein- 

fachen, 6‘ langen Wickelranke versehen. — Siebgn., Ung.,. Schlesien. E 

Wohl nur mehr entwickelte Form. 

c) eirrhosa firmior. Die 3—4 paarigen oberen Blätter mit einer 2 

bis 2° langen einfachen zusammengerollten oder geraden Wickelranke E 

& 
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e ersehen; dio Blättchen. länglich- linienförmie et Diese Form ı 

b im“ Habitus der V. GMgWENN ORG | minama ähnlich. Bei Mediasch, 

Der von manchen! Floristen angegebene habituelle Unterschied von 

V. angustifolia minor durch den Mangel dieser Wickelranke ist nach. 

_ den hier gegebenen Abänderungen nicht stichhaltig. — Auf den ersten 

ar Bu muss ich erwähnen, Ek gar -V, 

En es gibt eine kahle Var., z..B. m un eine Var. nit 

ann a ein habituoller Unterschied a kbar et 

>. y, angustifolia Roth leut. fe. 1, p 310 —: V. sativa 

” ana on Fl. v. Wien p. 667. 

a) minima a Zart zubnlat, bis 8° hoch, wenig- 
io ‚obere Blättehen der oberen Blätter länglich-linienförmig zu- 

“ pitat, ‚stachelspitzig. Blumen einzeln in den Achseln der obersten 

tter, dunkel purpürroth, wie die Hülsen aufrecht. Hülsen dicht- und 

‚g zhaarig. — Der V. lathyroödes im Habitus ähnlich, und mitunter 

afür im Umlauf. -— Auf sandigen Aeckern bei Karthaus nächst Brünn, 

» hu Koch syn. ed. 2. p. 217. Wuchs huschie, Wurzel 

ai spindelförnig, mehrköpfig, die ganze Pflanze wenig haarig, leb- 

t glänzend grün. Stengel bis 18° hoch, kantig, gefurcht, einfach. 

ttehen der unteren Blätter elliptisch eiförmig ‚stumpf und stachel- 

| ig, die der oberen Blätter länglich linienförmig bis länglich, 

a lang, stachelspitzig zugespitzt .oder stumpflich und mit einer 

geren Stachelspitze verschen. Blumen 1—2 in den Achseln der FR 
ter, ‚abstehend, purpurroth. Kelchzähne gerade vorgestreckt. fe 

ülsen dünnhaarig, abstehend oder aufgerichtet. Samen fast kugel- 

ig, bis 1° im Durchmesser, dunkelbraun, trüb sammtartig. — Auf er 

ern ‚unter Saaten, sowie auf unbebautem Boden. Siebgn.; Ung.; u 
bei Wien; bei Karthaus, Paarfuss, auf dem Spielberge, Juni— er: 

. —— Wäre nach meinem Dafürhalten naturgemäss als selbstständige _ | u 

wie schon Forster gethan hat (in Lin. trans. XVI. 
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3.7. segetalis Thwill. f. de Paris, 2, p. 367 — TV. sativa 
5) segetalis Neilr, Fl. a Wien p. 667 —= P. ei. ß) segetalis 

Koch syn. p. 217 = V. angustifolia Forster = V. lughanensis Schlich. 

Meine Pflanzen sind bis 2’ hoch, mehr oder minder ästig. Die Blätt- 

chen sind länglich oder keilförmig-länglich, vorne mehr oder weniger 

herzartig ausgerandet, mit einer Stachelspitze in der Emarignatur. 

Nebenblättchen eingeschnitten, gezähnt. Blumen 1—2 in den 

Blattachseln mit vorgestreckter Fahne, purpurroth. Samen doppelt so 

gross als bei V. angustifolia, mit länglichem über die halbe Basis 

sich .erstreckendem Nabel. Hülsen dünn, haarig, bei der Reife dunkel- 

braun. — Auf Aeckern,: unter Saaten, bebautem und unbebautem Boden. 

Siebgn.; Ung.; N.-Oestr.; um Brünn an mehreren Punkten: Spielberg, 

gelber und rother Berg, Karthaus, Obrowitz, Jundorf, Juni— August, 

4. V. sativa L. Var. a) glabriuscula eusativa. Die ganze 
Pflanze weich, leicht zerbrechlich, lebhaft grün saftig, wenig behaart 

oder kahl. Stengel meist einfach, bis 3° hoch. Blättchen eiförmig 

oder elliptisch, vorne abgestutzt ‘oder seicht ausgerandet, mit einer 

kleinen Stachelspitze in der Ausrandung, kurz’ gestielt, 12° lang. 

Blumen gross 1—2 in den Achseln der oberen Blätter bis 14‘ lang. 

Kelchzähne lanzettpfriemenförmig. Fahne fast kreisrund- herzförmig, 

ausgerandet. Nebenblättchen im Umfang breit, nierenförmig ein- 

geschnitten, gezähnt. Hülsen schwach behaart. — An Ackerrändern bei 

Hermannstadt; nächst Brünn bei Obfan, bei Karthaus oberhalb der Wein- 

särten, Juni, Juli 1870. 

vb) campestris flexicaulis. an V. media Host, Der Var. a) 
ziemlich ähnlich, jedoch dunkler graugrün, Stengel steifer hin- und 
hergebogen (flexuosus). Blättchen meist alternirend eiförmig-länglich, 

mit keilförmig zugespitzter Basis, vorne seicht herzförmig ausgerandet { 

und stächelspitzig. Blumen purpurroth. Hülsen haarig. — Auf den | 

rothen Bergen bei Brünn, Juli 1870. 

0 hirsuta subcordata, wahrscheinlich — V. cordata Wulf ex 
‚Hop. ap. Sturm H. 32 — V. obcordata Rehb. exc. p. 530. Reich 

haarig, graugrün, aufrecht, starr. Stengel hin und hergebogen 18° — 

12‘ hoch, mit kurzen Internodien. Blättehen 6-—Spaarig, gegenüber- 

stehend oder fast abwechselnd gestellt, verkehrt eiherzkeilförmjg, bis } 

6“ lang, sämmtlich vorne seicht herzförmig ausgerandet. Hülsen 

aufrecht, haarig, netzartig geädert. Blumen:gross, ansehnlich. Fah ne 

gross, blass purpurroth. Schiffehen weiss. Flügel dunkelviolett. — 

- 



An steinigen, . buschigen Orten in der Hügelregion in Siebenbürgen, 
. B. bei Hermannstadt; auf dem rothen Berge bei Brünn, Juni, Juli. 

| a) silvicola verstcolor. Wuchs zart, buschig. Stengel dünn, 

adenförmig, meist niederliegend, nur zwischen andern Pilanzen sich 

ufrichtend, bis 12° hoch, einfach, sammt allen übrigen Theilen der 

flanze ziemlich behaart. ' Blättchen länglich oder elliptisch, ‘klein, 

bis 6". lang, vorn zugerundet und stachelspitzig oder die der unteren Ei 

lätter vorn abgestutzt und stachelspitzig. Nebenblättchen klein, breit, 
ierenförmig im Umfang, tief eingeschnitten, gezähnt. Blumen nat Re 

bei allen genannten Varietäten, einzeln in den Blattachseln, gelblich, 

hlich oder verschieden gelblich, röthlich gefärbt oder weisslich, im 

rocknen lilafarbig. Hülsen behaart. — An schattigen Waldrändern 

ei Sobieschitz nächst Brünn, Juli 187 \ a 

5. V. Pseudo-lutea Schur. Eine mir unsichere Form, die 

er a Beine, hi ODER Lerchenfeldiang Schur = ab der V. di 

it: el an von der ee des Stengels, Rn 

injährig. Stengel schwach hin- und hergebogen, meist niederliegend, 

a”: lang: ‚streifig, kahl oder spärlich haarig. Blätter bis Tpaarig. 5 

3] ittchen schmal, länglich, an beiden Enden zugerundet, vom 

| umpfer und stachelspitzig, bis 8°“ lang, bis 1“ breit, sammt der. es 

Blattachse weitläufig abstehend, haarig. Winkelranke zart, einfach we 

der 2—Bästig. 'Nebenblättchen sehr klein, halbpfeilförmig, am 

| 'nde eingeschnitten, gezähnt, a“ lang, Blumen einzeln in den 

‚chseln der oberen Blätter, 8° lang, abstehend. Fahne purpurroth, 

 Schiffchen und Flügel gelb, kürzer als die Fahne. Kelch halb 

lang als die Korolle. Kelchzähne verschieden, die oberen kurz, 

ekig; die untern 2mal länger, aus breiter Basis fein pfriemlich 

espitzt, an der Spitze locker gebärtet. Hülsen elliptisch länglich, 

lang, mit. seitlicher re an den eh Wh an- 

feiner Druse sitzenden a dicht bekleidet, Samen? -— Auf RS 

= en) in 1856 beobachtet aD a gesammelt; in Brünn 



j Rab u, \ s u er In k ” PN 2 24 

j = 9 ,* = 
‚ s Flle { re PR 130 | ENT 

! FEN u 

6. V. sepium L. Var. a) monticola aculata an V. sepium 
var. ß) .Koch syn. p. 215 und in diesem Sinn = TV. montana Fröl, 

Blättchen eilanzettlich bis eiförmig zugespitzt-abgestutzt, stachelspitzig, 

bis 12° lang, am Grunde 4°‘ breit, weich, lebhaft grün, aufwärts 

gerichtet, behaart. Nebenblättchen sehr klein. Blumen 1—3 in den 

Blattachseln, gestielt. Pflanze einfach aufrecht, bis 18 hoch. Blumen 

ungleichfarbig, — Auf waldigen, buschigen Höhen in Siebenbürgen all- 

gemein verbreitet; bei Obfan und im Schreibwalde nächst Brünn, Juni, Juli. 

7. V. dumetorum L. Var. a) macrophylla convallium, 
-Eine stattliche bis 8° hohe kletternde Pflanze, Blättchen der Stengel- 

blätter eiförmig, grösser, bis 3° lang, stumpflich, stachelspitzig, 

gestielt, die unteren Paare dem Stengel genähert, etwa wie bei V. pisi- 

formis ; Blättchen der Aeste viel kleiner, bis 8° lang. Nebenblättchen 

halb kreisrund 6° —8‘ breit kurz 'gezähnt, am Rande gewimpert. 

Blumen kleiner, in einseitigen lockeren Trauben, am Grunde weissgelb, 

vorn rötblich. Hülsen länglich-linienförmig, 4mal länger als breit, 

rundum gekielt, gerandet, 2"/2‘ lang, bis 5‘ breit, lichtbraun, schärflich 

punktirt. Griffel, wie Koch syn. p. 213 angiebt, rundum an der inneren 

Seite Jänger und dichter haarig —- In Gebüschen im Punkwathal bei 

Brünn, August 1871. 

8. V. tenuifolia Roth, tent. fl. germ. 1. p. 309 — V. Oracca 
var, angustissima Neir. Fl. v. Wien. p. 665. Es lassen sich hier 

zwei Formen unterscheiden, die vorzugsweise auf dem Habitus beruhen : 

a) rigida flexuosa. Stengel steif, aufrecht, ‘bis 2‘ hoch, gestreift, 
mit kurzen Internodien, an den Gelenken knieförmig gebogen oder ge- 

schlängelt, anliegend haarig. Blätter gekrümmt, zurückgeneigt oder 

wagerecht abstehend, bis 12paarig; bis 8° lang. Blättchen vom 

Grunde des Blattes nach vorn kleiner werden, meist alternirend, an- 
gedrückt, haarig, steif, fast lederartig, licht graulich grün) 13‘ lang, 

bis 1!/a'“ breit, länglich-linienförmig, stumpf und mit einer kleinen 

Stachelspitze begabt. Nebenblättchen halbspiessförmig, dreinervig, 

mit abwärts gekrümmten basilaren Haken. Die Blumen in einseitigen, 

gestielten Trauben, das betreffende Blatt überragend, blass violett, meist 

verschiedenfärbig, d. h. die Fahne blau, Schiffchen und Flügel weiss, ° 

6“'—8'' lang. Fahne so lang als der Nagel. Kelch glockig; ? 

obere Kelchzähne sehr kurz, fast dreieckig, die unteren pfriemlich zu- 

gespitzt, vorn zottig. Hülsen länglich. — Auf Waldwiesen und an 
buschigen, grasigen Abhängen Bei Wien und Brünn sehr verbreitet; 
in Ungarn bei Paräd. (Vrabelyi.) Die siebenbürgische V. „ienuifoliu* 

y 
D 

“3 



sehens und no. dass. sie von der hier erörterten Form ver- 

geringere ed und kleinere ar 

okrtmte. Blumen, rudimentäre, o. Be N a 

— In Wäldern, a, Gebüschen bei rin Zu D: 

bei. Julienfeld, Karthaus, im Schreibwald, auf dem rothen Ba, im 

ittawathal, Juni— August. | 

9. V. Oracca L. Var. a) caleicola brevifolia rigida. Stengel 
en. starr, bis 3‘ lang, vom Grunde aus ästig, kantig, etwas 

arig. Blättehen länglich, 4'—5'" lang, die der unteren Blätter 
s mpf, ‚die der obersten schmäler und zugespitzt. Blüthentraube 

d ‚htblumig, kurz gestielt, das betreffende Blatt kaum überragend. 

3jlumen. ‚klein Bun 6‘ lang, zurückgeneigt, aufwärts gekrümmt, 

gesättigt. blau, mit lichterem Grunde. Blumenstiel und Kelch wenig 

‚haarig — Auf Kalksubstrat bei Lilienfeld, Latein, Hadiberg, Juli 1870. 

is 3 hoch, zwischen Kräutern emporklimmend, weniger dicht beblättert, 

erhaupt im Habitus von der legitimen Form und von Var. a) ver- 

chieden. Blättchen länglich bis länglich elliptisch, an beiden Enden 

‚ugerundet, stumpf, fein stachelspitzig. Blumentrauben lang gestielt, 

Ä betreffende Blatt fast doppelt überragend. Blumen blau mit 

ichtem ‚Grunde. (Vielleicht identisch mit V. Cracca 7) latifolia Neilr. 

lv. & Wien D. 666.) .— In Wäldern auf dem a an der Kisen- 

ıhı bei Czernowitz im Paradieswald. 

p: ächtige, bis 5’ lange, zwischen Gebüschen ktetternde Form. Blätter 

bis 1öpaarig, lebhaft grün, weich. Blättchen gegenüberstehend ‚oder 

] | irend, bis 15° lang, schmal, länglich, an beiden Enden zugerundet, 

u pf, unterseits und am Rande spärlich haarig, dreifachnervig. 

lu entrauben lockerblumig, langgestielt, das Blatt mehr als doppelt 

) agend. Blumen lieblich azurblau, vom Grunde bis zur Hälfte 

5, bis 10°‘ Jang. Kelch häutig weiss, haarig, mit sehr kurzen 
u: am ‚Grande Seen, | Bi ia N N 

 ») sülvicola. Schlafter und weicher gebaut, lebhafter grün. Stengel 

» 9) pallida speciosa azurea — Viecia azurea Schur. Eine 

doch erinnere ich mich ihres prächtigen , 
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-bei dieser wie bei der Var. a) kahl. — Auf Aeckern oberhalb der 
 Teufelsschlucht bei Brünn, Juni—Juli. 

fein netzadrig. Samen sammtartig, dunkelbraun, flach-kugelförmig, u 
fast 2‘ im Durchmesser. Nabelfläche länglich, ”/s** lang, weiss, gefurcht. 
— In Gebüschen des Punkwathals bei Blansko, wo sie mit dem dunkeln 
Grunde des Gebüsches ein reizendes Bild gewährt, Juli— August. 

10. V. villosa Roth, Koch syn. p. 214. Var. a) stenophylla, 
Mit länglich-linienförmigen, zugespitzten Blättehen. — Auf dem gelben 
Berg bei Brünn. 

b) glabrescens Koch syn. p. 214. Der Var. a) ähnlich, aber an 
allen Theilen weniger haarig und die Haare mehr anliegend, Hülsen 

15. Gen. Faba Tournef. 

1. F. narbonensis Schur —= Vieia narbonensis L. var. in- 
tegrifolia Koch syn. p. 215. sub no. 12 a — Viecia heterophylla Rehb. 

excurs. p. 531. — Wird bei Karthaus im Grossen als Putterpflanze 

kultivirt und kommt in der Umgebung dieser Felder verwildert vor. 
Juli 1870 zum .erstenmal beobachtet. 

16. Gen. Orobus L. 
1.0. albus L. fil. suppl. 327. Ich unterscheide hier zwei 

Varietäten: 

a) subdildätatus — 0. albus authenticus. Mit breiteren, bis 
21/2‘ breiten Blättchen. Blumen grösser, gelblich weiss, mit 

äusserlich röthlicher Fahne. — Wurzelfasern fleischig, läuglich oder 

dünner und verlängert-keulenförmig. Auf nassen, moorigen Wiesen in 

Siebgn.; Ung.; N -Oest.; Mähren, z. B. auf Moorboden an der Eisen- ° 

bahn bei Czernowitz 1868. 

b) angustissimus. Mit sehr schmalen, linienförmigen, bis Ya 
breiten Blättchen und kleineren Blumen. — Auf trockenen Hügelwiesen 

in Siebenbürgen (Barth), sowie auf Salzboden bei Torda; in Ungarn bei > 

Erlau (Vrabelyi). — Diese Var. gilt gewöhnlich als „Orobus 

pannonicus“ Jacq. Beide Var. sind schwer zu begrenzen, wie über- 

haupt die Formen, welche als „O albus L, fil, pannonicus Jacq., 

versicolor Gmel., alpestris W. K., pallescens M. Bieb“ bekannt sind, 

einer genaueren Unterscheidung benöthigen. — Alle diese vermeintlichen ' 

Arten sind Produkte verschiedener Standorte und können aus der Ebene 

bis in den Voralpen in allen arg »'B: m aha be- 

‘obachtet werden. 5: 



el. a 12 hoch, a, kahl, naeh, Blätter en 

Blättchen breit, eiförmig, am Grunde zugerundet, vorn kurz zu-. 

Ri; gespitzt,. auf der Unterseite mit braunen, kurzen Härchen weitläufig 

besetzt, bis 4" lang, am Rande gewimpert. Die Nebenblättchen 

; ind sehr ‚klein, lanzettlich, am Grunde abgestutzt, deutlich, dreinervig, 

Imählig zugespitat. Blumen in einer Sblumigen, kurz gestielten Traube 

"in den Achseln der obersten Blätter, klein, 8° lang, (wie es bei der 
trockenen Pflanze scheint) gelb, nach einer Seite gerichtet. Kelch 

 glockig. Kelchzähne aus breiter. Basis allmählig pfriemenförmig 

zugespitzt, fast kahl. Hülsen? — Aus der Gegend von keps in Sieben- 

Busen. (Lerchenfeld 1780). Bleibt weiter zu beobachten, 

ung, 0. Pseudo-Clusii Schur. Im Habitus dem O0. Clusü 

pr. syat, "3,D. "259, no. 13) zwar Ähnlich, aber nach meinen sieben- 

m (leider nicht sehr instruktiven) Exemplaren von letzterem 

rsch . Die Pflanze bildet eine_Mittelstufe zwischen O0. Clusii und 

ED.  hpeipus, hat nämlich den Habitus des letzteren und die 

Blättehen des ersteren, länger gestielte Blumentrauben und grössere, 

 blattartige Nebenblättchen als O0. Clusü. Stengel aufrecht, 15 hoch. 
Blätt er 2— Spaarig. Blättchen eiförmig-elliptisch schwach zu- 

spitzt,. fast sitzend, bis 27°! lang, unterseits bläulich-grün, netzadrig, 

hl, am Rande fein, knorpelig gezähnelt. Nebenblättchen halb- 

pfeilförmig, dreieckig, verlängert zugespitzt, bis 7°" Jang. Blu men 

| achselständigen, langgestielten, 4blumigen, lockeren Trauben, 12’ Jang, 

 aufgerichteter Fahne, getrocknet orangefarbig. Kelch glockig; 

ere Kelchzähne obsolet, untere Kelchzähne sehr kurz, dreieckig, 

spitz. Fruchtknoten kahl. — In den Kronstädter Gebirgen 

enbürgens 1854. "Sr . 
Den echten Orobus Clusi‘ und den ehe rn Orobus Pseudo- 

Ü habe ich in meinem Enum. p. 167, no 1007 als N Vicia oroboides“ 

ehandelt, worauf ich hiermit RN mache. Auch das Syn. „O. 

ensis“ gehört nicht dorthin, da beide verschiedene Arten darstellen. 

a. 17. Gen. Lathyrus I 
R AR = latifolius L. sp. 1033 (mon. fl. suec. p. 252.) Koch syn. 

= 3. a) re ee Mit weissen, EI EBERERn Blumen. 

2. L. uch yphyllus Schur. Enum. p. 176 — Re Tatifolee 

„ suec. p. 252 (non. L. sp. 1033) = 1. a 8) lati- 
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folius Neilr. Fl. v. Wien. p. 670. Mittelform zwischen L. silvestris 

mit Rosa gallica, Juli, August. 

‚breit, nach beiden Enden, vorzüglich vorn fein zugespitzt, grob dreinervig 4 

und hervortretend, langmaschig netzartig geädert. Blattstiele bis 

6 “ ey a a r “Y . 
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und L. latifolius L. — An Waldrändern, Gebüschen, in Weinbergen 
und steinigen Aeckern, Siebgn.; N.-Oestr.; Ung. bei Erlau (Vrabelyi); 

nächst Brünn bei Julienfeld, bei Karthaus oberhalb des Antoniusbrunnen 

3. L. platyphyllos Retzius, prodr. fi. scand. ed. 2, no, 882; 

Koch syn. p. 224, et Add. p. 443 —= L. silwestris PB) platyphyllos 

Wahlenb. Fl. suec. 2, 453 —= L. heterophyllos var. $) unijugus 
Bluff et Fingerh. Comp. 2, p. 254, Schur tert. p. 20. no. 800, ejus 

Enum, p. 175, wo Diagnose und Standorte Siebenbürgens augegeben 
sind. — Später von Herrn Pfar. Barth in Langenthal gefunden ; Tater- 

loch in der Koppander-Schlucht, bei N, Enyed von Herrn von Czat6, 

Juli, August. — Diese Form spielt sehr in Lathyrus silwestris L. 

hinüber und unterscheidet sich von diesem vorzugsweise: durch den 
Samen, welcher undeutlich warzig ist, durch dessen Nabelfleck, 
der die Hälfte des ganzen Samenrandes einnimmt, durch die breit- 

geflügelten Blattstiele und durch die kleinen Nebenblättchen. 

Auch können die kleinen, blassrothen Blumen Berücksichtigung finden, 

Uebrigens muss ich erwähnen, dass dieser 1. platyphylios bald als Art, 
bald als Varietät von ZL. sylvestris und- heterophyllos betrachtet wird 

und je nach Umständen auch betrachtet werden kaum. | 

4. L. silvestris L. Diese Pflanze zeigt bei den verschiedenen 

Vegetationsphasen eine sehr- verschiedene Gestalt, vorzüglich, wenn man 

sie vor und während des Blühens oder in fruchtreifem Zustande findet. 

In der Flora ‚von Brünn habe ich vorzugsweise die Form beobachtet, 

die ich für 

a) ensifolius == L. ensifolius Badar. oder L. sylvestris var. 
a) ensifolius DC. in prodr. 2. p 369, Rchb. exc. p. 635, halte, ob- 

schon die letztere Bezeichnung einer Var. von 2. latifolius zukommen 

soll. Unsere Pflanze wird 6° hoch, ist reich ästig, klettert zwischen 

Gebüschen hinaus und .ist während des Blühens bis zur halben Höhe 

blattlos. Die Blättchen sind länglich-linienförmig, bis 6‘ lang, 1 —8‘ 

1'/2‘ lang, schmal geflügelt.-Nebenblättchen vom Grunde der Pflanze E 

aufwärts allmählig verkleinert, halbpfeilförmig, mit a 

Basilarlappen, bis 1‘ lang, berstlich zugespitzt, dreinervig, abstehend, B: 

Blumentraube locker 3—10Oblumig, langgestielt, gerade abstehend. 

Blumen klein, grünlich-röthlich, 6“ lang. Reife Hülsen fehlen mir, 



Zoodthale Sieben; in der Matra ( Vrabälyi) ; hei Hütteldorf und Wien; 

- bei Brüun an mehreren Orten: im Schreibwald, in der Teufelsschlucht, 

Rn bei Adamsthal, bei Eichhorn, Juli— August. 

Pseudo-silvestris calcıcola. „ Mittelform zwischen 1. a 
K und platyphylios. — Durch zartere, weichere Beschaffenheit von 

# der Var.. a) leicht zu unterscheiden. — Farbe dunkelgrün, in allen 

“ Theilen kahl. Blättchen kleiner, 3" lang bis 9 breit, die der 
unteren Blätter zugerundet, stumpf, die der oberen schwach zu- 

spitzt, alle stachelspitzig, am Rande etwas verdickt, Nebenblätter 

lein, zurückgeneigt oder aufrecht mit herabhängenden Basilarlappen, 

(etwa wie hei Z. platyphyllos) fein zugespitzt, 4 lang. Blumen klein, 

grünlich, mit röthlicher Fahne Die unteren drei Kelchzähne 

us lanzettlicher Basis pfriemlich zugespitzt. Reife Hülsen fehlen. — 

| Auf Kalksubstrat oberhalb Julienfeld bei Brünn, Juli 1868. Der zartere 

\B u und. der Mangel reifer Hülsen bestimmen mich, diese Form vor- 

läufig nicht als den wahren Lathyrus platyphyllos zu erklären, doch 

| nn en ich, be oe der wos. Togeielonsphrenn ol 

OXvI. Örd. FAR DO. 

1. Gen. Spiraea L 
Me \BR alaucı Schulte, Stark. — Sp. Ulmaria var. a) tomen- 

Re ‚Sp. Ulmaria ß) discolor Koch syn. p. 231. — Auf nassen 

Moor a zwischen a, In er an nn Oesterr. im Prater bei 

sa og denudata Hayne arzn. gew. 8, t. 31; Presl. Fl. cech. 

I S. Ulmaria var. ß) coneolor — 8. Ulmaria a) denu- 

‚Koch syn. p. 231. -— An schattigen, feuchten, buschigen, waldigen 

en, vorzüglich auf Moorboden an Gräben. Verbreitungen wie die 

o ige. Bei Brünn z. B. im Paradieswald, bei Sobieschitz, bei Bisterz. 

Bra. ‘Ss. ul Imifolia ‚Scop. Koch syn. p. 231. Wird hier zwar 

angepflanzt, OR aber akt EONPOR gänzlich wild vor, z.B, an 

 Schreibwaldes, ki dem Er und im le in Brünn; ferner 

bgn., Ung., Oesterr. im Prater, bei Weinhaus und Dornbach, April, Mai. 

A iR | | 13* 

2 An Waldrändern und Gebüschen in Thälern nnd Schluchten. Im’ er 
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Mit Spiraea chamaedrifolia L. und Sp. opulifolia L. 

hat es ein Ähnliches Bewanduiss; sie verwildern sehr bald an den Orten 

wo sie ursprünglich angepflanzt wurden, nur habe ich in der Flora von 

Brünn keine von beiden verwildert angetroffen. In Siebenbürgen und 

Ungarn kommt S. chamaedrifolia wildwachsend nicht selten vor und 

ist auf manchen Punkten in der Bergregion, zwischen 3000’—4000' 

absol. Höhe, zahlreich vertreten. — Nach manchen Autoren wären Spi- 

raea Ulmifolia Scop. und chamaedrifolia L. etiam Jacg. nur Varie- 

täten einer vermeintlichen Art, aber welches ist hier die „zute Art“, 

welches die „Varietät“. — Kann nicht eine und dieselbe Form die 

andere in dieser Hinsicht vertreten und in dem einen Gebiet als Art, 

in dem andern als Varietät gelten. 

XIX. Ord. Sanguisorbeae Liedl. syn. 102. 

1. Gen. Alchemilla L. 
1. A. vulgaris L. Var. a) glabriuscula. Die Pflanze wird 

über 12° hoch und ist ganz oder fast kahl, die obersten Stengel- und 

Floralblätter sind etwas tiefer und spitzer gezähnt. — Auf dem Schembra 

des Hadiberges bei Brünn, Kalk, Juli 1870. 

b) subsericea. Pflanze bis 12“ hoch. Wurzel kriechend, dick- 
knollig, vielstengelig. Blätter auf der Unterseite lichter grün und 

reich anliegend behaart Stengel abstehend dichthaarig. Als Syn. 

rechne ich hierzu: A. Ahybrida DC., A. montana Willd., A. vulgaris 

var. pubescens und A. pubescens Auctor. plurim. — Auf steinigen 

Abhängen auf Felsen, sonnigen Wiesen: Sbgn., Ung., z. B. bei Press- 

burg; Josephsthal, Punkwathal bei Brünn, Juli, August. | 

c) minima_ calcicola. Einfacher gebaut, der A. pubescens M. 

Bieb. im Habitus ähnlich. Stengel-.dünn im Bogen aufsteigend, 9“ 

hoch, lockerer und. mehr aufgerichtet haarig. Blätter klein, 12 

im Durchmesser, oben spärlicher, unterseits ‚dicht seidenartig behaart. 

Blumen kleiner, wie bei der Var. b). — Auf dem Schembrafelsen des 

Hadiberges bei Brünn, Juli 1870. 

2. Gen. Poterium L. 

Die Formen dieser Gattung sind sehr 'veränderlich und nur im 4 

frischen Zustande und bei vollkommen reifen Früchten mit einiger Sicherheit 7 

zu bestimmen. Habitus, Farbe, Bekleidung liefern keine sicheren Unter- ra 



} eic ungsmerkmale, selbst die Polygamie der Blumen: ist nicht konstant . 

und spielt durch alle vermeintlichen guten Arten in die einhäusige oder 
 polygamische Beschaffenheit hinüber. Die vollkommen reifen Früchte 

bieten ‚zwar einige Unterschiede, jedoch nicht in Beziehung auf die be- 

kannten Arten ; „P. Sanguisorba und polygamum“, sondern insofern, 

als darnach neue Formen oder Varietäten sich unterscheiden liessen. 

pP. glaucescens Rehb. und guestiphalicum Bönningh. sind solche Arten 

und. Varietäten, die auf Farbe, Bekleidung und fast unmerklichen Ab- 

Br ramngen in der Form der Früchte beruhen. 

| 1. P. Sang guisorba 1. Var: 0) calvum. ‚seuw authenticum. 

“ ganze Pflanze ist.kahl, dunkelgrün. Blumenköpfe grünlich, röthlich, 

bis braunroth. Blumen einhäusig. Zuweilen ist die Pflanze röthlich 

angehaucht. — Auf Wiesen grasigen Abhängen in allen ee 

E josterr eichs. 

5b) glaucescens — DB glaucescens Rchb. exc. p. 610. Blaugrün, 

kahl, die Blätter vorzüglich auf der Unterseite sammt dem untern Theil 

des Stengels mit blauem Reif überzogen. Blumenköpfe meist grün, 

taubgefässe gelb. Früchte tiefer runzelig, etwas mehr länglich als bei 

der Var. a). Auf Wiesen, srasigen mehr schattigen Orten in allen | 

Gebieten des österreichischen Staates. I j 

se) piloso- hirsutum —= P. guestphalicum Bönningh. Grün oder 

ugrün, mitunter auch angereift. Stengel, Blätter und Blattstiele 

ghaarig. Früchte nicht so tief runzelig a schärfer vierkantig, 

h. deutlicher geflücelt, elliptisch- rundlich., — In allen Florengebieten. 

sterreichs ; bei Brünn auf ‚dem Spielberg, Hadiberg, bei Karthaus u. 

W, Juni, August. | 

„B: 2 polygamım W. Kit. pl. rar. hung. 2, p- DIT, 198, 

h bei dieser Art können wir grüne, blaugrüne, angereifte, kahle 

behaarte Varietäten unterscheiden. — Um. dieselbe als Art zu 

u, müssen wir N die ee der Pau . 

A ‚sicherste Merkmal bleibt die Fracht, indem die Ränder der. tiefen 
zen. deutlich Et sind, — Noch eines mir merkwürdigen Kenn- 
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"alten Exemplaren hängend sind, während bei „Padus petraea“ = Pru- 

sind, was zwar auch bei P. Sanguisorba aber nicht so bemerkbar vor- 

kommt. — In Wäldern und Gebüschen, auf Waldwiesen, vorzüglich in 

der Bergregion, z. B. in Sbgn., Ung., Kroatien; in Mähren selten und 

vereinzelt, z. B. auf dem Hadiberg und an der Eisenbahn bei Hussowitz 

mit P. Sangwisorba (für Mähren nen), Juni, August. | 

XX. Ord. Amygdaleae Juss. 

1. Gen. Padus Tournef. 

1. P. vulgaris Host. austr. 2, p. 4 = Prunus Padus L. = 
Padus avium (Willd.) Baumg. En. 2, p. 33. Als charakteristische 

Merkmale gelten bei den meisten Autoren „die hängenden Trauben, die 

doppelzähnigen kahlen Blätter, die zweidrüsigen Blattstiele an, was aber 

mit meinen Beobachtungen nicht stimmt. In allen Florengebieten findet 

man zahlreich Exemplare mit aufrechten Trauben und grösseren, länger 

gestielten, weitläufiger gestellten Blumen, welche mit gekerbten Blumen- 

blättern und rundlichen zurückgeschlagenen pfriemlich gezähnten Kelch- 

blättchen versehen sind. — Ferner sind die jungen Zweige und die Blatt- 

stiele, sowie die Traubenachse am Grunde kurz und dicht behaart, und die 

Blätter auf der Unterseite in den Achseln der Nerven längs der Mittel- 

rippe gebärtet, — Die Früchte. werden acerbissimi, sapidi oder widerlich 

süss bezeichnet, was, abgesehen von der verschiedenen Farbe derselben, 

auf verschiedene Varietäten hindeutet. Diese hier angegebene Form ist 

in und bei Brünn sehr verbreitet und ich bin geneigt sie für „Prunus 

petraea Tausch.“ zu nehmen, obschon ich Originalexemplare nicht 

gesehen habe. Koch syn. p. 230 „folia paulo grossius serrata et ra- 

cemi florigeri fructigerique erecti“, was mit unseren Brünner Bäumen 

vollkommen stimmt. — Was nun die hängenden oder aufrechten Trauben ° 

bei „Padus vulgaris“ betrifft, so muss ich die Wahrnehmung mittheilet, 

dass bei jungen Exemplaren und im Schatten die Trauben aufrecht, bei 

nus petraea Tausch. die Trauben stets aufrecht erscheinen. — Diese 

P. petraea wächst in Sbgn., Ung. in der Matra bei Parad (Vrabelyi); 

bei Brünn im Augarten und an Promenaden häufig, Mai. Ob „P. »e- E 

traea“ nicht ein Produkt der jahrelangen Kultur sei, müssen weitere ° 

Beobachtungen feststellen. % 

2. Gen. Gerasus Tournef, 

1.6. Chamaecerasus Host. aust. 2, p. 7 = Prunus Cha- E 

maecerasus L. etiam Jacg. coll. 1, p. 133 et icon. rar. t. 90 — Cerasus 

“ 

a 

% 



hs Host. 1. c. Var. a) buxifolius nn. Dr rasus seu Prunus, 
Es Schur. on a ‚Dis 42" hoher, aufrecht ästiger 

seicht ausgerandet. 

ehzähne uurückg A a a — 

reruc) je ne: in sonnigen sandigen a bei Obfan und am Hadi- 

ber bei Brünn, a — Die bei Wien, in Galizien, Ungarn und Sieben- 

a 2 acida Fl. Wett. = Prunus Cerasus L. Var. spontana 

iR ilvestris. Strauch 5° hoch. Blätter lebhaft grün, glatt und 

meist verkehrt eiförmig, im Blattstiel verschmälert, 2‘ lang, die 

en der wenigblumigen Dolden ‚klein, stumpf, bis 8" lang, fast 

u Mittelform zwischen 0. Chamaecerasus und C acida, wahr- 

Be Er P. semperflorens Ehrh., P. serotina Roth, P. effusa Host. | 

P. Morasca Host., der nach meinen siebenbürgischen Exem- 

| kleinblumiger, strauchartiger, etwas haariger Cerasus Avium 

und zu diesem sich etwa wie (. Ohamaecerasus zu 

a 9, ‚Gen, Prunus L. ex Be 

einoss L. Var. a) subcoaetaneus. Blumen und Blätter 
‚gleiche Zeit aber a als die 2 lach, ıı erscheinend. 

Im Wuchs mehr a gänzlich 

| Bläkter verkehrt a am Grunde en ge- 

on. Pomaceae Liedl. trans. 13, 93, 

21. Gen. Ürataegus L. gen. n. 622. 
© ee Pers. Syn. 2, p. 38 etiam DC. Prodr. 2, 

‚Die in meiner Enum. p. 206, sub no. 1254 als „Üratuegus 



role 5, PR Plans; ist nicht diese, sondert 

'kasus heimische als „Orataegus tanacetifolia® bekannte Art ( 
‚Ross. 2, p. 90), welche von C. Azarolus durch die mehr zertheilten 
‚Blätter und die meist fünfkernige Frucht sich unterscheidet. — - Es ist 

möglich, dass sie auf dem siebenbürgischen, von mir angegebenen Standort 

eine zufällige Erscheinung ist; da aber die Flora Siebenbürgens an ver- 

meintlichen kaukasischen Pflauzen so reich ist, so dürfte das Vorkommen. R 

dieses ©, tanacetifolius in Siebenbürgen keine Unmöglichkeit sein. — Br 

C. Azarolus Schur En. n. 1254 und C. tanacetifoiia Pers, 1. c. NER 

‚mithin identisch ! 

‚2. Gen. Sorbus L. gen. n0. 633. 

1. 8. aueuparia L. —= Pyrus - aucuparia Gaertn. In, den 

. meisten Florengebieten kommen Varietäten vor, die schwer zu begrenzen e 

sind, aber von manchen Autoren als gute Arten betrachtet werden, Die 

Unterschiede beruhen meist auf geringerer oder stärkerer Behaarung, _ 

die aber kein festes Unterscheidungsmerkmal bietet, weil man den Ueber- 4 

‚gang aus der reichhaarigen in die kahle Form deutlich verfolgen kaun. — 3 

In der Flora von Brünn unterscheide ich: 

4a) subcalva. Mit fast kahlen unterseits blassgrünen Blättern. Re. 

b) sublanuginosa. Mit mehr oder minder weichhaarigen Blättern | 
und Blumenstielen. BR 1 E 

c) lanuginosa. Mit dicht-, reich- und weichhaarigen Blättern, 
Blumenstielen und Kelchen. Diese Varietät repräsentirt Sorbus lanugi- 

nosa Kit. Rehb. exc. no. 4040. Sie wächst in Sbgn,, Ung., im Au 

garten in Brünn, und ist in den u a Floren BhnßBer als die 

| normale Form. ; ; 

| d) microphylla. Ein hoher, schöner Baum, N dünn : 
behaart: Blättchen klein, 15‘'‘ lang, 5‘“ breit, von der. Mitte @ s 

einfach sägezähnig, zugespitzt, unterseits blassgrün, behaart. Blumen- 

stiele spärlich haarig- Kelche schwärzlichgrün. Abschnitte en 

fast kahl. Kelchröhre wollig. — In Aupflanzungen, = Bi sen 

und im Augarten in Brünn, Mai 1871. Ye, 
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Meteorologisch Jaarboek. 1872. 2. Theil. | 

E 2 1876. L ah 
Observations meteorologiques de stations du second 

dans les Pays-Bas, Jahrgang 1876. be 

Washington: Smithsonian Institution. 

Annual Report. 1875. 

Department of agrieulture. 

Monthly Report. 1875. und 1876. 

Revort of the commissioner of agrioulture. 1875, a 

War Department. - Ta 

United States entomologieal Commission. Pr sa 
Bulletin. Nr. 1 und 2. 1877. Fr 

United States geographieal and geological, survey = 
the Territories. re ; | 
Annual Report. 1.—3. und 5. — 7. Fahrgang. 1867 — 4 

1869 und 1871 — 1873. 

Report.: 1. Band, 1. Abtheilung. 1873. f ag 

SE 2 5 DE 2 
Packard, A. S., Report on the Rocky Mountain. ‚benst. and e 

other Firäpels now injuring ete, 1877. | Be 
Miscellaneons Publications. Nr. 1, 2,4, 5und 7. 1873 — 18 

Preiiminary Report. 1871. 

Wien: Kaiserliche Academie der Wi 
Anzeiger. - 14. Jahrgang. 1877. 

K. k. geologische Reichsanstalt. 
Jahrbuch. 1877. Nr. 1-4 8; 
Verhandlungen. Jahrgang 1877. Er 2 ® 

Abhandlungen.“ 7. Band, 4. Heft. 187%. 
| i 8. und 9. Band. 1875 — 1877. Er 

Me k. zoologisch-botanische Gesellschaft. 
| ER ESNUDESE 26. und. 27. Band. 

#2 Br J# 
KURT > KL ARE 
WEL a TRET nhhr u 



N ER RER 

ji Ba “ % ” Ne Iunt “ AN N Dn an 

K Cotrlantale M ir Meteorologie Ei Frdmagnetismus. a 
' Jahrbücher. 12. Band. 1805. A 

B en en I ee. % . 

Mittheilungen. Neue Folge. ‚9. Band. si a: 

x K. ‚Kk. Hof-Mineralien-Cabinet. 
a nn Mittheilungen, Gesammelt von 6: Tschermak, ERSTER 

Jahrgang 1877. ae | Be 

Authmpologische Gesellschaft. Kr 
nenn, 7. Band. 1877. 

Teitshril, 39, Band. 1877. 

“ en Nous Bu N ne. 1878. 

ns run) von Niederösterreich. 2: Band, 1. n. 2, . Holt 

Ar Band. 

vi Tohrbüeher. 29. und 30. Jahrgang. an =. 1877. 

hysikalisch-medicinische Gesellschaft. Be E, 

en. 10. Band, 3.-—4, Heft. 1877. 

a 16.0, Daa , 1aır. 

rschende Gesclschafl Be 

F 



"Vereins - „Leitung, ” % 
KT ge 

Präsident: Se. Excellenz Herr Wladimir Graf Hiitrowakg. Y. Bemlach, FE 
k. k. Majestät wirkl. geheimer Rath, Mitglied des öst. Herrn. | 

hauses, Major in der Armee, Ritter des Ordens der eisernen 

Krone etc, etc. (Gewählt bis Ende 1879.):.% 

| Vioe-Präsidenten: Pe 

(Für 1877.) | (Für ER Es 
' Alexander Makowsky. Herr Dr. Josef Habermann. 
Friedrich Ritter v. Arbter. * „ Josef Kafka sen 

Secretäre: A + 5 ns 

Gustav v. Niessl. Herr Gustav Y. Niessl,. 

Franz COzermak. © ». ‚Franz Ozermak. 

Rechnungsführer: re 

‚Josef Kafka jun. Herr Josef Kafka sen Re Bi 

Ausschuss-Mitglieder: | i ” 

Friedrich Arzberger. Herr Friedrich Rilter v . Arber. 3 
Ignaz Uzizek. - Friedrich Arzberg 
Anton Gartner. Ignaz Czizek. 

Dr. Josef Habermann. Anton Gartner. 
Carl Hellmer. „ Carl Hellmer. 

Josef Kafka sen. | Alexander an, | 
. Carl Nowotny. Carl Nowotny. a Ban 
Joh. G. Schoen. Joh. @. Schoen. Be 
Dr. Carl Schwippel. _ ‘ Dr. Carl Schwippel. 

Ernst Steiner. ©. 2.5 Erost Steiner Bere 

Eduard Wallauschek. . » ‚Eduard Wallauschek. 
Anton Weithofer.: = a Br Anton WET “ 

= ih 
N 

BR Bibliothekar: Gr 

Her Oarl Hellmer. 

Custos der naturhistorischen Sammlungen: % ne © 

. Herr Alexander * Makowsky. " 



ExeN) 
Yp 

Zuwachs 

Ordentliche Mitglieder) 

en enehiker in Brtum, | we 

2, Director der k k. deutss chen Tehrerbildungsanstalt nee 

a a 

192 2 

5 Ei : 

u 

s De erkeniat dar ersiiehägiseohliata „Slayer un ‘ 
ir . ai \ 
“ ec Mähren Di Schlesien. 

mic Abeane. nn er. 
u. N . Ausgeschieden nach $. 8 der Statuten. | wi IE 3 

Roller Josef. . 
ar Moritz. ER ee 

n SaaENL N 
Nr. \ 1 ur i 
EN un TUR rn TEN van: ul 
ER ‚ [x r \ D u” DEN TRUE .. ö \ ; : N he E ” 

ir KR ML h i x i ” ie vl Ka Kr 
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x 
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N Syrien Kintritegebthr und Jahvechitrog Onatichtt haben... n. 

Ne MN re 3 # a K 
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EN DE S ET 2 r 



"Baduschek’ Weit) 
"Brodesser "Anton. | 

 Knappek Wenzel. 
War Car. 

4 

Bartel inch 

- Jonscher Carl. 



Al 

generation ‚beider rn. Prag, 1876. 

Leder dem Herrn (Grafen Wiadhnir Mittrowsky: 

einer Jungen Kreuzotter aus den Wäldern ‚von Rozinka. 

n Renner, Höror der technischen Hochsehule in Brünn: 

ei des Oninmruibee in N Sao um Betheildkie Rn 
[olksschule mit Saturalien aus den Doubletten der. 



"Zn erdentiiehhh Mitgliedern. Gerade | gewäh 

P. T. Herren: 1 N Vorgeschlagen Hi , den 3 1% 

Rudolf Schneider, Schichtmeister tt N A En A 
»h a ’ 

2,1 Bogen; Gobtes U .n.. 2.0 AMEÄR Katholichy u... Makowhy. | 
.  Vincenz Neuwirth, Supplent an dr MS ut N - 
.  k. k. Ober-Realschule in Brünn . . Niessl ; a x 
. „Franz Knott, Supplent an der deut- Ei | 

schen Lehrerbildungsanstalt PU Kon) A 
1 RR ec 2 v. Niessl mei RR, ER 
a Novak, Osconom in MR ER, . Niessl und A. . Makowoky. | 

August Wenzliczke, Hörer der techn. a E Be 
‚Hochschule in Brünn . . „ .Dr.J. Habermann u. A. Makowsky.. r ” 

Franz Hofmann, Director der k. k. 2 Eee 
deutschen Lehrerbildungsanstalt in nn ir + A EM Bi e. 
a RE Arcberger und L. Schmerz. Be: 
Johann E. Tomola, Bildhauer in Kr We 2 ENTE 

PSBENDEE 5 Ren. Aa Nowotny und A. Makowsky. | 
ee 

= 

ee a ee ee a a 

_ Vorsitzender: Herr Viee-Präsident Alexander 1, 
vd 

Eingegangene Geschenke: 

Druckwerke: 

Von dem Herm Director E. Weltänsähäk. in Brünn: | 2. en 2 

Illustrirter Kalender für 1875 — 1877. 3 Bände, nn 

Forbes Watson. A Aeasländ and. ie pe =. the india 

Aa Viennae univers. exhibition 0 Teen, 18 

Von dem. Horn Prof. A. alskonskr: so Buck "Gesteine. 
SEE 



Kerns seppe de Notaris, Prüledsoh ) an der Enlversitäli: 
"Rom “und ı des ordentlichen Mitgliedes Vincenz Bartel, Prof. 

der Oberrealschule in Zouaim- mit. De Notaris, früher in 
; einer ‚der en Botaniker der Jetztzeit, 

D > ee ‚bezeugt ihre Theilnahıne durch Eheben 
in Sitzen. | 

e eiend Aoske in Rohatetz sendet: folgende Mit- 
EG ai ige von Chlor ops Be Meijg. 



liege, BC ch KR BERRRTE, Untersuchung als Chl 

‚Meigen bestimmen liess, Br a 

Im Freien fand ich die Maden noch am: 16. Jänner - unverpappt, 3 

ebenso wie ich im Jahre 1874 bis in den Monat März hinein die Maden 
der Fritfiege in der Wintersaat angetroffen habe. Daraus k ‚erklärt. sich _ 

am Besten der ungeheure Schaden, den diese Inseeten anzurichten im 

Stande sind, da sie mindestens 5 Monate im Larvenzustande verleben. 
a Da ich aus Erfabrung weiss, dass alle diese Fliegenarten nur bis 

u Anfangs October zeugungsfähig sind, so kann dort, wo es die örtlichen a 

Verhältnisse zulassen, nieht genug vor zeitlichem Anbau der Winter- _ h 

halmfrüchte gewarnt werden. Im October kann man ohne. jas, Sorge 3 4 

den Anbau beginnen. | years 

a Die erwähnte Parzelle war am 5. September angebaut worden, und, 

ieh habe von dort ausser -der erwähnten Chlorogs-Ark auch noch die 

 Fritfliege erzogen. eine A ne 1 6 
% > ’ x 

Pe . u x DR 13 Z 
, 5 . F 

E 

= 

# Zr 

ER. 

14 

Die Herren J. Öerny und J. Pohl in Trüban EROR fol- Re 
 gendes Verzeichniss von Pflanzen, welche sie bei Ausflügen in die Be 

Umgebung vom 14. ‚—17. Jänner blühend oder grünend- fanden : 2" 

Pflanzen mit vollkommen entwickelten Bläthen. RR 3 

A Hepatica triloba, RBanunculus Flammula, Caltha palustris, 

Arabis hirsuta, Thlaspi arvense, Copsella bursa pastoris,. Viola. tri- 
„color. @., Stellaria media, Erodium cieutarium, Fragaria wesen, 2 R 

e tentilla verna, Sherardia arvensis, Bellis perennis, Petasites off 

“ nalis, Anthemis arvensis, Senecio vulgaris, Calendula offieinalis G., 
a  Leontodon Taraxacum, Vinca minor Ki; Lithospermum arvense, Ve- 4 

...romica hederaefolia, V. agrestis, V. arvensis, Lamium Purpureum, 2 

Se ei var! amplexicanle, Primula offieinalis, 2 Auricula 6. und elatior 6, = 

a, Festuca ovina, wild 27 Arten. — G. = == Gärten, mit Frucht. A 

Pflanzen mit entwickelten Biäthonknospen. a 3 

Viola odorata, -P. canina, Petasites ofReinalis, Anagallis ar E. 

; vonsis, Asarum europaeum, Alnus glutinosa. al, Pi: ir 
ZA 

Pflanzen mit vollkommen entwickelten Blattkudspen. 

i Rosa. camina, Lonicera eh Yaceinium. Myrtätus, nu 
B ringa Er ve 

[ud 

EN % Ra chak spricht. über en ingaes Bine Aus t 
auf die Tnsel Elba. i y 



v- il 187 7, als am ie Her Säeular-Geburisfeier, der nd “ 

gelegt, werden soll. Dieses Comit6 hat auch an den natur- er 

a ee | | ; 

I Der Redner aa nun eine kurze Posch Skizre .n -: 

are Krach durch eine in Druck zu legende briefliche Eulidıes 
n ausserhalb des Vereines zur Theilnahme anzuregen, um 

iese, Weise aus ‚Mähren u Schlesien einen grösseren Betrag 

1 nei in Söhle ersucht um ee 
> fürgdie betreffende Volksschule. = in Jasena um 

his! ee, Ben | 

Yorke von den I Here y 

u ei Mähren und Schlesien & E. Seiner wi N Weis | Te a | 

= ie. > u } N Makowsky und ©. Zulkowsks y. | > N & 

. tocn. Hochschule HE, Zulkowsk! Yu. Dr: J, Habermann. R 

EIN NENNEN NN nn 



| Sitzung a am ik März 1877. 
‚Vorsitzender : Herr: Vieepräsident Friedr. Ritter Hr Arbter. 

as. 2 } . Ir, 

Eingegangene Geschenke: 

Druckwerke: 

N Von dem Lord Lindsay auf Dun Echt: i 
Dun Echt Observatory Publications, 1. Band 1876. 

Von Herrn Dr. A. Promber in Brüm: 

Perels, Dr. E., Die landwirthschaftlichen Geräthe und Maschinen: | 

(Bericht über die ‚Weltausstellung in Prladeianie 1876). 
Wien, 1877, 

Von dem Herrn Verfasser : at. 

Snellen van Vollenhoven. Pinacographia Part. VW. 

a 

Naturalien: 

Von Herrn E, Tomola in Brünn: Eine Saite RER aid 

Gesteine. Von Herrn Dr. A, Schütz in Olomutschan : ‚Proben von Por- ’y 

a EN zellanerde und Töpferthon. | | Be Er 

. Exemplar des Schmetterlinges Saturnia Atlas von der Insel Formosa ae 4 
Se. Excellenz Emanuel Graf Dubsky hat dem Vereine ı ein 

F a 
zum Geschenke gemacht. Er 

mm nn nn 
a a 

T.4 

Herr Prof, 6 v Niess l bespricht die Hypothesen von 
"Leverrier hinsichtlich intramercurialer Planeten und macht darauf Fe. 

aufmerksam, dass, wenu die Beobachtungen, auf welche dieselbe _ 
Rücksicht nimmt, richtig waren, am 22. März d. J. der Vorübergang 

eines solchen hypothetischen Planeten vor der Sonnenseheibe statt- | | 

finden könnte. Er erwähnt schliesslich, dass nach seiner . Ueber- 

-zeugung wohl die meisten Beobachtungen, welche sich auf ‚den Vor- h, 

. übergang unbekannter Planeten und auch von Meteoren vor der. 
EN Sonnenscheibe bezebanl, auf Täuschungen beruhen. 

2 

Horı st. Sehub ert macht eine Ming über die. € 



| cassa ‚ee, wie Salat: 

Bericht 

Ay 

a Ss mn, die Einstellungen dos Journals mit. ‚den dazu- 

oo, a \ 3865 A. 10 kr 
art a u . = 20, 

= Beromplha Dr ee | 1550 Al. nr 

| % u ae. 269 , san 

Jos. Kafka jun. das volle N 

Jos. Kafka. 



ie J Be 

Diesem Antrage enlaprechagd; y wird "den f Br 

| ae ka] jun, DaaneeN der abgelaufenen Periode das. Ab: olute 
ertheilt. | | nr Ben Bi 

Ar 

ELLE ELL LÖÜS LH GL SS N DD 
v 

Sitzung am 11. April 18771. 
Vorsitzender: Herr Vicepräsident Alexander Makowaky. 

Eingegangene DRIN 

Druckwerke: 

Von den Herren Verfassern: . et 

Valenta, Dr. A. Geburtshilflich- srnäkelogich iitungen. 

' (Fortsetzung.) Be, 

Wankel, Dr. H. Gleichzeitigkeit des Menschen mit, dem Höhlem- 8 
bären in Mähren. Wien, 1877. | f h 

Kosak, Dr. A. Darstellung des Curortes Luhatschowitz.. Win, = 

1875. E 
Kraetzl Franz. Schematismus des gesammten hochf.. Liechten- 

stein’schen. Forstbesitzes. 2. Aufl. Olmütz, 1877. 2 # 
Bing, Dr. Albert. Die entotische Anwendung des Hörrohres. | 

MN x RER der Uhr als Hörmesser. 

en) n 

Ne Trommelfellfalte bei Witielohr-Kakarrh, 

= a Perforation dor ee. in 1873. 

Von Herrn J. Oziäek in Brünn; =... ..% ne EN: 

Schamatismus ‚der. ‚Volksschulen Mährens Brünn, emo. 
im 

Naturalien: | 

Von ‚Ban E. Ni iessner in Zwiklau : : 50 Bxenpl Bat 

‘Herr Prof, A. Makawıkyh halte einen SH, Vortra 
hi ee des Mikroskopes i in der Mineralogie, i in welchen r 

rich A der ne Objecte nnd vr Fabruahmme 



Fingegangee € Gescheuke; | 

 Druckworke: 

Herren Verfassern: ; 

bermann, Dr. J. Mittheilungen aus. ao Laboratorium den. = 
ne allgem. Chemie an der k. k. techn. Hoch- 
schule in Brünn 1, 3. ar 
a 5... Ueber eine Modification. der Dumas’schen 

ae a Methode der Dampfdichten- Bestimmung. 

nn, Dr. Alex. Was ist die Pest? Brünn, 1876. 
yet Zar Bpitalsreform., Wien, 1874. 

2 ee Morbus hungaricus. Wien, 1872. 

»„ „Grundzüge einer Geschichte der Krankheits- & 

0000. Jehre im Mittelalter. Brünn, 1868. 5 
Kr Mn BR Die Culturkrankheiten der ‚Völker. Brünn, Set 

Ne 
N ne Abhandlungen über die DE 

Reformation der Heilkunst. 4 Hefte. Branm, Br & 
u "2.1869 — 1875. | | Se 
=  Osservazione della declinazione  magnetica.. "Roma... 8 

1873 — 1876. | in an ER 2 NEE 
4 en Wallatachek in Biden: BR: s 

nsch aftsboricht, a mährischen Landosausschusses für 1876. 



“ haklıs: von Brünn zur Were zu emp fehlen und den 
i ‚derselben den Dank des Vereines auszudrücken. "oe Be 
a im XV. Bande EETEND N a: 5 De 

war 
: 64 
Pe: + 

gr Me nn Eee + ar ‘ 47 
+ 

n ' Das Ansuchen der Universitäts-Bibliothek in er um Hi 
unentgeltliche Ueberlassung der bisher vom naturforschenden Vereine 
» herausgegebenen Verhandlungen wird ausnahmsweise, mit Rücksicht 

Be, auf die geltend gemachten Gründe naeh “ £ N 

R ae r 
4 a 

> 

u Der Secretär berichtet, dass, entsprechend einem der Atehe F 
- Beschlüsse, folgendes Cireulär an Vereinsmitglieder und andere Freunde 
der Naturwissenschaften vertheilt wurde, und ersucht für die Be 

Hi rdeaung des Unternehmens zu wirken. ee 
3 

ß r ? 1 ‘ or 
‘ ‚ > 

\ ü > Be: 
ET r n2 F mw 

. Fi, . r 
. , > BR y » Ds 

= 

t 

In naar hat sich ein Comite gebildet, um 0 a 
y: m riedrich Gauss, dem genialsten Forscher seit Newton, auf den 2 

_ Gebieten der Mathematik, Astronomie, Physik und Mechanik, in dieser 

Stadt ein Standbild zu errichten. Den Fachgenossen gegenüber ist | 

3 überflüssig, die Bedeutung der universellen Leistungen ‚dieses. ‚grossen E 

. Denkers zu erörtern; aber auch den Freunden und. Sehätzern der Wissen. ii 

schaft wird es zur Beurtheilung genügen, nur einige Epochen aus seinem. | j 

ER so überaus fruchtbarem Wirken zu kennen, Gauss wurde am 30. April 9 

SE ITTT m Braunschweig geboren. Er studirte, unterstützt von dem Mi 

B Herzoge Wilhelm Ferdinand, von 1792 — 1798. am dortigen. Dol- | 

er legium Carolinum und an der Universität in Göttingen, später noch. 

ie besonders Mathematik bei Pfaff in Helmstädt. In einem Alter. von 

x 24 Jahren veröffentlichte er die „arithmetischen Untersuchungen®, welch E 

‚seinen Ruf en. ‚Im J ahre 1807 zum Professor ira en 

a en einem praktischen Arie: meinte ‘ Selten, it 

| praktisches Geschick a Bin schärfsten Donk vermögen #0 m n 



Bo, verdanken wir ihm an auch: die Ausführung 

; dern \ Werth nicht Vo zu erörtern ist, des ersten eleetro- 

a a und Wolcher nach diesen Systeme später auf den. Bi 

Linien in Anwendung. kam. Gauss starb am 23. Pehruaz Er 

zu nen ne. solche am die A 

| Paten ee und Vereine Re 

en, dass der Werth der | 

ne, wenigen Mh die Höhe nn einzelnen Betri ige, a 

“ i; Natuewissonschaften in I und lesın‘ an a 0, 

Wladimir ı Graf is 
Präsident, 

Er er. Niessi, 
ableher! an der technischen Hochschule, 

erster Secretär. 



RER in. BER Et ARE 

Bela ae ee Nirsst. uud Fr. € 
2 Tee Alexander Büchler, Hörer der Re | 

Hochschule in Brünn . . m 5 Makorsky wo: @ ». Niesst. 
r, m er K a = 

EEE DA LAT ELLE DS SL SSH 

Be Sitzung am 13. Juni 1877, 
- Vorsitzender: Herr Vicepräsident Alexander Makowsky. ER 

Vu L 

Eingegangene Gegenstände: 

Druckwerke: 

Eon den. Herren Verfassern und Herausgeben: 
Stoehr H. A. Academisches Jahrbuch 2. Jahrgang. RE 

n h Literarische Correspondenz 1. Fran 1-—6. 

Wallentin, Dr. J. G. Zur Theorie der nen mit. 
5 
Ah variabler Windungszahl. 

Stolzissi Pet. Nüchterne REES über die db Frage 

stehende Reform des PERL Lehrplanes® im ‚Oesterreich. | 
Ai 6 sa i W er 

Eee Weis, 1876. Ä 

Wankel, Dr. H. Ein vrühlekeiioln Schädel, a, 1877. Be 

‘Non dem Comits für das Gauss-Denkmal in Braunschweig: 

 Dedekind Richard. Ueber die Anzahl Ideal-Classen in: den vor- 3 

schiedenen Ordnungen eines endlichen Körpers. Festschrift 

zur Säcularfeier des Geburtstages 'von Carl Friedr, Gauss. 2 
ER TER G Be . j a, 

Me Da E} 

Braunschweig, 1877. 

Von Herrin Carl Nowak in Schimitz: ’ a 

Wolny 6. Die Markgrafschaft Mähren. „25 ERMONE Brünn, 183 

bis 1842. ee A 

Naturalien: 

r 

m 
# 



“ oh Prof. . w Tomaschek macht einige Mittheilungen über 
ie Charaktere  annnepeien a u 

£ + Jahreszeiten ein Versuch, der u EDEN 

jr see a wurde. | 

Die 2: 

Imus, incana stäubt noch im Winter, Die Binikenentfaltunzen | 

Bart Be meistens vor der nun der ls ‚aialh, 

r Nein Familien aha in, Cupalifären; h SR 

N, Oleagueen). Der geringe Grad der Erwärmung ist ihnen ar 

Blüthezeit Bedürfniss, da viele Frühlingspflanzen mach s A 
ı A. Batalin) bei höherer Temperatur, z. B. bei 15— Be 
Blüthenknospen ‚abwerfen. Schrittweise beim Vorschreiten Fi x 

wird das Eintreten der Blühens immer mehr von noth- Sn 

Be 



r Re wendig vorhergehenden Nerbidingen abh 1 K: nie 

j. Y lation durch neu gebildete Blätter hinzutreten, um jenes g Maker Lu 

bilden, welches eine hinlängliche Erstarkung der Pflanze zum ehufe 10 

. ‚Blühens voraussetzt. Die Blüthen stehen bereits an beblä ter 

Am Eintritt des eigentlichen Frühlings steht die Blüthezeit der Dee 

 kirsche Prunus Padus, deren Blüthentrauben sich an der Spitze sr 

 neugebildeten blättertragenden Zweiges entfalten. Die Entfaltung der 

Blüthen der Bäume mit später Belaubung fällt in die Zeit, die man 

als Nachfrühling oder Vorsommer bezeichnen kann, welche dureh. den 

Eintritt des Blühens der Robinia (zu dieser Zeit stäubt auch das RE 7 

eh ‚eingeleitet wird. Der eigentliche Sommer beginnt mit dem Blühen der 

grossblättrigen Linde, in welche Zeit auch das Blühen des Weinstockes 

füllt. Im eigentlichen Sommer blühen nur wenige und wär meist fremd- 

ländische Bäume, der Trompetenbaun, der Götterbaum. > “ 

ws Rücksichtlich der Abhängigkeit der Entwicklung" der Bänme und 
‘Sträucher von der steigenden Erwärmung bemerkt der Berichterstatter, 

dass sich seine vor mehreren Jahren aufgestellte Formel auch bier zu 

“ bewähren scheint. Im heurigen Jahr ergaben sich folgende Zahlen, welche 

aus den Wärme-Beobachtungen des hochw. Prälaten Mendel et 

wurden: PR NERE a 
Erste Blüfhe:; ; x BR - 

h Kirschbaum (Pr. avium): am 13. April (früher berechnete Cm. 

. ‚stante 3°58° R.), Wärmesumme am 13, April 887:7, Mittelwe 357. 
© Traubenkirsche (Pr. Padus) : am 28. April: (Constante 3:83), Wärme- | 

.  summe bis 28. April 1064, Mittelwerth 3:62. Rosskastanie (des- 
eulus Hippocast ): am. 15. Mai (Constante 4:36), Wärmesumme 1487, 7 : 

.. Mittelwerth 4-31; 17. Mai Wärmesumme 1550, Mittelwerth 44l. 
'Robinie (Robinia Pseud' Acacia): am 10. Juni (Piatzase, Bi m 1 

a Be Wärmesumne 2371, Mittelwerth 5.84. “ 

— 

Ex v4 2. " 

Derselbe theilt ferner ae mit: “2 

ut 

| ni dass die Theorie 2 Geber des Pollens “n 

® 'pore der Stipnlaten (Tsoetes, Selaginella) unterstützen oder, 

 parasitisch in die Pollenzelle eingedrungen” sind, der er 



Hi in a um Brünn, z. B. in Ribenschitz, Kromau, 

Weingärten auf dem gelben Berge häuig. zeige. 

ee von den Herren: 

| Besen Frater 

bei ‚Seolowitz Be A Makowsky und A. Rz ächak, 



is Vorsitzender Herr ERDE A 2 Friedr. pi; 
—— 0-0... 

uy 

Eingegangene Geschenke ı 

Druckwerke: 

Ri den Herren Verfassern : 

ie “Jack J. B. Hepaticaeae europ. 1877. 

Niess] G. v. Beiträge zur kosmischen Theorie der Meteorite 

| 1877. 

Naturalien:. Br rn 

PR . A, Ku 

Von Horrn Prof. A. Oborny in Znaim : 60 Rrempl. Pine. 
er 

g Ai ı — u ER # 

ON OR a 

Herr Prof. A. Oboray. macht in einem \ Beglischeiben m 
‚ seiner Sendung folgende Mittheilangen : | 

Trifolium striatum L. und Tr. -parviflorum. Eisch.. dies ai 
sichere Mitglieder der mähr. Flora, beide fand ich an verschiedenen, ke 

meilenweit von einander entfernten Standorten, meist gesellig and. massen- ” 

haft, so dass es mich wunderte, die Pflanzen im Laufe so vieler ‚Jahre 7 

' übersehen zu haben. — Freilich habe ich mir heuer eine ganz besondere R 

© Autaaie gestellt, und besuchte recht oft die sterilen Höhen, auf denen 
scheinbar She zu er raten ist. ar LE Pflanzen fand. ich heuer | 

Sockoiden bemüht war, einzelne Typen liegen ern Desgleichen Hand ich: ' ’ 

 Alsine setacea und Arenaria viscosa Schr eb. ziemlich. häufig. auf AIR 

von mir 'bisher so verkannten Anhöhen. WIEN RAN 

- Im Granitzthale fand ich heuer: Aspidium Tobatum Enze. v 
 microlobum Milde, Asplenium Ruta muraria L. in einer + Form, 

‘an Matthioli Gasparini lebhaft mahnt, ferner Phegopteris ‚D yop 

le und RER ERBE, Auch bofasste. ich mich ety - 

dieser Gattung: RU | | ie 

e  Avena tenuis Mönch. fand ich in der ER Aalırn Zn 

Br . Festusa. : giganiea von. bei Eee 



y er trilobn Opite Aura: erst che ea Wim. — 

N europweus L. bei Ungarschitz, Papaver dubium L. var. mo- 

um ia rostellata Knff. in der Poppitzer Schlucht, F Schleicheri 

50, er Wiltemei im a f rostellata st n nn, neu, F- 

n r Bi ‚doch reife N nicht, dass diese nicht {leicht zu ne 

fanze noch. an vielen anderen Orten zu finden sein wird. Ferner: 

| un _ anceps DC. auf den Anhöhen von Naschetitz in einigen 

; in einem Wäldchen bei Baumöl, Viola canina ß ericetorum 

N hiefors und jurassischer Geschiebe mit den snläftechendan 

Aus den letzteren beschreibt Vortragender zwei 

major =L. auf Cent. ne bei der Traussnitzmühle im Thayathale, 5 

rd., albiflorum und rubriflorum im Thayathale bei Znaim, 

Viola odorata albiflora bei Znmaim, v. mirabilis L. 

hrad und 7 en Tucorum Rehb. im Thayathale und muthmasslich auch h 

I Wiesbauer auf dem Tan ee, eier Arumeus L. am 

j : Dipioconus Stohandhi Rehk. und Prosopon laeve Rehk.,. 



RE EEN 
ne Schlupfwenpann 

Bat Plotölaslinen von kaum Länge, welche ‚sich a 
en der Larven von Oscinis Frit und Bo aeniopus | 
„„pothetligen: | ' Hd es 

Derselbe legt Teer Larven von Anthonomus Pyri Koll. PRTe: 
den hieraus erhaltenen Käfer (Birnrüsselkäfer) vor, welcher bisher _ 

' um Brünn nicht angegeben war und wahrscheinlich mit dem seht 
ähnlichen Apfelrüsselkäfer oft verwechselt wurde. Die Larven haben 

sieh im verflossenen Frühlinge in den Gärten in und um Brünn 
dadurch besonders bemerkbar gemacht, dass sie viele Birnbäume 1 
‘am Blühen theilweise oder sogar vollständig verhindert haben, da 
sie während des Monates April in den Blüthenknospen leben. Im 
Mai durcbbricht das vollständige Insect die Hülle. Zur intern 
des Schädlinges werden Pechringe empfohlen. ö r; 

Redner zeigt ferner Exemplare des bisher in Mähren nich 

beobachteten Anomala Vitis den er bei Rohatetz gesammelt, wie er -_ 
eben die Blüthen der Weinrebe abfrass, Er wurde bereits von ihm ; 

' vor 2 Jahren häufig beobachtet, jedoch für Anomala Frischü gehalten, E 
 wesshalb die diesbezügliche Angabe zu VaEHahANDER 7 4 

PIERRE 7: SCHRUENGET E = ER DEREN \ 2 4 
r % 

E: 

Herr Prof. Makowsky hält endlich einen Pe Vortrag | 
‚ über das vulkanische Gebiet bei Banow in Mähren und theilt fol- 

gendes Verzeichniss der von ihm oberhalb Radiow nächst i Birasanitz‘ 

‚beobachteten Pflanzen mit: RUE 4 

Auf Wiesen: Clematis reeta, Thalictrum Aavum ws: a B. 

.. folium, Cytisus ratisbonnensis, Orobus niger, Lathyrus platyphyitos, | 

Trifolium rubens, Dorycenium herbaceum, Spiraea Filipendula, Rosa 

.gallica, -GFeranium sanguineum, Polygala Major, Linum flavum} Ery- | 

simum Cheirenthus, Rhinanthus major und minor, Bupleurum fal- # 

. catum, Laserpitium latifolium, Hypochaeris maculata, Cirsium pan- 

‚nonicum und canum, Orobanche Epithymum, Inula hirta, Campanula B 

‚glomerata, Melampyrum eristatum, Stachys recta, Thesium Lino- 

phyllum, Veronica spicata, Digitalis ‚grandiflora,  Nepeta nuda w. E 
u N violacea, Prunella alba und grandiflora, Potentilla alba, Orchis ustı 

 lata und latifolia, Gymnadenia conopsea, Iris VRR: er 

_ pinmatum, Eriophorum angustifolium. er i 

E In Wäldern ‘und an den Rändern: Clematis  Yitalba KRBEFN m 

hörsutum, Dianthus Armen ia, Melittis. Melissophptium, Stachsi,a alpin / 



Aajanek Max De demonskrirt und Bepriche dio io : 
der seh. ve schen Thermosüule. 

nn m 

Zu ordentlichen Mitgliedern werden ah: 

B; ET, leryeni NONE | Vorgeschlagen ‚von den. Herren: 

icke ‚ Kaufmann 3 in Brian 2 Buchberger. und A. nn. 

a ntwicklungsgeschichte (Palingenosie) 1 von ur 

ii Equisetum. Wien, 187 ” | En 

Nachtrag zur Phanerogamen-Flora eili’s. 1859. - 

Dritter und. vierter Beitrag zur Flora der Um- ne " 

‚ eokung ee, ‚1862. I 

vor ‚den. ee Dolspenfmigen inneren 

Vorfall der Fruchtblase. | 



ws * 

sr 

N Na, EL Horrn Prof, % Ünkoweky a 7 ER 4 

| - Führer zu den Excursionen der aa ENEN um mt 

Herausgegeben von F. v. ‚Hauer u. M. her : En 1877. | 

"Die Steinkohlengruben von Rossitz. Brünn, 1877, 

es Ei dem Herrn August Wenzliezke in Brünn: _ ER 

Grösz Leop. Die Cholera im Jahre 1872 — 1873. Budapest, 1874. 
Dudik, Dr. Beda. Karl von Zerotin's böhmische reihe in 

Breslau. Prag, 1877. ” Ben, 

Von dem königl. holländ. Ministerium des Fabröın in Haag: 

.-  Snellen van Vollenhoven 8. C. Pinacographia. Ele of 

we more than 1000 species of North- West-Enropean | Ichneu- 

monidae sensu linneano. 5. Lieferung. Mit 5 Tafeln, Haag, 1877. 

Naturalien: | ha | = iM 

Von dem Herrn Jos. Müller in Göding: 19 Exempl. Meeresalgen. 
| Von $r, Excellenz dem Herr Grafen Wladimir Mittrowsky: Eine 

” grössere Parthie Mineralien. Von dem Herrn Hauptschullehrer A. Weit- 

54 hofer in Brünn: 700 Exempl. Schmetterlinge. Von dem ‚Herrn Prof. 

@. v. Niessl in Brünn: 300 Exempl. Pflanzen. Von dem Herrn k.k. 
. kr Schulrathe Dr. Carl Schwippel in Brünn: 44 Exempl. Trilobiten. und 
32 Exempl. anderer Versteinerungen. Von dem Herrn E, Steiner ‚in 

Brünn: Mehrere Mineralien. 

y Ueber Antrag des Herrn Prof. A. Makow IE co dm Her RB 
 K. k. Schulrathe Dr. Carl Sehwippel für die von ihm dem natur- , 

forschenden Vereine gespendete werthvolle Trilobiten-Sammlung der Bi 

: Dank der Versammlung durch Erheben von den Sitzen Acht 2 

ar Der Secretär theilt eine Zuschrift des Gerede 25 Ka .. 

Landeshauptstadt Brünn mit, in welcher der Dank für die über- 4 
 sendeten Separat-Abdrücke der Abhandlung „das Trinkwasser Brünnst f 

5 ansgeaprodlien wird. | ERS ee 
* 

| ar Prof. A. Poisaschek theilt mit, dass er im verflossene 
Sommer auf dem nördlichen Rande der Kuppen des „rothen Berges 
en Brünn, oberhalb der Steinbrü che am rechten 'Schwarzawaufe 

 Silene dichotoma Ehrh. als eine für unsere "Flora, neue Art | 

gefunden habe in weist die, BABESERRDIREG: vor. 
» 



ey ordentlichen Mitgliedern werden gewählt: 

up; 13 Herren: Vorgeschlagen von den Horn: | 

Samen, Chemiker in Brünn, @. v. Nüessl und F, Ozermak. 

@. ». Niessl und A. Schwöder, 

== ibenschiz Due v. Y iessl und A. Schwöder. 

ıg8 Tas Fe en der RN due. Separat-Abiruck 
Ki der. Zeitschrift für Entomologie. Neue Folge, Heft VL 

 Naturalien: 
den Herren: Oberlehrer Chytil in Loschitz ein Sortiment 

hnungsrath ‚Josef Wildt ein Herbarium ‚der mähr. Flora, 

nd 1018 ‚Arten ;  Direstor E. Wallauschek 6 Schmetterlinge; 
Bi ein Exemplar der Anas ferina Oberlehrer Cech 5 



Du ee ‚Baite is re Ya ee Be il 
 mitgetheilt worden, dass zum Zwecke der beabsichtigte 
a Regulirung gewisse meteorologische Vorerhebungen sehr wi 
wären. Insbesonders wird gewünscht, dass an den im Queligebiete 
befindlichen Vereinsstationen Gr.-Karlowitz, ’Prerau, Weisskirchen, bi 

- Speitsch und Bistfitz am Hosteiu auch regelmässige Beobachtungen 4 
. über die Verdunstungsmengen angestellt, sowie dass noch einige “ E 

Stationen, u. zw. in Roänau, Wsetin und Wall.-Meseritsch errichtet 

werden. Der naturforschende Verein wird ersucht, in dieser Hinsicht, 2 
zu. interveniren. N 

Die Versammlung beschliesst, nach PERRUAR Aus \ 
. schusses, dass der Verein in der Voraussetzung, dass die Mittel zur 

Anschaffung der nöthigen Instrumente geboten werden, diesen waiR; “ 
schen nach Kräften entsprechen wolle. | , 

0. Die Versammlung billigt die von der Direction berkiter aus- 
gesprochene Bereitwilligkeit, den Wünschen des TaHURAURENBeBR 
entgegen zu kommen. eh DR: 

In Folge eines Erlasses der h. k. k. mähr. Statthalter womit 
“ ein Ansuchen des deutschen Fischerei-Vereins um Bekanntgabe von 

Namen solcher Persönlichkeiten, welche in der Lage und bereit wären, 

detaillirte Angaben über Fischerei-Verhältnisse zu liefern, zur wei- 

- teren Veranlassung übermittelt wurde, wird die nöthige Umfrage Bi 
eingeleitet. 

“ . 

- Herr Prof. Fr. Arzberger erläutert die Beziehungen zwischen | i 

der Winkelgeschwindigkeit und der absoluten Geschwindigkeit Ds 
.. regulirenden Kugel, bei einem von ihm erdachten Brgnlan 

en . Herr Assisteit: E. Schneider theilt die Resultate einiger vo 

Ihm vorgenommenen Analysen des Roänaer Turmalines mit, 

Ra Hornblendegostein des Schreibwaldes bei Brünn zütgekiaan Mineı 
0. Martit ‚(oktaedrisches Eisenerz) eine Pseudomorphose nach M; ' 

E 2 . Rötheisenstein in den Formen des Magneteisens. Gegenüber 2 

Anschauungen über die ‚chemischen Vorgänge bei der Bild ; 
ar 
HE 



2: 00, ii Po, 0 3, wobei das 

ge nach Massgahe der Vorräthe beschlossen 

x ä 

# 

er ordentlichen Mitgliedern werden gewählt: 

Vorgeschlageu von den Herren: A 

mm nn in. Bropm 7, Weiner. und Ü Pe. ei 3 

Ca 1 Jahn in ENeulitsehein Dr. Habermann und G. vw. Nies, SE 
> ar ; . 

vo 

Dr Habermann und Dr. Felgel. | er \ ae 

. Dr. Arge und A. Makowsky. 2° RR Yu 

ae Habermann url A. Makowsky. 

Bf Ban und F\ Özermak,. | 

J. Rentel und F. Ozermak. 

2 .@. v. Niessl und F. Czermak. 

VNA ANANANArNNINMUN 



Fark am 12. December. 1877. 
Vorsitzender : Herr TEEN Friedr. Ritter v Anier. E 

ie 
e] 

r 

2.4 

Eingegangene Aa alt N 

Druckwerke: . Fa Be 

- Von dem Herrn A. Wenzliczke in Brünn: en A 

Dudik B. Bibliothek und Archiv im fürsterzbischöflichen Schlosse 
BR; in Kremsier. Wien, 1870. 

| Beer, Dr. Ueber die Gesundheitsverhältnisse in Bröms; Brüm, 1861. u 

"Von dem Herrn Museums-Custos Moritz Trapp in Brüm: . “ 

Gegen die Einschleppung und Verbreitung von neuen Cultur- 

... schädlingen. Wien, 1874, u 

Hartig M. Grabrede, bei Gelegenheit der am 2. November 1867 ° 
für den verstorbenen Prof, Dr. F, Kolenati veranlassten 

Trauerfeier in Klein-Mohrau gehalten. Jägerndorf, 1867. 
Haberlandt Fr. Belehrungen über die Kleeseide und ihre Vor- ar x 

wüstungen. Wien, 1875. © 

Naturalien: ER 

Von dem Herrn Kaufmann R. Grenzenberg in er 100. 

Exempl. Conchylien von der Insel Ceylon. Von dem Herrn Prof. Adolf. 

Oborny in Znaim: 300. Exempi. getrockneter Pflanzen. Von dem 

Herrn k. k. Ingenieur Carl Nowotny in Brünn: Eine Parthie.Gesteine. 

Von dem Herrn Dr. F. Katholitzky in Rossitz: 715 Stück Mineralien 
„und Gebirgsgesteine. Von dem Herrn Bergverwalter Auer Rittler in 2 

a Rossitz: 150 Mineralien und Gebirgsgesteine. k 

Herr Prof. Dr. J. Habermann hält einen Vortrag über das 
Brennen der Luft in einer Leuchtgas-Atmosphäre, bespricht hierauf 

einen Apparat zum Trocknen von Substanzen bei analytischen 4 



Ei Ben Prof. “A. a, bespr icht die Wichtigkeit Be 
e mässig vorgenommener Grundwasser-Messungen und stellt den Antrag, 

&  eignete, zur Ausführung von derlei Messungen zu veranlassen, hiefür 
- eine Instruction zu verfassen und seiner Zeit die gesammelten Re- 

- sultate i in den lagen zu publieiren. Wird RARDE 

aten.. 
” 

E ihren Ahschliss en haben AR verliest senden. darauf Be 

E: ei en 

22 Ur Bericht 

über den Abschluss der Sammlung für das Gauss- Standbild 
Kr Ne in Braunschweig. 

Nach Abzug eines Betrages von 6 fl. 50 kr. für Druckkosten, Baht ein 

“ Rost, von 155 fl. SO kr. | 
7 Bereits: im Monate April wurden 

Be und an das Comite in Braun- 

. ‚schweig. übersendet 160 Mark zum Curse Ä | 
ER 64. 30: FR Sant 0 RO Mark, 0, 41.:102.:8, 5bkr, 

m: Zhersinter . J. Be Sehantt 

an obiges Comite sosendet 90 Mark 

m Curse von 55.15 . RE BR 6. Er ae 24, 
‘ 

Summa . . ..250. RT d. i. 155 fl. SO kr. eig 

Br: x 
Ki 

We Ja Pr 

Ki iese Sammlung mit einem Betrage von 25 fl. eröffnet hatte, betheiligten 

M sich. daran ferner der howürdigste Herr Prälat Gregor Mendel mit 10 1, 
las Professoren-Collegium der k. k. techn. Hochschule in Brünn (die 
® erren Professoren : Beskiba, Ritter v. Regner, Prentner, Peschka, 

Niessl,  Arzberger, Felgel, Hellmer, Zulkowsky, Makowsky, Brik, 

den, Weiss, Habermann, Wellner) mit 47 fl, der mähr. Gewerbe- 

E; in Kamen ‚(die Herren; Ullrich, Naeh es Eippe: jun., 

die Versammlung wolle den Vereins-Ausschuss beauftragen, das Ge- 

5 ni Folge der von dem naturforschenden Vereine ee 

| ide, ‚sind. bis zum heutigen Tage 162 fl. 30 kr. eingegangen, 

"Nachdem. Se. Excellenz der Herr Vereinspräsident Graf Mittrowsky 



Cuermak, Cziäek, Falke, v. Hanpt jun, Homitschek, = 

Kafka jun., Kariof, Olexik, Parthe, Pernitza, Preiss, Y | Ki 

 Räehak, Schweinburg, A. Schubert und $t. Schubert, Spitzer, =. Steiner, E 

vB, Strakosch, 'Wallauschek, Weithofer, Woharek, Zik, sämtlich in 

. Brünn, Bratranek in Krakau, R, Steiner, Leese, König, Burel, ‚Buhl, 

Dütmar, Leischner in Friedland, Vogel in Teschen, Rosenfeld i in ve 
Der: Gebhardt in Mähr.-Schönberg, Loschtiak in Drahan. ee 6 Er e n Es wird allen diesen Beförderern des Unternehmens wärmstens 4 

»2 gedankt, | ® a 
Be 

Brünn, am 11. December 1877, 
u 

Für das Vereinscomits: # 

Re. Niessl. x 2 
. ' be w " 

x nat Er a 
> R, ö ei > x 

ı$ n 
Ki “ a5 Eh 

r ” A © ut { 

a ti? Mi > x 
x - en 

“ 
22. 0-Dor zweite Soeroiär Hard I. Oser uisk vera dan Bericht 
des Redactions-Comite’s über die rer des 15. Bandes der 
Ver eins- Verhandlungen: 

4 Für die Buchdruckerarbeiten 

„Für Holzschnitte . ... . 

. Für Tafel I, Kupferstich a 

‚Für ‚Tafel II, Kupferstich . 2" „2, Se 
. Für die ‚graphische Darstellung der ‚Resultate LEN 
der Wasseranalysen RR en 2, a 

Für die, ‚entsprechenden Buchbinderarheiten - 

 Summa rn % 



Das Rodactions- Comite beantragt demnach; diesen. Bericht zur 

che 1 ü u a am 12. Decamber 187 I 

Es Y. , Niessl, se Arbter, > | 
Franz Grermak, Arzberger. A 

ten a und genehmigt. us 

| Da dieser Falter bis ekzt in der 

5 Brünne nicht beobachtet wurde en 4. Juni 187 6 Ma ich 



Ir rdenlichen Mitgliedern werden ge 
P. T. Herren: ‚Worgeschlagen S; Br ı H 

Rudolf Wenig, Ingenieur und tech- re I 

 nischer Revident ia Brünn . . Dr. Habermann uni 6 G. v. Niessl. Be 

- Leopold Kfivänek, Erzieher in Loos- 1 
dorf (Nied.-Oesterreich) . . . Hochw. Fr. Blaha und € 6. v. Nest, ? 

En E 

WINNIE NENEINI NINE NINE WENNS 

. 

Jahresversammlung 
am 21. December 187. 

Aorsiksendar: Herr Vicepräsident Alexander ‚Makowsi 
SUERE: 

Nach Begrüssung der Versammlung theilt der. Vorsitzende eine 4 
. Einladung des Brünner Lehrer-Vereines zur Theilnahme a an der R 

= Feste seines 10jährigen Bestandes mit. = 35 

—. 

. DEE, Pi Re 5, a 

Hierauf TOR die Stimmzettel zur Wahl. wi Dinielisi 

Mitglieder durch die Serutatoren Herren Fadrus und ‚Wenzlieuke \ 
abgenommen. 

_ Der erste Secretär Prof. FR v. Niessl Ban folgenden. Bericht Se 

2 in diesem Jahre BEHOUEnBUG: 1% Band der Ta 

fang dog Inhalt der Beide von allen bisher erschiengnien il 

Verein hat, wie sich aus dem Kassenberichte erweisen wird, demsell 

... ... das Gleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben für dieses. Jahr 

zum En wahren Aut der utaft der 3 Aue Bei meh 

3 schon im Torre. Berichte ar Arbeit unserer Commission 2 2 

i ‚Analyse der ‚Brunnen wässer, von „Brönn, Me auch r 

Falands Jahre so. acht: RER ee) EEE ke: en ; 

er nicht, mit an ER egnägt, RR eine nn 



diege Rn REN Vereinigung 

BE de Auktatine, ehe less are Arhert in des er jenem 

 Kreiso ‚erfahren hat, auch bei der heutigen Veranlassı ung den Männern, 

welchen wir ‚desshalb verpflichtet sind, nämlich den Herren Prof. Dr. 

r [abermann, Makowsky, Schulrath Dr. Schwippel und Stadt- Inge- 

en Wenig für ihren Eifer, ihre Offenheit und ihre UNDODLERE REN: 

reuo den Dank unseres Vereines auszudrücken. 

Br: als in dem re 

x u ar adinier En Geburt Ganss), des un 

Prof. dh: Notaris 

De unniteli 2, Prof, ‚Vine, Bartl, Er frath Tonschor ‚und Chemiker 

E 

Was ee Bel enaunsen weiter betrifft, so ruroD der Con- 

BR die Namen von 4 BEN Miteliedern aus der Liste: 

ehe ma, nun 22 Mitglieder N warden, 50 Bde | 



TE Secretär ER, nun n folgenden 

Beri Re 

über die Einlöufe an Naturalien, sowie über die Beikeitng von 
Lehranstalten im Jahre 1877, j 

erstattet vom Custos Alexander Makowsky. 
Gh s 

Die natnrhistorischen Sammlungen ‘haben im abgelanfenen Vereing- 4 

. jahre einige sehr schätzenswerihe Bereicherungen erfahren ; hingegen ist 

‚noch. gerade: hinreichendes Material eingelangt, um den in jüngster Zeit 

ausserordentlich gesteigerten Ansuchen von Seite der mährischen Lehr- 

 anstalten um Betheilung von naturhistorischen Lehrmitteln &inigermassen x 

genügen zu können. SER We: re 

Die werthvollste Bereicherung unserer RR ON: betrifft älesmal 

die mineralogische Abtheilung, durch das Geschenk. des Horrm | 

Schulrathes Dr. Schwippel, der 80 seltene, zumeist für die Sammlung | 

neue Petrefacten aus dem böhmischen Silur spendete, 2 

Gleichfalls mit grossem Danke müssen die Geschaehe unseres hoch- 2 

. geehrten Herrn Präsidenten Sr. Exe. Wladimir Graf Mittrowsky, wie. 

der Herren Dr. Ford, Katholicky und Bergverwalter Rittleri in Rossitz, 

bestehend in mehreren hundert Mineralien und Gebirgsgesteinen, zur j 

Betheilung von Schulen, hervorgehoben werden. - Br a 

Mineralogische Objecte sendeten ferner ein die Herren: Ch ytil n 

. Loschitz, Czech in Slaviein, Ig. Czizek, Carl Nowotny, 6. Bendohi 

J. Steiner jun. und @. Tomola in Brünn, Dr. Schütz in Olomutschan. bi: 

ferner der Custos 60 St. gelegentlich seiner Bei nach Aalen: gran 

'melte Mineralien. i EA ie N 

In der botanischen Abtheilung verdient Anh Genätiotiki 

 Herm Rechnungsrathes A. Wild, das Herbarium aus. dem: Nachla 

des in. diesem Jahre verstorbenen mährischen Botanikers. J. Je »lline 

eine besondere Hervorhebung. Es umfasst in 10 Faseikeln eirca 1018 

| Species spontaner Phanerogamen-Pflanzen, welche J ellinek in Ge 

. schaft seines Freundes W. Tkany zumeist in den ea ‚1830 

‚1850 gesammelt hat, in. sehr wohl erhaltenem Zustande. . 

An der Einsendung. von weiteren 450 Ti fig I 

wie eryptogamischer Pflanzen betheiligten sich die Horr rren: Profes 

ER Oborny in Znaim, Müller in a Zavtel im Trebisch 

„.Ozi2ek und v. Niesel in Brünn, ; Dei N 
‚Die zoologischen. Ba haben, durch as ı 

AR 

‚ Geschenk von 100 hl a Meeresconchilien : aus Ceylon von Seite 



ir .) Be Graf Em. Dubsky spendete einen grossen exotischen 

 Nachtfalter, ‚Ferner übergaben beiläufig 800 Schmetterlinge die Herren: N 

"ac Weithofer, Be Wallauschek in Brünn a ee Schwöder u) 00 

/ IN zu En. in ‚ Mähren ee hochnordische Ente Anas an 

il als neu für unsere Sammlung an den Verein eingesendet. . 

# Was, den Stand unserer sehr bedeutenden Naturaliensammlungen a | 

{ beiritt, so kann wohl für diesmal von einer Angabe Umgang genommen Br 

werden, mit Rücksicht auf die im vorjährigen Beri chte skizzirte Dar- | s 

stellung und Uebersicht, welche durch die heurigen Einsendungen nicht 

wesentlich verändert wurden, umsomehr als die Betheilung von Lehr- ON e 

mitteln in 50 ‚viele Schulen die Thätigkeit der Sammlungsenstoden voll- a Se 

ständig in ‚Anspruch nahm und nimmt, L 

\ Betheilung von Tohransinlteh | & ee 
mit en im V ee 4377. E; | en 

er Wirbel-| Schmet- ee [Minoration. | 

Benennung d dr Schulen je =: nn es a ; 

N Re Stücke 18 Stücke Stücke | \ $ 

N | | er 
% | | 7 5 a . 360 | “. 

| ee, = “ ml. 12 208. nn | 440 | 2 
N 4 a 16 | 208 | me er. | an 

{| Bürgerschulo a BO x 

7 sBRethwasser...s oe nn 10.1.5 | SR > 

isch rare (Littau) | — “ 68 | _ — — | 5 iS 

Austerlitz (Deutsch-) | Ay | 162 2 | 300 ” 

 Biskupitz b.Gewitsch —  — I BON Her | 

 Borotin Luc ae SR — 60 es SEN 

Mi  Briesen ba raba. cal E = 60: |) .— Be 

Bu " Catkowitr: b. Gewitsch |. — 66 1 147 BE NE NT 

6, . Chrostan bei Brüsan Na | — 60 | ie A 

ia 
BDO NR RUN ee N ve Be = 

5 | 356 | 937 | 675 | 1100 BL 
| | R ER 

; 



Wr ey | |Wirbei.! Schmet-) _ 

Benennung der Schulen | tbiere LEBE | 

| > I Btücke "Stiicke [€ 

Uebertrag 

| | Volkssch. Hermesdorf 

LITT 

Krenowitzb. Austerlitz 
Kunzendorff . . . 

MBRERD ET E27 0 

‚Nennowitz bei Brünn 

Nikolsburg Knabensch. . 

2 Mädchensch. 

Dar. . 

Rohatetz bei Göding 

Fabriksschule Rohatetz . . 

Volkssch. Roketnitz b. Prerau 

„  Schömitz = 

4 Söhle b. Neutitschein 

= N RBB RE 

». Stadt Zlabings . 

Zusammen . . 

£ Somit an . 30 Leirsnskalten und zwar 3 Mittel- und LER 0, 4 
schaftliche Schulen, 2 Bürgerschulen und 25 Volksschulen sind vertheilt 

‘oder zur demnächsten Versendung bereit: 15 Stück ausgostopfte Vögel, 
8 Schmetterlings- und 15 Käfersammlungen, 10 Herbarien und 13 Samm- 

langen" von Mineralien und Gebirgsgesteinen; in. Summa 46 Samm- E 

lungen, welche einen. Ankaufspreis von mindestens 400 A. ‚prdsanlirn, | 

Ei völlig zum sofortigen - ‚Gebrauche hergerichtet sind. BER | 

„Die: Zusammenstellung ‚der Schulsammlungen besorgten ‚wie seit 

einer Reihe von Jahren bezüglich der Insecten die Herren: Jos. Kafka 
jun. und J. Weithofer, ‚bezüglich der Herbarien Herr A | 

hinsichtlich ‚der. Mineralien und Gebirgsgosteine. ‚der Onstos.. ; 



>. ONETBN N D.RNRWERE ARDEBNUNER, SE. VEN RER. WER VO AUERKHENNENL ER. VE. VER. DER SEHE DIR HR RER Lama Mr Ama ) Mnauhn ro, Bla. rum wenn. 

ine ‚vertheilen, wie. 

“ * 1876 1877 Zuwache , 0000 

na) Al 498 15 Werke 
nn. gan. SER. Bu, 
ee Mediem „ 60098 BA u 

tische Wissenschaften . . 469 ATE De an 

ren. oe: 60 ,, 
ie al 
Yo nt, 
EB ee 

 Samma urn OR 3835 237 Werke. 

n diesen 237 Werken wurden nur 2, nämlich: 

Verei Zu angeschaft, die übrigen ind ı Schenkung. in die | De 

7 in; ferner erwähnt werden, dass. auch heuer E 

I: n der i im Berichte des X. Bandes sub Nr... 9 und 

)e Ma eb eg ‚es gelungen, neue © Verbindungen auzukutpfen mit 

höhe en Gesellschaften: | 

Dave A ie Ü. da Ne Hadbiny of natural sciences. 

r nn _ Naturforschende Gesellschaft 

ni si da’ ende deiöntiifin 
j : Socivtä ‚dei naturalisti. 

\ a 
® ‚Ex 1; 

EN RER | 
VE Hana EN A 
RE en Ara Fe a MI 



N Wissenschaft and Kunek % rt 2 

i en K. k. Universitäts-Bibliothek. Er: de Be; 

2. Durch Geschenke haben die Bibliothek. bereichert die Herreiz: 
a Ozermak, J. Czizek, Prof. Dr. J. Habermann, =. Kollner,i 

r .. Prof. :A. Makowsky, Prof. ER Niessl, Dr. A. Promber, Dr. A. 

E Rittmann, Prof. A. Tomaschek, Custos M. Trapp, Director E, 

= like, Prof. Dr. J. @. Wallentin, A. Wenzliezke, särmttich | 
im Brünn, dann das Rectorat der k.k. nlache Hochschule im Brünn; 

ER ‚ferner die Herren: Dr. A. Bing in Wien, F. Deunza in Turin, J. B. } 

ve Jack in Wien, Dr. A. Kosak in Wien, F. Kraetzl in Lundenburg, | 

Kubitek in Waidhofen a. Y., Lord Lindsay in Dun Echt Aberdeen, 4 

‚Prof, Dr. H. Löw in Guben, C. Nowak in Schimitz bei Brünn, Snellen | 

san Vollenhoven in Amsterdam, H. Stoehr in Leipzig, PA, Stol- 

.. zisse in Wels, Prof. Dr. A. Valenta in Laibach, Dr. H. Wankel in. 

en Blansko, dann das Comit6 für das Gauss-Denkmal ım Brauch, 

endlich das k. holländische Ministerium des Innern. BER de # 

Nachdem die gespendeten Werke in den Sitzungsberichten namhaft 

gemacht erscheinen, so erübrigt mir nur, allen Genanuten im Namen 4 

des Vereines den besten Dank auszusprechen ; insbesonders fühle ich £ 

‚mich dazu verpflichtet Herrn Franz Czermak gegenüber, der nicht uu % 

an der Reihe der Spender in hervorragender Weise genannt au werden 2 

. verdient, sondern der auch einen grossen Theil der mit ‚dor Instand | 

ee haltung der Bibliothek verbundenen Arbeiten auf sich genommen, hat. 

| ‚Brünn, am 21. December 1877, Bi 

Carl Heilmer, „ 
Bibliothekar des naturforschenden Vereines, 

x 

5 liest ar zweite Secretär Herr Fr. Czermak den 

 RRechenschafts- - Bere # 

r die Cassa-Gebahrung des Brünner tn ai | 
vom 22, December 1876 bis: 2. Dopomben, 1877. A 

SR Werthpapiere. | 5 

in Stück einheitliche a) vom Jahre 
hr 167 i im „reenlaareei von 



R 

Be N je! 

” 
“a RN 

N a ER N 
FAR 4 
RT, FRE = 
$ n ai ‘ 38 

an) N 

= ö 02 r. 
BES R 

"BL Baarschaft. 

En Rebe Binuahmen. N er 
PS N 0. W re Pral, DR 

| beiträge. und Bintie syebühren n Mit- ee en 
Besen dise.do ‚ma, 
2 en vom h. Unterrichts-Ministerium 200 200 . 

" wahr, Laidage! ...0.2.4,8300. 3000000 
> vom 1. Brünner Gemeinde- Aus- : , A nn 2 

vom Activ- Capitale ee 
f Eekkofie, Vereinsschritten . :....20. 15. 

7, Rüc zalı n für meteorologische Instrumente 20. — 

a  Summa ‚der Binnahmen . a or 2070. 42 a 

Bi 

u Aiterovekg, ixcellonz \ eo W a 
ein, 

ei 

Wıwada, Pralaten, in Rasen „an... ln... 0n 

“@ . . o . “ + “ ® | en 800 
Be 144.55 ..150 

Voreinsdioner BUN RU NE ee AR LO er 
eg us VAREL: SB. 549: 

® eizung a Beleuchtung I U N de En 

E Rinbinden. von Bibliothekswerkon . . 44.60 50 
“ u en als: Circuläre etc... 23.19 20 

npel Schreihmaterialien of. ae RUN EI OR 

a  Pransport . 1.2134. .7 1849 
"Br ‚ 
RR 4* 



schuss zur Annahme SDR wird. 

BP 

ke en BR, 
49% Für Eirabae Auslagen, als: Remunerationen, 

 "Tischler-, Buchbinder- & Cartonagearbeiten, In- 

‚„standhaltung der Sammlungen etc. . 

Summe der Ausgaben . 
ar 

En er "ur? £ 

| ©. Bilanz. a KEANE Pr 

Die Kinnahlion TE a 4 Re w. 2070. 2 

gr zuzüglich des ER HAR vom Bee 1876 . Ä 1819. Be 

en in Summe . . ws 3890. 27, 2 

Er chen mit den Ausgaben a » 2162. 81 2 

ergeben einen Cassaronf. von ix, a a gWwET 1727. Kur E 

4 Nach Hinzuzählung der ausständigen Jahres- ER 

beiträge: pro 1875 mit. . . f.o. W. 39 | 
BT a SE ZB NE: 

Wi N 

TE, 

nlBTT. en mn BE 
resultirt das Vermögen des Vereines mit. Re TOR BE ö. w. u BT N 

Brünn, am 21. December 1877. 

Josef EERARER 
Rechnungsführer. 

Nacken biezu keine Bemerkung gemacht wird, bemerkt der 
Vorsitzende, dass er diesen Cassenbericht nach der Geschäftsordnung 

‚dem Ausschusse zur Prüfung zuweisen werde. & ar = Nase 

PAR es ni 
5 Ar 24 vr BT 

Eu 
ji % 

Herr Secretär Fr. € erm ak theilt Ferne folgenden. Voranschlag 
für das Jahr 1878 mit, welcher nach Berathung durch den Aus u 

Voranschlag fü ür das Vereinsjahr 0. 

Einnahmen, 

"ki Bokrankian: vom hohen Unterr ie Ministerium De Ei 2 
. An Subvention vom hohen mähr. Landtage . a =“ 
‚An Subvention vom löbl. Brünner Gemeinde- -Ausschusse ET 

An Interessen vom Activ-Capitale N na “ 

. An Erlös für verkaufte Vereinsschriften es Eh ai u 

Summe ‚der Einnahmen et, 



1-8. W. 950° 
ir, 

Ben 120 

en Seh 

Summe der Ausgaben ; 

"B = Torsitzende wi ein Exemplar von Anas fuligula vor, 

Ä 'on dem Herrn Norbert Baron Baratta bei Budischau 

En Be | ‚ Dr. Jos. an, 

ER 2 Beoratare Hr r Prof: G. v. Niess], 
Es a‘ a Fran I 

einen 

u 

Re 
. 1.8. W. 2137 

“ * ° . I m CZ $ . . er) „ y hi 87 

% und on Vereine zum ae gemacht wurde. Diese | 

gl hierauf die a der Stimmzettel für a Wahl 



“ 

"Nach. einigen einleitanden' Bee "boginng‘ ; | Me 

mit dem Hinweise auf die sagenhafte Vorzeit, und orinnert, dass die ER 

‚lichen Ufer des schwarzen Meeres schon von den Griechen in den frü- ji 

hesten Zeiten, besucht wurden. Die Argonauten holten das ‚goldene 1. 

indem sie den Pharis, den heutigen Rion, hinauf fuhren. Noch heute _ 

kreisen die Adler um derselben Felsen, auf denen Prometheus Bigeschmibtih, 

wurde, weil er den Göttern das Feuer stahl, um es den Menschen zu. 

kan, Vom Berge Ararat aus bevölkerte sich von neuem die Erde, 

Der Tempel, dem Zoroastercultus geweiht, steht noch wie vor Jahr- 

tausenden über dem ewigen Feuer, dem Sinnbilde des ewig Reiuen, wenn 

auch die Zahl der Feueranbetenden sehr zusammengeschmolzen ist. Der 

‚Isthmus ist der Schauplatz ewiger Kriege. Der macedonische Alexander B 

tränkt seine Rosse im Cyrus, der heutigen Kura Perser und Römer. y 

streiten um den Besitz dieser Länder. Später dringt der, Mahomeda- _ 
'nismus vor, und es beginnen die Jahrhunderte laugen erbitterten Kämpfe 

zwischen den beiden Religionen, dem Islam und dem Christenthum, 

welche in diesem Augenblicke eben wieder mit entfesselter Wuth rasen. 

Von allen Seiten dringen Völker ein oder ziehen durch und Inssotı sämmt- 

lich ihre Spuren zurück. ee | e 

Hierauf wird ein Bild der Terrainentwicklung. ab aha A 

_ worfen. ie re Kottengebikgn, apr PIRSRYLERIR a eng auf © 

ganzen Isthmus, um Fe mit der Halbinsel Apscheron am kaspischen. 

‘ Meere zu enden. Erst nur niedere Hügel darstellend, steigt er immer 4 

höher und höher, bis er in dem mittleren Theile zwischen der Tsebelda 

and bes Bar in ‚ IuipOBSn Tel“ se erreicht, Die mittlen | 

Re, Gletscher und isihaskn, more die Gebartsstätten m) 

© kolsischen Flüsse, des Ingur, des Tskoni-Tskali und Rion sind. I rn 

Abfall des Gebirges nach Süden und nach dem Meere zu ist gewöhnlic 

00 ,schroff, während er auf der nördlichen Seite sich in ausgedehntes Hüg: 
land verbreitet, das bis an den Kuban reicht und von undurchdt 

lichen Urwäldern bedeckt ist, in denen, besonders. am Nordabh hange 
RR 

Blborus der Auerochse als seltenstes. wild hanste. Im awahe 



 Vortragender hebt ‚die durchgreifenden Uereliens Aland 

hervor. Hier Gletscherströme, dort Quellsümpfe. _ Der schmale 

h, des Kettengebirges, gegenüber den ausgedehnten Hochplateau- 

\ an. an Armenien. Ai grossen a nen keine en 

d Een -See. u wird von den ocirimetden hierauf er a 
ago . ee $ 
lich. kahle Alagös, dessen Namen „Auge Gottes“ bedeutet, in Kürze 

schrieben. Weiters verweilt u a der en Spanne 

N Hierauf ie die Tiefländer: das süd- 

sische, lehes bis an en Nordfuss des Kaukasus reicht, die Thal- 

der m dos ‚Rion nach Westen a der Br nach Os ‚ton, Desprochen, 

Ttierauf berührt er Sn Verbältnisse S Aekorbanes 

-_. ee Die Viehzucht hat erst in neuerer Zeit einen 

Isamen Schritt 'zum Besserwerden aufzuweisen und zwar durch die 

{ Vi us, von einem Dentschen ganz nach 

ar einer aIDE 

"Kuplar, Eisen, Gold, Silber, Kobalt gedacht, wahl; 

t übengangen en darf, dass Ben ‚alle diose a ale 

L agern agent, von denen das Iager von sat. ua ist, und 

m. 
AN 



IR don man indet: an EHER al n Albaustell en mer 
. Dioritfelsen, bei. denen das Stielloch ersetzt ist durch di ie Fingsumlaufend 
Rinne, welche den Riemen aufnahm, mit welchem dio Instrumente: -) 

dem Stiel gebunden wurden. — Der Kaukasus besitzt. ferner PR. 

100 bekannte heisse Minerälwässer, von denen nur 2 ‚Gruppen, dR 

Wässer von Pjatigorsk im Norden und die von Abastuman im. Süden, N 

sich einer grossen Reputation erfreuen, weil es überall am jenen Bedin- 4 

gungen fehlt, die ein grösseres Publikum an Comfort stellt. Atısserdem | 

sind die meisten nur schwer zu erreichen, aus Mangel ‚an guten Zrs 
„municationen. Von allen mineralischen Schätzen wird am meisten P 

Vorkommen von Naphta ausgebeutet. Die Fundstellen finden : sich. Br. . 

einem gesammten Areale von 612 Quadrat-Meilen, und das Vorkommen 

ist ganz abweichend von jenem in Galizien und Nord-Amerika, da on 

.im Kaukasus nur die miocänen Schichten der Tertiär-Pormation sind, 

welche sich ganz von Bitumen durchtränkt finden. BR 4 | 

Endlich spricht der Vortragende noch über die Bewohser de 

 Isthmus. Sie zerfallen zunächst in die christlichen Völkerschaften, i 

_ Armenier und die Georgier, nebst den Abzweigungen der Aitgrebo. it 

Imereten. An diese schliessen sieh die christlichen Bergvölker an. Bi 

 geschichtlicher Rückblick zeigt uns die Jahrtausende lange Periode von Un- 2 

ruhen, Kriegen und Eroberungen. Und trotz alledem erhielten sich A E 

‚beiden Hauptstämme in ihren ursprünglichen Wohnsitzen typisch rein, in 

Sprache, Sitte und Religion. Aber während die Armenier ‚gleich den Juden - 

in alle Welt zerstreut wurden, blieben die Georgier immer in ihren 

sprünglichen Wohnsitzen, am Rion und der mittleren Kura. Der. 

‚ menier, mit grossen Vorzügen des Körpers und Geistes begabt, itwänh t 

eine bewunderungswürdige zähe Ausdauer, und erwirbt sich eine, dei n 

Boheihlind Klugheit. Er ist Kaufmann dureh und durch. Der. Gh u-- 

‚siner, gutmüthig von Natur aus, duldet schweigend ‚alle Unbill, die über‘ 

ihn verhängt wird. Er verliert die Lust zur Arbeit und zum Erw rk 
ae wer mehr ag sie ‚wurde mehr es  bewo 

Bringen, was seine Cposchaidbik Bedürfnisse hoff ee 

; wörtliche Schönheit dieser Menschen, besonders der Frauen, ist N ei 

wegs übertrieben. Die geringe Bildung. des Geistes. - 

ee in welcher die Botzteren BB seh 

thäler dos Iagur. und der Token Sie sind r | 



in seine Opfer Eine Hole der boten di ah ler ee 
Er Asia Mädchenmord, denn m .... ji viel BEBOTLON können ea 

Die gagen 
Die Tataren 

Mädchenraub ist. ua gewissen Vor- 

| in note, Bra bei ihnen. Der Vater lässt sich seine 
vom Bräutigam bezahlen. Wenn sie nun nicht handeleins werden 

eilt der ‚Froior | zur m en es ihm, sich während 



h 
EN 

Herr: Prof. Alex. | var cc 

» Ingenieur ©. Nowotny, N Me Be 
2"  Oberstaatsanwalt-Stellvertreter Friedr. Ritter v. Arbter, 

»  Regierungsrath Prof. Fr. Arzberger, 
Rechnungsrath Ant. Gartner, 
Prof. C. Hellmer, | 
Cassen-Director Ed. Wallau schek, 
Adjunct E. Steiner, 
Prof. J. G@. Schoen, 
Hauptschullehrer A. Weithofer, 

j Ipn. Cziäek, 
Schulrath Direetor Dr. C. Schwippel 
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 Beiträ ge en. 
| “u zur Ken | © 

s der- kaukasischen Kon a 
von 

Dr en Schneider und Hans Leder. 

we 

Bei ns von Morike Wagner in seiner „Reis se nach Pers sien a 

ete.“ 1852 veröffentlichen Verzeichnisse der von ihm im Kaukasus, in 
skaı ur Armenien, Kurdistan und West-Persien gesammelten Fo 

‚Di ante on en ist keme a ee 

Tax mustern wir jenen vor nunmehr- 25 Jahren erschienenen 
y ER e Ba NE 

60. müssen wir uns mit Recht wundern, dass es Wagner 77 

. ae ist 2 a einer. ei en 
a ; 

ER FELLEN ER 

kan ‚aller nicht aaa leicht. N 
arten. in seiner Liste uns jedoch das Räthsel 
ns erkennen, dass ihn, vor 30 Jahren, die Unkenntnis 

7 Fangmethoden und der Mangel an zweckentsprechenden. 
eln zu keinem besseren Resultate gelangen liessen. Ein 

2 jenes Cataloges beruht darin, dass derselbe die u Sa 



ei = Weltheie en Bebieten 
. 2u.Von- solcher Erwägung geleitet haben. ER die Bi ERRERR “ 

# SnllanWlosson; die gesammte Käferausbeute, welche sie 1875 und 1876 3 

‚auf getrennten Reisen in den Kaukasusländern erlangten, ‚durch die 
 bestanerkannten Autoritäten bestimmen zu lassen und dann gemeinsam. 5 >24 
.zu. veröffentlichen. 2; 

Fast bei allen den Herren, die um Baia von in ie 

 specielles Arbeitsgebiet gehörenden Käferserien gebeten wurden, fand 
solehes Gesuch freundliches Entgegenkommen and so 0. bearbeiteten ar 

denn die Herren: 3 
Bi Allard die Helopiden, Bruchiden und Halticiden, 

° Baudi de Selve die Anticiden, 54 

Eichhoff die Scolytiden, : 
Dr. ©. Emery die Mordelliden, 

Dr. Eppelsheim die Staphyliniden, 
Dr. Haag einen Theil von Schneider's s Tenebrioniden, 

- Bar. v. Harold die coprophagen Lamellicornen, % . 3 

Dr. v. Heyden Schneider’s Chrysomeliden und. einige Oeramby- , B 
ciden; Leder’s Hydrophiliden, ers. RBAIED Ce 
rambyeiden etc., Be | 

Au 

en 

lacodermata, Tonshrionideh und pre ae dazu} 
Schneider's Gen. Carabus, dessen esta ie Hydra 
phyliden, Cisteliden, ete. und Oedemeriden, 

Kirsch die Öureulioniden; dazu Schneider's Gen. Omophus u 
|  Seymnus, | 

Er; Kraatz Leder's Gen. Carabus, 

A. de Marseul die Histeriden, | 5 Pie: 

Clem. M üller einige Elminen, Lucaniden di. Schneiders, an # 

Jul. Putzey.s die Garabieiden, Ei RT 

Ed. Reitter Clavicornier, ‚ Jambiden, Corylophiden, Dermest 

ehiden ei RN 

en de Saulcy die RR un ea Be 

"Dr. Stierlin die Otiorhynchen und verwandte, Geltung Ba, 
6. ai Leder's Cryptocephalen; je a 

I lychu: Sibynes. und Pholiendes, 
Türk Schneiders ein BR 



h ke Le der 3 een, 
eise Leder’ s Gen. Laena und Limnichus 

N  Chrysomeliden und Coceinelliden. | 
rien Allen, die durch ihre Arbeiten der Wissense chaft nene 

de Dienste erwiesen und den Sammlern. des Materiales gTOSSe 
e zensfreude ‚bereitet haben, sei dafür auch hier in herzlichster 

Weise Dank gesagt; zu ganz besonderem Danke aber fühlen sich 
di Unterzeichneten a den ni Geheimrath V. Ron 

hR A 2 

I ieen Rath und die a le Ihres ae Wissens die Dur 
rung. der Bearbeitung unablässig förderten. 

" & u der nn ist. im a die in der zweiten 

in von an in seiner im Erden egidnen Mono- 
I  graphie dieser Familien geschehen wird; 

die enlonluen, d der Ansicht unseres als Pühren in Gebiee 

) Gattung. Telmatophilus mit den heimatlosen Gattungen 
sa le, Leisten, a ie, ud 

oh Niidlarien augeeli. 
rt 

en 

dm N ovenmber 1877. 

PASKAU, 

Hans Leder. 

‚ dessen Melolonthiden, 

I 

Sk 



0 

Sammelbericht von Dr. Oscar Schneider, 

“a Die auf 6 Monate berechnete kaukasische Reise, "welehe ich Ende # 
e Mürz 1875 von Dresden aus antrat, sollte zküh ‚geographischen | 
2 Studien, erst in zweiter Linie naturwissenschaftlichem und zwar vor # 

x  wiegend coleopterologischem Sammeln gewidmet werden*); es ergab sich E 

‚daraus die Nothwendigkeit, in kurzer Zeit einen weiten Raum zu durch- 

streifen, wobei dem Sammeln die meiste Zeit entzogen und der Reisende | 

a der mangelhaften wirthlichen Verhältnisse der: Kaukasusländer i 

ee wurde, die lockendsten Fundstätten unberührt au lassen, um) 

- ein bestimmtes Nachtquartier zu erreichen, während andererseits der. 4 

. verschiedene physikalische Charakter der zum Theil‘ weit von einander 

entfernten Sammelplätze wesentlich abweichende Lokalfaunen bedingen, 

also dem allenthalben auf das eifrigste arbeitenden Sammler eine vor- 

"hältnissmässig grosse Zahl von Gattungen und Arten liefern musste 

Dem entsprechend belief sich meine Ausbeute an Käfern auf nur 

ia „18. 000 Stück, in denen sich jedoch mehr als 1. 600 Arten vertreten 
Te 

Pe Br m 

Die Ausrüstung war den in v. Kiesenwotters „Naturali 

a saummlor“ Sa ne a gung, se 

_schiebhare Blechtöpfe z zum eh die Neicht transportirbar und s 

bei. schwacher, dem Felsen aufgelagerter Humus- oder Sandsc 

-wendbar es konnten nur an einem. ‚Orte ne werden | 

: 2) Vergl. Vorher Bericht über im. A 1875 in. Tranal x 

BotEuTte ar von Dr. Wertes. Senden TEE | 



Be a Kertsch und Poti, die Hüchtig es a war der 

Beust. hart gefroren sa mit he Schmutze et m 

Mihlang FR ON u mit dem sträflichen Gedailen 

umeing, Benni, seiner Schätze a en zu er 

hehe Dpublettensammlung kaukasischer Käfer N. Felder 

dor : aus. Aaiıteter ag tesultirende Nutzen nicht bedeutend, nn 

A 
una ‚die kaukasische Käferfauna ee erschweren mussten, 

”- Wasserkäfer. Die Falken Salalaki-Rchlucht mit ton ia 

genden botanischen. Garten war sehr arm und das Suchen und 
Fu 

£ a den Reh, trockenstaubigen Kellern des Museums er- 

in. Borshom völlig Ir. iR von a, 

FED RR 3 
re DEE BER 
SE NE ' = 4 

RU Ä ; 



Haan "Am 21. ee Arad "ch eine. Reise. nat rn a re 

a _ Wladikawkas ; an. Auf allen Stationen der Südseite, an denen ich Pe! 

En ‚des, Pferdewechsels sammelte, war das Ergebniss fast ? Null; das PR : 

von Gudaur und der Passübergang lagen unter metertiefem Schnee und 

die dann folgende Baidarkaschlucht wurde unter schwerer Lawinengefalir 

passirt. In Kobi war der Boden selbst Nachmittag noch gefroren. ‚Während 

‚des mehrtägigen Aufenthaltes in Wladikawkas liess anhaltendes U uwohl- R 

sein nur einen Ausflug in das.oberhalb der Stadt liegende breite Bett den. | 
 Terek-Flusses unternehmen; ich fing dort neben echt Oele 

gute kaukasische Carabiciden wie Leörides planipennis, Feronia ‚steno- 

dera, Cyrtonotus caucasicus. Die auf demselben Wege ausgeführte Rückreise 

verschaffte mir in Balta, am Ausgange der Darjalschlucht eine Anzahl We 

Olaviger colchieus, in Kobi an den Gerippen gefallener Postpforde im 

_ Nassfelde des Terek ein hübsches Olopkrum und an der Station Peesinkari 

unter Steinen Anthiciden in Menge, Lathridier, Euplectus, Bryaxis, Sil-, 

phiden und Staphylinen. Wenige Tage mit höherer Temperatur e hattan 

_ hingereicht, die Käferfauna in auffallender Weise zur reg u 

bringen. i 

en ich konnte sie in ee lerlankisk dokr re Weise al 

'Gast des Generalarztes Proznewsky ausführen, der mit einem andı 

General eine Inspectionsreise unternahm, — war jedoch. uaturgem ss 

den In der Herren DRASCH.OTEON, ‚Brei in der ae. Coloni 

casieus. I 

PNARTON. der Weiterreise erbeutete ich anf Stoppenplanzen 

ine halle: während der Zeit, x a an Re 

- furth bei Mingetschaur von Tamarisken. Nanophyen, Grpiephag 

-  Xylophilus, während die mir von Sievers. für die dortige I 

" Aussicht gestellten grossen Oleonus ausblieben, und gewann. im A 

grauen bei Tschemachli auf. niedrigen, dürftigen Steppen 

recht artenreiche Beute. Von da bis Aksu ‚konnte dureh ( 

Kr Kätschern und Klopfen während der. kurzen Fristen. des Pferd 

ne nur bag PER ee hinter der, RRaNanleB, Station, 

N ee ir ‚wie Hanne auf FE Rückreise. erwiesen wu 

‚licher Fundort vieler und. soltuer: Arten, Ich > arjaghe 



Station men den neuen ne Re Auf der ne Tour 

Seen werden; ich habe die renden und obenso die auf der Rück- 
| nn zwischen Baer, an. und a A Rn ae 

x a en a | 
von m one zum N von Sranpon er 

enigen aka hätte ae abreisen müssen, wenn nich die 
FEN 

e des folgenden Tages abfahrenden Regierungsdampfer Schach 

zurückzukehren. ‚Der volle Tag, den ich so für das turk- 

eis gewann, W ward nach Kräften a. An Zahl 

auf. diesen Ausläufer verirrten en a dan Bei SE e 

Gouverneurs Lomakin mir gestattet hätte, mit dem erst am 

ar 

a 

ERNAE 

Ya: 3 



rovidirke, Vene der Wüstenpflanzen. Tioforte den n sen Otiorl 
.chus Schmorli und eine Flügeldecke der von Radde dort in 1 grösserer 

| Zahl, erbeuteten Jwlodis variolaris, weitere eingehende Brbsiltrrchnng 

erfreuliche Histeriden und Scarabäiden, besonders den seltenen Gym 
nopleurus aciculatus; ausserdem deckten die Steinschotter an don 

Steilgehängen der nahen Porphyrberge die neue Celia 'Schneideri Ir 

Menge, an Dolden sass Mylabris Pallasii und in .der Gluth des Vor-\ . 
mittags schwärmte an in langen Reihen aufgestellten Klaftern von an 

1 . ‚geblich aus Lenkoran stammenden Holze in Unzahl der für unsere Samm- 4 

er  Tungen so sehr begehrte CIytus lugubris neben dem seltener sich 

= zeigenden Olytus floralis, mehreren Arten Rhopalopus und dem leider 
nur in einem Exemplar mir freundlich an die Mütze sausenden urseltenen ' E 

Hammaticherus multiplicatus. Obgleich Clytus lugubris wiederholt 

mit der Fundortsangabe Krasnowodsk eingesandt worden und ich den- 

selben auch neuerdings wieder von dorther. erhalten, kann u‘ ebenso- PR 2 

| wenig wie die anderen erwähnten Cerambyciden zur Fauna von Krasno- 

‚ wodsk gerechnet werden, da das Auftreten dieser Thiere in der absolut : 

baumlosen Küstenwüste an die Herbeiführung lenkoraner Holzmassen‘ e 
‚gebunden erscheint. ' 4 er Be A | 

Auf der Rückreise nach Baku nase ich mit botrübten, "bog 

Yohen) Blicken die nahe der Ostküste des Sees liegende Insel Tscheloken ; 3 } 

ich hatte die an mich wiederholt und dringend ergangene Aufforderung, E 

die wegen ihres Reichthums an Naphta und Erdwachs berühmte Insel 
R als Gast mehrerer Özokeritsucher zu durchstreifen, des grossen. Zeit- z 

0 verlustes und gegebener Versprechen halber schweren Herzens ausschlager 
Bi 5 müssen. Glücklicherweise habe ich in letzterer Zeit durch. Herrn c.W 

Kr Thieme Ku Notizen über Tscheleken und dort er Käfe 

 easpius erhalten. 

‚ erbeuteten Thieren sticht Keh Pimelia gigantea a nr y 

> Von ro ‚fuhr ich mib einem as Diener hie DOARESENN in Rt 

Be vom Baku bildet; "Während des . einen ‚der‘ beiden Tage a | 

Tem, wurde, in er allen. begrasten unmittelbaren Umge ung de een 



ib rn und 

} reise ı nd aa 5 

% 9 

ia Stör en " ee ergab keine Bersiehoriug 

melschachteln; die untere Kursteppe scheint ausserordentlich 

nicht zu schilderuder Weise, : Wohl soll dort am Kurufer 

1 grauen Tetracha euphratica laufen, ein Thier, das für mich 

uterosse ‚habip, da ich sein Vorkommen im nördlichen Küsten- 

dazu ein einziges guumes, doch, abenfäll® 



gebiete Aegypiens nachgewiosen und damit die Kr von de ver 
breitungsgebiete des interessanten Thieres wesentlich geklärt hatte; den- 
uoch aber konnte ich mich nicht entschliessen, meine dick geschwollenen, 
selbst mit Blutbeulen besetzten Hände und das bis zur Unkenntlichkeit 
entstellte Gesicht weiteren Angriffen der blutdürstigen Dipteren preiszugeben. 

Auf der Strecke Saljan — Schemacha würde einem in seiner Zeit 
nicht beschränkten Sammler das Ufer des Sees bei derPoststation Adji- 

 Kalaul reiche Ausbeute an kleinen Carabieiden, Staphylinen ete. verschaffen. 
Von Schemacha bis Tschemachli musste ich denselben Weg benutzen 

wie auf der Hinreise, fand nun die Vegetation wesentlich üppiger | 
und erbeutete vornehmlich bei Aksu zahlreiche Mylabris, Chrysomeliden, 
Cureulioniden Elsteriden, Cerambyciden sowie den prächtigen Malachius > 
Faldermanni (?) und zwei neue Cisteliden. 

‚Die dann nordwärts nach Nucha und von da am Fusse des Haupt- 
gebirges über Sakatali eilig vorschreitende Reise liess erst bei Muganlo 
am Alassan durch augenblicklichen Mangel an Postpferden Zeit genug, 
um an dem dort hohen, steilen und zumeist mit dichtem Gebüsche 
besetzten Uferabhange zahlreiche Blatt- und Blüthenkäfer zu erjagen. 
Die aus dem Kaukasusgebiete bisher wohl noch unbekannte es | 
morio war da besonders häufig. r. 

Der letzte Reisetag (von Signach bis Tiflis) und die wenigen Tage Ei 
des erneuten Aufenthaltes in Tiflis gingen für das Sammeln fast völlig a 
verloven, da ein wnglücklicher Sturz aus der Telega mich zu sorg- a 2 

fältiger Schonung meines erschütterten Gehirnes nöthigte, iR; 

Die nächsten 3 Wochen verbrachte ich wiederum als Gast Radde E 
‚in Borshom, das in. einem herrlichen, reich bewaldeten und vom Kur ni 
durchflossenen Engthale des trialethischen Gebirges gelegen, genügende 

Grundlagen für die Existenz einer reichen Käferfauna bietet, Zwar blieb er 

im Juni das Forschen nach echten Oarabus erfolglos, doch entschädigten 4 

dafür. Cicindela desertorum, Mastax thermarum, der am Kur- und” 
Borshomkaufer häufige, sehr übel riechende Chlaenius coerwleus und 

einige Exemplare der'wohl den benachbarten Gebirgshöben enfstammenden Bi 

... Nebria Schlegeimilchü, :Pristonychus cimmeräus und prebosus. Auf 2 

„einem entholzten Plateau wimmelten die zahlreich dort deponirten Ver- 5 

RU SDR EU der zum Hinnbaichen der daselbst geihilien. Bäume benutzten . 

a 

zZ 

m 

ausser Hühschen Peolaphiden und Ber irae auch bei Jinea 

Die sehr wasserreichen, reissenden Hauptbäche zeigten sich ‚dem vor 

kommen von Ochthebien, Hydraenen, Elmineu etc. Eu bonesin. u ingüns 



‚wir nur et, Srlreileie rken. 

tende Omias strigifrons. Die Versuche mit dem Fumigator blieben 

a ‚obwohl wie an nicht selten Kultogen 

eh nt ni Exempl, gefunden hatte. An warmen Abenden flog in 

e 2a 1 Luciola Mehadiensis. Von Cerambyeiden allein wurden 

Arten ı von Molorchus Ed X ae T ok Mira- 

moptera elegans und bovittis; sie allein würden genügen, 

I den Sammeltöpfen fand sich der aueh durch Laubsieben zu 

I en it nur der Akademiker Brandt vor Sehr als einem 

es, unter denen sich Thiere befanden wie A 

den Ruf eines Fundortes von seltenem Reichthum. zu 3 
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Sammeln an den zum Theil Re Abkängen und au rd R 

öden Höhe des rechten Flussufers unter viel Gewöhnlichem auch oe 
Pedilus, zahlreiche Amphicoma arctos und unter Steinen den Tarso 

eines prächtigen Dorcadion, Carabus maurus, Cleonus: guadrivittatus 

und Orysomela daurica, nebst Pedinus curtulus. 

In den letzten Tagen des Monats wırde dann gemeinsam mit den 

Herren Radde, Sievers, Dr. Morawitz, Dr. Fixsen aus Petersburg 

und Consul Brüning zur armenischen Reise aufgebrochen, die nur bis 

Alexandrapol zu Pferde, von da im „Fourgon* ausgeführt wurde, Von ° 

den Genannten wollte Radde vorwiegend Pflanzen, Sievers so ziemlich 

alles Uebrige, Morawitz Bienen und Hummeln, Fixsen Schmetterlinge, ° 

Brüning Münzen sammeln. 4 

Der Aufstieg bis zu dem auf breiter Terrassenstufe günstig liegenden 

:Dorfe Zichis Dschwari, und von da durch mächtige subalpine und reizende ° 

alpine Vegetation zu dem 2700 Meter hohen Passübergange des Zchra- 7 

Zcharos-mta verregnete ebenso gründlich wie der Abstieg zum armeni- 

schen Plateau und der erste volle Tag, den wir in dem am Tabizkhuri-" 2 

See gelegenen Dorfe Kisil-Kilissa verbrachten. Als einzige Beute dieser 

bösen Tage brachte ich den fast auf der Höhe des Passes aus nassom 

Moose geschüttelten neuen Otiorkynchus Schneideri. a 

Reicher zeigten sich bei der dann in's Werk gesetzten Braut ' 

die Abhänge des das Ostufer des Sees begrenzenden Schawnabad, obgleich > 

‚die bis zu den höher gelegenen Schafweiden üppige Flora noch von“ 

Regen triefte. Da fanden sich Liophloeus nubiculosus, Pholicodes FR 
 plebejus und Jarinus turbinatus, höher unter den Blöcken der Lav a 

halden Carabus eribratus, Otiorhynchus exilis und Kirschä und Omias » 

strigifrons; auch einzelne Exemplare von Carab, prasinus und Fe 

kini (2) wurden von der Gesellschaft da erbeutet. Auf den von Schafen = 

abgeweideten oberen Matten lief Carab. eribratus und einzeln Zrutr # 

chalceus und aurichalceus; an den in eingerissenen Rinnen der Gipfel | 

pyramide sich herabziehenden Schneestreifen endlich lagen unter Steinen 

mehrere Pristonychen, Nebria Schlegelmilchii und Otior. foveicollis, ä 

am Fusse der Schneestreifen in den Blattachseln von Verairum mehrfach” 
gefundener kleiner Aphiodius, dessen eigenartiges Vorkommen uns in inte 

essirte, kann leider in meiner Ausbeute nicht sicher nachgewiesen ve 

. Erst bei Achalkalaki konnte wiederum auf Fang ausgerückt wer n, 

doch boten weder die durch Canalisation überrieselten Flächen im TI | 
des Kirch-bulak noch die Brachen auf der Plateauhöhe "viel Besonc ve 

Ein Oylindronotus lugubris, zwei dort nicht seltene Pedinus und € 

Penthicus-Art bildeten das Beste in der Beute. | RE 

ir. N, 
» 



RE ehe: ich das Auftauchen eines, längst ersehnten, Car ab. 

| Humboldt, .der sich. res Annalen ge eine bodenlos durehfurehte 

‚ira e de Käferfauna; dngosen. beherbergen die mehr, seppemaeigen 

der u den Rinder: Ich fand da z.B. sahlföiche Harpaldel Ä 

en AH. a A en CR wovon- C. u Br zu 

1b en: Rhylirrhinus gibbus, gti ut massen- 

haft, anfüretendo Chrysomela diluta, ferner Oniticellus festivus, Onstis 

es. blieb trotz der wildesten Jagd, die er hervorrief, -Unienm., 

ener Ausflug nach dem Alagoes, dessen. völlige Ersteigung 

werden sollte, führte uns zunächst in das zum Nacht tquartier 

nn Gattungen Myorhinus und Eusomus sind besonders 

on. Bei dem am folgenden Tage ausgeführten Aufritt zur 

ho. nn; zunächst unterhalb der auf 2700 Meter zu schätzenden 

ie Bas haiee En und ra grossen ne a, 

Zeit. eine, ‚ hübsche Zahl nbeiwärig reiner REN prasinus 

mir ‚nur. da zu Gesicht gekommenen Eutroctes punetipennis, 

enige Exemplare von Butr.. laevigatus (?) ‚Infolge schlechter 

er a 34 # e « 

EN ” x a 
we a « 

r-Pp1 IR AV NN 

us, »O;  Damoetas und 0. ponticus, Onthophag. trochiscobius, 

5 syriacus und Saprinus amoenus. Ein von Fixsen gefundener 

von Alexandrapol mit Radde, Sievers und Fixsen zu Pferde 

Nr bereits am Abhange das riesigen Bergmassivs liegende 5 

chakh, in dessen Nähe kurze, in Tuff-- und Laveuströme | 

F  vegetationsreiche Thalschluchten eine quantitativ nieht 
itativ aber. 'hochinteressante Ausbeute ergaben; 2 prächtige 

und. ‚eintretenden Unwotters wurde der ‚Gipfel des Alagoes 
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nieht rreioh doch erklommen wir, nach mühsamer Passirah a Di 
falls von dem neuen Eusomus pulcher bewohnten ei, 
einen 3500 Meter hohen, unmittelbar an den eigentlichen Gipfeln 

anschliessenden Felsrücken, auf dessen nach NW, abfallender Hochfläche 

Otiorhynchus foveicollis etwas häufiger auftrat. 

An dem sodann verfolgten Wege nach Eriwan bot das durch wieder- 

holtes und anhaltendes Steckenbleiben unseres vierspännigen Gefährtes im 

leimigen Schmutze der „Kaiserstrasse“ uns als Nachtquartier aufgenöthigte - 

Bogos-Kjaesan in dem von uns zum Bivouakiren gewählten hochgrasigen 

Garten unter 4 zum Theil massenhaft auftretenden Omophlus-Arten 2 

neue Species und zahllose Mikrocoleopteren. 

Der vom Alagös ausgehende Tuffrücken, welchen wir am nächsten 

Tage überschritten, erwies sich als eine ausgeprägte Flora- und Fanna- 

Scheide, denn die Umgebung des in seinem Südfusse liegenden Dorfes 

Mastara trug bereits den vollen Steppencharacter; derselbe trat jedoch 

wohl noch deutlicher in der Thierwelt zu Tage als in der Vegetation, 

‚da die letztere durch die hohe Lage des Ortes, Ueberschüttung der Thal- 4 
flächen und Berglehnen mit losgewitterten Lavenblöcken und in dem 

Jahre herrschende abnorme Witterung beeinträchtigt schien. In hohem 

Grade auffällig war zunächst, dass hier Scorpione in Menge auftraten, 

denen ich bis dahin auf dem nördlicheren Theile des armenischen 

Plateaus vergeblich nachgespürt hatte; und dem Auftreten derselben 

entsprachen betrefis der Käferwelt Vertreter der Melasoma-Genera Dai- 

lognatha, Pimelia, Pachyscelis, Heterophilus und Penthieus, sowie 

Ateuchus puncticollis und mehrere Zabrus, 

Wir waren somit in das Steppengebiet des oberen Araxes einge- 

treten, spürten aber auch bei der Weiterreise noch Nichts von der sub- 

tropischen Reirheit des Himmels und der unerträglichen Sonnengluth, 

. die in normalen Jahren zur Sommerzeit dort herrschen ; vielmehr goss der 

Regen in Strömen bis zum folgenden Nachmittage, so dass wir uach einigen 
fast resultatlosen Versuchen erst in der weiten Ebene von Sardarabad 

‚zu einem erfolgreichen halbstündigen Sammeln kamen, das neben manchen 

. bereits bei Mastara erbeuteten Thieren weitere Steppenspecies verschiedener 

. Thierklassen, von Käfern besonders Calyptepsis, Mierodera, Tentyria, ® 

Acis, Pandarus und Blaps, dazu auch Pholicodes trivialis und das 
®schöne Dorcadion scabricolle lieferte. 4 

El 

e es 

Zwischen Sardarabad und Etschmiadsin wurde an dem Seohapareii TE 3 

posten Karasu gehalten, wo am Ararat-Massive niedergegangene Wässer i 

in reichen RR zu Tage treten und langgestreckte Belpuisnlgen u * 



n der x ern eine von de ‚Stappe basonartig ‚abstechende üppigere ind er 

Arten reichere Flora wuchert. re en 
Has Auch die Käferwelt repräsentirte eine solche Oase, unendlich reicher 

N Aula‘ die Steppenfauna umher und völlig von ihr verschieden, dazu aber 

auch mit, ‚seltenen Arten so ausgestattet, dass der Sammelplatz jedem = 

ferneren Reisenden auf das Dringendste empfohlen s sein mag. In Zeit 

einer reichlichen Viertelstunde wanderten da neben manchen andern braven 

Arten Chloebius psittacinus, Myllocerus damascenus, Cardiopkorws a 

% nigropumctatus, Sphenoptera Scovitzüi, Tychius Morawitei, eine neue 
Art: der von Tournier erst in Zt. aufgestellten Cureulionidengattung ) a 

Ida, ‚die neue Ba u Oarı PRORE, Bedelia angu- ne 

grösserer Bil in De ie Sanmoltasce. Bones unkchar. erwies. sich 

| ie N ichlige enenecheit von Etschrtadein, dem wohlge- | 

Den Sitze, des armenischen Rerolen, ‚wo wir einen ya > ag ee 

- 

rei BE Wapserkäfer, die ade. hler gemeine 2 sn, besonders massen- 
hsorn Keen a aufwiesen. k 

Ö 

er a Rainon and an. den Donachbarten Höhen fiendbr Onopordon- 

„ nter letztere uch in den a einer gelben t 

Mi iiha enge yr us-Arton hatten sich in verkehrt Sag 

na 2, f& 
h Ab Bu; a nähen. Vereines in Brünn XVT, Bd. Huhn ar ur N 
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Dolappiten ingfrssen, dası nur die Harn im 

um die doch so grossen und schhment Thioro zu entdecken, Hr 

Auf einer höheren Plateaustufe rasteten wir nochmals um zu 
2 ih, weil die Anwesenheit bestimmter Umbelliferen hoffen liess, 

 Saperda Scoviteii zu erjagen; es wurde auch wirklich eine Flügeldecke 

des seltenen 'Thieres gefunden, dabei jedoch blieb es trotz des emsigsten 

Bi, ' Suehens. Die mit Regenwasser erfüllten Blattscheiden der Umbelliferen 

Be enthielten mehrfach Anthazia diseicollis und unter den Steinen lag 

5 ausser kleinen Scorpionen Ditomus cordatus. ige ve 

Am nächsten Tage, den 18. Juli, gelangten wir an den Goktschai 

und suchten die vom Malakanendorfe Helenowka aus jenseit der dem See | 

Ei oentfliessenden Sanga steil ansteigenden, gut bewachsenen Gehänge ab; E 

IR da, auf dem letzten armenischen Sammelplatze, gelang es mir endlich 

er das specifisch armenisch -anatolische Laufkäfergeschlecht ‚Callisthenes ’ 

za erbeuten, leider nur in wenigen Exemplaren, Dazu fand sich dort a 

 Oortodera Beckeri, Pholicodes lepidopterus u. A., doch war im All- % 

gemeinen die Fauna arm. z 

Das Nachtquartier fiel auf die fast auf dem Passübergange A en h 

2300 Met. Höhe liegende Station Semenowka; der Abend war 50 frisch, | 

dass die Hände erstarrten, doch wurden trotzdem einige Carabus BEE; Bi 

| und in einem von reichlichem Pferdedünger gefärbten und wohl auch _ 

 erwärmten Tümpel neben ER RER Cyprinen ‚ale Helophorus I # 

= ‚gefangen. | er 9 

Se Die Weiterfahrt führte uns au engen Serpentinen schnell hinab | 

im das waldfrische Akstafathal, das zur Kurebene abfällt; wir erjagten A 4 

‚innerhalb desselben bei Tarstschai 2 Mylabris-Arten und die re 

il emisderg ie .,„ dazu in durch TE am lussufer. en 

 standenen Tümpeln unseren Gyrinus natator und Parnus lutulentus, x 

Bei der Station Akstafa erreichten wir das Thal des _ Kur, dossen 

Fläche infolge der in jenem Jahre herrschenden ‚abuormen Danbeneun 

og ae cin: undi in he Einsenkungen a Tümpel en rg 

| es Eiwa. 15 Keule; Meilen. mussten re werden, um 2 

das Eindziel ‘der Reise, an dem Tage zu erreichen, so blieb denn“ w 

= Zeit zum Sammeln übrig, doch ‚flogen ein Adoretus und ein 

Hr nicht von mir ' erbeutete Art Epicanta zu 



“ sro Ar echte Carabus de Kran‘ ie schlamecrineims, 0. ri. 

N cumanus und ©. Diseriatus lieferten, während 3 weitere C. septem- N 

earin.. unter Steinen und Holz und C, Renardi bei der Burgruine u 

Gorgosziche in Moos erbeutet wurden. Vorher waren in 15 Jahren 

arch zuletzt 3 Sammler in Borshom überhaupt nur 5 Caraben, worunter 

rd due 6 ne ee En a die en in dem 

sche a an Eilmis en den höchstseltenen Duponkilus: en 

Dazu Ahımärinien an den gefällten und geschälten Stämmen auf dm 
früher erwähnten a in en Zahl on a 4 an 

in Badde s Garten Br Es ist in en Orade: ee dass 

rei der Söhne des Grossfürsten- Statthalters Michael, welche während des “ 

ers in  Borshom weilen, eifrig Insekten sammeln; einer von imn 
s eciell den Käfern nacl. Wir wurden eingeladen, die von ihnen : 

In Sammlungen zu besehen und fanden in denselben eine Anzahl 
B.. in Borshon beobachteter Arten. 

Ray, N = eN 

er vom Orte, in Angrif, die sich jedoch leider als el Be . 

| .@ Fymnopleurus flagellatus bedeckt da, wie is yphus in Be: 

zu Honderten alle V erdauungsreste, | EN. KERN 
“ 2 
et desselben Due bestellten wir in Achalzich die Pferde Far ee 

y* er { HR 
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Meter geschätzten Schambobell, an welcher sich ansser mir SR 9 
und Fixsen betheiligten. Wir ritten bis zu den wenig unter % 

‚ der Gipfelhöhe stehenden Zelten muhanmedanischer Kurden empor, in 

deren. Nähe ich fast erfolglos kätscherte und Steine wälzte, Darauf 

. wurde, der Bergrücken überschritten und bald eine kleine Thalstufe er- 

reicht, die ihres üppigen Graswuchses halber den in Achalzich stehenden 

. Kosaken als Heuschlag dient. An dieser Stelle hatten Radde und 

 Bievers bei einem früheren Besuche des Schambobell zahlreiche Carabus 

Humboldti und fast zahllose Kutroctes angetroffen; unser durch mehrere 

Stunden fortgesetztes, angestrengtes Forschen ergab jedoch nur eine 

geringe Zahl des €. Humboldti, einige O. cribratus und varians ein 

einziges Exemplar von Eutroctus aurichalceus sowie einige Glyptopterus 

Schoenherri. Ich muss dahingestellt sein lassen, ob die günstige Zeit 

bereits vorüber oder ob die Hochgebirgsfauna durch das abnorm feuchte 

Wetter jenes Jahres geschädigt war. Das Kätschern in der üppigen 

' Vegetation ergab ebenfalls so gut wie keinen Erfolg. Einigen Ersatz 

für diese schwer getäuschten Hoffnungen gewährte der beim Abstieg in 

Mehrzahl gekätscherte neue Athous Schneideri. 

Der nächste Vormittag konnte noch zum Sammeln in PR unmittel- 

baren Umgebung von Achalzieh verwendet werden. Da sich der zum 

Potzchowtschai abfallende untere Bergabhang, an dem die Stadt sich auf- 

baut, sehr ‘öde zeigte und nur an zufälliger Fundstätte den seltenen @eo- 

Irupes Amedei und einige Histeriden lieferte, stieg ich in ein durch Canali- 

sation fruchtbares Gartenland, das in ein enges, vom Schambobell herab- 

kommendes Thal eingebettet lag, und kätscherte und klopfte da ein ziemlich 

_ artenreiches Material, in dem sich eine Anzahl Leptura Jaegeri befanden. 

Die Weiterreise brachte uns noch an demselben Tage zu dem in 

einem hochromantischen Thale des achalzich-imerethinischen Scheide- 4 

gebirges etwa 1300 Meter üb. M. liegenden Badeorte Abastuman. Der 4 

in dessen Thalgebiete am folgenden Morgen unternommenen Exeursion, { 

die einige. Carabus ceribratus und varians, Glyptopterus Tacunosus, je 

Timarcha Hummeli, und neben Aromia rosarum unseren Spondylis 

| buprestoides erbeuten liess, setzte bald strömender Regen ein Ziel. Am R- 

nächsten Tage führte der grösste Theil der Reisegenossen eine Tour zu E 

dem über 2000 Meter hohen Sekarpasse aus und sammelte in der fast = 

unmittelbar unter der Passhöhe auf der Südseite. befindlichen, vornehm- 
lich aus hohen Umbelliferen bestehenden Vegetation ohne grossen Erfolg. 

Auf der Höhe wurde ein Exemplar von Bhtroelus heros, in einem 

Baumstumpfe unser Senodendroen gefunden. Die Bückreise keys Borshom 

bot zum Sammeln keine Gelegenheit. | % 
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kleinerer Käfer, die jedoch sammt der Flasche aus dem Zimmer des 

„Hotels“ spurlos verschwunden sind. Ich bedauere besonders den Verlust 

eines mit breiter sebwarzer Binde auf den Flügeldecken  gezierten 
Spercheus. 

Erst während des 12tägigen Aufenthaltes in Constantinopel bot 

sich nochmals Gelegenheit nach Käfern auszuschauen, doch zeigte sich 

die Jahreszeit entschieden schon zu sehr vorgeschritten, so dass nur 
einige Ancylochira Cupressi in der Nähe der von den Lärven dieser 

Species siebartig durchlöcherten Cypressen der türkischen Friedhöfe und 

eine Anzahl Pedinus, Uhrysomela etc. unter Steinen auf den Höhen bei 

Scutari erbeutet wurden, 

Die zumeist trocken aufbewahrten Käfer, welche ich auf der kück- 

reise bei mir führte, zeigten sich bei Er‘ffuung der Schachtelu- fast 

sämmtlich gut erhalten; die von Baku aus nach "Tiflis gesandten Sachen 
hatten dagegen, als sie in Dresden ankamen, zu einem grossen Theile 

stark gelitten, da die Kiste zunächst in einer Karavanserei in Tiflis 

längere Zeit stehen geblieben und daun wiederum au der russischen 

Grenze bei Wolodshisk halb geöffnet 3 Monate lang schlecht aufbewahrt 

worden war. Das Gepäckstück hat zur Reise von Baku nach Dresden 
volle 9 Monate gebraucht. 

ne = £ # D y; Ri a 

löchern im Kronsgarten mit dem Wasserkätscher eine hübsche Zahl 

7, 



nes in tin durch seinen knätigen Secretär Herrn Prof, and der- 

eitigen Rector G . Niessl v. Mayendorf, meines Freundes H. Reitter 

eh Sr, zes er wirklichen Staatsraths ie Dr. Henard 
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aber fand ich hier auch meine erste neue Art, der Arthrolips 3 
gatus Reitter und auch sonstiges Bessere, Die Proletarierinu Typhaea 

fumata aber machte sich am meisten breit. 

Vor der Rhede von Poti, am Ausflusse des Rion, übernimmt es 

gewöhnlich ein kleinerer Dampfer, Personen und Waaren über die Barre 

nach dem Lande zu überführen. Einige Stunden später dampfte ich 

bereits mit der Poti-Tifliser Eisenbahn durch die Sümpfe der Rion- 

' Niederung, das kolchische Tiefland,-über den Suram-Pass, meinem vor- 

läufigen Ziele, Tiflis, zu, woselbst ich gegen Mitternacht ankam, und 

nach einigem Uimherirren in der Stadt im Hotel d’Europe abstieg, 

Derselbe anormale Witterungsumschlag, der meine Reise se un- 

verhältnissmässig lange. aufgehalten, war auch hier eingetreten und in 

Folge dessen die Luft rauh und kalt und die umgebenden kahlen Berge 

mit Schneeresten bedeckt, ein hier um diese Zeit, Ende März, sehr 

seltener Fall. Die nächsten Tage hielten mich in Tiflis zurück. 

Die freundlichste Aufnahme fand ich in der Familie des Direc- 

tors des kaukasischen Museums, des Heren Dr. Gustav Radde, dem 

bekannten Naturforscher und Reisenden, dem besien Kenner der 

- Kaukasusländer. Aber nicht nur das liebenswürdigste und freundlichste 

Entgegenkommen in seinem gastlichen Hause, sondern auch die aus- 

giebigste und werktbätigste Unterstützung in jeder Hinsicht, während 

der ganzen Dauer meines Aufenthaltes, wurde mir von seiner Seite in 

so hohem Masse zu Theil, dass ich uicht anstehe zu sagen, dass, wenn 
es wir überhaupt gelungen, zu unserer Kenntniss der ER 3 

des Kaukasus und seiner Dependenzen ein kleines Theil beigetragen zu ° { 

haben, mir das zum grössten Theile nur durch die Mitwirkung und 

Unterstützung dieses Herrn ermöglicht wurde, a 

Auch von Seite der russischen Behörden hatte ich 0 immer, 4 

wo ich dessen bedurfte, des besten Entgegenkommens zu erfreuen, und - 

werde ich immer mit Vergnügen und Dankbarkeit so vieler Beweise der 2 

grössten Dienstbereitwilligkeit und noch mehr der Zeichen der uneigen- _ 

 nützigsten Freundschaft, die mir in der. herzlichsten : Weise entgogen- | 

gebracht wurde, gedenken. 3 

| Bei dem Umstande, dass mir die Konntuise der russischen Sprache er 

ganz abging, baute ich für den Anfang meinen Plan auf das 

ESENSERN wolle, 

Mein erstes Standquartier war demnach die Kon Hlisabe 1a 

woselbst, ich mit einem von dort bestellten Bauernwagen am 4. A] 



a orkerrschenden Waldbäume sind die Biehe und Buche. Der Ki 
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las en Nach Süden flacht es sich 

PERS und ie an der 8 Werst entfernten und von Nor dwest 

Algeth in eine ungesunde fiebererzeugende Ebene über, die 

unmitt barem Zusammenhange mit der Kura- Niederung. steht. . Der 

en der Umgebung ist Alluviallehm und Konglomeratgerölle. In der 

des Puch der Fa aber, den ebeneren 'Theilen, schwarze 

{ a z aneen 1842 er 45 der ne und N unseres 

nes De Kolenati auf dessen Reisen im Kaukasus war. Ich 

alle ‚gegebenen Verhältnisse möglichst auszunützen. Das 

wi, die ‚jetzt noch feucht liegenden Steine, Rindenschälen 

Ich fand hier ‘zuerst den grösseren. Theil. der neuen. 

und die interossantosten Ameisenkäfer. Da in dem nach- : 

ia Soldsienlager a früher der beliebteste Sommeraufenthalt 
# 
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der Tifliser, 3800 Fuss hoch a war verschiedener zngtneiiger 

nach Katharinenfeld, der grössten und reichsten der deutschen Kolonien 

ich ihn auf einen dreitägigen Aufenthalt in einem Theile dieses Waldes 

sogleich an Ort und Stelle behauen liess, hatte ich Musse: genug, Rinden 

a in 
| Mn 

Umstände halber unfruchtbar. 

Am Ostermontag den 26. April benützte ich eine Gelegenheit um 

in: Transkaukasien, zu fahren. Der Weg führt in rein südlicher Richtung 

durch die brückenlose Algeth und über ein namenloses Plateau bis zu dem 

tatarischen Dorfe Arachli, von da westlich nach Katharinenfeld. Es liegt 

an einem fischreichen Nebenflusse des Chram, an dem im Jemlekli 

Gebirge entspringenden Muxschaweri 1630 Fuss hoch in einer land- 

schaftlich schönen, sehr fruchtbaren Gegend, ist jedoch im Sommer und 

Herbst nicht fieberfrei. bie Ansiedler erfreuen sich durchwegs eines 

nicht unbedeutenden Wohlstandes, ER. IQ Folge des immer 

wasserreichen Muschaweri, mit weleu....0= is. 22. .27°.7% Wein- 

gärten, ihre TERREREBORTERERT, ganz iäah Bedari „cHwoserit Können. 

Ihr Wein gilt als der beste und stärkste und erreicht in Tiflis die 

höchsten Preise, mit Ausnahme des kachetinischen, welch” letzterer un- 

bestreitbar den ersten Platz unter allen kaukasischen Weinen einnimmt. 

12 Werst südlich von hier, an der alten Strasse nach Alexandrapol, 

am Anfange des Bolnisthales, mitten im prächtigen Walde finden wir 

das grossartig angelegte, von Deutschen gegründete und geleitete Eisen- 

werk Tschattag, das erste und einzige im Kaukasus. Leider fing dieses 

Unternehmen an zu kränkeln ‚bevor es noch zu rechter Kraftentwicklung 

gekommen war und ging in den letzten 2 Jahren ganz zu Grunde. Die 

prächtigen weit ausgedehnten Wälder sind ein sehr ergiebiges Jagd- 
gebiet, denn es tummeln sich hier Hirsche, Rehe, Gemsen, Wildschweine : 

und Bären in Menge. Die Gemsen besonders und Rehwild sind zahlreich. 

Die erstere lebt hier keineswegs wie in Europa in den höchsten Höhen ;: 

unzugänglicher Gebirge, sondern theilt sich mit dem Hirsch und Reh 

in den Wald. Die Berge sind mässig hoch und bis hinauf bewaldet, 3 

da sie wenigstens hier nicht über 4000 Fuss erreichen. Der u E 

meines biederen Wirthes, des Herrn J. G. Speiser folgend, Re 

und während er mit den .mitgebrachten Zimmerleuten Bäume fällte, und.” 

zu schälen, Moss, vorzüglich aber in einer finsteren Schlucht am Bache 

angeschwemmtes Laub und Genist zu sieben. Von der sehr reichen Aus- 

beute dieses Ausfluges an Möeros ist mir leider in der Folge der re 
Theil verdorben. Dieser Waldtheil ist Gemeindeeigenthum, vor Kurzem cu 

erst durch dieselbe um einen äusserst billigen Preis von einem der zahl- fe 

reichen und immer geldbedürftigen einheimischen Fürsten erworben. B 
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sses zu ihr herauftönt. Das Hochpiateau von Zalka, nach Be 

eichnamigen in dessen Mitte gelegenen Orte so genannt, wird in Ba, 
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über. Nach Westen und Süden verläuft es in allmäliger Steigung in dem 
auf ersterem im rechten Winkel stehenden vnlcanischen Meridian-Gebirge 

mit seiner in einer Linie von Süd nach Nord stehenden Reihe er- 

loschener Vulcane und in die mit dieser Vulcanreihe fast parallelen 10000 

Fuss übersteigenden, zum selben System gehörenden Jemleklikette. Zwischen 

diesen beiden liegt in einer muldenförmigen Einsenkung 6856 Fuss über 

dem Meere der Toporavan-See mit einer Länge von wenigstens 12 Werst 

und 6—8 Werst Breite. Die östlich dem Plateau vorgelagerte Kette 

von Beden und das sogenaunte Chramgebirge, ebenfalls vulkanische Er- 

hebungen, übersteigen kaum 6000 Fuss. Zwischen diesen beiden letzteren 

hindurch geht der von Osten kommende, über Bjeloi-Klutsch führende 

immer ansteigende Weg nach der Hochebene. Bis zum Rande des 

Plateaus begleitet uns der Wald. Hier aber setzt er unvermitteli ab 

und schon in einer Höhe von 4—4500 Fuss an sehen wir keinen Baum 

und Strauch mehr; alles nur Grasländereion und zwar die üppigsten 

und schönsten Weiden mit subalpiner und höher hinauf ‘älpiner Flora, 

Die niederen besseren Theile dieser Hochebene sind verhältnissmässig gut 

bevölkert und bebaut. Die höheren werden nur als Weideland bemützt, wie 4 

denn hier überhaupt auf die Viehzucht das weitaus grössere Gewicht 

gelegt werden muss. Die Bewohner sind zum grossen Theile aus der ° 

Türkei stammende Griechen, die sich im ganzen Lande als Maurer a 

Steinarbeiter verwenden lassen, ähnlich wie bei uns die Italiener, dann = 

Armenier, Grusiner und Tataren. Den Sommer über, sobald wur der 

Schnee auf den Bergen zu schmelzen beginnt und die ersten a 

sprossen, bis in den Herbst hinein weiden unzählbare Heerden von Fett- 

schwänzen, weniger von Kühen und Pferden die saftigen Alpenpflanzen er. 

ab. Diese Heerden gehören fast ausschliesslich den Tataren der Ebene, 7 

welche nach der Bestellung der Felder im ersten Frühjahr ihre Dörfer 

verlassen und dann mit ihrem ganzen Eigenthum und ihrer Familie auf) ' 2 

den Bergen unter Zelten wohnen. In den Dörfern bleibt oft gar Niemand | 

‚zurück, meist aber versehen wenige alte Frauen oder Männer den Wach- 7 | 

dienst, die dann und ‚wann kurze Besuche von ihren Angehörigen je 

kommen alle disponiblen Kräfte herunter aus der frischen Bergeslaft in. 

die fieberschwangere Niederung um die Feldfrüchte heimzubringen und + 

entfliehen abermals, um alles Uebrige erst im Winter zu besorgen. 

Einen der glücklichsten Punkte für meine Zwecke hatte ich 

der Wahl von Alexanderhilf als Standquartier getroffen. Am ! nde 

des Plateaus über der bewaldeten Schlucht in 5077: Fuss oo ho 



gt dioser Platz alle, unschegsweniken. Bedingungen in 

unkte.. -Binige Schritte nach Osten führten mich in dichten Wald 

ungen, so. hatte ich die Steppe vor mir bald als Wiese oder Weide- 

ae unterbrochen von ua aber Rbaie: u eines Baum- 

/ a bit war das ganze Dorf um ein In akanhansiren, | 

ich. endlich bei einer gutmüthigen Frau Aufnahme fand. 

‘ Besonders war ich erfreut, dass ich hier endlich in dem schon 

sehnlich erwarteten Carabenland. angekommen war, denn ich habe 

hältnissmässig kleinsten Raume gefunden. 

Am 7. Juni miethete ich. Pferde und einen Führer, und ritt nach 

ans dem Westen mit seinen Schneefeldern zu mir herüberwinkenden 

on a höchsten Punkte ( eines en aus, den. auf alen en von 

an Ende. aber liegt das ee Tambowka, 

ich, trotzdem ich mich Se verständlich Rachen ae 

Gutnnihigkit allein, sondern in Hole. eines ” nicht aus. 

“9 zerreissen eolen unter Ay Wa halle, ner 

t, nie. einen. Hund abzuwehren und noch weniger zu schlagen. 

och muss man sich wohl hüten den Kötern ernstlich etwas zu 

1 hun, wenn man sich nicht der Rache ihrer ser ‚halbwilden 

ne den Fluss. hinab, wendete ich. ‚mich aber nach den anderen. 

\ und in. der Nähe die meisten Angehörigen dieser . Gattung auf dem 

[oc gehirge: Die Entfernung ist nicht sehr gross, etwa 30 Werst, 

mer sanft ansteigend in der einförmigen Steppe, so dass man ganz 

i big‘ in die Höhe von 8000 Fuss hinaufkommt und da plötzlich. 

bei dem letzteren nicht immer bewenden, sondern greifen auch 

‚Und dabei haben vor allem die Tataren noch die liebenswürdige 



"und in den ungünstigeren und gefährlicheren Gegenden Transkaukasiens 

' aus Erdwohnungen bestehenden Auls der einheimischen Völkerstämme 
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rücksichtslosen Gebrauch zu machen. Hier in Tambowka RA oh Je 

mann nur mit einem langen Stocke bewaifnet durch das Dorf schreiten. ° 

Die Hunde respectiren also nicht einmal ihre eigenen Dörfangehörigen. 

Diese Stöcke dienen aber bei Leibe nicht zum schlagen, sondern man 

hält sie nur hinter sich, und macht Hin- und Herbewegungen. Die 

Wuath der Hunde concentrirt sich nun auf denselben, und sie suchen 

das Ende mit ihren. scharfen Zähnen zu fassen, während sie dem Träger 

nicht mehr so nahe kommen. | 

Die Duchoboren (Geisteskämpfer) sind, mit mehreren anderen Sec- 

tirern wegen ihrer religiösen Anschauungen aus ihrer Heimat verbannt 

angesiedelt worden. Sie halten aber fest an ihren angenommenen 

Meinungen und haben von den anderen Russen sehr verschiedene Sitten 

und Gebräuche. Kirchen und Priester gelten als überflüssig und werden 

beide in ihren Dörfern nicht geduldet. Das alte Testament sieht bei 7 

ilınen in besonderer Achtung und legen sie sich dasselbe oft sehr ab- 7 

weichend von der gewöhnlichen Auffassung aus. Ihren Kindern legen ” 
sie selten Heiligennamen bei, besonders den Mädchen z. B. Baraschka 

(Schäfchen). Ihre Frauen leben in ziemlicher Abhängigkeit von ihren 

Männern, obwohl sie alle einer Frau, einer Abkömmlingin des Stiftors 

ihrer Secte als einer Prophetin willig gehorchen, Die ehelichen Bande % 

sind sehr locker. Im Uebrigen leben sie friedlich und sind ganz brave © 
Leute. Ihre Dörfer zeichnen sich zwar noch nicht dureh. übertriebene 

Reinlichkeit aus, machen aber doch im Vergleiche zu den meist nur 

einen verhältnissmässig vortheilhaften Eindruck. Da es hier ganz und 
gar an Holz mangelt, bereiten sie sich ein Feuerungsmaterial aus Kuh- 

dünger, der mit kurzem Stroh durchknetet und dann in Ziegelform gebracht _ 

an der Luft getrocknet wird. Der See ist reich an edlen Fischsorten, 

besonders der Lachsforelle (Trutta lacustris) von welcher ich wahrhaft 

riesige Exemplare gesehen habe. | Rn 

Die östlichen Abhänge der nun schon längst erloschenen Vulkane, 

des Godorebi mit 10465 Fuss und des grossen Abul mit 10700 Fuss 
boten mir ein sehr ergiebiges Sammelgebiet, besonders in Bezug auf 
Caraben, von denen Calleyi, Humboldti und maurus die am zahlreicl sten 

‚vertretenen waren. Dieselben Verhältnisse zeigte der nördlich von Tan m 
bowka und dem See gelegenen Daly-Daglı (Verrückter Berg). Am dritt 
Tage, den 9. Juni ritt ich „reich beladen mit der Beute“ wieder r 

der deutschen Colonie zurück. Am 13. und 14, Juni war Pfingten u 

ich benützte die Feiertagsruhe, da Exeursionen nicht ES raren | 5 
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gedehnte Hochplateaus zu bilden, die sich in sanfter ng 2 

den Fuss des Hochgebirges ausdehnen und in dasselbe übergehen. Diese 
Br Hochebeuen, 5—7000 Fuss hoch, sind nur gotheilt durch die vom ar \ 

kamme in fast durchwegs paralleler Richtung herabkommenden Gewässer, ; 

: die sich im Laufe der Zeit tiefe wilde Risse gegraben haben, bei ihrer 

schweren Zugänglichkeit und der Unbewohubarkeit ihrer Umgebungen 

ein-sicherer und beliebter Aufenthaltsort für Bären, Wölfe, zahlreiche” 

Füchse, aber auch wilde Schweine, Hirsche und Rehe, welche gerne aus 

den ausgedehnten nahen Wäldern herüber wechseln. Das Hochgebirge 

selbst ist nicht felsig und unwegsam, sondern die höchsten Punkte sind 5 

"abgestumpfte Kegel, riesige Kuppeln, bedekt mit einer Schichte frucht- 

barer schwarzer Humuserde, das Verwitterungsproduct früherer vulkani- 

scher Ausbrüche, und mit geringen Unterbrechungen über und über 

bezogen mit einem buntfarbigen Teppich kleiner hochalpiner Flora. 

Hier in diesem sonst verödeten und einsamen Winkel der Erde 
ist es dem Fleisse und der Ausdauer eines thatkräftigen, intelligenten ° 
Mannes gelungen ein Werk zu schaffen, das den gerechtesten Anspruch 

anf vollste Anerkennung erheben kann. An der Stelle, wo vor noch 

nicht ganz drei Lustren nur finstere Erdlöcher einem trägen in Schmutz | 

und Unrath verkommenden Trogloditen-Geschlechte zum Aufenthalte 

dienten, leben und wirken jetzt fleissige Hände, steht ein europäisches 7 

Anwesen, das schon durch seine äussere Erscheinung dem au den An- Br 

blick von Verkommeuheit und Armuth gewöhnten Reisenden frendiges 
Erstaunen erregt, ihn wie ein Gruss aus der fernen Heimath anmuthet, 
Den hier gegebenen Vorbedingungen nach, als einem wahren Eldorado 
für Wiederkäuer, gründete der jetzige Besitzer Herr v. Kutzschenbae 6 

unterstützt und gefördert durch a nie ao Regierung eine Muster- 

viehwirthschaft, welche die erste und einzige ihrer Art im Lande i r 

und deren segensreiche Einflüsse auf diesen Zweig der Landwirthschaft” 
Sich immer mehr und mehr fühlbar machen. Die nach den Anforderung < 

des jetzigen hohen Standes aller Zweige der Landwirthschaft erl n 

Stallungen beherbergen eine Heerde von an 300 Stück Rindvieh, die « 

interessante Mischrage bildet, entstanden durch Kreutzung einer mitt 

grössten Schwierigkeiten importirten Schweizerheerde und den n- 

heimischen Racen. Solchergestalt verbindet sie die Vorzüge der :dier 1 ” 
ersteren mit der- grösseren Widerstandsfähigkeit der letzteren gegen 

hier zu Lande nie ganz erlöschenden Seuchen. Eine in grossem Styl 

angelegte sich fort und fort ausdehnende Bienenzucht ist ebenfalls 2 

dazu angethan, ausser dem Nutzen für den Besitzer selbst, unter di 

näheren und entfernteren Landbeyölkerung: ‚den Sinn für eine ration e 
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m In wie Gen henbsichtiet; re ich in der heissen und ee 

“ eaese verbleiben. Doch wurde ich. in dieser Zeit durch IR, Rn ” 

iyeraöment un en am 19. in der alten Tatarenaad £ | 

‚ jetzt Elisabetpol genamt, nn 2 Ä . 
° Entfernung von Tiflis beträgt 180 Werst.. Der Weg führt ee 2. 

ZBRRONEDE, in bald en oder Ener Nähe des Re; 

ee Alpe ihr monotones Aus. das sich sogar as 

| baren a bis zum wahren Wüstencharakter en Endlich 

a Walkeuen an ‚Moscheen und Erlen kommt 

jentrum, ‚dem Bazar, immer näher, bis man plötzlich in Mitte 

nsten Getriebes steht, ohne doch eigentlich bisher etwas von i Er 

b geschen. zu haben. Die Häuser mit den flachen Erddächen _ 

orliebe so wenig als möglich an die meist enge Strasse LORZE ES 

ndern hinter einer Mauer verborgen im Gar ten. Stehen sie ER 

er Strasse, so sind sie gegen dieselhe fensterlos Ausser dem Br 

d der Hauptstrasse ist tagsüber wenig Leben zu bemerken. | Bu 

uf diesen letzteren kann man fast nur Männern begegnen, ER, 

‚sieht man eine tief verschleierte weibliche Gestalt in ı kurzen. ER 

natunforsch vor ;einen in Beünn ww. Bd. r\ SR 



‚wird hier gesorgt. % 

' einem tausendfach verzweigten Canalnetz üherstrickt, in welchem immer 

Pantoffeln mit enorm hohen Absätzen scheu vorübersehleichen. Die Stadt x 
liegt am wasserreicheon Gandscha-Tsehai und zerfällt in mehrere Theile, 

den. Bazar, das tatarische, das armenische Viertel und die Festung. 

Der Bazar, hier wie wohl überall im Oriente, das Herz des 

öffentlichen Lebens, ist ein grosses Viereck, dessen zwei Längsseiten und 

eine Querseite von tatarischen und armenischen Buden gebildet werden, 

an die sich nach rückwärts grosse Karavausereien anschliessen, während 

dio vierte Seite die zweithürmige schöne Moschee und einige Häuser 

von halb europäischem Aussehen bilden, in welch’ letzteren vorzüglich 

die Producte des Occidentes feilgeboten werden. 

Der ganze Platz ist umrahmt von Alleen der prächtigsten Platanen 

(Platanus orientalis), deren blätterreiche dichte Kronen in einander- 

greifend' einen erquickenden Schatten werfen. Sie überragen um das 

4- bis 6-fache die Wohnungen der Menschen und ihre Stämme erreichen 

einen unglaublichen Umfang. Unter, ihrem Schutze drängt sich zwischen 

den Buden und den vor denselben aufgethürmten Haufen Früchte aller 

Art die Menge, um zu kaufen und zu verkanfen, zu schreien und zu 

feilschen, lebhaft zu gestikuliren oder auch ganz ruhig zu sitzen oder 

zu liegen, um zu rauchen und zu schauen. 

Die Buden und Häuser des Bazars sind sämmtlich nach dem Platze 

offen und findet die ganze Handtirung in denselben vor aller Augen 

statt. Allerlei Handwerke sind da vertreten. Neben dem Kaufmann 

oder Krämer der Schuster oder Schneider mit seinen Gehilfen, fleissig h 

Hammer und Pfriem oder die Nadel handhabend, der Schwertfeger und. 
Waffenschmied neben dem Kesselflicker, dazwischen Barbierstuben und j h 

dann und wann ein Kaffeehaus, wo die Gäste anf Teppichen auf dem 

Boden sitzen und „Damma“, unser fälschlich sogenanntes Damenbrett, 7 

spielen, weiter der Fleischer, der Bäcker, der. den ganzen Tag beschäftigt 

ist und Garküchen, in denen wie bei den Phäaken „immer drehet am 
Herd sich der Spiess“. Kurz für alle Bedürfnisse ‘des Leibes und Lebens 

# 

Die ganze weit ausgedehnte Stadt mit all’ ihren Gärten ist mit > 

lebendiges Wasser fliesst, das jedem einzelnen Baume zugeführt werden ” 

kann. Im Flussbett selbst, das den tatarischen vom armenischen Stadt- 

theile scheidet, ist oft nicht ein Tropfen Wasser zu finden, weil alles 

oberhalb der Stadt in die Canäle gezwängt wurde. In allen Ga 

längs der Rinnsale stehen Bäume, zumeist Platanen, aber auch Pe 

Weiden und Maulbeerbäume (Morus tataricus). Ueber. insg Garten- 



de E nekclichen Holhen Blüthen in dem dunkeln Grün. 

N eh Werst südlich von Blisabetpol liegt auf dem Steppenplateau 

hohen ‚Ufer des Gandscha-Tschai die alle ig nn u 

hut sch. von Jahr zu Jahr en aus. In ihrem Aeusceron schon er 
» 

im .d Plätze ü An Sinn für das hair und für Comfort, immer eine 

lg von Einsicht und Wohlstand. Die Colonisten sind gutmüthig, 

gastfreundlich und. überragen an allgemeiner Bildung und an Sinn für 

Me ung und Pilege der rein geistigen Interessen alle anderen. Ein grosser 3 = 

"heil der jüngeren unter ihnen sind Handwerker und unter diesen sind Er 

ge esonders die zahlreichen Schmiede und Wagner, welche durch die 

abr kation von schweren Leiterwägen mit Planendach sich einen Ruf 

Pwor Jen. haben, und zu denen sie das Modell aus ihrer würtembergischen 

nat mitgebracht. Auf allen Strassen des Landes, von Baku bis 
er Poti, von Erivan bis Mana et man we 
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a ste n wir am Füsse der ersten Vorberge des reizenden armenischen 

ieh rg0s m. welchen ar die Be schon ende Be 
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ur 
BE 

tort leder am. 10. September an. Diese Strecke von 300 

am mir wieder recht ermüdend und unangenehm vor. Man ist SERTH 
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'nirgends auf den Empfang von Reisenden vorgesehen.‘ ir fehlt ee 

nicht an Duchans und Karavansereien. Aber einen Ort, der nur entfernt 

an einen bewohnbaren Raum erinnerte, gibt es nicht, Man ist immer 

gezwungen, unter freiem Himmel zu kampiren. Ja man muss sogar 

froh sein, wenn man einmal ein Stückchen Schaffleisch oder etwa ein 

Huhn bekommt, und auch da muss man oft erst eine förmliche Jagd 

mit Krütteln und Steinen anstellen, bis es gelingt, 80 ein armes geäng- 

stigtes Thier mit diesen primitiven Wurfgeschossen zu erlegen. Das 

Schaffleisch von den im ganzen Kaukasus fast ausschliesslich gezüchteten 

Fettschwänzen ist wohl viel schmackhafter und gesünder als das unserer 

‘einheimischen Schafe und wird es noch mehr durch die fast einzige 

gebräuchliche Zurichtung als „Schischlik* (Spiessbraten); indess kann 

man’s doch auch herzlich satt bekommen, wenn man es längere Zeit 

ohne andere Abwechslung geniessen muss. Nicht so die Einheimischen, 

die es Jahr aus Jahr ein mit immer gleichem Appetit verzehren. 

Mein jetziger Aufenthalt an diesem gastfreundlichen Orte sollte 

eigentlich nur von kurzer Dauer sein, doch blieb ich mit Ausnahme 

einer achttägigen Unterbrechung, die ich wieder am Chram verbrachte, 
bis zum 1. November. Bei der vorgeschriitenen Jahreszeit war meine 

Ausbeute an beiden Orten eine mässige aber immer noch lohnend, besonders 4 

mit dem Siebe. Als ich ‘endlich aufbrechen wollte um nach Tiflis in's 
Winterquartier zu gehen, machte mir der Herr Baron den Vorschlag, * 
lieber bei ihm zu bleiben, um da zu überwintern. Da meine etwaigen 7 

Bedenken über eine zu weitgehende Ausnützung der: Gastfreundschaft R. 

durch die Art und Weise dieses Angebotes und durch mein Verhältuiss 
zu der ganzen Familie zerstreut wurden, nahm ich an und kam, nach- 
dem ich in Elisabetthal und Tiflis meine Angelegenheiten geordnob 

.. wieder hierher zurück. 

Ich hatte es nicht zu bereuen, denn ich habe hier die FERIEN 

Tage verlebt. Der meist milde und schneearme Winter erlaubte mir, 

fleissig Ausflüge zu mächen, zu denen auch einer nach Katharinenfeld’ 

gehört, von wo ich am 1. Jänner 1876 mit einem ganzen Sack voll’ 

durchgeosiebter Erde nach Hause kam, die besonders reich an Psolaphide a 

war. Das Weihnachtsfest vereinigte um den schön geschmückten Christ-" 

baum, wozu die heimische Tanne aus weiter Ferne herbeigeschafft werden 

musste, nicht nur die Kinder des Hauses und die nächsten Angehörige R,. 

sondern auch sämmtliches Personale des Hofes, die Tataren nicht aus- 

genommen, von denen besonders die letzteren eine fast kindische Freude 

an den Tag legten. Für alle, Christen wie Mahommedaner, ‚gestaltete sich 

das sinnige Fest zu einer erhebenden Feier. Ein grosser Theil des 
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schlichtete in kurzer Zeit diese Angelegenheit und ich konnte 

v % se en ‚fortsotzen, nun en Weg an ‚Rion ! 

h be. Die Stadt Kutais N am Fusse ir en Fantahtro des PER: 

von Sr des Kaukasus. > a ge .... diesen 

sinen, Bebhühner, die besonders zahlreich, dann Enten und Hasen, nt 

95. März 2 a 

iR flreh die Güte der Ben Dr. Radde und Se semann erhielt, 

i a neh nn an u Ess N H ee Regie- _ 5 

Mei Wog führte über > 
Ben und . an HL, yes a aufwärte N 

Bor. erfuhr ich nun, die er a das ' Prörd, das - 

ihm vor längerer Zeit gestohlen worden. Der Herr Kreis- 



‘ führt ein-Weg am Flusse aufwärts nach verschiedenen Ortschaften des “ 

‘bald darauf auch die anderen Herren Beamten kennen, die mir 

sich, aber immer noch mehr und mehr, je weiter aufwärts” GEH 
und wird endlich da, wo der Fluss ein Kalkgebirge durchbricht, so 

enge, dass der Weg aus den Felsen gesprengt werden musste, wo er 

sich einige Klafter über dem eingezwängten, mit rasender Eile und 

starkem Gebrause dahinschäumenden Flusse hindurchwindet. Hinter dieser 

Durchbruchsstelle, die immerhin einige Werst beträgt, erweitert; sich das 

Thal wieder etwas, was die Anlage von Ortschaften, von denen einige 

sich recht hübsch präsentiren, gestattet. Mit Ausnahme der Umgebungen 

dieser Dörfer sind die rechts- und }inksseitigen Abhänge fast ausnahmslos 

dicht bewaldet. Höher hinauf nimmt der Wald wohl etwas ab, hört 

aber bis zu dem Orte, wo ich den Rion verliess, an der Einmündungs- 

stelle der aus dem dadian’schen Swanetien kommenden or rg noch 

nicht ganz auf. 

Dem Laufe dieses letzteren Nebenflusses des Rion folgend, durchritt 

ich eine enge felsige Schlucht von 8 Werst Länge, Der Weg war 

stellenweise so schmal und schwer passirbar, dass man sich ganz der 

Vorsicht des Pferdes überlassen musste. Jeder Felltritt wäre sicheres 

Verderben gewesen. Es wurde eben wieder an der Herstellung desselben 

gearbeitet, was bisweilen mehrmals im Jahre wiederholt werden muss, 

da jeder stärkere Regenguss, vorzüglich aber die schmelzenden Schnee- 4 

massen im Frühjahr viel Verderben stiften. Am Ausgange dieser Schlucht” 

gut bevölkerten Thales und weiter nach dem merkwürdigen Swanetien, 

während eine sehr gut erhaltene breite Strasse sich in langen Windungen 

nach dem an 1000 Fuss über der Thalsohle erhabenen Hauptorte Lay- 

}aschy hinzieht. Es ist dies ein kleines Städtehon 4800 Fuss über dem 
Meere in einer wahrhaft herrlichen Gegend gelegen. Durch seine hehe 
Lage über dem Thalboden geniesst man eine ziemliche Rundsicht, ob- 7 

gleich mitten in den Bergen gelegeu. Es ist der Hauptort der 80- 

genannten Landschaft Letschgum und der Sitz der Bezirksbehörden. Die 

Bewohner sind Imeretiner, Grusiner, Armenier und Juden. Fr 

Gleich nach meiner Ankunft machte ich die Bekanntschaft ac 

politischen Chefs, des Kreishauptmannes Herrn Grinewsky, an den ich - 

empfohlen war, und welcher mich in der liberalsten Weise willkommen 
hiess, indem er mich bat, sein Haus als das meine zu betrachten. 

Ich nahm diese Einladung um so lieber an, als es mir sonst nicht 

möglich gewesen wäre, gleich ein anderweitiges Unterkommen zu finde: 

da es keine Gasthäuser gibt, in denen man einkehren könnte. Ich lerni 

ohne Ausnahme mit so herzgewinnender Freundlichkeit. et kan 



N die wohl oder übel 2 werden mussten. Der u 

nus. td ade Gute von mir Ani, 

wäre das ohne Zweifel eine der ergiebigsten Localitäten gewesen. 

Ina Tage war ich Er in Kutais. Ah diesmal ai ich 

an noch zurückhielen; 2 er gm mir die von en 

testesstimmung Saar sich auch in wiederholten a { 

Um 14 Tage oder 3 

..n mich die Umstände, bald wieder zurückzugehen, 
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strecke zwischen Tiflis und Kutais, in einer gut bevölkerten und bebauten 

' die Strasse als auch die‘ Eisenbahn nach Kutais und dem schwarzen 

 strahlenförmig Gebirgsrücken nach allen Richtungen auslaufen, enge 

verleitet ward, ich hätte seine mir erwiesene Freundschaft wit Undank . 
vergolten. Zur Zeit, als ich selbst die ersten Andeutungen hierüber zu 

meinem grössten Befremden erfuhr, war es jedoch schen zu spät, die 

geeigneten Schritte von meiner Seite zur Aufhellung dieser irrthünlichen 

Voraussetzung zu thun, da leider mittlerweile Herr Grinewsky mit 

mehreren anderen mir bekannten Persönlichkeiten gelegentlich einer In- 

spectionsreise nach Swanetien von den revoltirenden Bergbewohnern 

erschossen worden war, 

Die Station Michailowka liegt ungefähr in der Mitte der Eisenbahn- 

Ebene in nur 2200 Fuss Meereshöhe. 

Der Ort ist an sich von keinem Interesse. Ich wählte ihn als 

Standquartier, weil ich hoffen durfte, dort vielleicht ein besseres Unter- 

kommen zu finden als in dem nahen Suram, weil Michailowka als Werk- 

platz der Poti-— Tifliser Bahn, worin auch viele Deutschen beschäftigt 

sind, einige besser gehaltene Gasthäuser besitzt, Ausserdem liegt es 

so ziemlich in der Mitte eines grossen Explorations-Gebietes, 

Einige Werst südwestlich dieses Punktes verlässt die Kura das 

bis dahin enge, von dicht bewaldeten Bergen eingeschlossene Borshom- 

Thal. Der Hauptzug des Achalzich-imeretinischen Grenzgebirges am linken 

Kuraufer biegt hier, vom Flusse sich entfernend,. von seiner bis dalıin 

eingehaltenen nordöstlichen Richtung ab, um eine rein nördliche an- 

zuuehinen, während andererseits am rechten Ufer die westlichsten Theile 

des trialethischen Gebirgssystems an die Kura abfallen, und nur 

ein untergeordneter Höhenzug vom Karta-Mta-Stocke aus in einer Ab- 

zweigung nach Nordost dem Laufe des Flusses folgt, um sich, immer 7 

senkend, bald ganz zu verlieren. Auf diese Weise wurde die Bildung 
dieser Ebene ermöglicht, die in ihrem weiteren Verfolg in nordöstlicher & 

Richtung in das ausgedehnte Plateau von Gori übergeht. Von meinem 
Standquartier aus hatte ich also westlich und nordwestlich das Suram- B: 

Gebirge mit dem 3027 Fuss hohen Suram-Pass, - über welchen sowohl 2 

Meere führen; weiter nördlich den Knotenpunkt Rikota, von wo ans jr 

Schluchten und 'Thäler bildend. Nach Südwest das enge Borshom-Thal 
von der Kura durchströmt und im Süden jenseits des Flusses die beiden 
Gebirgsstöcke Schuwana-Mta und Karta mit über die Waldgrenze reichenden 

Gipfeln, engen finstern Schluchten oder freundlichen 'Thälern zwischen. Ri 

ihnen und ihren Verzweigungen. Alle diese vorgenannten Berge sind . 
bewachsen theils mit reinem Laubholz, als Enten Buchen, ‚Ahorn und 



7 Umstand war. es für mich, dass alle Adern kn ar 2 

ionen. gar nicht. unter einigen Tagen ausführbar waren, und wobei 

dam an Ungemach aller Art nicht mangelte. Die nächsten Um- 

ebung: aber lieferten mir kaum etwas anderes als Dorcadien und 

ib. ericus und Suramensis. Auf Blüthen schaukelten sich die 

heit he, überhand zu ah en Ich ra bei 

m zu bestehen. Die a R yaaıı ie ich, die ‚letzteren 

Be Monat, vom 22. April bis 22. Mal, ‚ging ich wieder 

& Dördalbe vorzößprke 

E D his en Juli. Diese Satan Bent ich zu einom 

für. den Inhaber einer gewöhnlichen Padroschna nur sehr 

N; meinem Quartier lagen. Die geringste Entfernung betrug nicht h 

unter 8 bis 10 Werst. oder ebensoviele Kilometer, während manche Ex- 

‚ ‚Dafür ‚aber beherbergten die Waldberge (3 ychrus signatus,. | 

m wie Toxotus mirabilis, COlytus Cuucasicus und 

Won, Hon harten a Ben Ben ‚Pflanzen fielen 

Mit dem Siebe 

ii nischen Krämer ein kleines garstiges Zimmerchen, eine Art 
;, und hatte einen immerwährenden Krieg mit Ratten und aller- 

Nach einem Aufenthalte a 

Troika in. weniger. als 24 Skala naeh, Dieser Fall ER 

‚ In der Regel muss man auf der einen oder der anderen 
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Station, die gewöhnlich von 20 zu 20 Werst angelegt a: "elle: mr 

genannten Kronspadroschna weichen, welche dem Vorzeiger das Recht | 

gibt, die augenblicklich verfügbaren Pferde für sich zu reelamiren. So 

erging es mir auf der Station Kobi, der letzten vor Kasbek, wo ich 

eine Troika nach der anderen musste abfahren sehen, während ich mit 

meinen Beclamationen von Stunde zu Stuude vertröstet wurde. Vielleicht 

sässe ich noch immer dort, wenn ich nicht endlich um 8 Uhr Abends 

mich einer kleinen Gesellschaft hätte anschliessen können, die wich bis 

an meinen Bestimmungsort mitnahm. Diese Zeit des Wartens in Kobi 

liess ich jedoch nicht ungenützt verstreichen, obwohl ich mich nicht 

weit vom Posthause entfernen durfte. Ich suchte und fand im Flussbett 

des Terek unter anderen den Car. exaralus, unter nassen Steinen aber 

Staphylinen, worunter vorzüglich Tachinus marginatus. Spät in der 

Nacht erst kam ich nach dem Posthause in Kasbek und war glücklich 

daselbst ein Zimmer miethen zu können, in welchem ich auf einem 

Strohsack mit meiner Burka zugedeckt, sogleich einschlief. Am nächsten 

Morgen hatte ich durch mein Fenster den herrlichsten Anblick, der mich 

mit Staunen und Bewunderung erfüllte. Zu meinen Füssen rauschte der 

Terek, in einiger Eutfernung das Dörfchen Görgeti am Fusse eines steil 

abfallenden Berges, dessen Spitze mit einer vor acht ein halb Jahr- 

hunderten von der georgischen Fürstin Tamara erbauten Kirche gekrönt 

ist. Im Hintergrunde in wahrhaft "majestätischer Ruhe, kühn in den 

blauen Aether strebend, das schneeige Haupt des Mkinwari (Kasbek) von 

den ersten Strahlen der Sonne geküsst, die ein herrliches Alpenglühen 

hervorbrachten, um so überraschender und blendender, als die ganze 7 

übrige Welt noch in tiefem Schatten lag. Wahrlich, ein solcher Anblick 

wiegt allein schon eine lange Reise von Mühen und Gefahren auf, 

Ich konnte meine Sehnsucht, schon heute mich den Gletschern zu 

nähern, nicht folgen, weil ich mir erst einen Führer suchen musste, ° 
Ich blieb deshalb in den Umgebungen und machte einen reichlichenNg f 
Fang von Car. exaratus, seltener Osseticus und deplamatus, 1 St. 0. 

cumanus und einige Bieberstein! und ‘Casbekianus. In den nächsten. 5 

Tagen stieg ich mehrere Male bis zur Expositur von Nino-Zminda, 

über demselben liegt, an 10000 Fuss hoch auf. Am Rande der Schnee- 

felder unter feuchten Steinen fanden sich Nehrien, Deltomerus, Otiorhyn- 

chen, worunter der neue Raddes in leider mur ärei Exemplaren, weiter 

Trechen etc. Etwas tiefer unter trockenen glatten Steinen Car. Kas- 
BERGE: sehr selten ‚Boeberi, häufiger else etc, TRIER den en 3 



arie en auftallig. eine. a Bepeleiier. ein. russischer Soldat. ne 

| ein. Faser. des Dorfos Görgeti, dessen Pferd ich ritt, nussten | 

recht erfreuliche Ausbeute zusammen. Nur wurde ich an der voll- : : en 

indigen Ausnützung der Zeit beschränkt, indem fast jeden Nachmittag, e 

z ‚des reinsten- Himmels am ı Mor PN ein Euchäiger a niDE: 

A we West, von ; denen nur der erste Theil, alien bis bier Kirche 

 Zminda Zameba sehr steil ist. Von da an bleibt die Steigung eine m 

Keen und bietet fast sar ‚keine Hindernisse mehr: Nino Zuinda = 

Be dann ie hochalpine Insekten zu findeu sind. von hier aus ee = 

ab man eine der herrlichsten Ansichten des Kasbekgipfels mit seinen . 

t herabreichenden Gletschern. Nach einem mehrtägigen. Aufenthalte ae, 

den Bergen kehrte ich wieder im das heisse Tiflis zurück. Glück- en. 
9 brauchte ich mich gar nicht lange dort aufzuhalten, da mir ot en 

 Radde a, Bass die Abreise a no für den 

Wär hatlen an ihm einen gebildeten und 5 

rigen Gesellschafter ee a r 

Be man, über das Gebirge kommend, aus da horrlietien > 

iwalde heraustritt, übersicht man einen grossen Theil dieser Ebene 
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mit ihren wogenden Getreidefeldern und anderen Peldfrüchten oder Wie 

dazwischen, hie und da verstreut, freundliche Dörfer mit rothen Ziegel- 
 dächern, die sich um eine kleine Kirche gruppiren, mit Baumgruppen 
und geradlinig angelegteu guten breiten Wegen. Nichts fehlt, um sich 

für einige Zeit in der Täuschung zu erhalten, als befände man sich in 

Argend einem gutbevölkerten Theile der fernen Heimat. Freilich schwindet 

dieser Eindruck sofort, wenn man sich einem dieser von der Ferne ganz 

gut aussehenden Dörfer soweit genähert hat, um die Details erkennen 

zu können. So viele gute Eigenschaften auch sonst die Pschawen, die 

Bewohner dieses Ländchens haben mögen, Wohlhabenheit, Siun für 

Ordnung und Reinlichkeit aber zählen noch nicht zu ihren vorstehenden 

Merkmalen. 
In fröhlicher Stimmung und nachdem unsere Gesellschaft sich 

noch um den Bezirksarzt und dessen Gemalin, eine gewandte Reiterin, 

vermehrt hatte, kamen wir gegen Abend in einem über der Jora schöu 

gelegenen Landhause des Fürsten Tschawdsawadse, der Wohnung des 

Doctors an, woselbst wir auf das freundlichste genöthigt wurden eine 

kurze Rast zu halten. Da wir heute bereits 48 Werst auf unseren 

ausdauernden Pferden zurückgelegt hatten, bedurfte es keiner langen 

Ueberredung und bei einem guten Mahle und ungezwungener Unterhaltung 

war es nur zu bald finster geworden. 

Nach Tioneti, dem ersten Ziele oder vielmehr dem eigentlichen 

Ausgangspunkte unserer Reise, hatten wir nur noch 12 Werst, welche 

wohl oder übel gemacht werden mussten. Wir überliessen uns des- R 

halb der Ortskenntniss unserer Führer und der Sicherheit unserer Pferde 
und kamen auch ungefährdet an Ort und Stelle au. Der Kreischef von 
Tioneti, der Fürst Tschelakaioff, bei welchem wir abstiegen, erwartete 7 

uns bereits. In diesem gastfreundlichen Hause blieben wir den nächsten 
Tag über, um die letzten Vorbereitungen zu treffen, die im Einkauf und = 
der Bereitung von Mundvorräthen, in der Beschaffung der nöthigen Er. 

Begleitung und Pferde, in der Einholung von Erkundigungen über Ver- 7 

. hältnisse, Wege ete. ete. bestanden. Bezüglich der letzteren Umstände % 

konnte uns nirgends besserer Bescheid als eben hier gegeben werden, 2 E 

da das Gebiet der Chefsuren zum politischen Bezirke von "Tioneti gs 

gehört. 2 
Ausser der liebenswürdigsten, splendidesten Gastfreundschaft und 

. der Bereitwilligkeit, uns die besten Behelfe an die Hand zu geben, hatte - ° 

der Fürst noch die Güte, uns ausser drei landeskundigen Tschaparen 
auch noch seinen eigenen Dolmetsch zur Verfügung zu stellen. Dieser “ 

letztere ist ein Mann, welcher durch vieljährige VerHaHBEN in seinem = 



Dieser war uns 2 Se, 

a a Kachisten Tage, den 7. Juli, verliessen wir nicht allzufrüh n 

: ‚schon stattlichen Zuge Tioneti, und ritten das Thal der Jora ER 

| aufwärts. Dieses Thal ist sehr gut angebaut und bewont, 
1 di ; Pschawen, ein Zweig des kartalinischen (georgischen) Volks- Ss 

mes, die es bewohnen, sind ein friedliches fleissiges Völkchen. Die er 

andschaft ist idillisch schön. Fruchtfelder und Wiesen, zwischen dnn 
an Fluss mit seinem ‚klaren Masern in ‚dem sich Mengen u Be: 

{ krankheit; gesunken acid, wirken sie durch chin ee | 

ea überall wo nur suunlch, SEEN zu errichten" und mit gut 
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sich da an einer vertieften Stelle gebildet hatte, 

‘gewidmet, soweit es das unbeständige Wetter erlaubte. In den tiefen = 

Der Nachmittag konnte wegen Regen leider nicht verwerthet werden. #: 

r % 5 v PT 

ihren Heerlen lagerten. Von eigentlichen Wegen kann N ri ee 
Rede mehr sein. Schmale Stege führen den wildbrausenden Wässern 
entlang bald herüber bald hinüber, wie es eben die Formation des Eng- 
thales mit sich bringt. Von Brücken ist nar selten etwas zu schen 

und auch daun sind sie so schmal und primitiv, dass sie beim Ueber- 

schreiten in eine schaukelnde Bewegung gerathen und nur immer zu 

einem passirt werden können, wenn man nicht Gefahr laufen will, mit 

ihnen zusammenzubrechen. Wer im Kaukasus reist, thut auch gut sich 

seinen eigenen Sattel mitzubringen. Die hier allgemein gebräuchlichen 

sind so unbequem und so unvollkommen construirt, dass sie leicht 

rutschen, wenn man steile Lehnen, was nur zu häufig vorkommt, hinauf- 

reiten muss. Oftmals bleibt kein anderes Mittel um sich selbst zu er- 

halten, so regelwidrig es auch sein mag, als sich fest an die Mähne 

des Pferdes anzuklammern. Nach einer solchen Stelle passirte es mir, 

dass der unbemerkt locker gewordene Sattel plötzlich auf die Seite 

rutschte und ich mit demselben zur Erde fiel, glücklicherweise nach der 

Seite des Berges zu. Im entgegengesetzten Falle wäre ich eine mehrere 

hundert Fuss hohe Wand hinabgestürzt, da der Reitsteg nur eben so 

breit war, um dem Pferde das Aufsetzen der Füsse zu gestatten. 

Diesen Abend erreichten wir bei zweifelhafter Witterung das chef- 

surische Dorf Bloo, 6500 Fuss hoch gelegen und bezogen eine Art 

Schupfen, der sich auf dem platten Erddache eines Hauses vorfand. 

Sogleich waren, trotz des mittlerweile eiugetretenen Regens, die mwänn- 

lichen Bewohner und die Kinder des Dorfes versammelt, um die fremden | 

nie gesehenen Gäste anzustaunen. Das wurde auf die Dauer ziemlich ° 

lästig, passirte uns aber in der Folge regelmässig wieder und war nur 

auf kurze Zeit mit Gewalt abzuhalten. Die nächste ganze Nacht regnete 
es und da ich mich trotzdem eines sehr guten Schlafes erfreute, fand  ° 
ich zu meinem wunliebsamen Erstaunen am Morgen meine Füsse und 
einen Theil meiner Effecten ganz durchnässt in einer Pfütze liegen, die 

Dieser Vormittag war ganz den Excursionen in der Umgebung 

feuchten Schluchten fanden sich die platten Laufkäfer, der C, Osselicnd E 
und deplanatus, auf den hohen Alpen unter Steinen die N 

Nichts aber gerade zahlreich. Wahrscheinlich war es schon etwas zu 3 

spät für diese Thiere. Die Ausbeute an Pflanzen war eine bessere. 7 



AH ei a Radde ale sich ne um einen dla Gletscher zu 

besichtigen und traf erst in unserem Nachtquartier wieder mit uns zu- 

ammen. Auf der Passhöhe machte ich unter Steinen hart am Schnee 

ine. sehr. reiche Ausbeute von Nebrien, Deltomerus, darunter den neuen 

Raddea und. ir isersatus, andere Oarabieinen und Otiorhynchen etc. etc. 

beider konnte: ich mich nicht lange aufhalten, denn es regnete bereits 
wi 

N der. und zudem war noch ein Gewitter im Anzuge. Der Niederstieg 

if der, Nordseite war ein AUESDERL Be a on ee 

“ n Reiten war Belhstversiändfich nicht zu onen. der 208 am 

ungen Riemen sein Pferd nach sich, und iu Zick-Zackwindungen und 

mit den Absätzen einen sicheren Halt in den Schnee stampfend, kletterten 

A langsam abwärts. Mittlerweile hatte sich das Unwetter um uns, 

das fortwährende intensive Blitzen und den tausendfach wieder- 

sich sehr unruhig zu geberden. Das hinderte uns, von unseren 

ı*) den entsprechenden Gebrauch zu machen. Auch mussten wir 

g gut im Auge zu behalten suchen, da die Pferde jeden. Augen- 

Be“ ” ae wir on bald ganz und gar ‚duschnässt, 

‚blos über uns zusammengezogen, denn wir befanden uns mitten 

al Der Nebel war so dicht und der Regen ‚fiel in solchen Strömen, 

ass wir Mühe hatten uns zu sehen, obwohl wir nahe beisammen ritten. 

d n Donner in unmittelbarer Nähe erschreel ch, fingen unsere Pferde 

( land. es oo en. wir noch des grossartige Schauspiel, 

durch das Zusammenlaufon der DEE Wassermassen der 
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Hach. so plötzlich ’anschwoll., Mask ke im Ki a seine er 
lichen Ufer stieg, alles auf seinem Lanfe befindliche mit sich reissend. 
Die graugelben Fluthen rollten grosse Felsblöcke fort, die durch das 

Anschlagen an andere in Verbindung mit dem Gebrause und Getöse des 

Wassers einen schauerlichen Lärm vollführten. 

Die folgende Nacht wurde eine der qualvollsten die mir je auf 

sıeinen Touren beschieden waren. In Vorahnung des Unheils, das uns 

durch gewisse kleine behende Insekten drohte, hatten wir von einem 
bedeutenden Vorrathe von Insektenpulver, den uns Herr Lichatschoff 

zur Verfügung. stellte, den ausgiebigsten Gebrauch gemacht. Gleichwohl 

ward diese Nacht zu einem Vorgeschmack der ewigen Qualen, sowohl 

man sich erschöpfter wie nach der grössten Anstrengung. | 

Tausende dieser lästigen Blutsanger waren unseren Vorkehrungen ? 

zum Opfer gefallen, aber immer neue anrückende Colonnen traten (risch 

in den Kampf und liessen keinen Moment der Ruhe in dieser langen 1 

Nacht aufkommen. Der kommende Tag ward ‘wieder zu Excursionen ° 
verwendet, aber mit ungenügendem Erfolge, denn hier war merkwürdiger ° 

Weise kein glatter Carabus zu finden; dafür traten ©, erarafus, eri- 3 

bratus und Staehlini ein. ER 

In der folgenden Nacht schliefen Herr Liehatsohoff und ich in ° 
Manneshöhe über dem Boden in einer zwar etwas gefährlichen Position, 
die wir selbst nothdürftig hergestellt; aber dafür hatte sie insoferne 

Erfolg, als wir wirklich etwas Ruhe genossen. Das noch immer an- 7 

dauernde schlechte Wetter, die angeschwollenen brückenlosen Wildwässer, 

klafterbreite Schlammbäche aus durchweichtem und an den steilen Bergen 

in Bewegung gerathenen Schieferdetritus bestehend, die sich langsam aber 

constant der Thalsohle zuwälzten und verschiedene andere Terrain- 

verschiebungen zwangen uns, einen grossen Umweg zu machen, um nach’ 

dem nächsten Reiseziel Guro zu gelangen, in welchem Orte wir am 

12, Juli Abends nach einem langen beschwerlichen Ritte anlangten. 4 

Dieser Aul liegt 7000 Fuss über dem Meere und mehrere hunde 
Fuss über der Thalsohle, in welcher ich wieder u. zw. etwas zahlreicher“ 
die platten Laufkäfer fand, doch darunter niemals einen Puschkind’ 
oder bBiebersteini. Von dem letzteren bekamen wir nur ein einziges‘ 

aber sehr ausgezeichnetes Stück zu sehen bei Ardoti. In Guro wäre es 
uns bald schwer geworden ein uns passendes Unterkommen zu 

da unter einem überdachten Raum, den wir benützen wollten, die MACHE en. 

und Frauen des Dorfes eben beschäftigt waren Brod zu backen, w rend 

die Männer zusahen, auch hie und da mithalfen, nur. aus dem Om 7 



s mir schien, um einen Rechtstitel zum Dableiben herleiten zu 

h “ wurde ein ie gefeiert und zu ‚diesem Zwecke auch 

uns, ches wie vom Droge, zu essen gab. Das las ward aus un- ” 

gesäuertem Teige ohne Salz bereitet, der, in kleine Brodkuchen geformt 

und durch Einstiche mit einem Hölzchen verziert, auf erhitzten Stein- 

platten gebacken. wurde. ‚Für uns war es kaum geniessbar. Ermüdet 

N wie ‚ich. war, legte ich mich unmittelbar neben den hantierenden Frauen 

' auf‘ 2 Stroh, z0g die Burka über mich und schliet fest, bis 

Der Aniılieh ken 

6 ao Ort oekhr, ist ein a infrenndlicher, Die Wohnungen 

sind wärfelförmige Bauten aus Schieferplatten mit sehr. dicken "Wänden, 

die bisweilen zwei 'Stoekwerke haben und dann, vollständig getrennt von 

ing der und mit verschiedenen Eingängen versehen auch von verschie- 

! Pamilien bewohnt werden können. Das Dach vertritt eine Platt- 

aus gestampfter Erde. Zum eigentlichen Eingange in die Wohnung 

‚gewöhnlich ein längerer ziek-zackartig angelegter überdeekter Gang, 

assiv Re der zur. leichteren Bee nn De en 

ce en ie obs durch Holzläden Es weniger © hlareb 

eben ich in ee eins samen Gegenden keine Spur SeTuNN Br 

i en en... Minnie im Raume Bach auf. ER Boden. 

der um ers SRemEndN Fouer ya die en in ihren rigen 

2 das nichts weniger als‘ freundliche Hindrücke zurücklässt. sn 

erwähnten Thürme, deren kein Aul in gefährdeter Lage ent- T 

| en einen Amen DIN der sich ‚entweder RER, | 
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sondern eine Platteforın mit oder ohne Brustwehr bildet. In 5 bis 6 | 
. Meter Höhe ist eine kleine Thüröffnung angebracht, zu welcher im Be- 

darfsfalle ein provisorischer Zugang erst hergestellt werden muss. Hie 

und da durchbrechen schmale Schiessscharten die dicken Wände, Hierher 

flüchteten die Einwohner und vertheidigten sich. Hier auch sind allen 
Augen sichtbar die grausigen Kriegs-Trophäen angebracht, welche in 

den abgeschnittenen Händen der todten oder verwundeten Feinde bestehen, 

die mit einem durch die Mitte getriebenen Holzuagel oder ähnlichem an 

der Mauer befestigt werden und da vertrocknen. 

Die Häuser selbst stehen planlos neben, über und unter einander 

und ein Theil davon liegt in Ruinen und ist unbewohnt, was das Ganze 
durchaus nicht freundlicher macht. 

Alle Bewohner des Hochgebirges sind mehr oder weniger kriegerisch 

und nicht am wenigsten die Chefsuren. Sie zeichnen sich ganz besonders 

durch die Eigenthümlichkeit aus, dass sie noch jetzt Panzer und Schild 

tragen. Wenn mau einem solchen mit Schild und Schwert, Lanze oder 

Bogen bewaiineten Reiter in einsamer Thalschlucht begegnet, ist man 

versucht, sich in Gedanken um einige Jahrhunderte zurück zu versotzen 

in die Zeiten der irrenden Ritter und der Walter Sceott’schen Romane, 

Wenn auch durch die Besitznahme und Paeificirung dos Kaukasus 

durch die Russen die ewigen Kämpfe dieser kleinen Völkerschaften unter 

oinander aufgehört haben, so sind doch hier oben, in diesen schwer zu- 

gänglichen, von aller Welt abgesonderten Gegenden die Zustände noch 

nicht derart um auf die Selbstvertheidigung verzichten zu können. Die 

kriegerischen Eigenschaften, die Gebräuche und Sitten, unter diesen vor 

allem die noch ihre volle Herrschaft behauptende Blutrache, die Armuth 

und das hieraus entspringende Bestreben, sich auf Kosten anderer zu 

bereichern und noch viele andere Umstände verhindern es, dass da voll- 

ständiger Friede herrsche. Zu wiederholten malen erhielten wir Beweise 

davon, indem wir durch Schreien und durch vielfach in den Bergen 

; wiederhallende Schüsse mitten in der Nacht geweckt wurden. Gewöhnlich 

. waren es lhesgische Räuber, die einen Üeberfall auf die Schaf- oder ; 

 ‚Kuhheerden versucht hatten, um dieselben wegzuführen, durch die Wach- 4 

. samkeit der Hirten aber daran verhindert und durch die allarmirten 

Dorfbewohner verfolgt und vertrieben wurden. 

Im Einzelkampf bedienen sie sich Yürabelirh nur ihrer ee 

Kampfweise mit Schild und Schwert. $Sie sind hierin sehr me # 
und wissen sich mit dem verhältnissmässig nur kleinen Schilde, dessen 

Durchmesser 40 Centim. nicht übersteigt, vortrefflich zu decken. Eigen- | 

thümlich ist Ve dass sie sich hiezu, wenn sie nicht zu Pferde ee 4 



\ a "Kushen dienen Kalkar Warfen zur u, was sie es 

nn ‚auch , Heissig thun. Auf unsere Aufforderung waren sie gleich ” 

reit uns ihre Kunstfertigkeit zu zeigen, die übrigens ganz anerkennens- ee, 
erth. war. Hänfig aber endete ein solcher Scheinkampf mit einer ganz Rn 

nstlichen Balgerei unter den kleinen Rittern. Tout comme chez nous. 
Alle männlichen Chefsuren grosse wie kleine tragen an dem Dumnde 
rechten Hand einen Schlagring aus Messing oder Eisen mit scharfen 

Zähuchen, mit denen ganz anständige Risse in die a eines s (segners en 

\ oschlagen werden können. | . 

Auch hier hatten wir, uns wiederholt gegen die. zudringliche Neu- 

. ier ' zu schützen. 

} eher anno Prismen, es von Alter und Rauch ganz 

se wärze sind. Ein Haus hängt an dem andern, hie und. da eine E 

male Sackgasse, ein kleiner Hofraum dazwischen. Die Eingänge Fr x en 

6 ei no Erde, en nach Art unserer ae Ber, 2 

i rzenden ‚Felsen ee teinet ist. Die Aussenmauern 0. 
er den landesüblichen Schmuck der angenagelten und ver- - ir 

veknete Menschenhände, uur noch mehr wie anderswo. i Wa 

er Ort ist einer der grössten, und könnte zum Tee Er, 

leineren schon als ein Städtchen gelten, auch wegen seiner Be. 

r ” Se 

TERN 

üüsse haben seltener besondere Namen bei den Eingeborenen, sondern ig 
Rn‘, fast immer nach den Orten benannt, die an ihnen liegen, so Tsca- Er 

-scali, Wasser von T'schatyl, Ardotits-scali, Bach von Ardoti. Bisweilen IR 3 

t man Zuflüsse mit dem Hauptnamen des Flusses mit Bezeichnung der 
schaft aus der sie ROLLEN, als: Pschawsky, Chefsursky, Alassan. 

4A® 



 primitive Webstühle, an denen gewöhnlich alte Frauen aitzen, mit lang- 

"die Lhesgier die anwohnenden aber nicht verwandten Gebirgsstämme, die 

- Aeusserlichkeiten angenommen, wie die Verwerfung gewisser Speisen, 

"gelangt sein mögen, .ist noch zu beantworten. Gewiss ist nur, dass & 
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Es finden sich hier mehrere Gerbereien, dann im Freien aufgestellte 

samer Hand die schweren, groben Stoffe aus Schafwolle und Haaren 

webend, aus denen ihre sämmtlichen Kleider gemacht werden, Unter 

anderem fiel uns auch eine überdachte eiufache Maschinerie auf, deren 

eigentlichen Zweck wir nicht errathen konnten, Am Ende eines Hebels 

war ein ziemlich schwerer conisch behauener Stein befestigt, der in einer 

entsprechend grösseren Höhlung wie in einem Mörser ruhte. Man erklärte 

uns, dass diese Vorrichtung zur Fabrikation von Pulver diente. Als 

Schamy], der Priesterfürst, seine Kämpfe gegen die Russen focht, zwangen 

sich am Kampfe selbst nicht betheiligten, ihnen einen Theil des Kriegs- 

bedarfes verschaffen zu helfen. Die Tschatyler aber trotzten der 'Tyrannei 

Schamyls und erzählten uns mit Stolz, wie sie zu jener Zeit eine Ab- 

theilung seiner Reiter, die sie zu brandschatzen gekommen war, vor dem 

Orte aufgerieben hatten und deren Reste noch an den Mauern hingen, 

Dasselbe besagt übrigens auch eine Votivtafel an der ihnen aus diesem 

Anlasse von den Russen neugebauten Kirche, die einen Diaconen zur a 

Bedienung hat, der hart daneben in einer Art Höhle wie ein Einsiedler 

wohnt. Der arıne Mann, der uns in totaler Ermangelung anderer Unter- ° 

kunftsräume seine ganze Wohnung zur Verfügung stellte, klagte uns 

über die Herzensverhärtung seiner anvertrauten Heerde, von denen keiner 

die geringste Notiz nahm, weder von ihm noch von den Heilmitteln ” 
seiner Kirche. 

Die Chefsuren sind nämlich weder Christen noch Mahommedaner, 

obwohl sie von beiden etwas haben. Ursprünglich sind sie zweifelsohue i 

Christen gewesen, aber nach und nach so verwildert, dass sie jetzt selbst. 4 

nichts mehr davon wissen. Von den Mahommedanern haben sie nur 3 

als Schweinefleisch, Dagegen sind sie nichts weniger als Verächter 

geistiger Getränke und die Art und Weise, wie sie sich dieselben zu 

verschaffen wissen, ist einer der merkwürdigsten Züge dieses sowohl, ' 

als eines anderen nahewohnenden Volkes, der Ossen oder Osseten. Mi 

Diese beiden Völkerstämme bereiten sich nämlich ein recht trink-' 
bares Bier. | 4 

Die Frage, wie und wann sie zu der Kenntniss des Bierbraueı ns 

dieselbe ausüben seit einer Zeit, die nach Jahrhunderten zu rechnen i 

und dass in dieser Ausübung ihr Haupteult besteht, wenn dieser Beg 

hier überhaupt anwendbar ist. 2 | 



‚dem Aul, unter einer schattigen Baumgruppe, ist ein an den Berg 

en eine rasen "Zahl der prächttgalen Hann and Gmeihe ı vom 

und Hirsch als ‚Opiergabe aufgehängt sind. Unter diesen setzten 

Mann mit ‚zerhacktem Schädel und einer tiefen Narbe über der Stirn 

redenzte ung. in zweihenkeligen verzierten Schalen aus echtem. Silber 

ee Gerstensaft, worauf Toaste ne m. Hierauf begann 

m und mus einen wilden Krigereung vor, dem bald darauf ein aus 

sich darin eine grosse Menge schwerer silberner und anderer 

Gefässe, ie sämmtlich En sind. 

in und seinen Gatten! in aller Form netten dern Nahe Ri 

bautes Hans | mit en on Bretterdach, das durch si | 

uns auf die Bänke und der Ober-Brauer, ein wild aussehender älterer & 

er in die Braustätte ist nicht jedem gestattet. Es 

Ks war nicht möglich 
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wäre, In Flaschen gefüllt, gut verkorkt und kühl aufbewahrt, würde 
dieses Bier dem englischen Porter am nächsten stehen. Den Bitterstoft 

liefert der wilde Hopfen. Die Bräuhäuser sind im Vebrigen öffentliche 

Anstalten. Dazu gehörige Felder liefern die nötkige Gerste, oder es muss 

solche collectiv herbeigeschaflt werden. 

Hier sammelte ich am Flusse unter Steinen vorzüglich Chlaenius 

coeruleus. Am 16. Juli ritten wir wieder weiter, u. zw. tremnte sich 

Herr Lichatschoff von uns, um direst nach Tioneti zurück zu gehen, 

während wir beabsichtigten die Hauptwasserscheide dieses Theiles des 

Kaukasus, den Borbalo zu besteigen. 

5 Am Abend kamen wir nach Ardoti, dem letzten Deelssren-Al: 

den wir berührten. Wenn der Weg bisher schon besehwerlich genug 

gewesen war, so wurde doch das letzte Stückchen von der Sohle des 

Thales bis zum burgartig auf einem Felsen erbauten Dorfe das schwierigste 

für unsere Pferde, wegen der Steilheit des gewundenen Reitpfades. Noch 

über demselben liegt eine neugebaute und weissgetünchte Kirche, die 

der Schmuck eines jeden kleineren Ortes anderswo als hier sein könnte. 

In dieser grossartigen Umgebung der den Himmel stützenden gewaltigen _ 

Berge aber, in unmittelbarer Nähe der rohen schwarzen Steinbauten, ohne 

Baum, ohne Strauch, fast ohne Leben, und wis da noch lebt, in dunkle 

düstere Farben gekleidet, hierher passen diese grellen weissen Mauern 

mit dem angestrichenen Dache durchaus nicht; hier erscheint dieses 

Bauwerk als ein Eindringling, nur geeignet den Charakter dieses wunder- 

baren mächtigen Landschaftsbildes unangenehm zu unterbrechen und zu 

stören. 

Die Kirche ist geschlossen und der Geistliche längst wieder fort- 

gezogen, weil beide keinen Anhang fanden. Unter einer der drei Vor- 

hallen hatte ein Brauer seine Bottiche aufgestellt, in denen sich eine trübe 

Flüssigkeit in Gährung befand, die anderen beiden nahmen wir für uns 4 

und unsere Begleitung in Ansprnch, weil ein sonstiger Unterkunftsraum 

schlechterdings nicht zu finden war. Am Ardotits-scali sammelte ich 
un‘sr anderen die Nebria parallelopipeda. Kinder brachten einen merk- # 

würdig grossen Ü. Biebersteini.. Leider blieb es bei diesem einem Stücke, 
das sich gegenwärtig im Besitze des Herrn, Regierungsraih v. Kiesen- 
wetter befinden dürfte, 2 

Den nächsten Tag musste wieder ein zwischen 10 ua 11000 Fuss _ 

hoher Pass überschritten werden, der nur ‚mit Mühe zu überwinden war, 

wegen der Steilheit seiner Lehnen und dem, keinen Halt gewährenden 

Schiefer-Detritus. Interessant war es, zu beobachten, mit welcher Vor- 7 

ao ‚die ziemlich stark beladenen uns ea kletterten und den noch 5 
An x 

e un 



geren Niedergang bewerkstolligten. Kam so ein Thier auch in’s 

N vorderen Füsse aus einander, um sich wieder zum Stillstand zu bringen. 

| Da eine grüne Stelle am Fusse von Schneefeldern, auf der grosse Steine 

‚herumlagen, mich hoffen liess, gute Beute zu machen, war ich voraus- 

geeilt, musste aber bald die Wahrnehmung machen, dass erst vor Karzen, 

kaum einigen Stunden, ein anderer Entomologe mir zuvorgekommen war, 

‚gewesen wäre, Diesem Coneurrenten war ich schon mehrmals auch im 

 armenischen Hochgebirge begegnet, immer zu meinem gröss sten Schaden, 

ed anderer als Meister Petz, der Bär, 

Nach Uebersteigung des Passes waren wir bereits: in das Gebiet 

vo am rd, a erste u a 

ä Ei an Re anche. ranıs ist, a ein aa führt, Den 

i ei, Tag. ritten wir auch dahin, mussten aber bald wieder um- 

| wen N ungünstigen Witterung. ' Hier auf dieser Höhe war 

IRUneR. . oa REN NZ 

t on, so liess es sieh auf den Hintertheil nieder nnd spreizte die, 

und alles so genau untersucht hatte, wie ich es selbst nicht im Stande | 

denn mir blieb nur das Nachsehen, wo er einmal gearbeitet hatte. Doch 

hat noch nie eine entomologische Sammlung von ihm profitirt; höchstens 

hat er seinen eigenen Balg einem Museum herleihen müssen, denn es 

eines anderen Gebirgsvolkes, der Tuschen, eingetreten. Wir erreichten 

welches sich durch nichts von 



Unterkommen fanden, waren wir wieder ganz zufrieden gestellt. Hier 

mangelte es bereits nicht mehr au Holz, denn die Nordseiten der Berge 

wiesen recht hübsche Kiefernbestände auf. Auch war hier wieder das erste 

Mal die Verwendung von Holztheilen an den Häusern zu bemerken, was 

uns recht angenehm auffiel. Wir blieben hier zwei Tage, vorzüglich um 

die Pflanzenpackete zu trocknen, die bereits in grosser Gefahr gewesen 

waren. In der Nähe ist ein schöner und merkwürdiger Gletscher, zu 

dem wir hinaufritten bis über 10000 Fuss und von dem Herr Radde 

eine sehr gelungene Skizze entwarf. 

Die Fauna war auch hier wieder dieselbe, Die platten Laufkäfer, 

Feronien, Trechen, Otiorhynchen. Doch war um diese Zeit alles ziemlich 

spärlich. Auf den tieferen Alpen fand ich Blaps subalpina. Bis hierher 

hatten wir Hühner in keinem einzigen Orte zu Gesicht bekommen, denn 

sie werden von den Chefsuren besonders, verachtet und wicht geduldet, 

Ich konnte eime Erklärung hierfür lange nicht anffinden. Bei den 

Tuschen, wo ich sie jetzt das erste Mal wiedersah, wollte ich mir endlich 

den bis jetzt ungern vermissten Genuss einer Eierspeise verschaffen, Der 

auffällige Geruch der frischen Eier aber schon war mir etwas verdächtig; 

aber erst der höchst widerliche Geschmack derselben liess mich ein für 

allemal darauf verzichten, im kaukasischen Hochgebirge Eier zu essen. 

Ohne Zweifel ist das auch der Grund, wesshalb diese über die ganze 

Erde verbreiteten nützlichen, ja unentbehrlichen Hausvögel hier in so 

schlechtem Ansehen stehen. 

Am 23. Juli kamen wir nach einem angenehmen Ritte mit sehr 

guten Pferden trotz der schwierigen Wege nach Dschwari-Wosseli, 6000 
Fuss hoch, woselbst wir beim Popen ein recht anständiges Quartier 

fanden und es uns zwei Tage darin gefällen liessen. Am 26, Juli ° 

übernachteten wir am Fusse des Borbalo unter einem Zelte und bestiegen ° 

denselben den nächsten Tag. So überraschend schön und instructiv die 

Rundsicht von der Spitze dieses Gebirgsstockes auch war, von wo aus 

die Wässer sich theilen, und der einen Ueberblick über einen ‘so grossen i 

Theil der ‘Hauptkette gewährt, wie kaum ein‘zweiter Puukt im ganzen 

Gebirge, so unbedeutend zeigte sich die entomologische Ausbeute. Dafür 2 

schien der kaukasische Steinbock (Capra caucasica) und das kaukasische 7 

Schneehuhn (Megaloperdix caucasica) hier um so häufiger, denn es. 

fanden sich allenthalben Spuren dieser Thiere, und als wir zurück- R 

kehrten, machte uns ein glücklicher Jäger ein Geschenk von einem frisch ° 

erlegten jungen Tur, was uns eine sehr willkommene Abwechslung bot. 2 

. Das Fleisch desselben ist delikat und sehr aromatisch in Sl des. 



RZ ah HRS iR 

‚dor besten Gohiraskräter, von welchen er sich nährt, aber 

ik er N Be ses Punktes war das letzte Ziel dieser 

reis erreicht. Am 28. Juli Morgens traten‘ wir den hückweg 

an, der aber, was Länge und Beschwerlichkeit anbe langt, alle anderen 

bis jetzt zurückgelegten übertraf. Stundenweit führt der schmale Pfad 

auf dem scharfen Grat eines Gebirgsrückens fort, rechts und links er 

schwindelerregende Abgründe, über Felsenstufen hinauf und hinab, so | we 

dass: das Reiten oftmals zur Unmöglichkeit wird. Endlich betraten wir. No 

‚frische grüne Alpen und zu unseren Füssen lagen die herrlichen Wald- 

berge Kachetiens, die Vorberge der Hauptkette. 

' Am Abend erreichten wir au der Waldgrenze ein Wiosenplatean, 

uf welchem ein grosses, Zeitdorf stand. Es sind Tusehinen aus der 

| welche. ‚alljährlich mit ihrer Familie und ihren Heerden den 

Sommer hier ‚oben. anbringen. N “ stiogen en und da mir 

ei nen Aalen Vorsuch und, fand. ai meine Yan naos ae Klinker N 

en nn a asthieren fand sich hier fast alles wieder, was 

hr ieten. in ir ee enden bonn aus a nr 

‚ Carabieinen. Leider konnten wir uns a nicht. aufhalten, denn 

De De a ei WS 
u 



Sach 1% EEWERENSIERR und enverse} 

‚allenthalben stattfanden, gestört zu worden. A 

Carabidae. 

Cieindela Linnd 

‚desertorum Dej. Nach v. Heyden zumeist die durch schiefe Binde # 
gekennzeichnete var. Jaegeri Fisch. Nicht selten bei Borshom ee . 

Juni. $S. — Elisabetthal, Zalka, Kachetien, Suram. I. | 

riparia Dej. Nicht häufig bei Borshom, Juni. 8. Bi. 

Germanica L. Gouv. Baka im Mai. $S, — Gonr. ec L. 

Omophron Latreile, 44% 

Umbaius Fabr. Am Ufer des Kur bei Borshom, Juni. Be, : 

« eu | Notiophilus Dume&ril. Fr RR 

rufipes Curt. Borshom, Juni. 8, — Katharinenfeld, Ay Mail, 

i Juli; an der Gandscha im Juni, L. | A Be 

| Elaphrus Fabr. ’ Br N ii 

riparius L. Alexandrapol, Juli. 8, + der 2 A 

Bi 

hy Cychrus Fabr. N a 

} sigmatus Fald. In Wäldern im ganzen Kaukasus Se pr armenischen 

| Gebirge verbreitet, aber nirgends häufig, speciell am Chram bei " 

Alexanderhilf, Tschergali in Kachetien, in Chefsurien bis zur oberen ä X 
Waldgrenze in über 2000 M. Höhe, am Suramgebirge und in den 

Schluchten des Schuwana- und Bee vers vom ‚Frühjahr 

- bis in den Herbst, L. 

Procerus Dejean.. ar, 

 Onucasicus Ad. Ein einziges Stück am oberen Kama) ‚an. ‚der a 
grenze, 2000 M. Er wurde auth vereinzelt iu der Nähe von Tiflis 
bei Katschora und am Suram-Passe gefangen, Zahlreicher soll er 

bei Pjaetigorsk auftreten, wo er zu Schmucksachen verwendet ı In nd 

von der Landbevölkerung in den Häusern als Palliativ gegen Feuers- 

‚gefahr. gehalten. wird. IL, F Bar es a | 

a Eronsuntde Borelli. et ; 
RE Fischer Fald. (Car. elypeatus Fisch.) Im Frühjahr. end ERRRN. 

Stficke bei Mamndly 1500 ak im J al heil Er im reg ns 



Dieser Käfer mit den oben ansehen an wurde 

| son mir im Mai in den bewaldeten Schluchten des Ostabhanges 

des. Suram-Gebirges, später in den Wäldern ‚des. Kartastockes 

und im Herbste noch ein Stück bei Borshom gesammelt, Die 

N Woriöltten scheiden sich keineswegs nach ‚bestimmten Localitäten, = 

dern ‚kommen a unter einander vor. Die dunkeln oft 

nie; les u: rangees des ae laterales, surtout | 

sout a plus marquees et ze en. te RT 

as: ‚des ei varidtes RER He ker dams RR a 

a Arminie russe ei du Gouriel, ou elle Ber aussi 



Kraatz, a. a. O. p. 40 bemerkt: Die beiden mir vorliegenden, 
von H. Leder auf dem Berge Sarijal gesammelten Exemplare und 
ein mit ihnen ganz übereinstimmendes von der Hochebene von Zalka 

(über der Chram-Schlucht), glaube ich auf fossiger Chaud, „aus dem 

russischen Armenien“ beziehen zu müssen, weil sie verhältnissmässig 

starke Gruben zeigen; sie sind schwärzlich violett, mit violettem, 

breit abgesetztem Aussenrande ; das erste Fühlerglied ist dunkel roth- 

braun, die Schenkel sind meist heller. Die Körperlänge ist 2832”). 
Ausser auf dem Sarijal und Zalka fand ich das Thier auch 

in den höheren Waldparthien der G. Karta unter Steinen und 

loser Rinde umgefallener Bäume. L. 

var. Suramensis Kraatz, Dtsch. ent. Ztsch. 1877, 1. Heft p. 40, 

rechtfertigt diese neue Värietät folgendermassen: * 

„Dieser Carabus, von dem mir drei von H. Leder auf dem 

Suram -Gebirge gesammelte Exemplare vorliegen, hält in der 

Grösse die Mitte zwischen meinem fossiger und Puschkini, in- 

dem meine Exemplare 2628”, messen. Fühler und Beine 

sind sehr schlank, der Thorax noch etwas länger und schmäler 

als bei den anderen Varietäten des Bibersteinei, namentlich vorn 

sehr wenig erweitert. Auf den Flügeldecken sind die Streifen 

fein, die Grübchen mehr oder weniger sparsam; was den Käfer 

indessen als Local-Rasse am meisten auszeichnet, ist der grün- 

liche Erzschimmer der Oberseite, der bis jetzt noch nicht beobachtet 

war. Der Seitenrand der Flügeldecken ist nicht so breit ab- 

gesetzt als beim fossiger. Die Schenkel sind lebhaft rothgelb. 

An den Vordertarsen der Männchen ist Glied 4 sehr klein, länger 

als breit, 3 fast quadratisch, nicht breiter als lang.“ 0 

Die etwa 12 bis 15 Stück, deren ich habhaft werden konnte, 
die sämmtlich auf das Genaueste übereinstimmten, fanden sich 

alle beisammen auf einem kaum 15 Schritte im Geviert haltenden 

Raume, unter wirr durch einander geworfenen und hohl liegenden 4 

Felsentrümmern in einer Schlucht des Suram-Gebirges, Ende April * 

und Anfangs Mai. Ich habe später wiederholt diesen Ort unter- 

sucht, aber nie mehr auch nur eine Spur dieses schönen und 

| interessanten Thieres gefunden. L. 

Kasbekianus Kraatz nov. spec. 

Dtsch. ent. Ztsch. 1877, Heft 1, p. 40. 3 

„Piceo-niger, subnitidus, Carabo Puschkini simillimus, paullo | 
major, thorace paullo breviore et latiore, antennis pedibusgue paullo s 

longioribus, illis articulo primo, his femoribus rufis. Long. BI Ye R 2 

& “4 



| beim Fuischkim a 
ürzer, vor den Hinterecken etwas stärker eingezogen, der Seitenrand 

eutlicher ‚abgesetzt. ‚Die Sculptur der Flügeldecken ist ähnlich wie bei 

B Puschkint, die Streifen sind etwas flacher, 3, 5, 7, 9, 11, 13 Ketten- 

| ue Reihe ziemlich dicht stehender, grösserer Grübchen repräsentirt ist; 

IK einzelne Grübchen können auch im ersten Strich stehen. a ‚hir 

er Germ. an sehr selten, I. 

d ai Fisch. Lebt mit tes zusammen. L.. 

mis Chaud. Wie Ossetieus und nothus. L. 
15 .— Nicht selten im Thale des Terek von Kobi bis de 

Fisch. Auf der Hochebene von Zalka; am ROTEN 

 Chand, 'Borshom, August; ein Exemplar unter Moos bei den 

ist er beim Kusbekianus etwas breiter und 

eifon, die Grübchen nach Aussen grüsser, so dass Streif 13- durch 

an vo von | Gorgosziche, S. — Auf dem Sarijal über der Waldzone. L. 

Ni 



’ De rapie Min, RR Juli in or Fr 

einer Taavenhalde, Während die aus Becker 'schen £ ungen , 
menden, am östl. Kaukasus gesammelten Exemplare een. u 

Länge von 24-—27”/, zeigen, reichen die zahlreichen Exemplare 

vom Alagoes nur zum sehr kleinen Theile an diese Grösse heran, 
während die kleinsten Exemplare nur 19%, lang sind. Br re 

Dieser Käfer scheint an einen Boden rulcanischen Ursprunges -. 

gebunden zu sein, denn sowohl Dr. Schneider als ich fanden ihn 

nur immer auf solchem; so RN. von wir in den Um- > 

gebungen des grossen Abul. LU. “1 

Bartholomei Motsch. Im Frühjahr nicht selten bei Nierandrill und. 

Tambowka am Toporawan-See, L. 

Humboldti 'Fald. Schaimbobell bei Achalzich Ende Juli; EREOR Gorn- | 

lowka und Alexandrapol, Juli. Länge 24 35m. ‚Nach Herrn 
v. Heyden bilden die rein grün gefärbten Stücke die Stammform 

Stjernwalli Mnnh.; die Thatsache, dass auf einer Wiese des 
Schambobell Exemplare von ©, Humboldti mit grüner, bronzener B 

und rothkupferiger Färbung laufen, lässt mich an der Berechtigung 

7 fester Varietäten zweifeln. S. — Hochebene von Zalka, Fuße “A 

PERERRN Fisch. Im Jemiekli-Gebirge. L. 5 
.varivams Stev. Passanaur, April; Borshom, Schambobell Abastuman, 

Gudaur und Kasbek, Juli, August, Länge: 19—27m ; Oberseite 
dunkelerzfarben, hellbronzefarben oder grünlichblau mit "rötllichem 

Halsschilde und gleichem Rande der Flügeldecken. Nach v. He yden’ En 

Deutung sind darunter die Varietäten C. Hollbergi Mnnk., Eich- | 

waldi Fisch. und chrysitis Motsch. . 4 

Nach meinen Beobachtungen besitzt fast jeder der verschiedenen i 
‘ Fundorte seine eigene Localrasse, die sieh von- der Grundform wehiy 

oder weniger durch verschiedene Grösse, Färbung etc, unterscheidet E 

aber keine wesentlichen Unterschiede aufweist. Die ausgeprägteste 

und constanteste Form unter allen zeigt der im Hochgebirge lebende 

0. Eichwaldi Fisch. Hoffentlich bringt uus die versprochene Arbeit 
des Herrn Dr.'Kraatz über diese Gruppe die gewünschte ae; 

Dieser Käfer hat einen bedeutenden Verbritungsberirk 'L. 

| eben von Zalka, vr sehr ER Pe 

‚ eonvexus Fabr. Kasbek, Juni. L, ER re 

 maurus Ad. Aukhur, I uni. 8. — - Im allerersten Frühjahr ziem 
ch auf Feldern bei Rlisabetthal, Kodi und Katharinenfeld. 

3 bis 4 Wochen ist er m diesen niederen Gegen 
N 



Tr ‚um orst im nächsten J abe wiederzukehren. Während ‘ er 

er unten den Mai nicht erlebt, tummelte er sich un dani und Juli „oo 5 
noch in der Nähe des Toporawan-Sce’s. L. ee, 
‚bratus Quiens. Schaw-nabad am Tabizkhuri-See und Alagoes im Juli; Be 
 Borshom, Schambobell und Abastuman, Anfang August; dur 
und Kashek, August. 8. Ne 

Ich halte ihn für den verbreiteisten aller den Kaukasus’ u 

_ bewohnenden Laufkäfer.. L. | u 

hohe bei Helenendorf im a rienkch aber nur in: 

ee der vorgerückten Jahreszeit, L. 

2 nspicuns Chaud. Sehr selten. Einige wenige Exemplare am oberen 

| Kram und ein Stück. am ae 1000 M. hoch. u / 

- von 2000 M. und darüber, wo er tehnatt m Grass Inf 
| mus Fisch. Borshom, Kugel, I. — Am Terek beim Aul Kasbek, 

N a Juni, ‚ausserst selten. DL. 

Calosoma Weber. 

Be Yiehtriften unter trockenem Eiltmiei. E 
yat 97 Zu. 'var.? Krasnowodsk, Mai. Hat die Gruben nicht metallisch 

i ‚Die Art war in- Radde’s Sammlung, soviel ich mich 

‚als C. Turcomanum bezeichnet. 8. 
nn 

Callisthones ‚Fischer. 

bei Alexandrapol. S. 2 ? 

NESE Nebria BR N A Sa 

br. Salalaki-Schlucht bei Tiflis, April. 8, 2 R; 

but, des Chaud. Gouv. Baku, Mai. S. Ei ER ee 

icli } Fabr.. Auf Hügeln bei Kutais im April. L. | Bar. = 

Auen. Motsoh.. Am Ardoti - Tscali im  chefsurischen Hoch- . x ee 

Kasbek, August $. — Kasbek und Chefsurien am DRAN 



Eier. EM a * Baer E 

ie Schlegelmilchii Aa. RR 2000 im im « 

und Kasbek im August 2000 M. 8. — Am. Kusbe in 
‚surien 2500—3000 M., Juni und Juli, De .. a | 

‚elongata Fisch. Aın Kasbek und im chefsurischen kei 9a 2500 M. u 
- Solskyi Chaud. Kasbek, 3000 M. L. art; . 

| Leistus Frölich. 

fulWwibarbis Dej. Lenkorau, Mai. 8. 

“rufomarginatus Dft. Karabulach, 2400 M., Juni. 

femoralis Chaud. Sarijal, August. L. 

Searites Fahr, 

-eurytus Fisch, Halbinsel Apscheron, Mai. 8, LER, | 

arenarius Bon. 1 Exemplar. Borshom am Kurufer, Juni, mr Im 

Natronsee von Kodi, südwestlich von Tiflis und au der Gandscha“ 5 
bei Helenendorf, Frühjahr und Sommer. L. ey 

u; 

5 | Taeniolobus Chaud, 2 

a er! planus Bon. Gandscha-Thal bei Helenendorf im _Hochsommer.. 
x 

Clivina Latreille.. ° 0 

.fossor L. Gouv. Baku, Mai. S. — Zalka, Mamudly. er 

collaris Hrbst. Tiflis und Wladikawkas, April; Bekih, ‚Mai, 8 Ren, ai 

Tschattag, April; Gudaur und Kobi, August, L. Ri 

Ypsilon Dej. Gouv. Baku, Mai; Achalzich, August. 3. = Am Sue von 

'Kodi, April. L. 

! Dyschirius Bonelli, 

globosus Herbst. Borshom, Juni. 8. — - Mamudly, September. 1% : h 

ruficollis Kol. Am Chram bei Alexanderhilf, Juni ; Ken. Soptanber Lu; 

salinus Schaum. Baku, Mai. S. % p 

. substriatus Duft. Borshom, Juni. 8. — Michailowka, Mai. PD 

thoracicus Rossi. Am Ardoti-Tseali in Chefsurien, et, be 

‚aeneus Dej. Bershom, Juni, 8. Br FE 

u Brachinus Weber. Br 

»sophia Dej. Klisabetthal, ‚See von Kodi, Allgeth, April. 

 bombarda Dej. Thal-'der Allgeth, April. Be en 4 

. erepitans L. Borshom, Juni; Alexandrapol, J uli.S. — Kotharinenfeld, ‚Zalka. 1 

 immaculisornis Dej. Tiflis, April. 8. — Assurett. De 
.  explodens Duft. Elisabetthal, April, Mai. In 
© bipustwlatus Quens. Gouv. Baku, Mai. 3 

IR eruciatus Quens. Gouv. Baku, Mai. S. — 

u faulenden Pfauzen, April. win oa 

 pusillus Men. Tiflis, ie Alagoen, J all. 3 x 



Ne | Ma s ° ax Fischer: | 

rum Stev.. 2 Kreuplar Borshom, Juni. -8. 

| Au phium Latreille. 

ö . macula. apieade, 1 end Baku, Mai. S 

on Polystichus Bonelli. | 
fasiatus Rossi. Unter faulenden Salzkräutern im See von Kodi, 

j au L. — @ouv. Baku, Mai.. 8. en: 

N Demetrias Bonelli. | 

| ul Germ.  Mamudly, October. L. \ 

Dromius Bonell. es 

‚ April; Borshom, Juni. 8. — Aus Sumpfmoos 
Mamndly, otoler Elisabetthal, ap und u hei IE 

lashy i im em am Rion. 1. a 

u Br Blechrus Molssh. = | 

\ “. Duft. Fanaur, April; Borshom, Juni; Etschmiadsin, Juli; 

Akstafathal, Juli. 8. | z 
us Sturm. Passanaur, April; Kar Hui Be a 

October und December. L. es Se 
j Duft. Baku, Mai. nn _ Eiisabetthal; April, D; 

© Metabletus Schmidt- Goebel. 
| tus Dan. Gouv. Baku, Mai. 8. 

Ben. Im un der Gandscha, August IE 

Ä u Lim. De April. S. — - Mamudly, Toni October 

Georgien, April. S, vi 

RD mu $ 

istus Chaud. 

 Borshom, Juni. 8. 

. Lebia Lak. 

bötthal, April; Sarijal, Kachetien, Juli. L. 
| Bl Eriwan, Juli; Katschora, August, 8. 

ra Rossi. as es 8. — Elisabetthal, April. L. 

| es Mills Aal, Borshom und Katschora, 3. un er 



“ collaris Men. Borshom, August. S. — Kathbarinenfeld. L, 

Le va rue De et Fr a a er k ! e ” z ur MINEN CR BR Kr RE RR Se Dale a u 
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4 f ur 2 4 3 } > j ‘ 2 E 

sur 

Cymindis Latr. | AREA 

palliata Fisch. Baku, Mai; Alexandrapol, Ja; Achalzicwt Aus 8. — 

Vom Berge Sarijal. L. 

picta Pall. Alexandrapol (sehr häufig), Mastara und Sardarabad, Juli. 8. 
aecentifera Zoubk.? Krasnowodsk, Mai 3 Exempl., welche, wenn die 

Bestimmung richtig sein sollte, sämmtlich unausgefärbt wären, S. 

scapularis Schm. Baku, Mai; Alexandrapol, Juli; Katschora, August. 8, — 

Zalka, Juni; Karabulach, Juni; Hochplateau von Gomereti; Sarijal; 

Kasbek von 1500 bis 2000 M. hoch, _L, 

miliaris Fabr. Alexandrapol, Juli; Azkhur, August. 8. — Gebirge von 

Mangliss, Mai. L. 
Masoreus Dejean. 

Wetterhalii Dej. Mamudly, im September. 1. 

Panagaeus latr. 

crux major L. Mamudly. L. 

Callistus Bonelli. 

lumnatus Fab. 

var, gratiosus Chaud. Lailaschy, April. L. 

Uhlaenius Bonelli. j 

spoliatws Rossi. 1 Exempl. Borshom, Juni. S, — An der Gandscha ’ 

bei Elisabetpol. L. 

vestitus Payk. Wladikawkas, April; Borshom, Juni; Alexandrapol, Juli. 

S. — Elisabetthal, April; Sarijal, Chefsurien, Juli, I. 

flavipes Menetr. Gandschathal bei Helenendorf, Juli. L, 

Stevenii Schönh. Gouv. Baku, Mai. S, % 

coeruleus Stev, Borshom, am Kur- und Borshomka-Ufer, Juni. 8. — 7 

Bei der chefsurischen Ortschaft Tschatyl, Juli. L, 

aeneocephalus Dei. Borshom, August. 8. — are. Mamndiy, 

April, Juni. L. ‚a 

chrysothorax Kryn. Suram-Gebirge, Mai. L. 3 

| Dinodes Bonelli. B 

azureus Duft. Gouv. Baku, Mai. S. — Elisabetthal, April. L. 2 

Atranus Leconte. 

| Lieinus Latr. | PR 

.cassideus Fabr. kun Juni. 8. 

ER "Badiste r Clairv. FR. 

bipustulatus Fabr. Hochplateau von Zalka, Juni; Sarial, Chotsu ien, _ 
ek DPRSSEBeR, L. Ko 

#g . 
f 
1 e8 
I: 



Brose ‚18 Panzer, 

A Holonondort L. 

‚ Pogonus Dejean. | ur 

er Na, Mai. 8. — Salzsse von Kodi, April, L 

nnis. a Salzsee von Kodi, Aprl. . | h 

15. Dei. un von Kodi, April. u | ER 

Deltomerus Motsch, 

a a. et ee. VÜR angustatum, 

Framsversim sulcabem, Oculi minudi, ‚vie, Promimuli ; 

i Long. ee ‚Bl. 7, — rat u. Er 

/ R, das Chaud. dont il differe par sa taille 

h us grande, ‚son. corselet beaucoup. moins cordiforme;. 

| ; : prafondu © ei Ia Be du 5" * intervalle. ‚= 

PmerItUs: Putzeys nov. spec. er Hal. ig. 19 

mitidus, palpis pedibusque testaceis, antennis brummeis. 

oewlos iR ‚punctatum ; oculi minuti. prominuli, 

rd SSR kiss reotos. N Elyra ae .% 

| piceque aequaliter angustata, im dorse SubAeplanNR i 

unehulatis interstibüls converiusculis, 3°, 5° Re 

Long. 411.— Be 7 — Lat. 2 

8köpre von Sardarabad, Juli, $. — Natronsee von ı = 

aintennis pedi- 

ne oihoraz capite vin latior, in ne 
Interöis antieis an 

Me vin N latitudine haud Er Sr, EN 



| " Si sa oouleur noire, na diföre de ). ” 

ol, tatricus ei ER ER var 1a com 

 pattes, il s’eloigne de Velongatus, augquel il res en 
‚il a cependamt le corselet bien moin cordiform ; .se8 L 

peu plus larges vers le milieu et les points que Von remarg u sur | 

# ‚3° intervalle sont plus petits et plus nombreuz ; des rangöes a 

..bles existent d’ailleurs sur Te 5.7" Be Ice wen ai om. du 
n . ed 

 quun seul individu.“ a op Mt, a Be: Be 

Auch dieses Thier lebt in ‚den höchsten Regionen der kaukasischen r 

Hochalpen in der he des ewigen Schnees. Nur 2 Btötk. in DBebneien 

gefunden. PER Br | 

Sphodrus Clairv, bi ae 

h eellarum Ad. Mastara, Juli. 8. — In dunkeln und feuchten Kellern 
5 in Katharinenfeld und Helenendorf, Mai und August, L. 2: > 

var.?? longicollis Fisch ? 1 Exempl. von Sardarabad, 17m lang | 

und 6%, breit mit "fast glatten Flügeldecken, während die beiden 

typischen Exempl. 28%, lang sind und stark” geriefte zug r 

m decken besitzen. 8. “A re ; 

{  planus Fabr. In Kellern von Katharinenfeld, Mai. Be = 

.elegans Dej. In Kellern von Helenendorf. L. RE 

rg RR, In Schluchten des Burn Gobi ai. L 

Pristonychus Dej. FE 

terricola Herbst. Schaw-nabad, Juli. 8. 

 sericeus Fisch. Gudaur, August. S. 

cimmerius Fisch. Borshom, Juni. 8. 

 Caucasieus Dej. Schaw-nabad, 2500 M., Juli. 8. EHRE AR 

 pretiosus Fald. Borshom, Juni; Schaw-nabad und Alagoos, Juli S. 

Hochebene von Zalka, Jemlekli-Gebirge, Sarijal. I. h 
' Mannerheimi Kol. Schaw-nabad, Juli. & 0.0 Pe 
‚ hepaticus Fald. In Wäldern des Gebirges von Mangliss, Apr. Br 

 cyamipennis Eischsch. Berg Sarijal bei Elisabetpol. AR EN 

 Köppewii Motsch. Den‘ von Becker versandten Thieren ‚vollkom 

en identisch. Pass bei Aksu, Mai. 8. Br 3% Be 

a Calathus Bonelli.. 

| " glabricolis. Dei. Borekone August. 8 2 Bi 

 Punchipenmis- Germ. Georgien, April. RT ey 
cisteloides Ill. Gouv. Baku, Er Borshom, häufig, Tuni; A 
&  Katschora, August, nn — - Ueborall: ae le ge ” m 

äy har 



3 Borshom, | A Slexamdrapol, 

; Fat abr. Ba ar oe, Juni; Katsschora, u. 8. | 

Chad. Kaskek, August. 8. — Elisabetthal, Mai; Mo 

ober; "Hochebene von Gomereti und Sarijal. L, 

 Borshom, au; Azkhur, ‚August, 8, a 

| ; Alexandrapol, di uli. 8. 

en : iflis, aeanehr April;  Gouv. Baku, Mai; ; Mastara, 

ee — - Veborall gemein. ‘L. 

Pristodactyla Dei. 

5) hand. Ein im a am Kashek tod gefundones, nicht " 

5 

gesammelten Bram. diese Art. De 
BEIN 

ee er 5 ai; selten, 2 Ä 

al 'Taphria Bonelli, | . 

Sehumbokalt, August, a, Sapl, i = 

"Dolichus Bonelli.” 

= der Gandscha bei Helenendorf, August, L. a 

| Anchomenus Bonelli, Ä | 
Be Katharinonfall, Mai u; 

an a 

Mhdadekkhal, ou, llehy: N Kasbek, Juni. L 

Im Thale der Gandscha bei Helonondorf. AL 

Ss onum Bonelli. 
| u i 

a S. 

8 

Kashck, a Ju uni. VRR = 

Mit. durchaus hellem Dorsalfleck auf den Flägel- es 



pumicatus Pang. Borshom, Juni. 

/ Derus Motsch. 

Im April an einem Waldriesel bei T'schat 

a Bonelli. 

drapol und Kiptschakh, Joit- Bi, Zalbi Juni; Sarijal 
Ä Kasbek und Chefsurien auf den Alpen, Juni, Juli. BY M 

war, erythropus Fald. Tiflis, April; Gouv. Baku, Mai. 8..— Ma 
i ' mudly, October; Sarijal, August; Suram, Mai. L. ge KR 

;  Versicolor Sturm. Auf einer Waldwiese bei Tamplut, Mai. vr 

 stenoderus Chaud. Wladikawkas, April, in trocken liegenden Theilen. ) 
| des Terekbetites in schönen Farbenvarietäten ‚häufig. 8. —.I1% 
Lande der Pschawen und in Kachetien. L. et. 
micans Ohaud. Kodi und Elisabetthal, April. L. 

‘ Adelosia Steph, 

;  picimana Duft. Mastara, Juli. 8. 

Iyrodera Uhawd. Auf der Hochebene von Zalka, September 7 

Lagarus Chaud. © h 

| vernalis Panz. Tiflis, April; Gouv. Baku, Mai; Borshom, ab: 8. — e 

Mamudly, December; Chefsurien und Kasbek, Juni, ‚ Juli. a Pe 
ar | Be ME E 

Poedins Motsch. Me 

ingequalis Marsh. Gouv. Baku, Mai. 8. 

ne ] Lyperus Chaud. 

a dongalw Duft. Gouv. Baku, Mai. S. 

Omaseus Ziegl. 

niger Sch. Alenandrapel J rag 8. 

Mai und me L. Fade 

; seriepunctatus Chaud. Mastara und Brdnkehen, Juli, 9 0 
"> > Mai; Kasbek, Juni; Sarijal, August. ke RER 8 ir; 

nigritus Fabr.. Tiflis, April; Borshom, Juni. 8. — Kasbek, 
dene Chaud. Tschattag und Tamplut, "Mai. a KR 

 Tamsü De). Tiflis, April; Azkhur, Abastuman und. Gudaur, 

= . ae ee und REST, Juni. Ri | | 

_ Cnefsurin und Kasbek, Ei aaa 



RE Ta) 
ER 

ve 
3 ie ne 

N Argabor Mogr, & Sa N - 

FR Docombor ; ae ‚Ani rn 

Ah Pen, Br a & ie BA, er 
a Sram, Mai; Alassan, Juli. | 

u en Chand, | a n 

Kashek, 2300. M., August. S En Lölschgum u in es 

| Aübraliena,, Al: im Lande der "Tuschen, Juli. De 
L, | 

h Ka ka, Mi ‘ u ee 

Be den Wäldern. des oberen Alassan, Juli. h., 

ve  Platysma Bonelli. 

ei EN Sarijal, ER 
UN aa RER 

ai Pterostichus Bönelli ae 

Nadikaukas und Balta, Aprilz our. ak, Mai; a 

e en N 8. — Kasbek, ul, ; Se, * 

or. Bakı, Ai, = : 

a RS  Kasbek und. a de 
f RL RE I KR " ERTL 

=. Kasbok, EN Auf dom 

m üb ; östlich vom eh aber Bi an die lesghi- 

& Dr u lecehen nur @. regulavis auf. .L. Sa 

Id. ‚Schambobell, Juli. Ss | OLG RL 

Na Am ara Bonelh, .. | 

KT ui. 8 en Suran, Malt 3 
[e 

I& 
wi 

“ Kae, a ER 



| H uni, T. 

communis Panz. Borshom, Juni. 8. — Elisabetthal, April Klin) 

April; Kasbek, Juni. L. 

vulgaris Fabr. Passanaur, April; Alexandrapol und Mastara, Juli. 8. — 

Kasbek und Chefsurien, Juni, Juli. L. 

trivialis Gylih. Tiflis, April; Alexandrapol, Kiptschakl, Mastara und 

Eriwan, Juli; Gudaur, August. S. — Elisabetthal, April; Katha- 

rinenfeld, Mai; Gomereti, Juni. L. 

familiaris Duft. Tiflis, April; Borshom, Juni; Achalkalaki, Juli. S. — 

Elisabetthal, Mai; Mamudly, Juni; Suram, Mai; Chefsurien, Juni. L. 

. deuminata Payk. Hochplateau von Zalka. L. 

lueida Duft. Borshom, Juni; Eriwan, Juli. 8. — Letschgum, April; 

Kasbek, Juni. L. ef 

anthobia Villa. Gouv, Baku, Mai. 8. 

| Colia Zimm. 

ingenua Duft. Zalka, Juni. L. | 

municipalis Duft. Tiflis, April. S, — Sarijal, August; Chefsurien, 

Juni, L. 

erratica Duft. Kaukasisches Hochgebirge, Juni... L, - | 

Schneideri Putzeys nov. spec, 

„Fusco-aenea, nitidissima ; palpis, antennis pedibusque tesiaceis. 

Oeuli. subprominuli; antennae graciles longiores. Prothoraxz brevis, 

transversus, postice vix angulatus, antice subemarginatus; angulis 

anticis rotundatis, »osticis rectis apice dentato ; basi bifoveolatus punc- 

tatusque. Elyira ovata, convexa, tenue striata, striis tenuissime punc- 

tulatis, interstitiis planiusculis. Prosternum. apiee marginatum, bi- 

punciatum, marts in medio oblonge punctulatum. Anus in utroque 

sexu bipunctatus, punctis in fe approximatis, in 2 distantibus. 

Long. 8 — El, 5 — Lat. 3.5 "n“. 

„Par cette diagnose, on voit ‘que cette espece est voisine de la 

Quenseli, mais aussi qu'elle en est tres distincte. Sa coloration 

est plus claire, plus brillante; -chez tous les individus, que j'ai ex- 

amines, les antennes sont entierement testacees ; elles sont plus longues 

et composees d’articles plus etroits que celles de la Quensel i; les 

yeus sont plus soillans, sans l’tre autant que chez les A. fusca, 

eursitans ete. Le corselei est plus court, beaucoup moins Echancre en 

avant, d’ow il resulte que les angles anterieurs ne sont point saillans ; 

| i se retrecit un peu plus dans sa moitie a kr Re eötes ur 



BR moins > aplanis is; 

les Me sand en peu r 

8 arrondics que ehe * au ensehi; nn styies sont au MDe is 

"ner ee N. a re Winare ee wenea 

comme se. trouwvant assez communement ü Talyche. O’esi pro- 

e: A Schneider i qui a confondue avec la rufo-aenen ; s 

wait etre com fine dams le cenire. de ’ Espagne. Ar, SS 

Krasnowodsk, unter Steinen an den Bergabhängen sehr häufig. > > 

Ich fand ein Stück im Tifliser Mustaid. L. 

| . Kiptschakh und Eriwan, Juli; Kchalzich: Juli. $. — 

Zalka, . Juni; ‚Kasbek und chefsurisches Hochgebirge, Juni, In 

Sant. en Auen S. — Mamudly, Winter; Kasbek 

| ol 

2 ns 2  Leioenemis Zimm.: “ 

nn a Mai. 8. — Blisabetthal,. April, L. 

eapite re as.  Mentum latum, 

Bieuspidato . Ocuii prominuli ; antennae tenues, ultra 

rectae, articulo 3°-4° parum longiore. Prothorax brevis, 

bus ante basin, wa angulis postieis rectis, basi 

a ovatı, subtiliter striata, 

yV“ 
im ms 8, Eu Lat. an 

m dönsant In base an eyires Le a est DT 

les omgles de ie Bee sont en 0% 

5 dlargi et plus arrondi dans en j 



54 morlit anlerieure, moins Train retrdei en arriögenles a 

abdominalis Motsch. Im Becken des Salzsee’s von Kodi, RER = 

de la base sont plus relevds, plus owverts, moins droits et non pre” 
cides d'une forte sinuosile de la marge; les deux impressions de la 
base sont plus itroites, moins fortement ponctudes; la ponchuation we 
s’etend pas vers le milieuw de la base; le rebord marginal est. plus 
large dans sa moitiE inferienre. Les elytres sont egalemeni ovales 
mais leur base depasse ü peine celle dw corselet; la sinwosite de l’ex- 
Irömite est moins marquee; les stries sont beaucoup plus fines et ce 
n'est que sous un fort grossissement que l’on y apergoit de trös petils 
points; les intervalles sont absolument plats; la serie .de foveoles sur 

la 8” strie est moins interrompue au milieu, La strie prescutellaire 

est presgque du double plus longue; elle se reunit en arrire ü lu 

19° strie. Le prosternum est semblable, mais sa pointe porte deux 
points piliferes. 

Malgre ses nombreuses analogies avec le genre Amathitis, 

cei insecte s'en separe par son menton bidente, ses siries presque lisses 

et la pointe sternale biponctuee. Sa place la plus nalturelle serait 

a la swite de la Leioenemis dalmatina* Y 

e 

OO 

Krasnowodsk, Mai. 8. 

Leirides Putz. 

planipennis Putz. Wladikawkas, April, häufg. S. —- Kasbek und 

Ohefsurien. L. y 

subdepressus Putz. Chefsurien. NL. i 

calathoides Putz. Chefsurien, Juli. L. vi 

Cyrtonotus Steph, Mi 

aulicus Panz. Azkhur, Juni. S. E 

Caucasicus Motsch. Wladikawkas, April; Azkhur, Juni; eher. August. | 

3. — Suram, Mai; Zalka, Mamudly und Kasbek, Juni; Chefsurien, | 

Juli. L. | 4% 

Bradytus Zimm. Due Br 

consularis Duft. Achalkalaki und Alexandrapol, Juli. 8 — Sara 2 
Mai; Mamudly, Juni. L. | A 

apriearius Payk. Passanaur, April; Borshom, Juni; RR Kine 

schakh, Mastara und Eriwan, Juli. 8. — Zalka, Jani, L. 

vor. major Putz. Suram, Mai; Zalka, Mamudly, Gomereti, Telle-I bag 

Chefsurien, - Juni, Juli. L. 

ingenuns; Suram, u Cheisurien, Iuli. BEE 



Porcosia ie 

; Juni; Achalzich, au; Gudanr, Auen 8. en S u 

& ueiein Timm. | 

er J uli. sr 

Schambobell, | August Ss 

L. 

laeı Se Chaud. var. a an gleichem Fundorte wie a pume- 

| ee 3 Exempl. sind einander völlig ‚gleich und weichen 

"Hrn, Putzeys  Besitze befindlichen Chaudoir’schen \ Ds 

! E a durch en Grösse und ‚durch weit n 

Ye u N a Ku wants 

tus & i Mistara in Sardarabad, Iuli, = > . 

h., Ti sony) und Eee, Juli; Be 

n: nn Plateau von Zalka, Juni. I, 

; Masları, ei ee 

a Polor Bon. 
are 1er 

a alaik Kate, | RTL 

Baal, Iuni, Se ‚ Heleuendorf, Aust. VER, 

as Bonelli. 

öralich. "von Eriwan, Juli. Bisher im. Kubasne 

wo.er ‚durch D. oxygonus Chaud. ersetzt schien.. 
. Bei Rlisabetthal, “April, L. 

N  Odogenius Solier, 
aa Baku, Mai. 8, 



I “ RS 2 ee L 

Mn le Dei Alexandrapol, IB, Ä 
pieipes Ol. Gouv. Baku, Mai; nördlich von Aafran, au 

PAREUEN, 8 — Sogauly Dag, südöstlich vom Tiflis auf der 

Pangus Aenanım. ir 

hearitiden Sturm. "Tiflis, April, 8. — Am Nuschaner, De a 2 
bracht ypus Siev. Mastara, Juli. 8. 

Hi | Gynandromorphus Dei, Be BR: 

 Eiruscus Quens: Elisabetthal, April; Katharinenfeld, RR, 

ey nr “MAL L, a 2 

Ne: Dichirotrichus Dural. ® 

5 0 gr 1 pubescens Payk. Bei Kodi und Elisabetthal, April, Mai. 
WR N Anisodactylus Dej. 

signatus Ill. Wladikawkas, April. 8. — Elisabetthal, Anni 

e; „Juni. L. Et 

‚binotatus Fabr. Tiflis und Wladikawkas, April, 8. _ Suram, Mai. Bm: 

.. nemorivagus Duft: Alexandrapol, Juli. 8. ER Be; 
; Pseudoneneus Dei. Baku, Mai. 8. SR AR a 

FE 
Se, Ophonus Steph. CH REN; LER 

Rn 

* 

n sabulicola Panz. Alexandrapol und Helenowka, Apr“ 7 $ inte 
thal, September; Mamudly, October; Suram, Mai. 

 oblongus Schm. Nördlich von Eriwan, Juli. 8. j 

columbinus Germ. Gouv. Baku. 8. 

he ” Seneharen Fels 

‘Juli; Achalzich und Abastuman, Kuren , 

u schaweri, Letschgum, Suram. L. | 2 Be 
 convexicollis Men. et var. Borshom und Azkhur, br uni; stars, Juli 

2.8. — Elisabetthal, Mai. -L. 7 

meridionalis Dej. Alagoos. und Kiptschakh, J ul; ‚ee und Kasl ) w 
„on 2 August. -B, 2% es FR Te, Be 
pi sah Gonv.- Baku, Mai. Br — Chofsurien, ne je 

Wi li; Gndani;. \ RE 8 — Mlisabethal, 4 April; 

 Kasbek und Chefsurien, Juni, Juli, I BE 3 Se En a E 

breniollis Dej. Tiflis, Wladikawkas, he ie Borshom, u 
En 8. — Zalka, Juni. en RT 



! helıs Dei N Baku, Mai. SR % 

u ® h Chaud, Gouv. Baku, Mai, 8. ! “ Se 

mend An ‚Rossi. Elisabetthal, April. L. . en a 

' e ‚Har En Tatr. 

; Borshom um Azkhur, 

Bli- 

"T a 
on Ba and naeh, Mi — Elisabotthal, Ma. 00 
schaweri, April; Zalka, Juni. 1. s i a , 

Duft. Gour. Baku, Mai. 8. — Aal Juli, August. u 

otia Duft. Elisabetthal und Sarijal, August. L. 
Duft. Weit verbreitet und nirgends selten. L. 
meus s Dei. Elisabetthal, August. L. 

alspas Dei. Bei ’Kodi im April. L. | | 

uadratus Chaud. ‚Alexandrapol, Kiptschakh und. Eriwan, dult.. 8. 

punc ( to -striatus Dej. Katschora, August. & ‚ Hlisabetthal, April; 
ö Juram Ai Kachetien, Jmi, I N | 

un Fald.) Arabdrapei‘ ‚und Mast Jall. 8. 

io ER ‚palpis antennis pedibusque . ferrugineis ; DrO- 

 breviter quadr ato, ante amgulos posticos acutos sinuatus, basi 

Ü » netatoque ; elytris oblongis, apice sinuatis, sutura extreme 

Long. 20. den, BI,0 0, Lat. 455 "nt. 

in du H. distin guendus, mais, plus ‚grand et 

1 2 plus constant; les palpes et les. antennes sont d’un 

un pen obscur ; les cwisses, qui sont loujours noires chez. 

| dus, sont ci d’un ferrugineus rougeätre (parfois, mais ER: 

‚e ur conlenr de zes. ‚les ‚hbias et les tarses somt ordinairement 

% ER N: 

ıd ütrenent pas De "aux Ana ei Ayır sont sembl; le 

ji Suchan-Kalk, Ani; a Mai; Br Mai. L RR 



punctis piliferis notatum. Long. 11; El. 6.5; Lat, 55 "m°. 

| rubripes Duft. Baku,-Mai; Borshom und Azkhur, Juni; Alexandrapı 

Iuteieornis Duft. Tiflis, April. 8. 

aeneus Fuabr. Tiflis und Wladikawkas, April; Gun. Ba Mai; a, 

hom und Azkhur, Juni; Alexandrapol und Mastara, Juli; ee L 
und Auanur, August, Fast überall häufige. 8, L. 

agonoderus Putzeys nov. spec. 

„Colore variabilis, viridis aut nigro-eyaneus, palpis antennisque 
piceis, harum arliculo basali rufo, tibiis tarsisgue plus minusve ru- 

fescentibus. Caput punctulatum, Prothorax transversim quadratus, 

angulis omnibus rolundatis, convexum, omnino punctulatum, punctis 

basi lateribusque erebrioribus majoribusqwe, foveolis hasalibus parum 

profundis. Elytra ovata, apice haud prolongata, sinuata; strüs 

YDunctulatis, interstitüs subconvezxis, punetulis minimis adspersis, 3° 

ante apicem umipunctato. Abdomen (segmento ultimo basi lantum) 

„Cet insecte a quelques rapports avec. le H. cupreus; mais Ü 

est constamment plus petite, proportionellement plus large, ses ölytres 7 

sont plus courtes, plus largement arrondies ü Vextremite (a pew pres - 

comme cheg le PR. punctatostriatus D.) dont la sinuositd est = 

plus margquee; les stries sont plus large et plus distinctement pone- 3 

twees; les intervalles sont plus plans et parsemäs de tres petits points ; \ 

le corselet est plus convexe, moins retreei en avant, mullement elargi 

en arriere. . Tous ses angles sont arrondis; la base m'est pas tron- 

que, mais echancree au milieu, de manidre que, des deux cötes, elle F 

est un peu prolongee en arriere; la surface est entierement ponctude, 

mais les points, gros et confluens sur la base et sur les cöfes, BE 

viennent beaucoup plus petits au milieu dw disque. 3 ind. S. Chez 

deux individus, plus recement transformäs, le corselet et les Alytres 7 

sont bordes de brun clair et le tibias ainsi que les tarses sont rouge- 

ätres“, 

Gouv. Baku, Mai. 8, 

discoideus Fabr. Borshom, Juni und August; Achalkalaki, Kerindmal 1% 

und Mastara, Juli. 8. — Katharinenfeld und Suram. Mai. L. 4 

& 

Me 
Br. 

Juli. 8. — Tamplut, Suram, Mai; Kasbek, Chefsurien, Fa 

Juli. .D. | | er e. 
latus L. VWladikawkas, April; Achalzich, Juli; Gudaur, August. 8. — 

Suram, Mai; Mamudly, Sarijal, Kasbek, Chefsurien, Juni, Juli, 
‚August. L. | / ee a 7 

fuliginosus Duft. Sardarabad, Juli. 8. “ ER Er ER 



{ Chefsurion und Kachetien, Juli; Gonv. Elisabetpol, 

De Be. April; Alexandrapol, Juli. 8. en 
Gouv. Baku, Mai; Mastara und Eriwan, . 9% 

hehe und Katok August, 8. — Allgeththal, Suram, { 

chgum, April, Mai; Chofsurien, Kachetien, Juli. L. \ 
; en -Elisabetthal, April; Katharinenfeld, Mai; Sarijal, 

Rene Aa) Gouv. Baku, Mai; Ana une 

Lbe e opaca), palpıs, amtennis, pedibus, prothoraeis 

7 Iytrorumque margine inflexo ferrugineis. Caput sublaevi- 

N issime sparsim Punctulatum, inter antennas »arum PYO- 

e l tim bifoveolatum. Prothovax transversim subgwadratus, 

vorm. latitudine, ‚antice angustatus, margine antico haud - 

, basali vero utringue reflexo ; foveis basalibus angustis, 

i ‚dis, haud punctalis. Elyira convexa, ovata, apice an- 

we subr otundata denteque -suturali arnıata; humeris pro- 

ntutis; strüis angustis, minutissime .. interstitüs. Be 

Einfre medium: uni-, 5° apice bi-, 7° apice quinque- . 

Be! a 0g: 10 ns Lat. Em“ 5 

nt kady menton est ongus, ao creusce au centre; les 

{ 1 peu en au ae. La ligne qui separe Pig 

ex est bien margule, et le point qu "elle port ü chaque BR CR 

argi € en ee peu RE Les ı ‚yeuz en. en peu 



etroites, pen profondes et glabres de möme que toute 1a PR cey ’ 
on distingue exceptionellement quelques petits points au ie de 
celle-ci; le sillon longitudinal est finement marque; il atteint ion 
deux extremitts ; les deus impressions transversales sont peu profondes ; 
toute la surface du corselet parait lisse; cependant sous un fort 

grossissement, on voit qu'elle est parsemee de tres petils points fort 

distans les uns des autres. Les dlytres sont en ovale assez court, 

retrecies aus epaules (qui ont une saillie dentiforme) et & lextremite 

qui est legerement sinute et enswite trongue obliquement presqua la 

suture, laquelle se prolonge en forme de dent assez lonaue mais peu 

.aigui. La surface.est convexe, les stries sont fines el trös finement 

ponctuces; les intervalles sont presque plans; la 3° porte contre la | 

2° strie, au quart posterieur de ldlytre, un gros point pilifere, par- 

fois 2 ou meme 3. On voit deux ou trois points semblables a lex- 

iremite de la 5° strie et 4 ou 5 A lextrömite de la 7%. La serie de 

gros points sur le 9° intervalle n'est pas interrompue au milieu, La’ 

strie prescutellaire est oblique, assez courte,“ \ 

„Les episternes du metathorax sont. presqu'aussi courls que 

larges. Les quatres derniers segmens de l'abdomen portent des points ; 

disposes en lignes, emettant chacın un long. poil roux. Les paltes 

sont robustes, pew allongees; celles des deux derniöres sont irös‘ 
epineuses.*“ “u 

„M. Schneider a trome un asseg grand nombre d’individus 

dans les environs d’Alexandrapol. Comme ceite contree a deja &d7 

visitee, il est probable que ce Harpale y a deja &tE rencontrt, mais 

je ne connais aueune espece avec laquelle il ait dt possible de le 

confondre*. 

Alexandrapol, Sardarabad, Juli, sehr häufig. 8. 

obtusicollis Putzeys nov. SP. 

„Alter nitidissimus, palpis antennisque paulo infuscatis, ha 

‚artieulo 1° toto testaceo, prothoracis elytrorumque margine POSER 

rufo, femoribus piceis, tibiüis tarsisque dilutioribus, Prothorax obconie 5, 

basi elytrorum latitudine, umntice angustatus, angulis anticis Tat iS, 

porrectis, rotundatis, basi in medio ewmarginata, angulis obtusis fer 

rotundatis. Elytra oblongo-ovata, apice subsinuala, strüis simplicibus, 

interstitiis planis, 3° ante apicem unipunctato. B 
” 

: Long. 8.25; El. 5; Lat. 3.5 2 
I 

en 

u „Cette espece a le facies du H. servus et plus encore du 
H. ovatus Chd. Il est ER noir NER tres comme, 



j dent: du. menton est u. adame Id: töte est comweice, 

sse ei po te de chaque cöte, entre les antennes une impression UN Se 

Fugueuse ‚Les; yes somt gros et wos saillans. Le. corselet Be 

: omique, a Deu ‚pros comme celui du H. servus mus il est. : 

bus. convere et encore plus reirdei en avant; ses angles anterieures = ar 

Aue moins avanods er: nen arrondis; les angles de la base 

Mais ses. ne 

nn, von de u an eher Te ebor a e vo 

tres. An dans tonte ‚son 'etendue: Te sillon longitudinal n'est bien N 

distinet qwW an milien ; ‚les deux impressions tramsversales sont pen 

 marqudes; ta region. des angles mosteriewres est aplamie ei largement 

=. es a sont oblongues-ovales, ü »eine um pen plus 

u lu or gwä celle dis corselet; leuwrs ‚epaules sont faiblement 

; Pietrömit er a attenude et tres a sinuce; les stries 

on damit oceupe par des points Plus ea. erale ar ri 

De on am (En est a NOW. „@SSE2 En Su ET 

ER en a as un Indien RS a Bakon. sen. | 

‚econd venant d "Astrakhan®. | EM, 

au Mai. 

ni — Katharinengel, Tiflis, 

im | El, Mamudiy, October. Er 

| us Ohand, Kodi, Ki L 

noelanı. Thal de: Bei, April, u 

PD EEE Stenolophus Dej. 

Eh Gouv. Bakı, a, D. 



Saljan i im Mai. 9, — Ässureh; Juli; Hannäly; Noromber su 
 Blisabetpol, August. L. A 

collaris Payk. Mamudly, September. L. i 
Caucasieus Chaud.. Chefsurien, Juli; Mamudly, Sept. un Decemb.. u 

Acupalpus Latr. 

.. dorsalis Fabr. Gouv. Baku, Mai. 8, 

„ luridus Dej. Gouv. Baku, Mai. S, 

Trechus Llairv. 

minutus Fabr, Tiflis, April; Gonv. Baku und Baku, Mai; Gudaur, 

‚August. 8. — Elisahetthal, April; Karabulach, Mamudly, Juni; 

Helenendorf, August. L. 

liopleurus Chaud,. Thal der Ladschanura im Letschgum und Muscha- 

weri, April. I. 

. maculicornis Chaud. Kobi, April. $S. — Suram-Gebirge, Mai; Chef- 

surien, Kachetien, Juli, L, 

nivicola Chaud. Kobi, April. S. — Kobi, Gudaur und Kasbek, Juni. L. 

” 

Lederi Putzeys nov. Sp. 

„Fulvus, capite infuscato, palpis antennis pedibusque pallide 

testaceis. Labrum late nec profunde emarginatum. Antennae erassi- 

usculae, articulo secundo seqwentibus longiore. Oculi parvi, depressi, 

interstitio postico aeqwales. Prothorax breviter cordatus, angulis an- 

tieis rotundatis, posticis rects apice obtuso. Elytra breviter ovala, 2 

basi obligue truncata, humeris. deflexis, in dorso planata,  ströis om-- ns 

nibus distinctis, 6 primis profundioribus, 

Long. 2!l; El. 1; Lat. Un, 

„Cette espece a laspect du T. ovatus Pute. mais elle est no ; 

tablement plus petite, ses antennes sont plus courtes, plus epaissesz” 

le corselet est plus court, plus large anterieurement et moins retrecie 

en arriere oü les angles ont Ta pointe plus obtuse. Les @lytres sont 

en peu plus courtes, les epaules sont encore plus attenwees, moins ar- 

rondies. La ligne orbitaire qui, chez le T. ovatus est diriguee vers” 

la base interne des antennes, lest ici vers la base externe“. = B 

Auf einem 3300 M. hohen Passe, der von dem tuschinischen.- Aul 

Tschanti nach dem Daghestan führt, an Schneerändern im Juli; spä 

im October auch auf dem Kasbek bei Kaischaur. L. _ 

infuscatus- Chanud. Suram im Mai; Chefsurien, Juli; Kasbek, Oetobor. 

Caucasieus Chaud. Suram-Gebirge, Mai. L. 

gravidus Putz. Schuwana und Karta, Mai. Lu. 



Passanaur, April. 8. nn Suram, Mai; | | a 

A Iransversin suleatulo, Tinen, media dorsah- a impressa; : 

Ä ‚ basi vix a iruncatis, abeolee u 

Ang, 3 vn 

e ) gehört in die Gruppe, welche eine geradlinige Basis 

\ ri ügeldecken besitzen, also: Redtenbacheri, Milleri und pilosellus, 

steht dem Letzten am nächsten. Er unterscheidet sich indessen 

en durch kleine, viel gewölbtere Körperform, kürzeres Hals- 

| it wenig or A Pe en and viel ee. kaum es 
ae 

s in so ae als bin, vorn am breitesten, aa ie 

on verengt, die Hintorwinkel ‚techteckig zulaufend, 

en: Märchen; vor a Basis mit einer von den Winkeln 

dicht ; gnstelten. Reihen von sehr an nrolebanten, en % 

A besetzt, die nur bei günstiger Beleuchtung 

\ or dritte Zwischenraum der Streifen ist h 

6* FA aa 
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‚die Absetzung verschmälert sich jedoch gegen die Spitze, Jederseits 

 aulneratum Dej. Gouv. Baku, Mai. 8. 

 4-pustulatum Dej.. Baku, Mai; Börchöni, Juni. 8. - _Mamud 

überdies mit drei langen, in gleichen ER he a 
haaren geziert. Der Seitenrand ist deutlich abgesetzt er and | 

dicht unter den Schultern befindet sich ein feines, sehr langes, horizontal 
abstehendes Borstenhaar. Fühler und Beine kaum bemerkbar heller ala 
der übrige Körper gefärbt. 

Diese durch die Wölbung des Körpers und durch die oigehthäm- 

liche, in spärliche Reihen gestellte Behaarung der Flügeldeeken ans- 
gezeichnete Art, ist eine der kleinsten bekannten und zugleich diejenige, 
deren östlichstes Vorkommen bisher constatirt wurde“, 

In der Landschaft Letscheum nahe am dadianschen Swanetien 
1000 M. hoch unter grossen, tiefgebetteten runden Steinen im ersten 

Frühjahr (1876) in zwei Stücken aufgefunden. L. 

Perileptus Schaum, 

areolatus Creutz. Suram, Mai. L. 

Tachys Schaum. 

haemorrhoidalis Dej. Katharinenfeld, April. 1. ‘4 
quadrisignatus Duft. Passanaur, April; Borshom, Juni. 8, — Iai- 

laschy, April; Suram, Mai; Katharinenfeld, April. L.° 

var. diabrachys Kolen. Tiflis (Mustaid), September, I. 

nanus Gyiih. Muschaweri, Elisabetthal, Letschgum, April, IL. S 

brevieornis Chaud. Lailaschy im Letscheum, Rionthal, April. L, © 

bistriatus Duft. „Gouv. Baku, Mai; Borshom, Juni; Mastara Juli; x 

Kasbek, August. S. — Lailaschy, April; Suram, Mai; Mamudizag 22 

Oetober. L. u 

gregarius Chaud. Letschgum, April; Suram, Mai. L. 

scutellaris Germ. Thal der Algeth, April. L. 

Bembidion batr. 

obtusum St. Dumaniss, October. L. | 

Mannerheimi Sahlb. Am Chram bei Alexanderhilf, dir; IR >: 

a 

assimile- Gylih. Gouv. -Baku, Mai. 8. x Be 

4-maculatum L. Wladikawkas, April. 8, — Thal der Gandscha bei 5 
‘*  Blisabetpol, August. L. | Br A 

October. L. | Re 

4-guttatum Fabr. Borshom, Juni; Thal des ge er 8. E 

articulatum Panz. Helenendorf, Juli. L. Er 

tenellum Er. Wladikawkas, ‚April; Er Juni und Aut + | 
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hand... Gouv. Baku, Mai. S. 

 Gouv. Baku, Mai. 8 

Tiflis, Passanaur, Wladikawkas, April; Baku, Mai; 
Juni. 8. — Zalka, Mamudly, Sarijal, Suram, Kasbek. L. 

Ohaud. Gouv. Baku, Mai; Tarstschai, Juli. $., — Kobi, Gu- 

T.: 

j Sn im. Juni; Thal des Ar patschai: oberhalb Noxan- 

, Jul, rn Chefsurien, Tal, 6. 

. 

2 Austen J uni; Bischmiadsin, Tui. 3. — Katharinen- 

4 Tiflis und Wiadikawkas, Apils "Borshom, Juni. 8. 
Tiflis, April; Achalkalaki und Mastara, Juli. 8. 

\ Wem. ige Chram, sc Ba ehe: 9} Du Kasbek, 

le C 3orshom, Juni und August. 8. — Katharinonfeld, Suram, 

i; Ohefsurien, Juli; Kasbek, Oetober. L. 

Han . Wladikamkas, April, S. | 

n. Chefsurien, Juli. . 
sch. Helenendorf, Mai. 8. by 

turm. Letschgum, April; Chefsurien, Jul, | & L.. 

hand. Tschattag, Suram, Mi. u 

m turm,  Borshom, August. 8. n 
ev. Gouv. ‚Baku, Mai. 8. 

Bi] Blisabotpol, September. 
"m .. Mastara, Juli. 8. | RER. 
Be ‚Chefsurien, Juli. L. SE 

3 ‚Butar, 12 RD RA = | | 

m Chaud. Tiflis ‚ (Sulalaki-Schlucht), April, S. — Techattag, | 
N MR Re 

Er & 

dr a, ‚Juni. 5. Ka m Ge RE 

riatum Charid. . Kasbek, August. C* — Alexanderhilf, Juni. BE; j ES 
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'assimilis Payk. var. Helenendorf, August. L. 

‚nitidus Fabr. Elisabetthal, April; Dschari-Wosseli, Juli.  D. 

| ra Febr. Mamudly, October. Be ER ; A 

Tachypus Lacord, “N 

KR Schr. "Tiflis, April. 8, — eg Mai; Kashek, ERS Li. 

picipes Duft. Barijal, August. L. 

Kolenatii Chaud. Helenendorf, Juli. 1. 

Dytiscidae, 
Haliplus Latr. 

voriegatus Sturm. Gouv. Baku, Mai. 8. — Gebirge von Mangliss, 

Mai. L. 

ruficollis de Geer. Achalkalaki, Juli. 8. 
fuWwieolis Er. Alexanderhilf, Juni. L. 

Hydroporus (lairv. 

inaeqwalis Fabr. Alexanderhilf, Juni. L. 

picipes Fabr. Zalka, Juni. L. 

geminus Fabr. Gouv. Baku und Lenkoran, Mai; Etschmiadsin, Juli, 

gemein; Azkhur, Ende Juli; Poti, August. S. — -Zalka, Juni. L, 

variegatus Aube. Elisabetthal, Mai. L. = 

erythrocephalus L. Zalka, Juni. L. Re. 

marginatus Duft. Achalkalaki, Juli. 8. 

lituratws Fabr. Lenkoran, Mai. 8. 

planus Fabr. Lenkoran, Mai; Achalkalaki, Juli. 8. en 

discretus Fairm. Lenkoran, Mai. 8. | AR 

longulus Rey. Suram, Mai. L. | Bi 

palustris Linn. Zalka, Juni. L. Bu 

angustetus Sturm. Zalka, Juni. L. 

| Laccophilus Leach. N 

hyalönus Degeer. (obscurus Panz.) Lenkoran, Mai; Etschmiadsin, Juni. 
$. — $uram, Mai. L. | FE 

-Rantus Eschsch. 

notatus Fubr. Zalka, Juni. L. 

Agabus Leach. - R 

bipunctatus Fabr. Nschari-Wosseli im Lande der Tuschen, Juli.’ u: : 

conspersus Marsh. Zalka, Juni. L. | 

affinis Payk. Dschari-Wosseli, Juli. L. 

Solieri Aube. Lönkoran, Mai, in einem Waldbache. 8. 

Dytiscus Linn. 2 
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Gyrinidae 
: E Gyrinus Geoffrey. 

r.  Gour. Baku, Mai 5. 

ee Tarstschai, Juli 8, 

h  Blisahetthal, Juli. I. 

sie 
Bu 

Ai , Tach, Be Ber 

An länger, stärker und dichter en als die Typ. ® 

ktstreifen. vorn etwas stärker. we kräftigere Sculptur i 

tücke von "Baıkal. ‚Kobi, April. En Jalka, Juni. L. 

yet s Ger m. i Tits, ‚April; Lenkoran, Mai; Pechmiai, Juli. S. | 5 

EN "Anacaena Thoms. | ee 

x Diese Art besitzt einen ganz “kleinen Kiel. 'v. Heyden | 2 

fand si auch in den spanischen Gebirgen. Siehe D. ent. Zisch. A 
u, 231 und 385. Letschgum, April, ai 

yanrerte Solier. Wu 

ss # ae Zallca, Juni. L. FE 

2 Baku und Lenkoran, Achalkalaki, Jul. 8. m 

wi ala, Fun. a er: 

en  Laccobi ius ‚ Erichs. ER U 

“2 var. Tenkoran, Mai; Abhalih häufig; Alagood, 5 

und. Etschmiadsin, häufig, Juli; Azkhur, Eude Tui 

August, S — Blisabetthal, a  Letschgum, ”“ 

oe Mai. L. —- Tittis, en häufig, April; a 

\ Etschmiadsin und Tarstschai, Juli; Borshom, August. 8. Be 

Bam. Ti, Ann, Achalkalaki, Btschmiadsin und Tare- 

Pan: a Be a: . 
fe RER BN A v RRER wi den 

* 



Berosus Leach. 
spinosus Stev. Gouv. Baku, Mai. 8, 

Imridus Linn. 7Zalka, Juni, häufig. 'L. 

Limnebius Leach, 

truncatellus Thunb. Tarstschai, Juli. 8. 

papposus Muls. Zalka, Juni. L. 

truncatulus Thoms.? Borshom, Juni; Etschmiadsiu, Juli; 2 ungenügend 

erhaltene 9. 8, 
Chaetarthria Steph. 

seminulum Payk. Borshom, August. S. — Suram, Mai. L. „M 

Helophorus Fahr. | 

rügosus Oliv. Tiflis, April; in einem Tümpel auf der Passhöhe bei 

Semenowka und Tarstschai, Juli. 8, 

nubilus Fabr. Borshom, August. S. — In dunkeln Stücken wie er auch 

in der Krim vorkommt. Suram, Mai; Helenendorf, August. L. 

swbcostatus Kol. Suram, Mai. L. 

aquaticus L. Achalkalaki, Juli. S, — Suram, Mai, L 

grandis Ill. Letschgum, April; Suram, Mai; Tambowka, Juni. L. 

griseus' Herbst, Helenendorf, August. L. 

aeneipennis Thoms. Suram, Mai. L. 

granularıis L. Tiflis, April; Lenkoran, Mai; Achalkalaki,  Alagoes, 

2500 M. und Etschmiadsin, Juli; Azkhur, Ende Juli. Sehr un 

S. — Elisabetpol, August. L. 

Creticus Kiesenw. Zalka, Mamudly, Suram, Mai, Juni, Juli L. Re: 
tigrinus Muls. Helenendorf und Gouv, Baku, Mai. 8. | BE 

quadrisignatus Bach. Mamudly, Juli; Elisabetthal, November. L. 

Hydrochus Germ. 

elongatus Schaller. Characteristisch für diese Art ist, dass der son 

Zwischenraum der Flügeldecken vorn, der dritte hinten erhaben ist R 

Alexanderhilf, Juni. . L. > 

nitidicollis. Muls. (flavipennis Küst.) Lailaschy, April; Suram, Mai. PR y 

Ochthebius- Leach. =S, 5 

exsculptus Grerm.‘ Borshom, August. $, — Suram, Mai, LI. 

 margipallens Latr, Etschmiadsin, Juni. S. -— Bach Assuret, April. 5 

‘weneus Waterh. Tiflis, April. 8. E 

marinus Payk.. Tiflis, April; Gouv. Baku, Mai; Etschmiadsin, Fa 

| $..— Suram, Mai. L. | x | Be 
 pygmaeus Fabr. Alexanderhilf, Juni. L. 
 metallescens Rosh. var. Gouv. Baku, Mai. S$. 

punctatus. Steph. Tiflis, April. 8. 

' ü . 

£. En WEN TE 

he u Die 3 



| | Hydrana ne ur ER 

I. Leukoran, Mai; Borshom, August. 8. 
i; Mamudly, October. Tr; i IH 

ii Germ. var. erosa Müll. Borshom, August. 

‚Cyelonotum Erichs. 

Br aa, April; Eenkoran, Mai. 8. — Hochplateau von Gr | 4 
Dur 

Küst. mir, April, EN 
ref 

Sphaeridium Fahr. 

es 1 et var. rs Baku, Mai; Borshom, Juni, August; : > = 

itschora, Aug gust. $. — Hochplateau Zalka, mise 

T matum Fabr. Ohne rothen Schulterfleck, Zalka, Juni. IL. 

m Fabr. Gouv. Baku, Mai; Borshom, Juni, u “s 

und Alexandrapol, Juli; Katschora, August.  Hoch- ee 

von Gomereti, Juni. L. 
Hochplateau von Gomereti, Juni. ne Berchon: I uni.8. 

_Mrsh. Mit ziemlich stark ausgeprägten Punktreihen der. 

 Alexanderhilf, Juni, L. 

Gereyon Leach. | | 

Ss. i a 

x Suram, Mai: Chefsurien, J ui. 4 

1 rn a, Östeber.. EL. : 

es Fabr. Borshom, Juni; Azkhur, Juli. $S, — - Chofsurien, Juli. Me 
] homs.. ‘ Borshom, Juni; Azkhur, Juli. S en Senn 

‚Gour. Baku, Mai; Borshom, Juni, Keine. S. 

HIER Ananur, April; el J uli. D —- Öhet- 

‚Zalka, Juni. L. 3 a NEE 
Passanaur, a ‚Schemacha, Mai; Borshom Juni. S.— 

April. Ir; N: ER | 

Payk. Borshom, Juni. S. | | 
um Er. Borshom, Juni; Azkhur, De Gudanı, August, $, 

l schy, April; Suram, Mai; Mamudly, October und December, nn 
FL 

N a ee m Muls. 

u - Mamudy, Juli; Holonendork, 

ee kaslauri um ı Muls. 

ER 

Be 
dur. Borshom, Ani! bis AUByal, Ss. — Chobsurien, Tulbz, RR 



 ‚grübchen, welches nach vorn in eine seichte Längsrinne übergeht. Kopf 

N 7. a a - ii 

RER h RR; ea : 

90 ; » i® 5, 5 u Be ee st 

} . ö e ? \ 4 N ef E% e 

4 a SE Staphylinidae, a Re 

Autalia Steph, 

rivularis Grav. Borshom, Juni, aus Laub gesiebt. S, — Gebirge von 4 

Mangliss, Mai, L, ; 

| Falagria Steph. 

naevula Er. Heleuendorf, August. L. 

sulcata Payk. Tiflis, April, gesiebt; Passanaur unter Steinen, April, 

S. — Elisabetthal, April; Mamudly, October, L. 

sulcatula Grav. Gebirge von Mangliss, April und Mai. L. 

obscura Grav. Tiflis, April; Borshom, Mai; Achalkalaki, Juli, zumeist 

gesiebt. S. — Mamudly, November. L. 

nigra Grav. Letschgum, April. L. 

Bolitochara Mannerheim. 

obliqua Er. Elisabetthal, Suram, Mai. L. 

Ocalea Erichs. 

alutacea Eppelsheim nov. Sp. 

„Nigra, elytris nigro-piceis, antennarum basi pedibusque rufo- 

testaceis, capite thoraceque suborbiculato alutaceis, opacis, swbtilissime ; 

minus erebre, elytris crebre subtiliter punctatis. Long. 2 lin.“ 

„Diese Art, in der nächsten Verwandtschaft zu Oc, castanea und E 
rivularis stehend, ist vornehmlich durch ihren matten Kopf und Hals- 
schild ausgezeichnet und daher mit keiner anderen der europäischen @ 

‘ Arten zu verwechseln. Sie ist schwarz, der Vorderleib ganz matt, auch 

die Flügeldecken wenig, der Hinterleib stark glänzend, die Taster und Bi 

Fühler hell pechfarben, am Grunde etwas heller, die Beine rothbraun. E 

Die Fühler sind ganz wie bei Oc. castanea gebildet, schlank, alle Glieder 

länger als breit. Der Kopf ist etwas schmäler als das Halsschild, hinten 

deutlich eingeschnürt, Das Halsschild ist etwa um ein Drittel breiter M 

als lang, oben mässig gewölbt, mit sehr stark nach abwärts eingeschla- 

genen, daher breit abgerundeten Vorder- und stumpfen Hintereeken, nach 

hinten ‚etwas verengt, an der Basis mit breitem, mässig tiefem Quer- 

und Halsschild sind äusserst. fein lederartig gewirkt und ausserdem noch 

mit einer zwar stärkeren aber immerhin verloschenen, wenig dichten 

Punktirung versehen, sehr sparsam und kurz behaart. Die Flügeldecken 

sind breiter als das Halsschild, zusammen so lang als ‚breit, dicht, nicht R! 



| ich heller, nr weitläußg und fein punktirt, sparsam 

a ahstelenden schwarzen ‚Haaren, bedeckt. Die ‚Beine nn 

. 8 a aus‘ Toachtem aan an den ton: 

rar now. en 

vie | kleiner als 0. Dadia a ‚anders sole und zoformt 2 
RS 

ark S an ngeschnrt, sch & aan un verloschen punkt, Das Hals- 

g an de Basis mit deutlichem Quergrübchen und Bi 

ai ns. oben mässig ‚gewölbt, sparsam, nicht, fein aber 

men etwas breiter als lang, um ein weniges dichter und 
; wenig dicht fein grau behaart. Die Flügeldecken zu- 

PEN 
{ 

is der re a 

NIGHT ANER 

Bes als das as lose anliegend behaart. Dar Ts % 

Es ir slaskn Kraatz. 

S Katlarinonol, Be 1. 



ä ‚als das Halsschild runzelig-körnig punktirt. Der Hinterleib ist ic 

‚coeca Eppelsheim nov. sp. 

viel feiner und undeutlich punktirten Kopf und Hinterleib, ‚nicht si 

Er are nu. ade u ie . A 3 RE a N re ni 
Be BE Erin dd MER 

ee‘ D 8 ’ r 
Br - u P a * 

“ 

„Klongata, subdepressa, subparallela, fon [error @ 

cerebre distinete flavo-pubescens, capite robundato, fronte subdepressa Fe 

anterius profunde bifoveolata sublaevi, oculis haud conspieuis, thorace 

transverso lateribus rotundato subtiliter, elytris hoc perparum brevi- 
oribus evidentius crebre yranuloso-punctatis, lateribus elevalo-earinatis 
disöo impressis, abdomine parallelo anterius sat erebre subtilissime 

punctulato, postice fere laevigato. Long. viz 1 lin.“ 

„Ziemlich gestreckt, etwas flachgedrückt, fast gleich breit, einfarbig 

ruthbraun mit etwas hellerem After, ziemlich glänzend, überall dicht 5 

und deutlich gelblich behaart. Der Kopf ist rundlich, vom gewölbten 

Seheitel an rasch nach abwärts geneigt, die Stirn etwas abgeflacht, vorn 

vor der Ansatzstelle der Fühler beiderseits mit einem tiefen länglichen 

Grübchen, oben nicht deutlich punktirt, beinahe glatt. Augen sind nicht 

sichtbar. Die Fühler sind länger als Kopf und Halsschild, die drei 

ersten Glieder ziemlich gestreckt, gleich lang, das 4. so lang als breit, 

die folgenden allmälig breiter werdend, das vorletzte Glied ziemlich stark 4 

transversal, das Endglied eiförmig rasch zugespitzt, so lang als 9 und 

10 zusammen, heller gefärbt als die übrigen Glieder. Das Halsschild 

ist quer, um mehr als die Hälfte breiter als lang, hinten so breit ais 

die Flügeldecken, an den Seiten in der Mitte gerundet erweitert und 

hier breiter als dieselben, nach vorn und rückwärts gleichmässig vereugt, w 

am Vorderrande fast gerade abgeschnitten mit abwärts gebogenen Vorder- ; d 

ecken, am Hinterrand in der Mitte schwach gerundet, auf jeder Seite 3 

leicht ausgerandet und hier mit einem seichten grübchenartigen schrägen Br 

Eindruck versehen, die Hinterwinkel stumpf aber scharf, die Oberfläche z 

flach gewölbt, in der Mitte mit einem wundeutlichen seichten doppelten “ 

Längseindruck, die Basis ohne Quergrübchen, überall ziemlich dieht und 

fein körnig punktirt auf lederartig gewirktem Grunde. Das Schildchen. & 

ist nicht sichtbar. Die Flügeldecken sind etwas kürzer als das Hals- 5 3 

schild, gleich breit, hinten am Nahtwinkel gemeinschaftlich ‚schwach e 

ausgeschnitten, an den Seiten namentlich‘gegen die ausgerandeten Hinter- 

winkel zu scharf kielförmig erhöht, in der Mitte eingedrückt, 

breit, nach hinten nicht verengt, auf den vorderen Segmenten äus 

fein nicht sehr dicht punktirt, hinten fast ganz glatt. Die aa; sind 

rostroth. 

Die hübsche Novität steht in ungemein naher Vorwandiktiate 

Ischn. depressipennis Aube, von welcher sie sich durch andere Färbı 



Le optusa Kraa im 

Sram, Mai; Ä Rn ae und December, s% 

1 

is 

Ei: parcius suirilissime, ‚eh aut cr E a ablamıne Dasin. versus Mr : 

i il Long. 13 rn 18 lin.® 

ns sat, hell röthlich-pechfarben mit auf dem Vorder- 

edämpftem G lanze der Oberfläche, mit gelber Fühlerwur nel. 

A nn und mit breitem schwarzen Minterleibsgürtel, W elcher 

"Der Kopf ns anal als ne Halsschild, "intön nad ein- 

breiter als lang mit abgeflachter Stirn, oben dicht und deutlich, 

2 dem. Scheitel, ua Die Fühler ‚and ea nn 

of I al wordend, schwach kiansräkshl, Mar Endeliod E 

2 Au an . Das en ist um nr als ein ‚ Drittel. 

a a Sen ', 1e Flüpeldacken. ai. um ein Be. 

er Hinterrand des Halsschildes, gleich breit, kaum kürzer, 
Home a dasselbe, am Hinterrande in der Mitte gemein- © 

dicht und KE SUPUN, la NR, 



Spitze am breitesten, nach vorn schwach verengt, glänzend, zum 2 
undeutlich und verloschen punktirt. Bei einigen Individuen ist die 

Punktirung wenigstens auf den vorderen Segmenten viel deutlicher und 

kräftiger und die Halsschildrinne etwas tiefer; es scheinen sieh hierin 

Auszeichnungen des Geschlechts zu erkennen zu geben, welche auf andere 

Weise durch besondere Merkmale der oberen vorletzten Hinterleibsringe 

nicht ausgeprägt sind. Der ganze Käfer ist von einer äusserst zarten 
und hinfälligen. wenig dichten graugelben Behaaryung überzogen. 

Der Käfer vermittelt in hervorragender Weise den Uebergang der 

langflügeligen Leptusen zu den kurzflügeligen und schliesst sich als neues 

Bindeglied an Lept. ruficollis einerseits, an globulieollis anderseits an, 

Er scheint einen kleineren Verbreitungsbezirk zu haben aber dorten nicht 

gar sehr selten zu sein. Er wurde von H. Leder ausschliesslich am Suram- 

Gebirge in der Nähe von Michailowo gesammelt.“ 

bituberculata Eppelsheim nov. sp. 

„Elongata, sublinearis, testacea, nitida, sublaevigata, subtilissime . 

parceque pubescens, thorace suborbiculato, medio longitudinaliter sub- 

impresso basi transversim foveolato parce subtilissime punctato, elytris 

hoc parum brevioribus cerebrius evidentius subrugulose punctatis. 

Long. vix 1 lin. 

Mas: Elytris ad scutellum atque suturam secus longitudinaliter ; 

plicatis, abdominis segmento superiore sexto medio tuberculis duobus 

longulis posterius comvergentibus ornato.* > 

„Von der Grösse der Lept. Pandelei und derselben noch Ahnlicheeil 

als die vorhergehende, aber weniger deutlich punktirt, namentlich der 2 
Hinterleib fast ganz glatt, das Halsschild nach hinten weniger verengpii E* 
und die Geschlechtsmerkmale des S verschieden. Ganz und gar von 

der Gestalt der vorhergehenden Art„und in den Verhältnissen der ein- 

zelnen Körpertheile derselben so ähnlich, dass auf ihre Beschretung, 

verwiesen werden kann, nur in folgendem zeigt sie MROBREHR und a. 

 stante Verschiedenheiten: Pi 

| Die Fühler sind etwas schlanker, nach der Spitze zu etwas N. ; 

verdickt. Das Halsschild ist in der Mitte der Länge nach weniger tief, Bi. 

zuweilen gar nieht eingedrückt, dagegen stets mit einem deutlichen 4 

manchmal doppelten Quergrübchen versehen, ohne erhabene Längsleiste, 1 

nur zuweilen —- wie auch bei andern Leptusen — mit einer feinen, 
glatten, nicht erhöhten Längslinie ; ausserdem ist es noch schwächer, u I- 



das 6. en 

 nebereudaih ei in SO Hier vorrauhachatliche: Be=- 

carinicollis,, dass ich anfangs zweifelhaft war, ob sie nicht 

letzteren vereinigt ‚werden müsse, Allein abgesehen von der a 

1 der verschiedenen Punktirung. a ee lässt: sich 

Se Mangel 2 
srü iochons und dv Halssehildkis — und tun, wurde un 5 

s eben Slaminiorm een 

ssante neue Art muss im Kaukasus einen grösseren Ver- 

haben, Bun überall sehr selten sein. wurde von 

Taf, 7; 2 FR 

nis, egaie, na an, parce subt Hlissimeque 

er rotundato- ROuIlan, ‚thorace ee Ian 

ter punetato; For are iertia. ni, Be “ 

ei: em enidenter Bumelulane, abdomine Tinears sublaevi. TR, 

RO, nn lin. 

ninis ann, superiore sörto ee dnabus sub- 

inem. apicalem attingentibus ormato.“ | 

| estreckt, fast gleich breit, mit äusserst spar samer, feiner Kt 

golblicher Behaarung bekleidet, mit Ausnahme des Hals- 

el, kaum ‚sichtbar Si ale rötklich- gelbes 



' bisweilen mit einer seichteren Längsrinne. Die Fühler sind Er n 
or. länger als Kopf und Halssehild, das 2. und 3, Glied gestreckt, das 3. h 
0% verkehrt kegelförmig, nach der Basis viel stärker verengt als das 2, - 

er etwa um ein Drittel kürzer als dasselbe, Glied 4-—10 allmälig an 

KR Breite zunehmend, so dass das 10. mindestens doppelt so breit als lang 
ist, das Endglied fast so gross als die beiden vorletzten zusammen, kurz 

eiförmig mit abgerundeter Spitze, alle Glieder an der Spitze mit einigen 

längeren Haaren besetzt, Das Halsschild ist etwas breiter als der Kopf, 

kanm breiter als lang, der Vorder- und Hinterrand in schwachem Bogen 

gerundet, die Vorderecken stark nach abwärts eingeschlagen und ab- 

gerundet, die Hinterwinkel stumpf, die Seitenränder fast gerade, nach 

"rückwärts kaum verengt, — oben mässig gewölbt, auf dem Rücken mit 
einem breiten, nach rückwärts stärker vertieften Längseindruck versehen, 

durch dessen Mitte der ganzen Länge nach eine kielartige beim Z stärker, 

beim © schwächer erhabene, zlänzend glatte Linie zieht, zu deren beiden 

Seiten nicht ganz bis gegen die Seitenränder hin das Halsschild beim 

Z deutlich zerstreut, beim © äusserst fein kanm sichtbar pumktirt ist. 
Die Flügeldecken sind an der Basis etwas schmäler als das Halsschild 

und etwas kürzer als dasselbe, von den abgerundeten Schultern an nach 

hinten äusserst schwach verbreitert, am Hinterrand fast gerade ab- 

geschnitten und nur am Nahtwinkel gemeinschaftlich schwach aus- 

gerandet, um das Schildchen herum und längs der Naht beim Z stärker, 

beim @ schwächer aufgeworfen, auf der Scheibe eingedrückt, obon leder- 

artig gerunzelt, kaum deutlich punktirt zu nennen. Der Hinterleib ist © 

beim g' gleich breit, beim © unmerklich nach vorn verschmälert, breit. 

und hoch gerandet, oben nicht sichtbar punktirt, fast ganz glatt, 
Beine sind gelb. Ri 

; Beim Männchen ist der Scheitel mit einer rundlichen Grube ver-" 

. sehen, der Längskiel des Halsschildes deutlicher und schärfer, die Flügel- 

decken sind auf dem Rücken stärker eingedrückt, zu beiden Seiten des 

Schildchens und der Naht entlang höher und schärfer, fast kielartig ; 

aufgeworfen, auf der Mitte des 6. oberen Ringes befinden sich 2 fast 

et | gleichlaufende, einander ziemlich nahe gerückte, zuweilen wenig scharf 

©. ausgeprägte, schwach erhabene Längskiele, welche von der Mitte dos 

e Segments bis zum Hinterrand desselben reichen, 3 

Das Thierchen scheint im Kaukasus weiter verbreitet, aber übe: 3; 

all sehr selten zu sein. Es wurde von H. Leder hauptsächlich bei wor 

000 0 mudiy in’ einer Höhe von 4-—- 5000‘ und auf den Irgan-Tschaisky-gara 
=......°8400' hoch unter Steinen und bei Ameisen Ende Juni und SE J 

Ri > Lg eat | EEE 



Tang. IR lin. “ 

einfarbig en Fe Me 
eh schwarz 2. 

i I etwas. weniger schl N a bei. der letztgenannten Art, 

| schon ‚evident transversal, während es bei my Yops 

rat ist, die folgenden Glieder nach der en zu all- 

2 deutlich nt Der Hinterleib st fast a breit, 

is ZU ‚sehr schwach verschmälert, ‚oben anf den ersteren 

‚ dicht äusserst ‚fein punktirt, hinten fast, ‚ganz glatt. 

I sind die Fühler etwas schlanker als beim ®; nach des Es 

weniger verdickt, das 4. Glied weniger quer, die Scheibe. 

n ist er wenig tief eingedrückt und ‚der 6. Hinter- 

hiedeusten Pınkton gofunden. Di Welse Seltene Arts & BR 

Da Manundly, sun, Sure und December. L. 

—1 



| og ERS N r RER, Mr 
a ae uk 

Aleochara Grarvh. er 4 

conviva Eppelsheim nov. sp. | 
„Rufa, nitida, parce subtiliter pubescens, eapite üblowiinejüe 

parallelo obsolete punctatis nigris, hoc segmentorum apice anoque 

rufo ; thorace transverso converiusculo sublaeri, elytris parce distinchius 

punctatis. Long. 1"a Tin.“ 
„Mas: Abdominis segmento secundo tuberculo minore, sexto majore 

subtransverso instructo.“ 

„Ganz von der Gestalt der AI, erythroptera, aber 3mal kleiner, 

mit ganz rothem Halsschild, etwas weniger schlanken Fühlern und weniger 

dichter Punktirung der Flügeldecken, ganz roth, nur der Kopf und die 

breite Basis der Hinterleibssegmente schwarz. Der Kopf ist fast um 

die Hälfte schmäler als das Halsschild, herabgebogen, nicht deutlich 

punktirt. Die Fühler sind länger als Kopf und Halsschild, Glied 2 und 

3 gestreckt, gleich laug, 4 quadratisch, die folgenden nur wenig breiter 

werdend, schwach transversal, das Endglied schief zugespitzt. Das Hals- 

schild ist quer, um die Hälfte breiter als laug, so breit als die Flügel- 

decken, an den Seiten und dem Hinterrande gerundet, mit herabgebogenen 

Vorder- und stumpfen Hinterecken, oben gewölbt, nur gegen die Basis 
zu mit zerstreuten feinen Punkten besetzt, sonst nicht sichtbar punktirt. 

Die Flügeldecken sind etwas länger als das Halsschild, an den Hinter- j 
ecken scharf ausgerandet, ziemlich sparsam, kräftig, fein höckerig punktirt. 4 b 

Der Hinterleib ist gleich breit, glänzend schwarz mit rothem After und 

breit rothgesäumtem Hinterrand der Segmente, oben undeutlich verloschen 

punktirt. Die Beine sind einfarbig roth. 4 

Beim (S befindet sich auf der Mitte des 2. oberen Hinterleibsringes 
ein kleiues rundliches Höckerchen, vor dem Hinterrande des 6. ein 2 

‚breiterer höckerartiger Querwulst, ganz wie bei. kräftigen 5 der Bi: 

erythroptera. Trotz der oben hervorgehobenen Unterschiede von diese 

Art ist es mir noch zweifelhaft, ob Al. conviva nicht als eine Zwerg. 

form *) der erythroptera mit abnormer. Färbung des Halsschildes au, 
gesehen werden müsse. 3 

Es liegt mir nur ein einziges Exemplar vor, welches von H. Leder" 

am 24. Juni 1875 bei Mamudly, 4800° hoch, in Gesellschaft einer | 

Formicaart (rufa?) aufgefunden wurde.“ in B: 

fuscipes Grav. Be. 
var. lata Grav. : Elisabetthal, Mai. L, : 

*) wie dies auch bei anderen Aleoeharaarten nicht gar Br orkom 
namentlich bei moesta und nitide. Ki 
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Alishetihl, ai, L. | 
Be Rlisabethal, Mai. 

, L. \ 

ne u am Muschaweri Soilebk L. 

' Borshom, Juni; Tarstschai, Juli; Katschora, August. an 

a na mt, L:. 

Wilieri Krnabe. Elisabetthal, Mai. I, | BR 
tristis Grav. Borshom, Juni; Alexandrapol, Alagoes und Tarstschai, 

| ;balzich, August. N. Tsehattag und Be ‚Mai. Le 

Disıg ' Borshom, August, 8. 

ls um Kr. Elisabetpol, Juni. L. 

inne u Grao. Zalka, Juni. L. 

jaea Kraat uns Juni. Li 

v. ill, Sant. a, Juli: Foinhom . Gudaur, 

Se _— . Elisabetthal, April; Naen Juli und September 

ol, August di 

N  Dinarda Lacord. 

av. Ant, Iuni. u | 

 Lomechusa Grav. 

Ir . Mexanderhilf, Juni; Mamudly nn E ui. ee e 

NO EDEN Atemeles Steph. 

us Gran. Blisabetiha, April, 1. 

ee Myrmedonia Br 

Helnendorf, August, Bin 

es Tai. 8. — Moxanderhilf, Fun ıL. 
L. | 

an Mai. DL. 

| lebe April. L. | 

ta F. Passanaur, April; Aloxandrapol und Briwan, Juli. 

Chitopora ı Kraakn 



100 

antennata Eppelsheim now. sp. er 

„Elongata, rufo-brunnea, capite abdominisque BRRUR mediis 

obscurioribus, elytris thoracis canaliculati Tongitudine, antennis minus 

gracilibus articulo wltimo cylindrieco, penultimis tribus Tlongitudine 

aequali, Long. 1" lin.“ 

„Nur halb so gross als Chil. rubicunda mit kürzeren Flügeldecken 

und anders gebildeten Fühlern, im übrigen derselben so ähnlich, dass 

nur die differentiellen Punkte hervorgehoben werden’ sollen. Der Haupt- 

unterschied liegt. in der Bildung der Fühler. An diesen sind die 3 

En, ersten‘ Glieder gestreckt, fast gleich lang, Glied 4 schon quadratisch, 

| 5-—10 allmälig etwas breiter werdend, schwach transversal — während 

bei Chil. rubicunda die 5 vorletzten Glieder deutlich länger als breit 

sind —- das Endglied so lang als die 3 vorhergehenden zusammen, 

nicht lang eiförmig wie bei rubicunda, sondern eylindrisch, bis zur 

abgestumpften Spitze gleich breit. Die Flügeldecken sind nur so lang 

als das Halsschild, um ein weniges breiter als dasselbe. 

Die Farbe ist wie bei rabicunda bald ein helleres Gelbrotl, bald 

ein dunkleres Braunroth, die des Kopfes und der mittleren Hinterleibs- 

ringe bald stärker, bald schwächer und undeutlicher gegen die Grund- 

farbe abgesetzt. 

h Von H. Leder nur in 3 Exemplaren am Ufer der Kura in der 

I Be Nähe von Michailowo aufgefunden.“ 

Tachyusa Erichs, 

constrieta Er Borshom, Juni. S. — Suram-Gebirge, Mai. L. 

flavolimbata Eppelsheim nov. sp. 

„Nigra, nitidula, pube longiore griseo-aureo hirtella, antennis } 

pedibusque rufo-piceis, elytrorum limbo apicali flavo,. thorace he 

: abdomine basin versus subangustato. Long. 1"; Tin.“ 

BE „Ziemlich von der Gestalt der T. coarctata, aber weniger dicht 

und stärker punktirt, glänzender, viel: gröber und länger greisgolden 

behaart, besonders auf den Flügeldecken und dem Hinterleib, welch” 
letzterer zugleich weniger nach vorn verschmälert ist, schwarz, der 

- Hinterrand der Flügeldecken hellgelb, Fühler und Beine pechfarben, 

Fühlerwurzel, Schienen und Tarsen etwas heller. Der Kopf ist hinten‘ 
Je tief eingeschnürt, sehr fein punktirt. Die Fühler sind schlauker. 1 

bei 7, coarctata, länger als Kopf und Halsschild, auch die vorletzt 

Glieder noch etwas länger als breit. Das Halsschild ist ziemlich que RK: 

‚dratisch, kaum breiter als lang, am Vorderrand mit den 

Rt gerundet, an den Seiten und dem Hinterrande za gerade, 

4 
u 



behaart als ee Püeldecken Bu der 

in 3 oder 3 mm 0 leicht senntliche. neue Art re nur 

ke Auf age na Halsschild u ee fast glatten. Hinter a 

er en NR. die Fühler und Beine ‚Pech- N 

1el Een Di , Zingpläneken N, um ein Drittel breiter BR = sr 

ls das Halsschild, etwas feiner und verloschener als dasselbe 

dicht, und. fein behaart. Der Hinterloib. ist; an ‚der analog wu I 



Vou Dr, Sehheider di H. Leder in einigen Stücken am Ufer: 4 

der Kura bei Borshom gesammelt, * Re 

. umbratica Er. Borshom, August. 8. 

 eoneolor Er. An der Algeth, Juli. L. 

Bi Oxypoda Mannerh. 

lividipennis Mannerh. Chefsurien, Juli. L. 
» humidula Kraatz. Mamudly, October. L. a ER 
opaca Grav. Borshom, Juni, 8. — Elisabetthal, April ; Opkwerian, Tall. = 

4 Be Sarijal, Juli; Mamudiy, December, L. Be 
umbrata Gylih. Katharinenfeld, April; Suram, Mai; Kasbek, Juni. 28 

{A  togata Er. Alexanderhilf und Mamudly, Juni, Juli, L. ” Br. 

.. praecox Er. Tschattag, Mai; Elisabetpol, September. 1. 
- . formosa Kraatz. Chefsurien, Juli. L. Be 

.  alternans Grav. Sarijal, September. L. 

%  haemorrhoa Sahlb. Elisabetthal, April. L. 

u 

Homalota Mannerh. 

in mbeihe Woll. Chefsurien, Juli. 1. 

...pagana Er. Mamudly, September. L, 2 

vicina Steph. Tschattag, Mai; Muschaweri, December. ja 

nitidula Kraatz. Mamudly, December. L. FR 

graminicola Grav. Passanaur, April, unter Steinen. 8, 2 ER 
N  Georgiana Motsch. Suram, Mai. L. ER 

Er ER 
er u ‚hydrocephalica E Ippelsheim nov. SP: | 

= BÄRIERREN rag Jar. nigro, subtiliter BiubeREOngE BR fuscis 

“ Eh Kopf ist Er I he 

 Halschil, Tundlich, am Grunde Bingeschnrk, äusserst, fein ea ver- 



wenig dicht, ponktiet, beim n ira feiner u Die 

re 

0 me. Tschattag, 1 Main. 

ra Er.  Bogos-Kjassan, Juli. 8. | 

t ‚la Grav. Tiflis, April; Borshom, Juni. 8. — Elisabetpol, 

September; Chefsurien, Juli. L. Re Ä 

s Heer. Kasbek, Juni; Chefsurien, Juli. ib; 

ia Thoms. (hygrotopora Kraatz.) Chefsurien, J uli. E. 

. (imbeeilla Waterh.) Elisabetthal, April. L. 
. Bogos- Kjaesan, Juli. 8, — Suram, Mai; Karajas, August. bi 

 Sahlb, ‚(earbonaria Sahlb.)  Alagoes, Juli. 8. \ 
| Gyllh. ‘Mamudiy, October. L. | 

ris Gran. Tschattag, Mai; Chefsurien, Juli. "I, 
ei ER 

._ Kraatz. Mamudly, October. B. 

L 'Suram, Mai. L. 
0 Gran. Kasbek, Juni. L. | 

Ni Bi Tschattag und Tamplut, Mai. L. 

' Tschattag, Mai. L. 

:  Katharinonfeld, Mai. L. 

5 Gran. Suchum-Kale, März; Mamudly, October. L. 
Er nl. Ba, Katharinenfeld, December. 17% 

er? 



validinsenla Kae, Sarij a Mamadly, Septembe 

eastanoptera Mannh. (zanthoptera Steph.) pre 
' Letschgum, April; Kasbek, Juni; Sarijal, September. 

incognita Sharp. Kasbek, Juni; Chefsurien, Juli, Ligis 
 trinotata Kraatz, Mamudly, Jämer. . 00000. En | 
 8erieans Grav. ‚Sarijal, August; Katharinenfeld, Decombar. 1 | 
.. litwrata Steph. Sarijal, September.  L. = 

... nigritula Grav. Chefsurien, Juli, L. 
angusticollis Thoms. Chefsurien, Juli. L. 

autumnalis Er. ‘Suram, Mai. L. | 

gagatina Baudi. Tiflie, April, gesiebt. 8, 
 vieina Kraate (Zosterae Thoms.) Mamudly, Jänner, 

. mortworum Thoms. Tiflis, April. L. Lg 

amieula Steph. (serieea Rey.) Chefsurien, Juli. u 
 sordidula Er. Maimndly, Juli. L. % | vr 
een ‚longieornis Grav. Tiflis, April; Borshom, Juni; Mastara, eg & ei 4 

| Mamudly, December. L. En REN | 

 atramentaria @Fyllh. Tiflis, April. 8. EN SS ER “ 4 

 ravilla Er. Elisabetthal, Mai; Chefsurien, Juli; Holenendort, augu; { 
Ei Muschaweri, December, L. DE 4 

 sordida Marsh. (melanaria Sahlb.) Tiflis, April. ‘8 — Süram, Malz, a 
Be 'Mamudly, October. L. RER E Bi 

.. temera Sahlb. (testudinea Er.) Elisabetthal, April; Many, September 
0. and December, L, EN 

aterrima Grav. Borshom, Juni. 8. — Zalka, Juni, SV . En: 

.  pygmaea Grav. Borshom, Juni. RRTE BETEN AUPnS Techattag, | 
Bu 1 a“ iR 

 latieollis Steph. (vernacula Er.) Katlıarinenfeld und Vetschgum, nd = 

.castanipes Steph. (subsinuata Er.) Mamudiy, Juli, I, u ee IN 

. „parvula Mannh. (cawta Er.) Elisabetthal, April. E. aut“, 
.. macrocera Thoms. Mamudly, Juli. L, be : | 

.... pieipes Steph. (parva. Sahlb., muscorum  Bris ) Biisabebthal, A Pil,h, 
November; Helenendorf, August. L. u. 
 pulchra Kraatz. Klisabetthal, April. L. 

fungi Grav. Passanaur, April, unter Steinen, 8, 

Su  Chefsurien, ‚Letschgum, überall häufig. u TREE NE 

ns ‚ebientula Er. An der Gandscha bei Bliaheipl, Au lu Tiflis 
en und Passanaur, SÄBHILSNB, Re Be 

ns ” orphana Er. Mamudly, Ostobe. 00 
ee Ar oellalhe Grm. Rassaiaur, ABl Borshom, Juni, 8, —_ 

Li 



Placusa Erichs. N 

“ ka Maid, a ee 

. Pschattag und Katharinenfold, Mai, L. $ 

re Mai. us 
an 
" 

Ä Cyphea Fauvel. 

ondorf, August. ER 

la  Phloeopora Erichson. A 

| Bau. "Katharinenfeld und Elisabetthal, Anül. EN En 

| . Hygro noma Erichson. 

Zalka, Juni; Mamudly, October. L. 

Be Ph ne 

olig ota Mannerh. 

im Gran. Muschaweri, December. L. 

a Er. Mamudly, Juni. L. a 
a Mannl Am Muschaweri im Decamber Fosiabt, I 
en . vord.  Mamudly, Februar. I, 

A Gyrophaena Mannh. hr y ee, IB 

ni RR u ee re 
A Sarijal, September. Li, | Ba Be a 

tn en 1 fogngr u, Er .) Borshom, Juni, ges, 8. — Mamudly, 

_Katharinenfold, April und December. en 

Ey 

%, 

: Reihe Brichson. 

Zalka, Juni. In 

‚Mai. L. Se 

Kranis. Mumudiy, Juni. Fa REN 

Et  Hypoeyptus Mannerh. | 

Am Muschawern gesiebt, December. | L. 

 Priehophya Mannerh, 

en, Mai. L, 

Bi  Habrocerus Erichson. 

/ Gran. Tschattag, Mai Maier 
Ir 

“ Re “r Y 

i RR Rh 



HR REN Grav. Passanaur, April. TER 2 

he “ rufipes Degeer, Kasbek, August. 8. — NA, December. AR EB, 
marginatus Gylih. Passanaur, April. 8. — Kobi, un Juli, 
 sublerraneus Linn. Passanaur, April. gr d Be 

. Tatieollis Grav. Borshom, Juni, 8. —  Suram, iger Outer, 4 ! 
.... Barijal, September. L. ? riet 
 eollaris Grav. Tiflis, April; Borshom, Juni. 8. - _ ‚Kasbek, Ieni.- IR 

0 elongatus Gylih. _ Passanaur, April. 8. — Chefsurien, Juli, 3 
Be ke 

 Tachyporus Gravenh. N hf 

or obtusus Linn. Passanaur, April; Borshom, Juni. 8. Be aa Be 
2.0. Ostober.. L. h;% Bi 

r formosus Math. Rionthal, April; Elisabetthal, November. FR 

 solutus Er. Muganlo und Borshom, Juni. 8. — Mamudly. October; 
0005. Muschaweri, December. L. 4 

an  ehrysomelinus Linn. Tiflis, April; Alagoes und. Bogos-Kfanan Juli. = 

0008 — Zalka, Juni; Chefsurien, Juli. L. Be 5 

Hypnorum Fabr. Lenkoran, Mai; Gudaur, August. 8. — - Bisebotthal, N 
April; Suram, Mai; Mamudly, Juli. L. 3 2% PR 

"var. Armeniacus Kol. Chramthal, Mai; Elisabetpol, August. “ 

macropterus Steph. (scitulus Er.) Kasbek, August. S. — Mamadly, October.L. \ 

 pusillus Grav. Borshom, August. 8. — A Mai. ui; | Ba 

 nitidulus Fabr. (brunneus Fabr,) Kasbek, August. $. — 3 a B. 

November. L. t E; 
var. b. Suram, Mai. L.. 

Me Conurus Steph. | Bi 

h pubescens Payk. Borshom, Juni. 8. — Elisabetthal, April; Pehaia, HE 

0, Mai; Mamudly, November. L. 2 

fusculus Er. Elisabetthal, Mai. L. 

Dr ‚pedicularius Grav. Alexanderhilf, Juni; Manudly, October, 
. litioreus L. Sarijal, August. Be 9a FÄh En: fe en 

e Bolitobius Steph. . | nn a 
Yostralus Motsch. Helenendorf, September. u. 

; trinotatus Er. Am Muschaweri, December. Br: ur 

a ven ‚Borshom, Juni. 8. EN Er N 

; a“ 

L Mycetoporus Mannerh. 00 ; 

& aamus s Er. ‚(tenwis Mamudly, October ; she, Noramer. ee 

aunaenen. age vor, 



2 o : 

„ob Oeanus, nägen, ee Indradis mar gine posteriore, abdominis ee 

N mar ginibus pedibusque rufo-testaceis, his cosis antieis 
femoribusque. posticis piceis ; thorace disco impunctato, punctis margi- 

nalibus antieis postieisque longe a margine remotis, el ytris rufs chen, a 

sontellum. mar gineque Iateralö nigris, infra seriem dorsalem  multi- en 
1m punchs eirciter 12 Zmpiessts subseriatim DOSE, A 

0 N | on 2 lin. a Dee 

ns lang. der  Pingeldacken srichoeh Der | u 

ziemlich kurz, “x Mundtheile rothbraun, a Fü nn u a 

e;. an der Zahl, brechen ihr und dr Nahtreihe a a | 

1 n von denen Ohngefähr ‚8 eine leidlich regelmässige 

e bi Der Hinterleib ist, nach ‚hinten stark N 

5 liogt mir hur ein einziges Stück ‚Keser am der Punktirung des 

ar der on N kenntlichen Art vor, . 

5 p , er "Moxanderkili und Kasbek, ei: On... u, 

Fauv. Ay ‘oberen Chram, Juni, 1 | 

‚Steph, ee Er.) Michailowo, Mai. L. 

ee  Hoter othops Steph. ee. a 

Tiflis, März; Zalka, an ve, R N 
a Tarstschni I a er 

ri 5 ET Re u ' t .. \ 
HN Be x } a. EN Pr x £ 
EN ‘ Fon RL RR h ART |: Ne fl 

T Eur see ER x Be en Hd u ar Ru oo or, TERN gr wi 



N on. Gouv. Bakn,, Binz Borshom und Nastumar, 
h Mamudly, im Winter.. L. h Be 
pedieulus Nordm. Suram, Mai; Kushek, Saat, Choks ri | 

 einetus Payk. (impressus Panz.) Heleneudorf, September. he 
 fuliginosus Grav. Chefsurien, Juli; Mamudly, Seplaml; Ii “ 
‚ ochropterus Er. Chefsurien, Juli. L. % 

. wmbrinus Pr. Mamudly, Sarijal, September. L. 
 suluralis Kiesw. Mamudly, September. L. 

. limbatus Heer. Mamudly, September. L.. 

 menticola Er. Chefsurien, Juli, L, | 
 altenuatus Gylih. Azkhur, Juni. 8, — Kasbek, 

.boops Grav. Elisabetthal, November. L. 
. var. brevipennis Fairm. Elisabetthal, L.. 

Fe As trapaeus Graveuh. 

I u Imi Rossi, Elisabetthal, April. L. 

Emus Curfis. head = La 
ee t 

Trtus L. Borshoim, Juni und age Ss — Hochebene von. Men 

‚Juni... L. 

Leistotrophus Perty.. 

| ER dr, 

Staphylinus Lind; 

| chrysocephalus Foure. Sarijal, September, | L. ja 

stercorarius Ol. Borshom, Juni. $, — Kachetien, Juli, “. 
er yihropterus L. Plateau von  Gomereti,. Imni.-r 8% Fi, 

 Caesareus Cederh. Borshom und Azkhur, Juni; Tartschai, Mn SD — 

0... Kasbek und Jemlekli-Gebirge, Mamudly, Juni und. Juli. I ; 
 olens Müller. Gouv. Baku, Mai. 8. | EL Be 
> ‚alpesiris Er. Kasbek, August. 8. — Zalka, Juni; be August. | L. 

ophthalmicus Scop. (cyaneus Pay Yk., vanschlori Hoch) . Gomera F 
> Juni; Chefsurien, Juni. L. - N. ” En, 

‚nitens Schrank. (similis Fabr.) Balta, April, 8 — "Gobe a 
a sliss, April und November; Sarijal,. August. u er 2 iR A 

% rang Fabr. Kashek, bie 2500 Br A s ; 

Zalka, Juni. Le Bi ie, 

Tussuins Grau. Keen Septamber, L. Ks 



DEREN. eh Stept. 

r Grav. Wlisabetpol, Juli. L. 
 Nordm.. Kor-oglu, April. L. 

© Rey. "Borahom, Jun 08.4.“ N 

ulus Block. ‚Amer Grav.). Tiflis; April. 8. — Suram, Mai; Ma- 
Er 

a, 7 8 Ba 

„Durch seine Hachgedrickte Gestalt, den srün-glänzenden Vorder- 

und. ie schlanken Taster von allen seinen Verw andten leicht u 
eiden.. Kopf und Hals schild sind olänzend, grün oder grünlich- en & 

ee a die Flüsgeldecken und der tinterleib matt, | 

er "Der. Kopf ist 80 roh ‚oder er ne R 

ss u ar nn it abgerundeten en oben. 

Bicht fein naeh behaart Unten ist der Kos 5 An 

sparsam, ‚sehr, vereinzelt ne Das Hatsschild = Re 

oben. duch, 

ati Horhöhken: Kiellinie durchzogen, dicht kein. graugelb 0: ER 

5 Das Schildchen ist schwarz, dicht: punktirt, Die Flügeldecken 3 PR 
Era Ben Inden als Kane Halsschild, dunkel Tas R. 



Ar ' 2 : ü ui Eu r 

B DE 2 

Bi & ah. sun . dicht, yunktick BI re 8 A Die | 

az: die Nordertarsen sehr stark erweitert, die Füsse | rostbrau AT 

In 2 weiblichen Stücken von H: Leder gesammelt, woron } m. 

auf dem Hochgebirge östlich vom Kasbek, das andere in. der aa“ vn E 

x Miphnitowo gefunden wurde. Rs 
Kin Es wäre möglich, dass die obige Art identisch wäre mit oc. 4 

.. pressus Hochh. Aber bei der Dürftigkeit der Hochhuth’schen Beschninng | 

und bei den schwachen Aussichten, die vorliegenden Stücke mit Hoch- 

huth’ schen Typen vergleichen zu können, dürfte sich dies sobald ich i 

sicherstellen lassen. Es erschien mir daher gerathener, das Thier als 

neue Art in kenntlicher Weise zu beschreiben, auch auf ‚die Gefahr bin, E; 

dadurch die Synonymie um einen weiteren unnöthigen Namen zu vor, a 

mehren, 3 

Ganz dasselbe gilt von der folgenden Art.“ 

N e Hochhuthi Eppelsheim nov. sy. 

Oe, philontoides Hochh.? 

„Niger, opacus, antennis, palpis, abdominis scgmentorum mar- A 

ginibus infra pedibusque rufo-piceis; capite subquadrato thoraceque PR 

latitudine paullo longiore pareius subtiliusque punctatis, nitidis ; PR R 

| tris thorace subbrevioribus. | ER? ong. 4a lin.“ ei 

! „Mas: Abdominis segmento sexto medio late. indistinete impresse, 

a apice emarginato, ea il exciso.“ BEN F- Fe A = 

» durch EREREE Kopf, etwas längeres Halsschild, kürzere Alüigels n; 
decken, andere Geschlechtsauszeichnung des (? und den mangelnden Erz- ad 
 glanz auf Kopf und Halsschild abweichend. Der ganze Körper ist line: er 

gleich breit, gewölbt, Kopf und Halsschild tief schwarz, ke. 
die Flügeldecken und der Hinterleib matt, letzterer auf der: Unterseit« 

mit rothem Hinterrand der einzelnen Segmente, die Taster rostroth, d io 

Fühler und Beine dunkel rosthraun. Die Fühler sind ganz und ‚gar 

j bei Oc. fuscatus gebildet, jedes Glied an der Basis rostroth, an ä 

: Spitze angebräunt, das Endglied ganz rostgelb.. ‚Der Kopf ist, so 

als das Halsschild, fast quadratisch, unmerklich breiter als. jun i 

; vorn sehr wenig verengt, alı den Seiten ganz. Bwaden. an at F 

I: ee Das Halsschild ist etwas ner a heaik nie breit, RR 

nicht verongt, am ‚Vorderrand BIENIE: Break. mit, stumpfen, 



N ? u Ko AR 

in ag / oben ee: ge wie das IR 

1 ER Hinterleib, erst: dicht find ein. nn Kopf en ” “r 

schild ‚sind ‚kurz, wenig dicht, graugelb, Flügeldecken und Hinter- 

sche dicht, etwas INEOR a, dunkler, 3 grauschwarz behaart, Die 

 eralich tief dreieckie. hehe. die Spitze . 

5 met, ohne glatte elänzende Stelle hinter demselben. 

pn. einzelnes & wurde von H. Leder bei Michailowo gefunden. 
Von Oc. philonthoides Hochh. scheint das. interessante. Thier durch 

e, ‚weniger an es Hal welchem a nn 

as Actobius Be, er an 

Gran, Tehaiteg, Mais Zalka, Juin. ıe 

ph. (dongatuus Er.) ‚Chefsurien, Juli. ‘D. 
.: ıram, AM; Sarijal, August. L. S 

REN ‚Philonthus Curtis. ” 

R: en Kol.) Kasbek, August. 8. 
ua, Juni. L. DE n i RR jr 

Be 

— Mamudly, 

elarandir.c Bukober. 7% BL 

a Juni. S. — Mamudly, November. RES 

uni ‚und. August. B 

AT 



| aber iisane Grav. Boediam, Juni und August, 

..  Chefsurien, Juli. L, het 
; frigidus ‚Kiesw. Kasbek, Juni. alMER: 

 quisquiliarius Gylih. Bershom, Juni und August; Ad} 
.  rubidus Er. Elisabetpol, September. L: | be 

53  dimidiatipennis Er. Gouv. Baku, Mai. E05 | > 

splendidulus Grav. Azkhur, Juni. 8, — RA Mai. KL: iR 

>. fimetarius Grav. Tiflis, April. $. — Suram, Mai; Manny, Fe 
FR Borbalo, Juli; Muschäweri, December. u 4 vi 

 astutus Er. Tschattag, Mai I. | 
0 gubripennis Kiesw. Tsehattag, Mai. L. EDER EN 

nigritulus Grav. Tiflis und Passanaur, April; en I 

"u August. S. — Mamudly, October, L. = a 5 
 politus Fahr. Tiflis, April. S. — Kasbek, Juni; ha , Juli L 

3 lucens Er. Suram, Mai. L. | « ee RER er 

lepidus Grav.' Chefsurien, Juli. L, ER 2; Re re 

 varius Gylih. Elisabetthal, April; Katharinenfeld, Deceit, Br wi 

© tenwis Fabr. Borshom, Juni. 8. — Suram, Mai. Le Bi % 

a bipustulatus Woll, (fenestratus Fauv.) Borshom,. ‚Juni md August. 8. d. 

 erwentatus Gmel. (bipustulatus Pan ) Tiflis, April ; Borshom, Juni; ;Alexan- 

2.0... drapol und Tarstschai, Juli. S. — Algeththal, April; Talk, Fond. Tu RP: 

. " swarians Payk. (opacus Thoms.) Tarstschai, Juli; Bee, ‚Angusl 
nn $. — Elisabetthal, April und October. L. 0... a 
var. b. agilis Grav. Borshom, August. 8. — Algoththal, Re # E 

albipes Grav. Borshom, Juni und Angust. 8. — Elisabetthal, April. 

var. b. (4-punctatus Epph. t. lit.) Sg Re Juni. 8 .— Zalk 

Our, SHARE 1.54, | REN 

fulvipes Fabr. Borshom, Juni. 8. — BAAORER Iani. L | 2 y 

vernalis Grav. ! 
October. L. Pr Ä 

R Xantholinus Sorrile, 

Kan  erassicornis Hochh. Borshom, Juni. 8. — - Suram, Mai. 

x Inearis Ol. Borshom, Juni. $. — ailaschy, ARE 
et. . tember. I. He u 

G@raeeus Kvaatz, Mamudly, Oetober. EN SEE 
variabilis Hochh. Irgan- un 3 erg Fu; } ans 

Pe; en December. L 



fat Fab r Tailaschy, April u ae 
Da ee 

ıbratus Molsch. Borshon, Juni. 8. — Tschattag, Mai; Mamudiy, 

een N, 

3  Metopohons Kraatz. 

. ‚trieolor Brancsik. Tschattag Ma. 

Me Leptaeinus Erichs, 

Gylin. Elisakeitkal, Novemben, u. a. 0 2.2 
a le -Klntsch, Apr. I. a ee ©, en 

a Kiptschakh und Tarstschai,. a 

s, April. Dr 

ia, an: Mamudy und Damaniss, Juli und. 

i  Baptolinus Kanase 

ffinis Poyk. an alternans Grav o Techattag. und Suran, Ma 

|  Othiu 8 ns 

isch, Juni. L. 
5 _ Tamplut, Mai. L. a 

Ih we 0 Grav. Kasbek, Juni. L. 

| 2. ? Chofsarion, Juli. L 

a pros opus] Mannerh.. 

odi, Mai. L. — - our. en Mai. Bi 

Lathrobium Gravenh. 

ee | 
N  Borshom, Juni. Br — _ Bicoj-Kluisch, pri, 

w. (Beieneri Gerk.) Borshom . August. a ne Alesander- : % 
Ä a De Mai. L | Re 

Le 



er  depressum Grav. Elisabetthal, Tschattag, Mai. 27 

| var, ustum Fauwv, Elisabetthal, April. L. ne; 

en Dolicaon Laporte, 3% Be ARE 

gut Lac, Thal des Arpatschai, Juli. 8. — Kine, Ani. 1. SU 

Cryptobium Mannerh. A wi . Be 

- glaberrimum Herbst. (fraeticorne Payk.) Suram, Wii; Macher, Dam. , 

Lithocharis Lacord, 

RAR Mannh. Lailaschy, April. L. 

 ripieola Kraate. Gebirge von Mangliss, Mai. L. 

 melanocephala F. Borshom, Juni. $. — Elisabetthal, Anni Sovomber N 

Scopaeus Er, Mi ar 

N 
P) 

ET 
ge 

fr 
in =. 

[4 
a ” Ya 

’ Bi: Kan 
5 

 Taepigahue Gylih. Mamudly, October. L. De 2 “= ie 

= ‚cognatus Rey. Helenendorf, August. L.. 
‚ suleicollis Steph. Tiflis, April. 

October. U. _ SE FEN 
Stilieus Lat. . x 00 - Wr 

u 5 

fragilis Grav. Gebirge von Mangliss, Mi. L. AL at 3 

orbiculatus Payk. (affinis Er.) Boreluin, Juni, 3 _ rbb, 

‚Apr IRumanly, ORoben L. 

an, J uni; ERRM October. L. 

Sunius Steph. 

- paradoxus Eppelsheim nov. sp. 

| „Latior, subnitidus, densius griseo-pubescens, capite ‚ihoraeeawil IM. 

 eastaneis, elytris abdomineque nigris, ülis apice late, hoc se pi um. 

i RE anDene anoque rufo-testaceis, ore antennis. pe 

I der Kopfbildung. von- ER" u  enropäischen "a 
u 

‚er im Uebrigen sehr ähnlich es ahmeichend; dem AR curtulus 

) engien. Kopf, durch. das viel sparsamer pun) Hirke glänze om a 

| und die etwas. Ianeerun ge leicht. 



FR vom allmlig in fa elsichlanfondor Linie vorschmäler so dass 2 

‚Seiten endet in der Mitte Hieralich ‚tief ausgerandet, die Hinter! Ra 

a oben FReBeneN dicht und fein nn. , ne 

it 
vaculat >. Kobi, Anti. ‘8. — Mamudly, Treiber. L. 
| aeulatu 5 De een Er 4 ee December. u. 
2 RR 

| 
L. 

aan Blisabetthal, April. I. 

BEN  Paoderus ah 
S: 

r ( littoralis Grav,) Tiflis (Salalakischlucht) und Passanaut, RN 
Borshom und Azkhur, Juni; Eriwan, Juli, S. — -Ratha- a 

: 10, an; Kasbek, October. L. a 
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Stenus Latreille, 

EREER Er. Borshom, sehr häufig. 8. — Suram, Mai. L 

nanus Steph. (declaratus Er.) Mamudiy, October, L. 

stigmwla Er. Borshom. 8. -— Tschattag, Mai, L. 

bimaculatus Gylih. Mamudly, October. L. 

clavicornis Scop. (speculator Lac.) Mamudly, November, häufig. L. 

Juno Fabr, Alexanderhilf, Juni. L. 

ater Mannh. Mamudly, Kobi, October. L. 

circularis Grav. Lailaschy, April. L. 

buphthalmus Grav. Zalka, Mai. L. 

atratulus Er. Dumaniss, October. L. — Tiflis, Mai. 8, 

morio Grav. Eriwan, Juli. 8. 

fuscipes Grav. Borshom. 8. 

sulcifrons Eppelsheim nov. sp. 

„Plumbeo-niger, nitidus, antice crebrius profunde punctatus, par- 

cius albido-pubescens, palpis articulo primo_testaceo, fronte bisulcata 

interstitio convexo, sublaevi, thorace ‘oblongo medio subtiliter canali- 

culato, elytris hoc longioribus, abdomine parcius distinchius punctato, 

tarsis articulo quarto simplici. Long. 1*a lin. 

Mas: Abdominis segmento inferiore sexto apice subtriangulariter 

exciso“. 

„Dem St. Argus ausserordentlich nahe verwandt und systematisch 

neben resp. vor denselben zu stellen, aber sparsamer punktirt und behaart, Br: 

besonders auf dem Hinterleib, daher glänzender, mit anderer Stirnbildung ° 
und kürzerem in der Mitte gerinntem Halsschild; die Beine sind ein- A 

farbig schwarz, die Schenkel nicht heller und an den Tarsen ist das 

4. Glied nicht herzförmig, sondern einfach. Der Körper ist auf seiner 
Oberfläche glänzend bleischwarz, ziemlich sparsam, kurz und fein behaart. 
Die Fühler sind mässig schlank, Glied 3 und 4 gleich lang. Die Taster E: 3 

sind schwarz, ihr erstes Glied gelb. Der Kopf ist etwas breiter als Be 

das Halsschild, die Stirn schwach vertieft, die Stirnfurchen nicht sehr | 
tief aber deutlich, ziemlich schmal, ihr Zwischenraum schwach erhaben, 
‘eben fast ganz glatt. Das Halsschild ist kaum länger als breit, vorm 

etwas gerundet erweitert, unmittelbar. vor der Mitte am hreitesten, nach 

hinten deutlich verengt, der Hinterrand nicht ganz um die hun * 

schmäler als die Flügeldecken, oben ziemlich gewölbt, in der Mitte mi 
einer mehr oder weniger deutlichen und tiefen, im Grunde wie. i 

übrige Halsschild punktirten, vorn und hinten abgekürzten Längsfurch 

Die Flügeldecken sind etwas länger als das Halsschild, mässig gewöl 

Der-"\% 
$ $ 



_ Borshom. 8. _— Suram, Mai; Aaadly, Oetober. I. 

L. | 

', Juni. 8 — 

r1s  Miessnderhik; ns ei: 

N Zalka, Juni. L. 
is ‚Steph. (Plantaris Er .) Zalka, Tuni; ; Mamudly, Ootober. Br, 

| elsheim mov. 0, MR, Fig. 6. 

„Apterus, niger, subnitidus, amtenmis palpis pedibusque testaceis, 

‚albid se ‚amtice crebre 5 titer Mal mdrye he 
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gebräunt. Der Kopf ist so breit als die Plügeldecken, die Stirn wenig 

eingedrückt, die Stirnfurchen sehr breit, ihr Zwischenraum‘ dachföormig 

erhaben, auf der Spitze glatt. Das Halsschild ist um ein Drittel schmäler 

als die Flügeldeeken, verkehrt eiförmig, kaum länger als vor der Mitte 

breit, an den Seiten vor der Mitte gerundet erweitert, nach hinten deut- 

lich verengt, oben flach gewölbt, in der Mitte mit einer seichten, oft 

kaum bemerkbaren vorn und hinten abgekürzteu Längsfurche. Die Flügel- 
decken sind etwas kürzer als das Halsschild, an der Basis etwas breiter 
als der Hinterrand desselben, nach der Spitze zu dentlich verhreitert, 

am Nahtwinkel gemeinschaftlich seicht ausgeschnitten und hier kürzer 

al& an den Hinterecken. Kopf, Halsschild und Flügeldecken sind dicht, 

grob und tief punktirt, die Zwischenräume grob gerunzelt. Der Hinter- 

leib ist nach der Spitze zu stark verschmälert, sehr schmal  garandel, 

auf den vorderen Segmenten ziemlich dicht und stark, auf den hinteren 

sehr fein und sparsam puuktirt. Die Tarsen sind schlank, das erste 

Glied lang, die beiden folgenden gleichfalls länger als breit, das 4. 
zweilappig. Beim (S ist der Hinterrand des vorletzten unteren Hinter- 
leibsringes in der Mitte schmal 3eckig ausgeschnitten. 

Von Leder bei Mamudly 4500‘ hoch und am oberen Terek bei 

Kobi aufgefunden und ihm zu Ehren benannt, von Dr. Schneider bei 
Borshom am oberen Kur gesammelt.“ 

cordatus Grav. Elisabetthal, Juli; Sarijal, August, L. 

hospes Er. Tiflis, April. L. | 

montivagus Heer. var. b. Borshom. S. — Elisabetthal und Suram, % 

Mai; Muschaweri, December. L. 

Alavipalpis Thoms. Borshom. S. — Tschattag, Mai; Mamudly, October. 1 

Erichsoni Rye. (flavipes Er.) Borshom. $. — Suram, Mai, 1. 

Edaphus Leconte. n 

Lederi Eppelsheim nov. sp. Taf. I, Fig. 7. . 
„Elongatus, nigro-piceus, nitidus, parce tenwissime pubesceninuig 

 antennis pedibusque testaceis, illis clava biartieulata,; capite thorace 

- angustiore profunde biswlcato, thorace cordato ante basin transversim | 

. impresso ibique foveolis sex instructo pliculis longitudinalibus sepa- 
ratis; coleoptris thorace parum lalioribus quadratis, haud visibiliter | E; 

punctatis, abdomine obsoleiissime punctulato. Long. "ls lin®, er ra 

„Dem Ed. dissimilis Aub. nahe verwandt, kleiner und dunkler = 

gefärbt, mit, anders gebildeten Fühlern und anders gestellten Grübehen ” 

an der Halsschildbasis. Schwarzbraun, glänzend, Mund, Fühler, Beine, 
Hinterrand der Hinterleibssegmente und After gelbroth, KR und E 



: "Eine. ‚Punktirung der Mena we Höukekei auf. dem 

Hinterleib sichtbar. Der Kopf ist etwas schmäler als das Halsschild, 

eren Zwischenraum höckerartig gewölbt und spiegelglait ist. Die Fühler 

um ‚die Hälfte länger als der Kopf, das 2, Glied 3mal so lang 
und breit als das 3, Glied 3—9 sehr klein und kurz, allmälig sehr 

wenig breiter werdend, die 2 letzten deutlich abgesetzt, 3mal breiter 

a breit, ‚vorn an den Seiten gerundet erweitert, vor der Mitte am 

Minterwinkel ir m ziemlich gewölht, vor er Basis quer ein- 

il hen. von einander geschieden sind; die mittleren Grübehen sind 

lich, \ durch ein ag Klartig ‚erhabenes Pältchen 

Bieten Randgrübehen. Die Flügeldecken sind um ein 

in der Hinterrand des Halsschildes, zusammen etwa so 

‚ Buplectus ähnliche Thierchen wurde von 

ıdl) am 24. April desselben Jahres gleichfalls bei Elisabetthal 

nelt: und nunmehr in meinem Besitz befindlich, rettete ich durch 

ıen Zufall aus einer unterwegs verdorbenen, total verschimmelt 

an os in ee ni nachdem a die Grösse . meines 

Be v er N - Bledius Mannerh. 

nn | REINE, Mai. Ss. 

| ol Hr. ruhsennis Er ni ER, Mai. 4, 

“ die Stirn mit 2 tiefen, etwas nach vorn zusammenneigenden Furchen, 

S das vorhergehende, kurz, das vorletzte kurz becherförmig, das End- 

ed rundlich, zugespitzt. Das Halsschild ist herzförmig, kaum länger 

b eitesten, nach hinten stark verengt, die Vorderwinkel abgerundet, die 

Das eine wurde am 24. Juli 1875 4 

rasch, dem sogen.- Weser am 20. ln a das 
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 emarginato, septimo medio leviter impresso*. » 

' Der-Hinterleib ist glatt und glänzend. Die Beine sind schwarz, an den 

- beinen nur die Kniee und Tarsen. rostroth.- 

Platystethus Mannerh, Fi n 

arenarius Foure. (morsitans Payk.,) Borshom. 8. — Elisabetthal, 

April; Suram, Mai; Chefsurien, Juli. L. 

eornutus Gylih. Borshom und Karasu, Juli. 8, 

spinosus Er. Elisabetthal, April, 1. 

nodifrons Sahlb. Mamudly, Juni und December, L. 

cephalotes Eppelsheim nov. sp. Taf. I, Fig. 8. 

„Niger, subnitidus, capite majusculo, fronte linea arcuata pro- 

funde impressa, thorace subtilius canaliculato Tatitudine plus duplo 

breviore, elytris hoc longioribus alutaceis; fronte, thorace elytrisqwe 

parcius suwbtilius substrigoso-punctatis. Long.. 1'Jı lin. 

Mas: Abdominis segmento inferiore sexto apice medio subtiliter 

„Einfarbig schwarz, der Vorderleib wenig glänzend, die Flügeldecken ° 

ganz matt, der Hinterleib glänzend, die Kniee und Tarsen rostrotlı. Der 7 

Kopf — des d| — ist etwas breiter als das Halsschild, rundlich. Die ° 

Stirn vom Scheitel durch eine tiefe Bogenlinie geschieden, hinten ziem- 

lich sparsam nicht sehr stark punktirt, — die Punkte alle läuglich, ° 

häufig strichartig verlängert — vorn ganz glatt, hinten beiderseits un- t 

mittelbar vor der Bogenlinie mit einem punktförmigen Grübchen, sonst N 

ohne Eindrücke; hinter der Bogenlinie ist der Kopf fein und zerstreut, ° 

viel feiner und sparsamer als: vor derselben punktirt. Das Hast 

ist vorn fast 3mal so breit als lang, nach hinten etwas verengt, vorn ° 

gerade abgeschnitten, hinten im Bogen gerundet, mit stumpfen etwas 4 

zugerundeten Hinterecken, oben gewölbt mit einer feinen schwach ver- 

tieften durchgehenden Mittellinie und beiderseits derselben mit einem 

schmalen Längseindruck, ziemlich zerstreut und fein punktirt-gestrichelt. 

Die Flügeldecken sind etwas schmäler und ungefähr ein Drittel länger. 

als das Halsschild, im Grunde deutlicher lederartig gewirkt als dasselbe 

ziemlich zerstreut und fein punktirt, die Punkte weniger gestrichelt. _ 

vorderen die ganzen Schienen und Tarsen, an’ den Mittel- und Hint =: 

Beim cS ist das 6. untere Hinterleibssegment hinten PRRERES 

gerandet, das 7. in der Mitte mässig tief und breit eingedrückt, 
Diese durch den grossen Kopf, die tiefe Scheitellinie, u 

breite Halsschild und die strichelige Punktirung des Vorderkörpers st 

ausgezeichnete neue Art wurde von Leder in einem SINEIGER: 3.8 

in der Nähe von Michailowo aufgefunden. Era 



; ri. a b ee 

‚Runde, lite von Mangliss, EB I ET ERR | ee | 

 Oxytelus Gravenh. ER 

i Far. . do. Baku, Mai; Passanaur, April, 8. — Suram, 3 i 

ro ie Hochh. 'Passanaur, April; Borshom, Juni; Azkhur und 
Achalzich,. Angust. 8. — Zalka, Juni; Borbalo, Juli. L. | 

pe Er. Helenendorf, August. L. RE 
Tiflis und Passanaur, April; Helenendorf und Gowv. Bau, 

2 Borshom und Azkhur, August. Ss. — Lailaschy, April; Ma- | 

ıdl nein, L. | ae 
) rav. Borshom. S. — Blisabetthal, April; a se, 

us en, Mawudly, Soptember. u 8 ie 

Eppelsheim NOV. SPe | | | ne 

er, mitidus, elytris piceo-testaceis, pedibus Hestbeir eapile 
$ biitins punctato, fronte postäce obsoletins uefdredikin. antice 

} thorace trisulcato interstitüis mediis acuie elevatis, 

oracis. longitudine. Long. 2 lin. 
: Abdominis segmento inferiore sexto medio apice tuberculis 

uceis mumito,. Bee late arcuatim exciso medio sub- a ae 

rk der Hüften und Schenkel SR ‚Die Fühler" a E 

die 3 ersten Glieder an der Spitze meist röthlichbraun, vom a 

n nach der Spitze allmälig ziemlich stark verdickt. Der Kopf 

| N breit oder etwas breiter als das Halsschild, A 



unmittelbar über dem Munde in der Mitte ziemlich glatt und glänzend,‘ 
Das Halsschild ist fast doppelt so breit ale lang, nahezu #0 breit als 
die Flügeldecken, nach hinten etwas verengt mit stumpfen Hinterwinkeln, 

schwarz mit pochbraun durchschimmernden Seitenrändern, oben ziemlich 

flach, mässig dicht und stark, viel gröber und sparsamer als bei scwlp- 

twratus längs gerunzelt und dazwischen vereinzelt punktirt, in der Mitte 

mit 3 fast gerade verlaufenden Längsfurchen, von denen besonders die 

mittlere sehr tief und von scharf erhabenen kielartigen Rändern ein- 

gefasst ist, an den Seiten mit tiefem Längseindruck. Die Flügeldecken 

sind so lang als das Halsschild, pechbraun, manchmal gelbbraun, dicht 

und kräftig längs gestrichelt und punktirt. Der Hinterleib ist zlait. 

Beim .S befinden sich unmittelbar vor dem Hinterrande in der Mitte 

des 6. unteren Hinterleibsrings 2 glänzende gelbliche Höckerchen, das 

7. Segment ist bogenförmig ausgeschnitten, der mittlere Theil des Aus- 

schnitts seicht zweimal gebuchtet. 

Der Käfer wurde von Leder in wenigen Exemplaren in der Nähe 

von Michailowo am Fusse des Suramgebirges, in ‚einem einzelnen Ss 

Stück auch auf der Hochebene von Gomereti 5000° hoch aufgefunden.“ 

sewipturatus Grav. Tiflis, April; Baku, Mai. 8, — Suram, Mai. L. © 

nitidulus Grav. Kobi, April; Kiptschakh und Mastara, Juli. 8. 
Lailaschy, April; Elisabetthal und Tschattag, Mai. L. t 

'intricatus Er. Katharinenfeld, Mai. L. 

complanatus Er. Helenendorf. S. — Elisabetthal, Mai. L, 

gibbulus Eppelsheim nov, sp. Taf. I, F:9. =. 

„Niger, antice opacus subtillimeque longitudinaliter sirigosus, "4 

elytris medio imfuscatis, tibiis tarsisgue piceo-testaceis ; capite sub-. 2 

triangulari, pone ocwlos eonstricio, vertice canaliculato a collo linea E. 

arcuata distincto, fronte depressa; thorace subeomvero, senwieirculari, Bi 
antice truneato, lateribus medio iransversim profundius impressia & 

suleis mediis obsoletis; abdomine mitido crebre distinctius punetato,. 

| Long. 1!) Un. 

Mas: capite latiore, abdominis segmento änferiore ee shioh 

late emarginato*. 

Pk der Grösse Bag 0X. oomplaratıs und in ‚der nirr = 

Bi 

"ra 

weit abweichend Br mit keiner DRRREINONE, Der Käfer ist ei a 
hältniss zu seiner Grösse viel breiter und Bat sel als die. übrig 



h ‚ besonders Bein d, gewölbt, in der Mitte urn eine re 

De dem Hals Be, in der Misse ist - ES der 

Hi ie eine is und hintepb Fläche en, En und zwei seitliche 

sckige; in. der ERtON, des Hinterrandes des Mitteltheils Bohne) sich Er 

16 Nach a N Längsleistchen. Hark am Tunenrände der 

bei u die ee fort ‚and verliert sich in der Längs- 



Die unverkennbare neue Art, eine der RE, ee # 
'"Leder’s, wurde ausschliesslich auf dem Hochgebirge östlich von Kasbek, 

in einer Höhe von über 5000 — 10.000' in einiger Anzahl erbeutet,* 
Am Borbalo, Juli. L. | 

pumilus Er. Elisabetthal, April; Mamudly, September. I. 

elypeonitens Pand. Borshom. 8. —  Chefsurien, Juli;. Helenendorf, 

August. L. 

Fairmairei Pand. Chefsurien, Juli. L, U 

tetracarinatus Block. (depressus Grav.) Tiflis, April; Borshom, a, je 
gesiebt. S. — Elisabetthal, April. L. ; 

'hamatus Fairm. Elisabetthal, April. 1. 

| Trogophloeus Mannerh. 

ER Kiesw. Borshom. $. — Suram, Mai, L. 

arcuatus Steph. (serobiculatus Er.) Tiflis, ApEns Borshom und Az- 
khur, Juni. S. — Zalka, Mai. L. 

bilineatus Steph. (riparius Lac.) Tiflis, April; Holenendorf, Mai. $S. — 
Suram, Mai. L. r 

rivularis Motsch. (Eriönsghe Sharp.) Alexanderhilf, Mai. L. h 
fuliginosus Grav. “Suram, Mai; Karajas, August, L. & 

impressus Lac. (inquilinus Er.) Alagoes, Juli. 8. — Techattag, Mai; 

Katharinenfeld, December. L. 1 

corticinus (frav, Lailaschy, April; Suram, Mai; Mamudly, December. L, 

punctatellus Er. Suram, Mai. L. | 
exiguus Er. Suram, Mai. L. 

pusillus Grav. Hlisabetpol, August. L. vr 

gracilis Mnnh. (tenellus Er.) Elisabetthal, April; Suram, Mai. I. 

Ancyrophorus Kraatz, 

parvulus Eppelsheim nov. sp. 

„Neger, nitidulus, antennarum basti pedibusque piceis, eapite a 

raceque tramsversim subgquadıato parce subtiliter punctatis, elytris 

thorace plus duplo longioribus. Long. 11 in“. 

; „Von der Grösse des Anc. homalinus, von der Gestalt des longie d 

pennis, aber mehr als um das Doppelte kleiner als der letztere, Kopf " 

und Halsschild sparsamer punktirt und glänzender. Der Kopf ist. etwae- 

schmäler als das Halsschild, sparsam und fein punktirt, glänzend, u 

der ‘Stirn hinter den Fühlern mit 2 parallelen Längsgrübchen. Di 

Fühler sind länger als Kopf und Halsschild, pechbraun, an ‚der Basis 

etwas heller, Glied 3 etwas länger und schlanker als 2, 4 und 6 



t scharfen vorstehenden Hinterecken, oben flach gewölbt, mit den 
;h chen Eindrücken, sehr fein und zerstreut punktirt, wie der Kopf 

arsam fein behaart. Die Flügeldecken sind um mehr als ein Drittel 

ter und um mehr als das Doppelte länger als das Halsschild, dicht 
ziemlich stark und tief punktirt, dieht kurz behaart. Der Hinter- 

= = Leder freundlichst meiner Sammlung überlas ssen wurde. Es wurde 

Deleaster Erichs.“ 

. Tochattag, Mai. L. 

 Anthophagus Gravenh. Re 

i ‚ Eppelsheim NOV. SP: 

2 mitidus, ore, antennis validis, thorace anoque rufis, Pe- 

’ ; thorace subquadrato parce punctato, elytris hoc dimidi 0 

us. ee fortiter ‚Yumchatis pollidis, macula basali magna tri-. 

nigra. Long. 2 lin“. 

össer r als Anth. melanocephalus, aber in Gestalt, 

an 1 den Saikeni etwas a Anacı, hinten deutlich verengt # 

sb an den Seiten dichter und stärker, in der Mitte feiner und zer- 

: punktirt, an den Seiten länger EN behaart. Die :Beine 

i . pechbram. 

Ich habe nur ein einziges Stück dieser kleinen Art gesehen, oe ; 

ie 29. m. 1875 auf dom se a Net Zalka Ba in einer 

Färbur 28. und 

# et 

ara 

FR: 



so lang als breit, vorn wenig gerundet, nach hinten etwas’ verengt Pr 

stumpfen Hinterecken, oben schwach gewölbt, fein lederartig gewirkt 
und sparsam etwas weniger fein als der Kopf punktirt, in der Mitte in ” 

geringer Ausdehnung glatt, mit einer feinen seichten Längsrinne beider- 

seits der glatten Stelle. Die Flügeldecken sind an der Basis etwas 

breiter als .der Hinterrand des Halsschildes, nach hinten wenig ver- 

breitert, um die Hälfte länger als dasselbe, kräftig und zerstreut, nur 

in der Ausdehnung des schwarzen Wurzelflecks etwas dichter tnd feiner ° 

punktirt; dieser nimmt an der Basis der Flügeldecken die Breite des 

Halsschildhiuterrandes ein und reicht an der Naht weit über das erste 
Drittel der Flügeldeckenlänge herab. Der Hinterleib ist ‚breiter und 

etwas länger als die Flügeldecken, oben dicht und fein punktirt, schwarz, ° 

die Basis der einzelnen Segmente auf dem aufwärts gebogenen Seiten- 

rand in grösserer Ausdehnung oben und unten rothgelb, Die Beine 7 

sind rothgelb. 4 

Dr. Schneider, welchem ich die vorstehende interessante Art 4 

freundschaftlichst EN hat das Thier blos in einem einzigen männlichen 

Stücke bei Elisabetpol aufgefunden.“ y 

praeustus Müller. Borshom und Azkhur, Juni. 8. B 
f Bar 

Geodromicus Redtenb. Be 

nigritus Müll. Borshom. 8. — Tschattag, Mai. L. “3 
var,? major Motsch. Katharinenfeld, Mai. L. 4 

‚globulicollis Zett.? Chefsurisches Hochgebirge, Juli. L. "e 

brevicollis Fauwv. Schaw-nabad, Juli. S. — Karabulach, Juni; Jemlekha 

Gebirge, Kasbek und Chefsurisches Hochgebirge, bis über 3000 M., 5 E 

Juli. a, ur: 

latiusculus Eppelsheim nov. sp. Taf. II, Fig. 10. Be 
„Niger, 'subopacus, densius subtiliter griseo-pubescens, elytrüs A 

migro-piceis, antennis pedibusque vpiceo-testaceis, thorace transverso, 2 

‚swbeordato, basi foveolato tenuissime canaliculato, elytris hoc tertia "% 

. parte longioribus; capite minus dense, thorace elytrisque erebre sub- 

tiliter punctatis, Long. 12] lin®. 3 

„Kleiner, kürzer und breiter als die übrigen Arten, wegen des | 

breiteren Halsschildes und der nach hinten weniger verbreiterten Flügel- 
decken mehr gleich breit erscheinend als die anderen, dem Geod. brevie | 2 

eollis Fauv. (Kunzei Hochh.) am nächsten verwandt, aber durch s 
fast glanzlose Oberfläche, das breitere Halsschild und die noch etw: 

kürzeren Flügeldecken von diesem wie von allen übrigen Arten abwei S 

N 



ENG. 

\ bwarz, ı mit. en gedämpftem Glanze 

} fein. ion. kurz a behaart, dio lügeldcken sind 

tig und reichen ee rreichlance bis über die Hälfte der Flügel- e s 

Der Kopf ist reichlich um ein Drittel schmäler als das 

Ba dieht punktirt und glänzender als der übrige Körper, 

topffurchen tief und fast gerade verlaufend, die Stirn zwischen 

Iben tief eingedrückt. ' Das Halsschild ist um mehr als ein Drittel 

se Meng, breit herzförmig, vorn stark a erweitert, > 

Se ass Datreille. j 

Sort, ‚August. L. 

n  Olophrum Brichson. 

Ende Ari bei Kobi im Nassfelde des Torek an Pforde- | 

n und in Moos. 8. — Kasbek, Kobi, 3 uni und October. Teer 

'auw, Lailaschy, April. 1: . 
"aba Mai. L. | 

Bel ’Lathrimaeum Hrichson. 

| Rh ee Mai; Sarijal, Sana L. 

| a Pe »Acidota Steph. 

. Chebwuren, Juli. L. RN 

ES a a Erichson. 



Pr Homalium Gravenh. 

rivulare Payk. Chefsurien, Juli. L. | 

caesum Grav. Tarstschai, Juli. $. — Suram, Mai; Sarijal, Augnst; 

Mamudly, October. L. 

montivagum Eppelsheim nov. 8p. 

„Nigrum, nitidissimum, antennarum basi, tibüs tarsisque rufo- 

testaceis, capite thoraceque parcius subtiliter, elytris sat orebre fortiter 

punctatis, thorace foveolis duwabus oblongis profundioribus impresso, 

Long. 1 lin*®. 

„Einfarbig tief schwarz, mit lebhaftem Glanze seiner . Oberfläche, 

die Fühlerwurzel, die Schienen und Tarsen röthlich, Die Fühler sind 

etwas kürzer als Kopf und Halsschild, nach der Spitze zu mässig ver- 

dickt, Glied 3 etwas kürzer und viel schmäler als das etwas angeschwollene 

2. Glied, 4 und 5 gleich gross und breit, so. breit als 3, knopfförmig, 

vom 6. an allmälig etwas stärker und breiter werdend, schwach trans- 

versal. Der Kopf ist schmäler als das Halsschild, fein, ziemlich spar- 
sam puuktirt, neben dem aufgeworfenen Seitenrande beiderseits der Länge 

nach vertieft, hinten vor den Ocellen mit tiefem rundliehem Grübchen. 

Das Halsschild ist nicht ganz doppelt so breit als lang, vorn wenig 

erweitert, nach hinten schwach verengt, die Vorderecken stumpf, wenig 

gerundet, die Hinterecken fast rechtwinkelig, oben ziemlich gewölbt, auf 

der Scheibe mit 2 länglichen mässig vertieften. Grübchen und zwischen 

diesen am Vorderrand mit einem kleineren seichteren Längseindruck, an 7 
den Seiten gegen die Hinterecken schräg eingedrückt, ziemlich zerstreut “2 

mässig fein punktirt. Die Flügeldecken sind um ein Drittel breiter und 7 
doppelt so lang als das Halsschild, ziemlich dicht, stark und tief, an © 
den Seiten und in den Hinterwinkeln etwas runzelig punktirt. Der. 7 

Hinterleib ist nicht sichtbar punktirt. F 

Von Homal. exiguum durch lebhafteren Glanz der Oberfläche, 

schwarze und zugleich etwas kürzere Flügeldecken, viel sparsamere auf 

‚Kopf und Halsschild feinere, auf den Flügeldecken grübere Punktirung 5 

. und weniger tiefe Halsschildgrübchen — von Oxyacanthae durch geringere 3 

Grösse, dunkles Schwarz der Flügeldecken, sparsamere Punktirung, welche 

zugleich auf den Flügeldecken viel gröber und tiefer ist, und viel kürzere _ 

Mittelgruben des Halsschildes uniorschigdien, 22 

meine Sammlung abtrat.« EN 

pusillum Grav. "Vschattag, Mai. L. \ RN a =. 



/ e ur. ne alanandark Mai. S. — Flisabetthu, Mat E 

- >. Chefsurien, Juli. L a 

en Anthobium Steph. 

(riviale Er.) Tschattag, Mai. Li ee. 

ae en im botanischen Garten, April; Borshom, 

u 

lo arenn Stoph. | ee 

Bora, Auguste, ee Sara, Mai; Mamudiy _ 

Psoudopsis Newman. \ 

R Sram, Mai. ee, E. .. 
» 

 Vornsiehniss 

m . le Sbaphpliuhninkien, lche in en r 

em. Arbeiten ‚über die caucas. ‚ataphyligen nicht an- 
h 

Aland uheitonin Kr. N 

Dinarda dentata Grav, 

u yrmedonia Fulgida. Gr av. 

x —  .. .eollaris Payk. 

— .... Wugens Grav. 

Tachgusa a Er. ' 

Re concolor Ma 
ER Oxypoda humidula 2. A 

| Woisch. 0 togata Er. 

tata 2. praecon Er. 
“ > _formosa Kr. 

er Vereines Re 2 TER 



I a 

Homalota cambrica Woll, 

—.. ‚pagana. Er. 

— insecta Thoms. 

_— hygrotopora Kr. 

a imbeeilla Wat. 

_ linearis Grav. 

— macella Er. 

_— Aubei Bris. 

—_— volidiuscula Kr. 

— incognita Sharp. 

—— trinotata Kr. 

— nigritula Grav. 

—_ hiurata Steph. 

= angustieollis Thoms, 

— autumnalis Er. 

— nigra Kr. 

_— sordidula Er. 

= mortuorum Thoms. 

_- macrocera Thoms. 

— .. Pygmaea Grav, 

nn subsinuata Er. 

- muscorum Bris. 

— . pilosiventris Thoms. 

— . .pulchra Kr. 

—_ clientula Er, 

— tibialis Heer, 

EIGEN complanata Er. 

—  . pumilio 'Grav. 

—  ..adseita Er. 

n— curtula Er. 

‚Phloeopora. angustiformis Baud. 
. „Hygronoma dimidiata Grav, 

Gyrophaena affinis Sahlb. 
— gentilis Er. 

.— bihamata Thoms. 
= boleh I. . 

Myliaena elongata Matth. 
 Irychophya. pilicornis Gylih. 
Habrocerus capillaricornis Grav, 
Tachinus marginatus Gylih. 

Lathrobium anale Luce. 

Lithocharis ripicola Kr. 

Stemus bimaculatus a 

Tachinus Brch .; 
— latieollis Bela 
—  nigerrimus Be: 

Tachyporus obtusus IL. 
—_ formosus Math. 

Conosoma littoreum L. 
— fusculum Er. 

Mycetoporus splendens Marsh. 
-- tenwis Rey. 
== forticornis Faurv. 

Heterothops prgevius Er. 
Quedius punchktellus Heer. 

—  ochwöpterus. Er. 
—  mwmbrinus Er, 
— . suluralis Kiesw. 
— .  montieola Er. | 
— altenuatus Gylih. 
— brevipennis Fairm. 

Ocypus alpestris Er, 
— pedator Grav, 
—  minaz. Muls., Rey. 

Philonthus pieipes Fauv, 
_— dimidiatipennis Er. 
—_ fenestratus Fauv. 

— agilis Grau. 

> rubripennis Kiesw. 
—_ cinerascens Grav. 

Metoponcus basalis Aub. 
Leptacinus parumpunctatus Gylh. 

— othioides Baudi. 

Othius lapidieola Kiesw. 

Stilicus fragilis Graw, 

— .. orbieulatus Payk. 

Scopaeus cognatus Rey. 

Sunius eribrellus Baudi. 

—  thoracieus Baudi. 

— neglectus Maerk. 



Ivo ooophoens ee Kiosw. 

—  punetatellus Er. 

Ahern homalinus Er. 

 Anthophagus praeustus Müll. 

 Olophrum caucasieum Fauv. | 

 Homalium Tapponieum Zeit. 

. ne: Eee se. MUszblERnE Gran, 

k dissimilis Em. 0... 00. eoncinnum Marsh. 
| | _ striatum Graw. 

Anthobium triviale Er. 

 Pseudopsis swlcasa Newm. 

Pselaphi dae, 

“ hennium Latreille. 

us Sauley now. sp. | dur I, Big. 11: 

N Eh Aber mit den ch einen u 

“ die ne 3—7 sind. N. genau gleich 

York wie oben, la i 
Y N 

AR: or ARE R; 

 Otonistos Reichenb, | ei 
.— Passanaur, unter, © 
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globulicornis Motsch. (Ponticus Baudi). Bei Elisahötthal ter Den L. 

Batrisus Aub6e, 

Ruprechti Kol. Am Muschaweri bei Katharinenfeld Kunde ' Decamber 
' gesiebt. L. 

Amaurops Fairmaire. 

Sauleyi Reitter nov. sp. Taf. II, Fig. 12. 
D. ent. Ztschr. 1877, p. 291. E 

„Ferrugineus, nitidus, distincte fulvo-pubescens, capite subtiliter E> 

granulato, spinis lateralibus parvis; thorace sulco longitudinali in 

medio abbreviato notalo, elytris ad latera immarginatis, abdomine 

basi vin foveolato. Long: 2.3 Z®. 

„Dem A. Pirazzolüi Baudi zunächst verwandt, aber heller, glän- 

zender, länger behaart, Flügeldeeken und Hinterleib gestreckter. Der 

Kopf dicht und fein granulirt, das Halsschild aber fast glatt, wodurch 

sich diese Art von der vergleichenden sofort unterscheidet. Die Augen- 

höcker viel kleiner, nicht so spitzig, gerade, die Längsfürche des Hals- 

schildes ist in der Mitte bereits abgekürzt und die Basalgruben des 

ersten oberen Hinterleibssegmentes sind kaum angedeutet, die Seiten des 

letzteren sind namentlich vorn fein gerandet.“ ’ 

R Borshom, in Moos, Juni 1.Exempl. S. — Wonig unter der Suram- 

Passhöhe auf dem östlichen Abhange nahe der Strasse in den Ritzen 

verwitterter Sandsteinblöcke mehrere Exempl. im Mai. L. 

Triechonyx Chaudoir. 

@eorgieus Motsch. Bei Tioneti, Anfang Juli. L. 

Bryaxis Leach. 

fossulata Reichenb. Suram, Gora-Karta, Mai. L. & -$ 

Persica Motsch ? Katharinenfeld, Lailaschy, April; Suram, Mai. Ueberall 

selten. L..—— Ob hier Motsch. als Autor zu citiren sei, kann ich H 

nirgends entnehmen. }i 
| zanthoptera Reichenb. Kachetien, Juli. L. Be ; 

nodosa ‚Motsch. Elisabetthal, Katharinenfeld, April; Suram, Mai; Ma- % ; 

mudly. Am letzteren Orte unter einen auf einer en Wiese B. 

isolirten Weidenstrauche zahlreich. L. we 

Colchica Sauley nov. sp. | “ 

„Tota rufa, palpis testaceis, striolis N Re PN. 

binpitmine tertiam segmenti partem aequantibus, er m disei, n 
. pariem includentibus. 



“ss 
Blisabottal, Mi I: 

— iychoides Rür. D. ent. Ztschr. 1877, ». 29 1 Tal sr 

asehy mL Teischgum, April; Suram, Mai. IL. 

natı . Dailaschy, unter nassen aulenden Planzenrosten im 
- 

a y h axi $ Saul 

Taf. TE, wir. 13: 

0 estaceus, sat ‚dense fortiter Punstabis, thorace in 

Ben ae latiore im. mare multo ne, antennarum 

zue > Sea nasse, 6, 7 8 iribns praedentis 

en ‚sexio septimogue iransversis, octavo 

.NONO latiore, valde transverso, decimo hoc latiore | 

piore valde, transverso, ultimo pyriforum. ee 

simplieibus, capite bicorni ewimio distinctus : oculorum 

5 thoracis latitudinem aequat ; post ocwlos anguli pos- = 

e ein . horizontali apice ‚amtror- 15 

ee 1.25 "ns, 
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Schamylianus Sauloy nov. 3P. | Taf, ag. ar: E. 

„Rufo-castaneus, elytris grosse punciatis, thorace capite sesgwi 

latiore, antennarum arliculo primo longitudine latitudinem suam in 

femina his superante, cylindrico, in mare multo crassiore, ovalo inter- 

medio anmgulato, angulo ipso appendieulato, secundo in weroque Seau 

simplice, ovato. 

Mas. femoribus inerassatis, tibiis anticis intus acute fortius 
dentatis, postesioribus dilatatis, intus ad quadratem posticum breviter 

dentatis, postea angustioribus, apice calcaratıs, Long. 1?]s ne, 

„Diese sehr ausgezeichnete Art weicht von allen anderen durch die 

mehr vortretende Spitze der Vorderschiene beim Männchen und durch 
den Bau der Hinterschienen desselben ab“, 

Ob diese oder die nächste Art mit einem von Motschulsky aus 

dem Kaukasus beschriebenen identisch ist, lässt sich aus den kurzen 

ungenügenden Beschreibungen des letzteren durchaus nicht feststellen. 

Lailaschy und Letschgum, April; Sarijal, September, aus Laub und 

Moos gesiebt. L. 

murida Saulcy nov. Sp. Taf. IL, Fig. 15. 

„Rufo-castaneus, elytris grosse punctatis, thorace capile Ssesqui 

latiore, antennarum articulo primo longitudine latiludinem suam in 

femina his superante, cylindrico, in mare mulio crassiore, intus apice 

angulato, angulo ipso appendiculato, secundo in femina ovato, in 

mare paulo crassiore, breviter ovato. | 

Mas. femoribus -incrassatis, tibiüs antieis intus acute fortiter Be 

dentalis, posterioribus dilatatis, ante apicem intus subemarginatis, 

apice ealcaratis. Long. fere 1.5 Wn“. 

„Dem B. femoratus und Weisei nahe stehend, aber durch die. 
Breite des Halsschildes und die Hinterschienen des Männchens verschieden“, 

Lailaschy, April; Suram, Mai; Waldrand bei Dumaniss in Som- = 
chetien, October; Muschaweri, December. An-allen diesen Orten aus Fe 

‚Laub gesiebt. L. — Borshom, in Moos, Juni, nicht selten, S, c 

bulbifer Reichend. var. Lailaschy, April; Elisabetthal, Mai; Katha- ° 

rinenfeld, Juni; Zalka, Juli; Mamudly und Dumaniss, October. L. 

gracilis Motsch. (uniformis Sauley i. litt.) Letschgum, April; Suram 
und Borshom, Mai; Mamudly und Dumaniss, Juni; Elisabetthal, 

October. Dieser wie der vorhergehende haben einen grossen. Yoisı 

breitungsbezirk. L. — Borshom, in Moos, Juni, selten. 8. 
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pentagonus Sauley nov, 8». R 
„Rufus, elytris brevibus, haud carinatis, thoraoe basi ER 

 foveola minima notato, palporwm articwli qwarti pedicello tete his 
sesgwi longiore, hoc integra. R 

Mas. metasterno prominulo, apice pentagone N impres- 
sione densa pube westita, segmento ventrali qwinto late exeiso, | 

Long. 1.5 u TR 
„Dem longipalpis nahe stehend, aber von demselben durch dickere 

Fühler, etwas kürzere Seiten, weniger gerundete Flügeldecken und durch 
die Geschlechtsauszeichnungen ganz verschieden“, 

Borshom im Moos, Juni 1 Exempl. 8. 

Tychus Leach. 
niger Payk. Zalka, Juni; Mamndly, Juli, October, Februar und März. L. 

var. dichrous Schmidt. Elisabetthal, April; Suram, Mai; Sarijal, 
Juli; Mamudly, Herbst und Winter. L. 

var. Colchicus Sauley. „Diese Varietät weicht vom Typus dadurch 
ab, dass das Männchen das. fünfte Fühlerglied weniger au- 
geschwollen, das 6— 8 minder gleich breit hat, Ich gründe 
darauf die Varietät Colchiea.“ de Saulcy. 

Elisabetthal und Mamudly. L. 

Ibericus Motsch. Mamudly, October. L. 

Lederi Sauley nov. sp. Taf. II, Fig. 16. i 
„Niger, elytris rubris, anlennis pedibusque testaceis, tibüis 20- % 

‚sticis fere rectis. 
Mas. trochanteribus intermedüs spina reeta, 'acuta armatis, an- 

tennarumgque articulis qwinto quadrato, sexto transverso, ambobus 
duobus praecedentibus, paulo latioribus, septimo octavoque minoribus, Ya 
angusiioribus, brevissimus, lentieularibus, nono decimogue sexto yarum 
latioribus, quadratis. Long. 12 my“. ra 

„Diese seltene Art nähert sich dem 7. Ibericus, aber sie unter- 
scheidet sich von demselben durch den Fühlerbau des Männchens. Ein ni 

. Männchen von T. Ibericus aus dem Kaukasus ‘stimmt genau mit den De 
europäischen Stücken, nur sind die Fühlerglieder ein wenig länger*. Be 

blisabetthal, April; Lailaschy, April; Suram, Mai; Dumaniss und Be 
Mamudly, September und Oetober, aber überall selten unter feuchtliegenden 
‚Steinen. I. a 

* Armeniaeus Sauley nov. sp. h Taf, IE, 29:17: 
s „Mas. niger, elytrorum disco obseure piceo, femina‘ rufo-castanea, 
abdominis segmento dorsali prömp conspieuo | ‚basi Tate URDEERON an- 



eis ae es yiria Paulo Tongioribus, trocken | 

nedüis in Jangulum acutum dilatakis, segmento venir ali = 

| res: "Ar "mn K 

| S eensehräckien Butler besitzen, aber durch die | 

stalt und. die Breite des trasalen  Hinterleibsgrübchens und a 
ER 

aa unter Steinen im Sopteinber. En | 2 en a 2 E 

| Taf. IL 18 
tar us, ersine piceo, antennis. capite thoracegue omg 

oulis 3 ee RB BENE SuM longior ibus, 6 — 7 quadratis, 8 

„ transversalis, pedibus sa elongatis. ; | 

anionnis irochanterisgue ee 
sen 15 me nn 

Euploot us Leach. 

2 Suram, Mai, selten. ER 
hend. Elisabetthal, April, L. 
enni. = Blisabetthal, April. L. He 

ieus Sauley: „niger, antenmis pedibusque rufis, ihorace u 

ano. ‚angustiore, tibüis (anterioribus incurvis. ; 

8. tibüis- intermedüs ealoaratis, segmento ventrali sexto | 

undeque foveolato. | a, ame N 

e zierliche Art unterscheidet sich. von Ra dureh ws Ei 

| ee Fi Anker, Zweifel bei dem Autor dardben; ob 5 
i twandtschaft ns; se Bent: doch eine zu nahe sei, > 
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beim Weinpressen) in Gesellschaft mit: anderen cab Mer 

Coleopteren. Elisabetthal. L. —- Tiflis, April, nicht selten, 
gesiebt; Bogos-Kjaesan, Juli, am Abend gekäschert, 8. 

punctalus Muls. Im Urwalde bei Tschattag, Mai. L. 

intermedius Sauley i. litt. Eine zwischen punctatus und Karsteni die 

Mitte haltende Art, welche auch in ganz Europa verbreitet zu sein 

scheint. Ich fand sie bei Elisabetthal, im April, unter Rinden. L. 

Karsteni Reichenb. Mamudly, Juni. L.. — Passananr unter Steinen, 

April. 8. 

bicolor Denny. In auffallend kleinen Stücken auf dem Suram-Gebirge 

im Mai, L, 
Trimium Aubse, 

Caucasicum Kol. An den Ausläufern des Gebirges von Mangliss auf 

feuchten Stellen gesiebt. L. — Borshom, in Moos, Juni,. nicht 
häufig. 8. 

Glavigeridae. 

Claviger Preyssler. 

Lederi Reitter nov. Sp. Taf. II, Fig. 19. 

D. ent. Ztschr.. 1877, p. 290. ders 
„Rufo-testaceus, nitidus, elytris parcius punctatis, antennarum 

articulis 3— 5 aequalibus, transversis, abdominis foveola oblongo- 3 

ovatü, profunda, marginibus antice abruptis, areola quartam disci u 

“partem includente, Long. 2 Wit. 

„Dem Cl. testaceus sehr ähnlich, aber etwas gesättigter vi 

gefärbt, glänzender, spärlicher behaart und die Flügeldecken weitläufiger 

punktirt; der Kopf ist am Grunde mehr halsartig eingeschnürt und ° 

die Flügeldecken an den Hinterecken viel mehr aufgeworlen. Dan Ä 

Abdomen ist breiter und die Basalgruben tiefer. Die Fühler sind eben- 3 

falls ziemlich ähnlich, aber das dritte Glied ist mindestens ebenso trans- 

versal als die beiden nächstfolgenden; es sind mithin die’ Glieder vom 

3. bis 5. stark und gleichmässig quer, während das 3. Glied bei testa- 

ceus entschieden länger ist als die ‘beiden nächstfolgenden. Bei dem :& 

Männchen haben die Mittelschienen ‚und die Mittelschenkel ‚ein spitzes 
Zäbnchen am Innenrande*, rs 1 

‘ In einer Schlucht des Suram-Gebirges i im Mai bei Zasius flavus, 
‚Ich nahm nur wenige Stücke, da ich ihn irrthümlich mit 02. Oolchieuszl 

verwechselte und mit der Zeit geizte, da dieselbe Stelle auch der Fan; . 

‚platz für Car. Suramensis und Iberieus war. L. | 4 

Re 



otsc ‘Hochebene von Zalka und. besonders Mamudly, ‚Juni 

. L. — Balta, April, bei Lasins alienus. 8. yes 

 Pausidae. 

I Pa usus Dahlm.. 

| Im Sn nahe der Algeth au de iniemeile eines 
| ines, dar die Ausgänge einer Ameisen-Colonie verdeckte, u. zw. 

- der Pheidole Bun, der Gastameise für P. Favieri a 

Seydmaenidae. 

Cophennium Müller, 

} ill. Suram, Mai. DL, =  Borshom,. in Moos, ns x 

m Reitter m ROV: sp. ar, AT. a 

77 EN N ee 
‚gezeichnet durch die glänzende, dunkel kastanienbraune Fär- 

, his ee distincte darteliien “an 13 

Br und Katharinenfeld, April ER 

E Saudey MOUSPEN in: u Or Lah IE, Fig. 21. 

long. v. 15 ns < 

eng Gestalt etc. Das Halsschild ist. ‚fast Br es er er 

et 5 sich fast: in der Mitte ein rundes Grui he, und gegen a 

en N, ‚vi nr ‚thoracis elr ylris Br an- ” 



 collaris Müll. Tschattag und Tamplut, Mai; Mamudly, October. L. 
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„Diese sehr zierliche Art unterscheidet sich von la mir ihr | 
anne durch die zweigliederige Fühlerkeule“. 

In den Wäldern von Suram, Mai, sehr selten. L, 
* 

Scydmaenus Latreille, 

scutellaris Müll. Dumaniss, Mai; Mamudly, October an den letzten 

Waldrändern gesiebt. L. — Borshom, in Moos, Juni 1 Exempl. 8, 

pusillus Müll. Gebirge von Mangliss. L. 

Balaena Saulcy nov. 3p. Taf, III, Fig. 22. 

„Castaneus, elytris perce punetulatis, fronte lewiter convexa, 

ubringue ad oculos gibbosa, occipite utrinque foveola magna, profunde, 

strumosa perforato, antennarum arliculis penultimis iransversis, tho- 

race suwbquadrato, lateribus postice marginato, basi transversim late 

sulcato et qwadrifoveolato, sulco carinula longitudinali media ünter- 

rupta. Long. 1? mn“. 

„Dem Se. angulatus nahe stehend, aber durch die Kopfbildung 

höchst ausgezeichnet“. 

Im December am Muschaweri bei Katharinenfeld aus Laub gesiebt. 

L. — Borshom, Juni. 8. 

antennalis Saulcey nov. sp. Taf, IlI, Fig. 23. 

„Castaneus, elytris laevigatis, thorace his latioribus, hoc qua- 

drato, lateribus posterius marginato, basi late transversim impresso, 

impressione carinula longitudinali elongata divisa, fronte anterius 7 

concava, antennarum articulis mediis Tatitudine sua sesqui longioribus Bi 

penultimis tribus crassioribus, ovato-rotundatis. _ Long. 1.25 "A. i i 

„Aus der Gruppe des Se. elongatulus; durch den Bau der Fühler 
und des Halsschildes sehr ausgezeichnet“, Re 

Lailaschy im Letschgum, April. L. SR 

oeeipitalis Sauley nov. sp. Taf. III, Pig. 24: 
„Rufus, elytris sparsim sat, fortiter punctatis, fronte late con- 

cava, antennarum arliculis penultimis subelongatim quadratis, thorace | 

v 

cato et parum profunde guadrifoveolate. Long. a % > 

„Aus der Gruppe des Sec. helvolus“. 

Gebirge von Mangliss, gesiebt, Juli und November, L. — Borshor 

in Moos, Juni. selten. 8. Ara 

helvolus »Schaum. Elisabetihal, Sa: s Mamudly,; ‚September. . 

2EEO 'Bchaum. An der Assuret aus Laub, gesiebt, hl B- iR 
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Gay a des So. dandestinus gehörend. Ich widme- diese 2 

u Nanglis, Juli; Suram- Gebirge, Mai. L. | 

Taf. Sans Pi %. 2 

apa niger, antenmis, pedibus elytrisgue rups,. 

u we basi ‚late transversim sülcato,. 

une Tateralibus 

it. Mais ! eh 

on Euconnus. Thoms 

ü . Mamndly und Dumaniss, Soptember, October. I. 

ayin.  Blisabetthal; April; am Muschaweri bei Katharinen- 

= in — Borshom in Laub, Funi, 8 Axempl, Dr 

dar, HIT, a 2. a 2 
al 

hi 

Suran, Mai. I “ Ei u 

gesiob ; Suram, Hn.ie 

J Fr Brom, au einem Borgebhange bei Mamadiy 
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‘breiter, das 8. Fühlerglied doppelt so lang wie bei der besprochenen Art, ei: 

‘wie die der sämmtlichen anderen Act unbeholfen und ungenau.“ B: 

. G@eorgieus Weise nov. sp. 

=. posticis FORIMEONS, elytris minus crebre punctatis, transversim rugulosis Pe 

a et ". Y 2 #5 b Fi Pau ER j 3 \ ae n | PR? 7. Rz 240 Ei, “ 6 “ “ j } 2 1; Kr a 
e Se « e . 142 , NER a 

[1 
ni ee Silphidae, “ 

Adelops Tellkampf*). 

pusilla Motsch. Bull. Mose. 1844 I, p. 175. 

„Auf diese Art glaube ich die von H. Leder im Kaukasus. in, 

ziemlicher Anzahl erbeuteten Exemplare beziehen zu müssen, da dieselben 

in der Grösse, Farbe und Körperform mit der dürftigen Diagnose und 

Abbildung übereinstimmen. 

Ganz von der Gestalt der Adelops tarsalis, nur bedeutend kleiner, ’ 

etwas gestreckter, heller bräunlich gefärbt, die Fühler hellgelb, Glied 

1.und 2 stark, 2 fast länger als 1 und so lang als 3, 4 und 5 zu- 

zusammen, letztere unter sich gleich lang, 6 etwas kürzer als das vor- 

hergehende, 7, 9, 10 und 11 stark verdickt, 8 kaum halb so lang und 

breit als 7, das Endglied breit und stumpf zugespitzt. Kopf und Hals- 

schild äusserst fein, weitläufg punktirt, dazwischen sehr dicht und fein 

chagrinirt, wenig dicht behaart, ziemlich glänzend. Halssehild doppelt 

so breit als lang, der Hinterrand vor dem Schildchen leicht, vor den 

Hinterecken stärker ausgeschnitten, diese also spitz nach hinten aus- 

gezogen. Flügeldecken von den Schultern nach der Spitze hin ganz 
allmälig verengt, hinten einzeln zugerundet, etwas stärker als das Hals- 

schild punktirt und fein quer gestreift. L. a lin. | > 
A. montana ist kleiner, die Fühler dicker und kürzer, durch-- 4 

gängig feiner punktirt; A. ovata und acuminata haben eine viel breitere 
Körperform und stärkere Punktirung; A. byssina endlich. ist Baer Be 

Murray erkannte diese Art nicht; seine Abbildung, Monogr. p. 66, ist "a 

. Dumaniss, October; Katharinenfeld December, an beiden Orten Sun u 

Laub gesiebt. L. B 

Leptinus Müller. R 

Caueusicus Motsch.. Vom Berge Sarijal im August, gesiebt. Aousserst 2 

selten. L. ne. 

Catopomorphus Aube. 

„Ovalis, apicem versus fortiter angustatus, BR BR, 2 3 

losus, nitidus, capite prceo ’prothoraceque vix punctatis, hoc angw ve 

Long. 1.5 ‚lin. E; 

*) Die höchst schätzenswerthen. Notizen bei den. Arten. Re und en: 



mit ne den Spitze = ee 

De ganze Körper ist mit ahwäas ‚abstehenden, langen 

Migoldeckon so ‚breit als iu 

schwach ‚gewölbt, nit einem seichten 

Onolehe Latr, 

'abr. se Mai; Katharinenfeld, Juli. L. 

öhlich. ‚Gudaur, Tal. m Re 
lisabetthal, April und November. L, 

hi lang, 1. ae und: dicker als 6, 8 nur 2 a 

a > und 10 dicker ‚aber ee so ai als 7, 2 UEDL als, 
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- obsolete clavatis pedibusque rwfo-piceis, thorace transverso postice la- 

 zendes Halsschild besitzt. 2% es ee 

‚Ich mir dieselbe zu benennen erlaube“, 

Bi 

Hinterrand gerade, die Hinterecken stumpf. Fiügeldecken x | 

läufig mit von hinten eingestochenen deutlichen Punkten er; FR, 

theilweise, besonders auf dem Vordertheile der Flügeldecken und an ask 4 

Naht leichte Querrunzeln bilden, ohne Spur eines Längsstreifens, ander | 

Spitze deutlich einzeln abgerundet. Zum Vergleich bemützte ieh ge 
Typ auf dem hiesigen königl. Museum.“ 

‘ Katharinenfeld, December. L. 

Lederi Weise nov. sp. | ee 

„Ovata, modice convexa, piceo-brunnea, pilosa, nitida, antennis 

tiore, obsolete punctato, lateribus fortiter rotundato, angqulis postieis 

obtusis ; elytris obsoletissime siriatis. Long. 1"; lin.“ 

„Der Ch. fungicola ähnlich, durchweg dunkel gefärbt, etwas glän- 

zender, durch das an den Seiten stark gerundete Halsschild leicht zu 
unterscheiden. | 

Die Fühler sind so lang als Kopf und Halsschild, mässig dick, 

Glied 2 wenig schmäler und fast so lang als 1; 3, 5 md 7 ri 

lang, 3 deutlich kürzer als 2 (bei fungieola — 2), 4 und 6 kürzer 
als die einschliessenden, 8 halb so lang als 7, dieses und die 3 End- 

glieder schwach verdickt, 9 quadratisch, 10 quer, 11 doppelt so ing | 

als das vorhergehende, mit stumpfer Spitze. Halsschild fast doppelt so’ 

breit als lang, wie der Kopf kaum bemerkbar weitläufig punktirt, weit-- 

läufig ziemlich lang behaart, nach vorn mehr als nach hinten vere n 

an den Seiten stark gerundet, die grösste Breite etwas hinter der it 

der Hinterrand vor den Hinterecken schwach ausgebuchtet, so dass die 

nicht durchaus abgerundet, sondern stark stumpfwinkelig ersch a 

Die Flügeldecken bis zur Mitte schwach gerundet erweitert, von i Pie 

ab stark verengt, hinten gemeinschaftlich abgerundet, auf dem Rüc © j 

etwas niedergedrückt, mässig stark punktirt, etwas dichter und |: ger ” 

als das Halsschild gelblich behaart, der Nahtstreifen stark, die übrigen 
Streifen nur bei von seitwärts einfallendem Lichte schwach angedeui 

Mit den übrigen Arten dieser Gruppe dürfte eine Ve eg 

kaum möglich sein, da keine von ihnen ein so fein punktirtes, 
Kir 
* 

Diese Art wurde von Herrn H. Leder gesammelt, dem. zu Ehr | 

In Ameisen - Colonien bei Mamudly und Elisabetha 

vember. L. 



Ra 

Piomaphaxus Bell nn EN Ve 

Is von H, Deder Kolindeie g nit dr Beschreibung "und \ 

hen Exemplaren aus Schaum’s Sammlung durchaus ‚überein- 

‚bestätigt. sich Kraatz’ 8 Aousserung, „man könne in seinem | 

ie, un ‚dem Rue he p. u ‚den BAUR onISclgn pal-. 

ein Un terschiod, den » jalitz, Ran, bak, » 21 enähne: 

Pia er von Talka, A Mamndly, Oetoher. Le | 

A Am Soganli- N Juni. L. 

3 . eh Er ) m. Mai; En September e 

Si enge. Thal der Algeth, Mai; Mamudly, September, u 
ce, In Fanggefässen auf Fleisch bei Blisabetthal, Mai; i 9 

7, Dealer, Den Re e er, 

10 Br: % 3% ; " x 



» durch die scharf gekielte Mittelbrust verwandt, das Halsschild ist von 

pitida Fald. Katharinenfeld, Mai; Kasbek, Juni; Sarijal, ag 

> thoracieus Linn. Suram, Mai: L. ’ 

 mgosus L. (intricatus Men.) Gouv. Baku, Mai; Alexandrapol, Ju 

e) ‚Vorddrkörper von allen: Artem "ech Aueh. De re 
behaart, glänzend ; Kopf dicht, ziemlich stark, tief punktirt. Fühler wie 
hei alpinus, nur ist Glied 3 —= 1 und 4 — 2, also das 2, Glied kürzer, 

das 4, länger. Halsschild- breiter als De, etwa halb so ‚breit als die 5 | 

Flügeldecken, der Hinterrand gerade, die Seiten bis in die Mitte ziemlich 

parallel oder nur sehr schwach gerundet, von hier nach vorn. stärker 

verengt, die Hinterecken fast rechtwinkelig, oben gewölbt, fein und weit- | 

läufig, von hinten eingestochen punktirt. ‚Flügeldecken an den Schultern | 

gerundet erweitert, hinter der Mitte allmälig verengt, an der Spitze 

gemeinschaftlich abgerundet, das letzte Segment nicht bedeckend, oben 

gewölbt, ähnlich jedoch stärker als das Halsschild punktirt, die Punkte 

hie und da zu leichten Querrunzeln zusammenfliessend. Schenkel pech- 

braun, Schienen heller, Tarsen röthlich.“ 

Azkhur, Juni. 8. Ein Exemplar in den transsylvanjschen Alpen 

von E. Reitter gefangen. 

voricornis Rosenh. Achalzich, August. 8, 

sutwralis Murray. Mon. p. 78, 

Von dieser, nach einem vaterlandslosen Exemplare beschriebenen 

Art dürften die von H. Leder gesammelten Exemplare kaum, ausser 

durch die Grösse zu trennen sein. Diese Art ist mit sericeus nır 

den Hinterecken nach vorn stark verschmälert, die Flügeldecken sind nach 

hinten stark verengt und gerundet abgestutzt, die, Vorderfüsse des Z 

haben sehr schwach erweiterte Tarsen, Die Grösse beträgt 1Y/s — 1®/ı lin. 3 

Songanli-Dagh, Mai und November, I. K 

colonoides Kraatz. Muschaweri, December. L. 

‚Colon Herbst. 

Viennense Herbst? Kiptschakh, Juli, 1 Exempl. 8. 

| | Phosphuga Leach. R 

eribrata Fald. Gouv. Baku, Mai. 8. — Algeth-Niederung, Mu: L. 

otrata L. Azkhur, Juni. 8. 

verrucosa Menetr. Gudaur, August, S. — Chefsurien, Juli.  L. 

Thanatophilus Leach. F; se 

Achalzich, August, 8. -—- Katharinenfeld, Mai; Chefsurien, Juli. I 
sinuatus Fabr, Borshom, Juni; Achalkalaki ws en a | 8. # 

"Zalka, Juni, A ne SDR ER ka E 



er an rail us Fahr. 

n. Tiflis. und Passanaur, eb B.; 
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Elisabetthal, Tschattag, Mai. L.. 
| Alexanderhilf, Soptember. L. a, 

“s -, Sarijal,. August. L 

| tter nov. sp. 
Ar Re 

bosum, nigrum, subtilissime alutaceum, nitidulum, vn 
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viel kürzer als das erste; das dritte sehr lang, an der Spitze von dr 

Breite der folgenden, fast so lang als die 3 nächsten zusammen, das4. 
und 5. so lang als breit, das 6.8. schwach quer, allmälig, aber nur 

‘wenig breiter werdend; die Keule gut abgesetzt, die Glieder von gleicher 

Breite, die beiden ersten quer-quadratisch, das letzte länger als hreit, 

von einer Seite schräg zugespitzt. Kopf sehr breit, kaum punktirt. 

Maudibeln des .S einfach. Halsschild sehr quer, alle Winkeln ab- 

. ‚gerundet, seine grösste Breite fällt in die Mitte, der Hinterrand fast 

gerade, Flügeldecken mit schmaler, heller. braungefärbter Nalıt, hellerer 

Spitze und vertieftem, etwas über die Mitte hinauf reichenden Naht- 

streifen. Unterseite, Fühler und Beine rothbraun, fein und spärlich 

behaart. Mesosternum. äusserst kurz, beim (S am Hinterrande in der Mitte 
grübchenförmig eingedrückt, das Grübchen mit kurzem braunen Toment 

besetzt. Schenkel des (S einfach. Füsse des @ 5, 4, 4 Glieder. 

Diese neue Art gehört in die Gruppe des atrum, seminulum und 

inevigatum. Sie entfernt sich von den beiden ersteren durch nicht 

punktirte Oberseite, von der letzten Art durch den über die Mitte hin- 

auf reichenden Nahistreifen., Von badium, nigripenne, siculum und 

Leprieuri durch andere dunkle Färbung verschieden, endlich von pisanum 

durch einfarbige Fühler, einfache Schenkel des Männchens und von allen 

Arten dieser Gruppe durch die hautartige Sculptur am Grunde der 

Oberseite abweichend.“ | 

Borshom, ein Pärchen. 8. 

Inevigatum Er. Lailaschy, April; Elisabetthal, Juli; Sarijal, August; 

Mamudly, November. L. — Azkhur, Jwni.. 8, 

badium Er. Tschattag und Suram, Mai. L. 

plagiatum Gylih. Tschattag, Mai, unter Buchenrinden. L. 

rotundatum Gylih. Katharinenfeld, Mai. L. | 

marginatum Siurm. Mamudly, Jänner. L. 

haemorrhoum Er. Kachetien, Juli. L. 

Clambidae, 

Cybocephalus Erichson. 

seminulum Baudi. Karasu und Etschmiadsin. 8. 

. metallicus Baudi. Helenendorf, Mai. 8. 

| Clambus Fischer. 

minutus Sturm. Elisabetthal, April, Mai. I. 
pubescens Rdib. Passanaur, April. 8. | 



| Es sat Bine ide hoderiie, 

iche en, kurse lateribus, elytris apicem versus. 

Tutioribus, antennis pedibusgue piceo-flavis. Long. 1.1.“ 

‚Etwas, grösser als Cl. Armadillo, die Behaarung dichter, länger, 
= 

| Re, ‚gelblich, die Harıe Ro wie: Dei Calyptomerus, 

& weniger. dicht und noch vorloschener üie hl omas ar 

Dr Suli 1875, Ei 

 Gorylophidee, 

Sacium Lecente. NR 

ar nv. a Taf. Hr, Fig, 28. 

* 

Fa voidioque fsco-piee, antennis rkiciee brunmeis. 
.. et Long Li — LITE EN 
n . sten. durch die kurze een, Nase gene 5 

uf! 

in and Mamadly, Soptanber, ga RS 



0. eassidoides Marsh. Lallaschy, April; Muschaweri, December. L, 
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brunneum Bris. In dunklen Stücken Kor, sepicola Reiten), Mliabet Fh > 
thal, April, 1 Stück. L. 2 

Arthrolips Wollaston. 

ferrugatus RBeitter nov. sp. 

„Obovatus, antice attenmatus, convexiusculus, nilidus, dilute 

piceo-brunneus, griseo-pubescens, prothorace subtransverso, semiovalo, 

coleopteris paululum angustiore, subtilissime punctulato, interstitüis 

laevibus, lateribus, maculis magnis indeterminatis antice testaceo- 

pellueidis; elytris pone humeros levıter distincteque dilatatis, punc- 

tulis minutis, subpupillatis sat profunde et crebre notatis, interstitiis 

obsolete rugulosis, apice sensim dilutioribus, pygidio, abdominalis seg- 

mentis apicalibus antennis pedibusque rufo-testaceis., Long. vix 1,.* 

var. b. „Piceus aut nigro-piceus, pronoti limbo antico maculis- 

que duabus sat magnis indeterminatis antice testaceo-pellueidis, mar- 

gine apicali rufescente; abdominis segmentis apicalibus, pygidioque 

rufo-piceis, antennis pedibusque rufo-testaceis.* 

„Dem A. piceus verwandt, von derselben Körperfärm, aber ge- 

gewöhnlich ganz rothbraun, das Halsschild etwas schmäler als die Flügel- 

decken, nicht halbkreisförmig, sondern von halber Eiform, die Seiten der 

Flügeldecken unterhalb der Schultern sind noch stärker erweitert, und 

die Zwischenräume der Punkte auf dem Halsschilde sind glatt. Von 

humilis und regularis schon durch die nach vorn stark verengte Körper- 

form sehr abweichend. Es ist nicht unmöglich, dass diese Art der von 

Motschulsky im Bull. Mosc. 1849 III, p. 91 nur erwähnte Olypeaster 7 

 ‚ptilioides sei.“ g 
Tiflis, April. S. — Zahlreiche meist helle Stücke von Suchum- 

Kale, März; Mamudly, Juni und Jänner, L. E: 

Sericoderus Stephens. R 

lateralis Gylih. Suchum-Kale, März; Elisabetthal, April; ‚Tochattagu.g RE 

Mai. L. — Borshom, Juni, gesiebt. S. m 

Corylophus Stephens. 

A) 

Orthoperus Stephens. RK 
brumnipes Gylih. Elisabetthal, Aral, Katharinenfeld und gr 

Mai. L. 

Trichopterigidae, 

| Nossidium Erichson., e 

pilosellum Marsh. Elisabetthal, Juli; Mamudly, November, L, 



N di ım Kirlehiepn, ” 
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nn. und en Mai. DB: 

Ka N Millidium Motsch. 

1 Tung. win Jänner. u 

N Ptilium Brichs. a 

Aahadty, December. es 

b.. Borshom, Juni. 8. 

Brichoptoryr Kirby. 

” uni. ns ne Binhbenhal, April, L. n 

m noch einige. Arten ‚von Dr. Schneider 

3 Detarminirung zu ee 

Pteryx a ae E A | 

\ Eine Varietät, ‚mit einfarbigen hellen Plügeldecken. Bi 
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 Scaphidiidae. 

Scuphisoma each, 
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-maculatus 7%) Tiflis, Apil; | 

August; 'Eriwan, ‚Juli, 8 — Ti 

 eadaverinus Hoffm. Baku, Mai. 2 

 terrieola Germ. Zalka, Juni; Kasbek, Jmi. L. 

" fimetarius Herbst. Gouv. Baku, Mai; Borshom, Juni und 
: Suram, Mai. L. Er une 

neglectus Germ. Zalka, Ian; Naiudiy. Juli: Is 7 Hai + 
‚carbonarius Ill. Gouv. Baku, Mai, 8. — Gowereli, RE: ibn 

.  ventralis Mars. Chefsurien, Juli. 8. 
Ri ‚ruficornis Grimm. Korogle, April; Tschattag, Mai. L. 1% 
ae ‚stercorar vus Hoffm. Zalka, Juni. L. 

 sinuatus Ill. Tiflis und Passanaur, April; Gouv. Beh Mai EEE 
| und Azkhur, Juni; Abastuman, August. 8, — Korogle, / April. u. 
4-notatus Seriba. Tiflis, April; Gouv. Baku, Mai; Borslom Juni; 
..  Alexandrapol, Juli. 8. — Elisabetthal, April und ER Be; \ 
A  Tumestus Er. Korogle, April. L. ee 
‚ bimaculatus L. Borshom, Juni. „8, KERN a ee B 
14- striatus Gylih. Borshom, Juni und A) 8. — Am Unterlan 62% %% 

- des Chram, Mai. L. © corvinus Germ. Achalkalaki, Juli; Borshom, Imni % si Aus a 

a ‚Korogle, Mai. L. = Por | 

 Simyrmaeus Mars. Azkhur, Juni. 8, 5 De op 

HN Spathocus Mars. 

Coyei Mars. Borshom, Juni. 8. 

| Epierus Erichson. Tin, 

S Russions Mars. Lenkoran, Mai, in alten Baumstämmen, ug, 8. 

hi Paromalus Erichson. 

hi complanatus Panz. Elisabetthal, Mai. L. 
| favicornis ‚Herbsi. Katharinenfeld, Mai und December. x 

OR Hetaerius Erichson. REN 

. .ferrugineus Ol. Gebirge von Mangliss, Mai; ringe Juli. 1 ii: KR 

Dendrophilus each. 

. Pugmaeus 2. ne al, August. L. | 

ar | | Saprinus Erichson. | 

ers Fisch, Tiflis, Ipal Achalzich, August. 8 

 biguttatus Siev.. Krasnowodsk, Mai. Ss 



. Gonv.. ee Mais Achalkalaki, Juli; ulanı, Aneuch Sn er ; 

Mr Gebirge von, 'Mangliss, Mai. üb; 

Mars. Soganli-Dash, Mai, I. 

‚Krasuowodck, Mai; Alexandrapıl, Juli, 8. = Rlisabetthal, 
u RS | 

‚Er. Alexandrapol, Juli. 8. — lisabetthal, Tani. L. 
‚Payk, Tiflis, April; Bershom, Juni; Alexandrapol, Juli. ö u Ar = 

u — Gebirge, von Mangliss, Mai. L. 
wege ..  Eriwan, Jul, 80: 

icus U  Krasnowodsk, Mai. 8. 

1, we “Enathoneus Dayal 2 ER 

datus use. Gouv. Baku, Mai; Borshom, Juni; Shancnalad und | 

ex: oh, Juli. 8 2 Korogle, Mai. a | A 

ER : Plega deru s Erichson. 
| Rlisabetthal, Kor ogle, Mai, I 

Onthophilus Leach. - 

 Zalka, Juni. sh 

| Abrasus er 

. Mamudly, September. I, 
 Tschattag, Mai. L. 

eitter nov. sp. D. ent. Zisch. 1877, p. 292. 
convezus, opacus, brumneus, antennis tibüisque paulo De 

ıpra sat fortiter sed minus profunde subtus subtiliter 
TE ie 

us. attenwatis. In ah  NORG. 1 3. Im: 
antieis. ‚prope medium Alatens,, extus ee Ren. 

are und Körporform des Penn, aber “eis gewölbt; > 5 

eng a ne eine- Ecke. büdend, 

E4,: a zunächst verwandt, aber grösser, matt. 



Se > 

 Humberti Tourn. Gouv. Baku und Leukoran, Mai; En au, 

"iolor. Fahr. Titlie, April; Gonr. Ba Mei; Einmal, ME Ach: 

Tiflis, April; Gebirge von Mangliss, Mai, unter f 

und Laub, L. H 
\ Acritus Leeconte, 

minutus Herbst. Unter Laub und Stroh bei Mamudly, Decamber. L. — 
Tschemachli, Mai. 8, 

nigrieornis Hoffm. Salzsee von Kodi unter faulenden Kran. Mai. 1% 

Tataricus Beitter nov. sp. 
„Qvalis, minus convexus, sat dense punctulatus, nigro-brunneus, 

ore antennis Libiis tarsisque testaceis, femoribus obseure ferrugineis, 
antennarum clava dilute flava; elytris stria dorsali nulla; prosterno 
elongato bistrioto, mesosterno laevigato stria antice integra; tibiis 
antieis apice vix dilatatis. Long. 1”".“ 

„Dem A. fulvus Mars. sehr nahe stehend, von derselben Grösse, 
Form und geringer Wölbung, aber dunkler gefärbt, mit dunkleren Schenkeln, 
ebenso ist die Punktirung wie bei der erwähnten Art und unterscheidet 
sich hauptsächlich von dieser durch den Mangel eines schiefen Rücken- 
streifens auf den Flügeldecken und durch das kürzere Prosternum, 
Während dieses bei fulvus 2%/s mal so lang ist, als in der Mitts breit, 
ist es bei dieser Art nur doppelt so lang als breit. Die feine Rand- 
linie des Mesosternums ist auch vorn nicht unterbrochen und das Meta- 
sternum deutlicher punktirt. 5: 

Obgleich diese Art dunkleren Stücken des fulvus ausserordentlich 7 

ähnlich ist, so sprechen dennoch die angeführten Merkmale namentlich K 

bezüglich der kürzeren Vorderbrust für deren speeifische Verschiedenheit, 

M. de Marseul hat sie ebenfalls gesehen und als neue, mit flo 

verwandte Art bezeichnet.“ j 

Tschattag und Katharinenfeld, April. L. 

Phalacridae, 

Phalacrüus Paykull, Er 

corruscus. Payk. Tiflis, April; Gouv. Baku, Mai; Borshom, Juni; Bogos- 

Kjaesan und Tarstschai, Juli; Azkhur, Achalzich. und Sudan | > 

August. 8. — Eligabetthal, April und na Mamudiy und Du f 
niss, October. L. 2 

“ 

Azkhur und Achalzich, August. S. — Katharinenfeld und BER 

Mai. L. 

Olibrus Ericksnk. 

4 

zich und Gudaur, August. 8. — In ganz Georgien, I 



ril; Gouv, Bann und. Lenkoran, 1 Mai; | „Aukhir, vn 
- ekech, Mai... u ee 
. Tiflis, April; Gouv. Baku und Tenkoran, a “ 

i Alagoos und Tarstschai, Juli. 8, a An allen Orten. 

sucht, zu findn. L. \ 

rn. Jomlekli-Gebirge, Juli, DB | ee 

Str‘  Borshom, uni; Tarstschai, Juli ; Katschora, August. 

Assuret, Iali, Bu Be | | ee 

 Mioropeplidas. 

ai ic rop & 2 us Batzeille. 

Eihläulidee. & 
RR 

 Brachypterus Kugelan. | ee 

elonendorf, Mai. 8. - —  Muschaweri, Mai. = os 

eye ae. air | 
. Borshom, 3 uni; Kiptschakh une Tarsischai, a 
Sch aw-nabad, ‚Juli, Ne Plateau von ala, Mai. 

i . 6a erpephilus 

a apice, = 

| N  Eong. Be Es 

er Be a breit, als Zimbata, ihr sehr 

einfarbig rostroth. mit helleren Seitenrändern des Hale- 

or Flügeldecken, nur die Spitze der letzteren ziemlich 
an und die DE Ren, Be. Die Punktirung 



f: Br Ar 

Aus altem Laube am Fusse starker EEE am nun R 

bei Katharinenfeld, 530 M. hoch, Ende December 1876. zahlreich 

gesiebt. L. 

Epuraea Erichson, 

aestiva Linn. Lailaschy, April; Suram, Mai. L. 

melina Er. Suram, Mai. L, 

obsoleta Fabr. Tschattag und Suram, Mai. L, 

longula Er. Mamudly, October, L, 

florea Er. Suram, Mai; Katharinenfeld, December. L. 

Micruria Reitter. 

melanocephala Mrsh. Lailaschy, April; Elisabetthal, Juli. L., 

‘ Nitidula Fabricius. 

flavomaculata Rossi. Tiflis (Salalakischlueht), April; Borshom, Juni, 

an Thiergerippen. 3. — Elisabetthal, April. L. 

rufipes Linn. Tiflis, April; Gorelowka, Juli, an Cadavera> S. — Eli- 

sabetthal, April. L. 

carnaria Schaller et var. Borshom, Juni. S. — Elisabetpol, August. L, 

| Omosita Erichs. 

colon Linn. Tiflis, April. 8. 

discoidea Fabr. Helenendorf, Mai. S, — Bieloje-Klutsch, April; Elisa- 

betpo], Juli, L. 

Amphotis Erichs, 

marginata Fabr, Suram, Mai. L. 

Ipidia Erichs. 

quadrinotata Fabr. Suram, Mai.‘ L. 

Pria Steph. se A E 

Dulcamarae Seop. Kiptschakh und Eriwan, Juli, 8. — Tschattag, 
Mai; Katharinenfeld, December. L. Ei. 

Meligethes Steph. 

...rufipes Gylih. Borshom, Juni; Tarstschai, Juli. S. — Zalka, Mai. 

. Jumbaris Sturm. Borshom; Juni; Achalzich und‘ Gudaur, August, 8. — 

| Elisabetthal, Mai; Telle-Dach, Fini. "Ir | 
rubripes Muls. Zalka, Mai. L. 

pwmilus Er. Muschaweri, Mai. L. 

var. decoloratus PUrRR, IBERAE IRB, Mai. Br 

.. daur, Anus I. — Elisabetihal, Mai. ;% 

var. b. Kasbek, Juni. L. | | 



Ei . Tin, Aa u or, Imni, S. un Mamudly, Juli. E 5 | 

August, Ss / a | 
‚Borshom und Azkhur, 

anus E ‚an, ni Katschora, August. 8. — Gebirge von Man- 

“uns 3... 

En el: reife orace hnsier a kaorteri. fere. 

. Iateribus lewiter. rotundatis, angulis posticis oblusis, 

ne bası ai vi evidenter ‚sinuata; el en nen Vin‘ duplo 

hihi ae, 

wodurch der 

J  Alozanderhilf, Fan Ar: 

i Borshom, Juni und August; Eriwan, Juli, 8, 

% ea von, Eueneien, Mai; Br Juli. nz 



vor. Alagoes, Juli. 8. 

maurus Sturm. Gouv. Elisabetpol, Mai. 8. — Mangliss, Mai; Zalka, 
Er YUnl, ı ia 

vor. Tiflis, April; Borshom, Juni; Karasu, Etschmiadsin und Eriwan, 

Juli. 8. 

incanus Sturm. Tiflis, April; Borshom und Azkhur, Juni; Tarstschaj, 

Juli, S. — Alexanderhilf und Mamudly, Juni. L. 
fuliginosus Er. var. Muganlo, Anfang Juni. 8, 

ovatus Sturm. Tiflis, April; Azkhur, Juni; Alexandrapol und Eriwan, 

Juli. S, — Tambowka, Juni. L. | 

opacus Rosenh. var. Kaechetien, Juli. L: 

brachialis Er. Borshom und Azkhur, Juni. 8. — Obere Chram, Mai; 

Toporawan-See, Juni. L. ' 

picipes Sturm. Borshom, Juni; Etschmiadsin, Juni. S. — ‚Gebirge von 

Mangliss, Mai. L. 

moestus Er. Zalka und Telle-Dagh, Juni. L, _ 

flavipes Sturm. Gouv.- Baku, Mai. 8. —- Telle-Dagh, Juni; Muscha- 

weri, December. L. | 

brunnicornis Sturm, Mamudly, October und Februar. L. 

floribundus Reitter nov. sp. D. ent. Ztsch. 1877, p. 293. 

„Oblongo-subovatus, leviter convexus, niger, nitidus, subtiliter 

griseo-pubescens, fronte antice fere recta (levissime lateque subemar- 

ginata) interstitiis punctorum supra laevibus, capite prothorace eon- a; 

fertim subtilissime punctatis, hoc transverso, elytris saepissime u 

ulum angustiore, antrorsum rotundatim angustato; elytris oblongis, ” ” 

apicem versus leviter attemuatis, dense sat subtiliter punctatis, apice 

rotundatim-truncatis, pygidium bene tegentibus, pedibus antennisque 

piceis, his basi pedibus anticis ferrugineis; tibüs antieis apicem versus 

leviter dilatatis, apice rotundatis, extus erenatis, apiee ‚leviter Me; 

. subtiliter denticulates.“ Long: 2 — 2.2" m.“ 5 h. 

„Dem M. haemorrhoidalis Först. äusserst ähnlich und neben den- 

- selben zu stellen; er unterscheidet sich von demselben durch etwas deut- Si 

lichere Punktirung, namenilich auf dem Halsschilde, weisslichere Be 

haarung, weniger schmale Vorderschienen und die SE des kegaı., m. 

Pygidiums, der Fühler und Beine. 

' Ganz schwarz, die Fühler und Beine dunkelbraun, nur die Fühl 

wurzel und die Vorderbeine, namentlich die Vorderschienen heller : 

bräunlich. Bauch und Pygidium ist bei beiden Geschlechtern von 
 dunkeln Farbe des Körpers. Der Vorderrand der Stirn ist, äuss 
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Cychramus Kugelam. 

fungieola Heer. Suram, Mai; Gandschathal, August. L. 

alutaceus Rttr. Suram, Mai. L. 

Ips Fabr. 

4-pustulatus Linn. Elisabeithal, Mai, L. 

Rhizophagus Herbst. 

stmilaris RBeitter nov. sp, D. ent. Zisch. 1876, p. 289, 

„Subceylindricus, niger, nitidus, capite, elytrorum basi tenuis- 

‚sime, pygidio, abdominis segmento anali, antennis pedibusque rufis; 

prothorace leviter oblongo, parce subtiliter punctulato, lateribus di- 

stincte rotundato ; elytris minus profunde punctato-striatis, siria sur 

turali, ante medium parum interrupta, fortiler impressa; abdominis 

segmento ultimo ventrali haud foveolato. Long. 4m 

Var. b. „Niger, abdominis segmento anali, pygidio, antennis 

pedibusque rufis.“ 

Dem Rh, nitidulus sehr ähnlich, aber durch schwarze Färbung 

der Unterseite und Mangel des Grübchens auf dem Analsegmento ver- 

schieden, Kopf und Halsschild noch feiner und weitläufiger punktirt, der 

Hintertheil des ersteren mit einem schwachen Quereindruck, das Hals- ° 

schild etwas kürzer, an den Seiten mehr gerundet, die Winkel desshalb 5 

fast abgerundet ; die Flügeldecken feiner punktirt gestreift, bei ähnlicher 
Form des nitidulus, der Nahtstreif ist jedoch viel tiefer eingedrückt, ä 

und kurz vor der Mitte etwas unterbrochen; das Prosternum ist auf 5 

dem mittleren Theile fast glatt, bei nötidulus deutlich punktirt und” 

namentlich quer gewellt und die Färbnng ist constant folgende: k 

Der ganze Körper ist tief schwarz, glänzend, der Kopf auf der 

Ober- und Unterseite, ein schmaler Saum auf der Basis der Flügel- ; 

decken, manchmal nur die Schulterwinkel, das Pygidium und das ein- 7 

fache Abdominalsegment, Fühler und Beine hellroth. Bei einem Exem- # 
plar ist auch der Kopf schwarz und die rothe Färbung an der Wurzel 

der Flügeldecken kaum-angedeutet. Die schwarze Färbung der Unter- { 

seite ist also dieser Art charakteristisch. ‚Der Fühlerknopf ist an der © 
Spitze nicht abgestutzt, die Fühlerfurchen sind wie bei nilidulus con | 

vergirend, nicht fast parallel, wie Thomson angibt. 

Durch den schwachen Quereindruck am Hinterhaupte entfernt s 

diese Art — nach Thomson’s vorzüglicher Bestimmungstabelle — 

von nitidulus und wird zu dispar und bimaculatus versetzt. Von 

letzteren- uuläricheilot sich similaris durch die Grösse, wölb 
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Aulonium Erichs. 

bicolor Herbst. Suram, Mai, L. — Borshom, Juli. 8. 

Colydium Fabr, 

elongatum Fabr, G. Karta, Mai, 'L. 

filiforme Fabr. Tschattag, Mai. L. 

Aglenus Erichs. 

brunneus Gylih. Elisabetthal, Mai; Katlıarinenfeld, Juli. L., 

Langelandia Aube. 

grandis Beitter nov. sp. N. ent. Ztsch. 1877, p. 296. 

„Flongata, depressa, fusca, opaca, anlennis pedibusque fusco- 

ferrugineis ; capite ruguloso, semieireulari, apice trumcato, emarginalto ; 

prothorace elongato, ante medium latissimo, rugulose punelato, costis 

tribus integris elevatis instructo, ad latera late sulcato, elytris thorace 

viz angustioribus, et vix sesqui longioribus, costis quinque (duabus 

marginalibus, dunbus medis et una sutwrali) instructis, costis tribus 

dorsalibus ante apicem connexis, interstitiis costarum duabus dorsa- 

libus bi-, duabus lateralibus fortissins triseriatim punctatis. 

En Long. 5.2 m.“ 

„Der L. anophthalma Aub. sehr ähnlich, aber viel grösser, die 

grösste bekannte Art, flacher, die Seiten des Körpers mehr verbreitert; 

das Halsschild ist ebenso gebaut, vor der Mitto am. breitesten mit einer 

tieferen Längsfurche längs dem Seitenrande und daselbst ohne deutliche 

Grube, auf den Flügeldecken verbinden sich die beiden Dorsalrippen mit = 

der erhöhten Naht deutlicher, weit vor der Spitze, während die ersteren f 

bei dnophthalma allmälig gegen den Nahtwinkel, wiewohl rar ze 

verlaufen. * n 

In der Nähe der Algeth unter Steinen 1 Exempl. im Juli. 5 — 

Seither auch schon in Italien (feste Baudi) aufgefunden, # 

- 

Pycnomerus Erichs. 

terebrans Ol. Lenkoran, Mai. 8. 

Dechomus Duval. . Ro = 

 süuleicollis Grerm, Gouv. Elisabetpol, Mai. S. — Katharinenfeld Beeii 

Faaker Mai. L. | EA 

Cerylen. Latr. 

A4etolicum RORREOR nov. sp. D. ent. Zisch.- ke 5, : 386. 

a longitudine pautlulum latiore, dense sulriliseimgt 

basi utringue late obsoleteque impresso ; elytris longer, Rn 



wbtibiten punctatis, p 1 evanescentibus, stria suturali en 

sed apise VÜR. magis impressa. er Long, 2 "fm. 

Prothorace longitudine Darum latiore, lateribus postice a 
medium subdilataio-volundatis. en 

‚aber der Er ist: kleiner, andors en ds 

Be Ee nn an es Spitze nicht Soichenaetis vertieft nn Von a 

2 escens ‚unterscheidet sie sich durch das. ‚höhere. ‚ Halsschild mit 
BR: 

Ar rer en feinerer nn und undeutlichen Basulgruben, die 

“ 

Diese Art wurde zu gleicher Zeit auch von 
s aus Aetolien stammend an Ed. Reitter ein- 

easicum Reitter, D. ent. Zitsch. 1875, D- 389. 

oe q. 23 MS 
wo 

Ka Ikasus- Goiee SOlnInL, en istroides durch Rn be- 

} « 

N und I Katar, Mai; Sarijäl, August. "2 

‚ Suram Ran: 6. Schuwana, Mai. L. — Akstafathal, 

a 11* 



\ FR r ) Pr} Bi 
Fi 2 ER = n pi. 

4% % 

164 

Bhysodidae, 

Rhysodes Dalman. 

exaratus Serv. Katharinenfeld, April, L. 

Cucujidae. 
Cucnjus Fahr. 

haematodes Er. (Cauweasiceus Motsch.) Auf der Südseite des Sarijal 

unter der Rinde abgestorbener und fencht liegender Buchen, Ende 

August. L. 
Uliota Latr. 

planata. Linn. Gouv. Bakn, Mai; Poti, August. $ — Elisäbetthal, 

Bielöje-Kintsch, April; Tschattag, Suram, Mai. L. 

Laemophloeus Erichs. 

dentieulalus Preyssl. Suram, Mai. L. . 

nigrieollis Lucas, var. Elisabetthal, April. I. j 

testacens Fabr. lisabetthal, April; Katharinenfeld, Tschattag, Mai. L. 

ferrugineus Steph. Blisabetthal, April; Tioneti, Juli. L. 

Silvanus Latr, 

Surinamensis Linn. Tiflis, April, gesiebt, 8..— Tiflis. TE. 

unidentatus Fabr. Rlisabetthal, Bieloje-Kintsch, April; "Tschatlag, Mai; 

Dumaniss, September, L. 

similis Er. Borshom, Juni, gesiebt, $. — Katharinenfeld und Lailaschy, - 

April. L. 
Monotoma Herbst. 

spinicollis Aube. Mamudly, Jänner, unter Heuschobern. L. 

4-foveolata Motsch. Katharinenfeld, Juli. L. 

4-collis Aub. Mamudiy, December. L. # 

brevicollis Aub. Borshom, Juni, gesiebt. $S. — Mamudly, Jänner. L. 

pieipes Herbst. Borshom, Juni. S. — Suram, Mai. L. I 

longieollis Gylin. Mamudly, Juni und December. L. 

'Telmatophilidae. 
Alexia .Steph. 

pilifera Müller. Suram, Mai. L. 

pilosella Reitter nov. sp. D. ent. Ztsch. 1876, m 294 u 

| 1877, p. 296. A. hirtula Reitter olim. 

„Globosa, nitidula, purce subtiliter munchulata, distincte gr I 

pubescens, nigra, ore, antenmis DERSDUEENE rufis,. abdomine apice 

. fusco-ferrugineo. | LongE Ir = 

| 2 



Taf 10, Fig. 
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Ana 

# | 7ER FEST RER, Steph. Re Zn BE D;. 

RR hiria Ash, Suchum-Kale, März; Muschaweri und aan: Mai. L: m. a 

Re -  Borshom, Juni. 8. w. 

% 
r Diplocoelus Guerin. 

PERS Reitter nov. sp. Taf. III, ” 30, 

D. ent. Ztsch. 1876, p. 293. 

„Fillipticus, antice et postice angüelähis. sat convezus, nilidulus, 

dense breviter fulvo-pubescens, brunneo-ferruwgineus; capite obsolete 

biimpresso, parce punctato ; prothorace elytrorum basi aeywilalo, Tlatilw- 

dine duplo breviore, anirorsum amgustato, parce fortiter minus pro- 

funde punctato, punctis lateralibus confertis, interstitüis puncorum 

minutissime punctulatis, lateribus tenuiter incrassato, vix crenato, 

supra utringque carinis duabus integris longitudinalibus instructo; ° 

elytris distincte oblongo-ovatis pone humeros ampliatis, apicem versus 

angustatis, apice conjunctim rotundatis, supra distinete "strialo-punc- 

‚ tatis, interstitiis erebre Subtilissime punctulalis, punctis wix 8 

dispositis. Long. 3.2 "/m.“ 

u. „Etwas grösser als fagi, nach vor- und rückwärts stark verengt, 
Fk das Halsschild von der Basis nach vorn stärker verengt, die Seiten fast 
wi nicht gekerbt, die beiden mit dem Seitenrande nahezu gleichlaufenden 

feinen erhabenen Linien sind ganz, die innere ist nicht abgekürzt, die U 

Flügeldecken sind von den Schultern ab stark erweitert und sodann stark 

verschmälert, daher eiförmig, endlich zeigen die Zwischenräume der 

Punktstreifen. keine deutliche feinere Punktreihe,“ 

Suram, Mai; Mamudly, October. L. 

Tritomidae. 

Tritoma Geoffroy. Br 

4-pustulata Linn. Lenkoran, Mai. S. — Suram, Mai; Aleranderil, ® 
Juni, : L. re 

pieea Linn. Mamudly, Juli. L. 

‚ atomaria Fabr. Lailaschy im Letschgum, ABN. L. 

fulvicollis Fabr. Tschattag, Mai. L. 

quadrigutiata Müll. Helenendorf, August. L. 

vr | univestris Feen NOV: SB Er IJE Fig. 31. 

ter pumeiato-striatis. 



3 er ch oval, ehe Ne rue, inf, onich Ing, 

reite, der, Pingeldscken, an er: Basis ronseike Ahhe Grübe ns die. @ BR 

gleichmässig gerundet und schmal ‚abgesetzt, der. Au ns R E 

| ık rbt, die Vorderwinkel schwach vorragend, stumpfeckig, aber a 2 

2 der Hinterrand jederseits leicht aber. deutlich gebuchtet. ER 

er viereckig, dicht und fein punktirt. Flügeldecken oval, Re: 
r Spitze gemeinschaftlich abgerundet, oben sehr stark punktirt Bar 

ift, die Streifen gegen die Spitze zu feiner werdend, neben dm a 

Schildchen mit. einem kurzen Seutellarstreif. Manchmal ist die Scheibe 
‚der en vor der are Schnach, und unbestimmt ee - a 

Triphylins Latr. S 

| Reüter nov. sp. D. ont, Ztsch. 1876, p. 293. 
„Ir. uturali valde similis sed minor, subtölius punctatus, magis 

esc 15 prothorace letitudine duplo. brevior et antennarum artieulo _ | 

raecedente vie minore. Long. 2.2 "m.“ 

u suturalis sehr nahe had und diesem namentlich in der REN 

ähnlich, ‚aber fast nur halb so gross als jener, die Oberseite TR. & 

punktiri; die. Punktirung. verfliesst überall in einander, die u ® 

ist, etwas dichter und länger, das letzte Glied der Fühler- BES 

| iner ‚und schmäler als das vorletzte; endlich ist aus Hals- E = 

stens depnelt so breit als lang.“ nn. 
‚aus ‚Baumschwämmen in grosser Anzahl erbeutet; Br 

um Reitter has gen. 

I ii daninatum, pone cowas. "valde Tancedlaio pro- 
|  Mesosterm num gene subtiläter carinatum. 

RN 



„Corpus fere ut in genere Triphyllo, sed parvum, valde oomvezum ne 
fortiter punetalum. 

„Diese sehr ausgezeichnete neue Gattung der Miosiophagidae 

ist zunächst mit Tröphyllius verwandt, von ähnlicher aber gewölbterer 

und etwas gedrungenerer Körperform, durch die blasse Pärbung entfernt 

auch an Adelops erinnernd. Von der ersteren unterscheidet sie sich 

durch die sehr kleinen, kaum vorstehenden, runden Augen und die Bil- 

dung der Vorder- und Mittelbrust. Die erstere ist in der Mitte mit 

einem Längskiele versehen und ragt über die Vorderhüften als eine lan- 

zettlich zapfenartige Spitze bis gegen das Ende der Mittelbrust hinaus. 

Die letztere hat ebenfalls einen feinen Längskiel, über welchen sich die 

Spitze des Prosternums bewegt. Von Litargus und Typhaca entfernt 

sie sich durch den gewölbten stark irregulär punktirten Körper und die 

Bildung der Vorderbrust. Von sämmtlichen Formen der Mycetophagen 

. zeichnet sich endlich diese neue Gattung durch die Form des Schildchens 

aus. Dieses ist äusserst kurz aber sehr breit, eine quere Linie dar- 

stellend, welche ein Viertheil der Körperbreite beträgt, 

Ist zwischen Triphyllus und Litargus zu stellen, * 

Lederi Reitter nov. Sp. | Taf. IV, Fig.. 32, 

„Dreviuscula, fortiter convexa, nitida, rufo-testacca, ‚confertim 

profunde punclata, pube fulva, subdepressa sat dense vestita; pro- 

thorace minime transverso, antrorsum valde angustato, angulis poslicis 

oblusis, basi truncato, utrinque haud foveolato, elytris ovalibus. 

Long. 15”®. 

„Kurz oval, gewölbt, röthlich gelb, ziemlich glänzend, oben dicht 
und stark punktirt und ziemlich dicht fast anliegend röthlich behaart, ” 

Olypeus abgesetzt, Stirn eben, Halsschild etwas breiter als lang, un 
der Basis von der Breite der Flügeldecken, nach vorn sehr. stark ver- 

engt, die Hinterwinkel stumpf, die Basis gerade abgeschnitten, jeder- 7 
seits vor derselben. ohne Grübchen. Schildchen eine feine Querlinie 

darstellend. Flügeldecken kurz oval, die Punktirung etwas kräftiger E. 
als die des Halsschildes, gegen die Spitze feiner werdend,* Br 

Am Suram-Gebirge im Mai; bei Elisabetthal im PRISONDT aus“ E 

Laub und Moos gesiebt. L. — Borshom, Juni. S. & 

Litargus Erichs. eye; 

| bifasciatus Fabr. Borshom, August, S, — Tschattag, Mai, * Me 

| Typhaoa Curtis. ER N 

fumata Linn. "Tiflis, April; Gouv. Elisabetpol und Baku, Mai. & 
In er nee unter Heuschobern bei N im Winter. 

13 



| \ . Berginus le N .o, En 

maricis Wolist st; Katharinenfeld, Mai. u os 
‚Age er 

| Oryplophagidae. | 

Autheroph agus Late 

18 ; Reiter Nov. SP. | | 

yus, tenwissime pallido-pubescens, fuscus, segmentis von- 
mis pedibusqwe fusco-testaceis ; capibe prothoraceque parum 

/ tim : subtilissime punetatis, hoc angulis ‚ambieis culloso- 

fere. rechis, iateribus antrorsum vin amg gustatis, Sub 2 

le nn; eis De VIE en Be 

NR en ones 3.5 "me 

PN a äusserst fein und Be ren behaart, Kopf und 

glänzend, die Flügeldecken fast matt. Fühler mit. etw: is 
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Kon, 

päischen Arten. on ee ist; dio Höc korchön be- a 

n Ess and des  Halsschildes, währ end bei den anderen | 

| Die Oberseite des Kopfes. ist wie das. 

& | chr dicht and gleichmässig fein punktirt. ‘Das Halsschild 

ppelt so breit als lang, fast rechtwinkelig, nach vorn nicht 

ten daher fast parallel, ‚die Vorderwinkel sehr deutlich 

kb, die hinteren sind fast sechtwinkelig, indem die 

a nl Arten markirt’ ist. Schildchen ae Flüge aldlecieatr 

forı Bi am Grunde von ae Breite des eh ‚doppelt, 

orc ae Ar mit einem sehr siden, sogen die Spitze Ber 
werdenden Nahtstreifen, fast: ohne Spuren von obsoleten u a 
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‚Die Beschreibung ist nach einem .? entworfen, dessen "Fühler ai 
tiranilätlig den anderen Arten entspricht; das @ ist zur ce noch 
unbekannt. 

Diese neue Art ist zunächst dem A. pallens verwandt, entfernt 
sich jedoch durch die Färbung, grössere Augenhöcker, gleich breites, 
mit stärker schwielig verdickteu Vorderwinkeln versehenes Halsschild, 
dessen Grübchen gleichzeitig tiefer sind und bedeutend dickere Fühler. 
Durch die Gestalt, Grösse und Färbung erinnert der Käfer in hohem 
Grade an Pleganophorus.“ 

Helenendorf, Mai. 8, 

| Spaniophaenus Reitter, 

laticollis Miller. Elisabetthal, April. L. 

Henoticus Thoms. 

serratus Gyllh. Suram, Mai. L, 

Cryptophagus Herbst. 

simplex Miler. Bogos-Kjaesan, Juli. 8. 

Baldensis Er. Suram, Mai; Gudaur, Juni. I. 

pilosus Gylih. Gouv. Elisabetpol und Baku, Mai. S. — Blisabetthal, 

‘April und Juli; Mamudly, October. L, | | 

var. Hopffgarteni Reitter. Borshom, Juni. 8. “4 

Schmidtii Sturm. Mamudly, October. L. 

Milleri Reitter. Mamudly, Juli und October; Katharinenfeld, December. L. 

affinis Sturm. Alexandrapol und Bogos-Kjaesan, Juli. $. — Mamudly, = 

| December. L. | n 

cellaris Scop. Helenendorf, Mai; Borshom, Juni; Tarstschai, Juli.'S. — B.. 

Elisabetthal, Juni. L. 

acutangulus Gyllh. Gouv. Elisabetpol, Mai. S. ar 

Bruckii Beitter. Elisabetthal, Lailaschy, April. L. (6 

distinguwendus Sturm. Gebirge von Mangliss, Mai. L. Er eh, 5 

quadrimaculatus Reitter nov. sp. D. ent. Ztsch, 1877, p. 293, E i 
„Oblongus, leviter converus, piceus, antennis pedibusque fer-.. a 

: rugineis, pube.brevi temui grisea, depressa sat dense vestitus: pro- 5 

Ihorace tramsverso, coleopteris multo amgustiore, lateribus basin versus E 

angustato, angulis antieis breviter calosis et postice dentato promi- $ 

nentibus, posticis rectiusculis, fere obtusis, denticulo Taterali in medio 

sito, supra .confertissime subtiliter punctulato, carinula ante scutellum e 

foveis basalibus nullis ; elytris oblongo-ovalibus, leviter convenis, piceis, ” 

maculis duabus magnis N obliqua), ‚indeterminabis brunneis. 
ee N > 



üte, ns een Grübehen vor der Basis sind En vor 

nur oder, minder ea Fühler und Beine rostrotl, 

ee begrenzten. | 

2 

. untere. ‚quer "gelogen = Man Be ER zwei helloro, 

ollen. au > den Flügeldocken, die 4 Makeln markiren . soledz, 

.. der Käfer DI at ‚Solche Stücke N in- 

en Mai, He- 

I Lı. — Hölenendoch, Mas. 8; | | 

ıs Newm. "Tschattag, Mai. L. a { 3 

rerb ‚Borshom, Juni. 8. — Lailaschy, April; Suram, Mai; 

fam iin, October. L. - | 
a August; Mamudly, Nosambar. de 

.L. 2 

De 

‚eg IR clava minus abrupta, ee e Ru, 

Ieimo. sesqwi Re phase dee  amtice Oder 

bein a sat fortiter an un lateribus distingie - x ER 

gulariter cerenatus, medio subangulatus, denticulo laterali- a 

s antieis breviter callosis, vix dentato-prominentibus, AN- je > 

obtusis, carinula ante seutellum nulla, impressione ba- % 253 

a sat distincta, foveolis basalibus vix discretis; elytris & > 

tihiter Punotatis, Ville sutura fusca ; ‚pedibus A Bi 
N 

r 
1 Das Halschüd. ‚ist quer, von ir Mitte nach vorn gleich 



breit, gegen die Basis jedoch kräftig verengt, die. Seiten, de a, 2 B 
aber etwas ungleich bis zu den etwas verdickten Vorderwünkeln gekerbt, AR 

ohne Seitenzahn in der Mitte.“ 

Elisabetthal, Juli; Helenendorf, August. L. 

Micrambe Thoms, A 
villosa ‚Heer. Borshom, Juni. S. — Tambowka, Juni, L. E 

Leucohimatium Rosenh. | es 
elongatum Er. Elisabetthal, November, L, Ru 

Cryptophilus Reitter. 
integer Heer. Elisabetthal, November, L. 
” 

Loberogosmus Reitter nov. gen, 

D. ent. Ztsch. 1876, p. 291, | Ä 
„Antennae sat crassae, fere ul in gen. Antherophago. Margo 

jugularis dentato productus. Prosternum pone coxas leviter produe- 
tum, apiec obtuse rotundatum, lateribus inter coras submarginatum. u 
F'rons simplex, lateribus haud elevato-marginalta. Prothorax coleop- | 
teris parum angustior, transversim quadralus, lateribus integer, sub- 
bilissime marginatus, ungulis non incrassatis, striola breviore ante 
basin utrinque fortiter impressa. Elytra striato-punetata, stria sulw- 
ralı vie impressa; stria scutellari abbreviata instrucka. Abdomen 4 
segmentis 5 simplieibus. Tarsi 5-artieulati, articulo quarto praece- 
dentibus breviore, articulo 3° haud lobato. Corpus eloagehnien supra 
glabrum, nitidum.“ het 

„Neben Pharaxonotha zu stellen, durch das schmale ERFRRREN., s 
einfache Stirn und Bauchsegmente abweichend, auch durch den ; N 
handenen Scutellarstreifen leicht kenntlich, E: 

„Den Zhallis-Arten sehr ähnlich, aber die Füsse sind hier sinfüch, 
das 3. Glied nicht gelappt.“ 

fasciatus Kolenati. (Raddei Reitter i. litt.) 

Reitter (a. a. O.) entwirft folgende Diagnose: 2 
„Llongatus, ferrugineus, nitidissimus, antennis ferrugineis, De i 

dibus rufis. Capui parte [ortiter punctatum 'nigrum. Thorax trans 

‚versim quadratus, rufus, parce subtilissime punctalus, dorso let eiter 5 
convexus, ante basin utrinque profunde sublongitudinaliter impressus. 

Scutellum transversum, piceum, fere glabrum. Elytra r he 

 parum latiora, elongato-ovalia, striato-punctata, seriebus apicem 52 
obsoletis, supra sat convexa, rufa, prope scutellum fusca, fase ia 
fransversa media nigra. Corpore Tea pedibusque rufis. 

fe: 2.8 



N. en “ Re ee — Blisahetthäl, Juli; Mandy und Br 

Dumani 188, Be an allen. a Orten aus Laub geriebt, er a 

 Paramecosoma Curtis, 

um ler CoNverum, ne, den, 

uiter zeit a a antenmis es 

onfertissime fortan munctato, nanlee a a 

en 

‚Dem ehe in Grösse und Form sehr ähnlich, aber 

nn er; kürzer und stumpfer, einfarbig, heller oder dunkler 

nut } ‚Augen. schwarz. Die Punktirung. ist auf der ‚ganzen Se 

stärker, das Halsschild ‚ist auch. ein. wenig kürzer. ‚Es 

: aus dem a ‚aus Prag, Hamburg | ‚und Wien 

I * 
an 

melun De er 

' "n > \ 

|  Caenoscelis Thoms. 

var. ‚Suram, ‚Mai: En 

ren Ohram bei ander. Juni. 

en Atomaria $ Steph. 
Bla, Juli. a BR 

h eo a 8. ur et, Mai; ; Talk und 

dee Bi | “ . Ink BR “ 

dr 



hard ‚Kraatz. Karası, Juli. 8 — "Blisnboipol, ki ist; 
| December. L. | ; ee, 

.  airicapilla Steph. Mamudly, November und Ps x | iM 
 wnifasciata Er. Katharinenfeld, December. -L. Ä N 
fuscipes Gylih. Katharinenfeld, April, L. 1a “org 
apiealis Er. Gouv. Elisabetpol, Mäi; Borshom, Juni:  Karası, 3 Juli. s A 

Mamudly, October, December. L. 4 
var, clavicormis Baudi. Lailaschy, April. L. 

ruficornis Mrsh.. Borshom, Juni, gesiebt; Alagoes und Etschmiadsin, 
% Juli; Helenendorf, Mai. 8. — Tschattag und Katharinonfeld, Mai, I 9 

Viennensis Kitr. var. Elisabetthal, Juli. L, Eu 

8 

Pe 

rubricollis Bris. Gouv, Elisabetpol, Mai. $ — Mamndiy; Oetober; 
Katharinenfeld, December. L. | | 

vor, b. Gudaur, August. 8, | ie 
thorictoides Rttr. Suram, Mai. L. 

Sternodea Reitter, 

Lederi Tleeitter nov. sp. D. ent. Ztsch. 1876, p. 292. 

„Ovalis, sat convexa, nitida, dilute rwfo-ferruginea, breviter 
fulvo pubescens ; prothorace leviter transverso, antrorsum parum an- 
gustato, basi subsinuato, impressione basali lata, obsoletissima, dorso 
crebre sat fortiter basique minus dense- et minus fortiter punctato ; 

Be elytris oblongo-ovatis, sat convexis, dense subtilius apicem versus ob-: 
a8 golete punctates. | Long. 1.1 "m. 
! „Der Sternodea Weisei äusserst ähnlich, von gleicher Körperform h 

und Grösse, aber die reihenweise Behaarung auf den Flügeldecken kaum 
wahrnehmbar, die Punktirung derselben dichter und die Färbung heller 
rostroth, ausserdem von allen weiteren Dreien durch die Form des Hals-- 
schildes unterschieden. Dieses ist etwas (!/s) breiter als lang; die Seiten. 
sind bis zur Mitte gleich breit und von da verengen sie sich erst gegen 
die Vorderwinkel, während bei den anderen die Verengung schon ke Ä 

.der Basis ab. beginnt.“ 

j Im Gestrüpp am Mwuschaweri bei Katharinenfeld gesiebt, Mai, 

enge Hieitter nov. sp. D. ent. Zisch. 1876, p. 292. 

ca 
Eplus 

duplo ER | VER Long. 1.5 Ymt fü 
„Mit Weisei Rtir. fast Ahereinakiminnnd das Halsschild ist, : 

0.2... doppelt so breit als: lang, nach vorn stärker ‚verengt und die P t 

AR der Oberseite düs Körpers bei gleicher Dichte viel feiner.® 
3 Auf dem Buram-Gebirge unter der feuchtliegenden Ri 

 gestorbenen Baumes. Sa EN % 



etten. mov. sp. 5 SEI TOR. EN Rune. ae 

er ie comvera, nitida, sat dense subtiliter et fere € Y 

‚Bunctata,“ tenwiter a pubescens, GR en UN=3 nA 

asi bi 2 impressione a VER perspiene, elyiris ae con- 

, pilis Drevibus subseriatis. intermixtis.. Long. 11 —1.2 "m.“ 

tr St. Weisei und Baudii ebenfalls ähnlich, aber kleiner, ge- 
ı daher ‚auch zwischen den Schultern breiter, die Punktirung 

ls d und Flügeldecken fast gleich fein und act, feiner als 

ı anderen Arten, das 4. bis 9. Fühlerglied ist merklich länger, 

Re bodoutend kürzer . das Mittelfeld des Prosternums 

E. und Suram, Mai. 7. 

SAL Ephistemus Steph.” ne 

yi Borshom, Jg uni. 8. — Suchum-Kale, April; Blisabet- 

- 

| aan, a Br - Mamudıy, Ju uni und October. L. 

Tathrididae, 

| en Goluocera Motsch. 

m Se hapkranlerk Curtis. i 

eitter | nov. aan D. ent. a 1877, Be 295. , 

che von Krallen, Parbune? Dis Nalstehili fast: sd Mi 
it, nach. abwärts. obwas Sereikh ‚aber weniger horzförmig, 



Be breite Querfurche, indem der Kar BR wi 

Strichen hier vertieft ist. Diese auffällige Furche wird Perg wie 
gewöhnlich von einem Längsstriche begrenzt; die Längsstriche ragen 
jedoch nur sehr wenig über die Furche nach vorn vor. Vor dem 
Schildchen ist die Spur eines sehr kurzen abgekürzten, feinen, wenig 

sichtbaren Kieles angedentet. Flügeldecken wie bei singularis geformt, 
deutlicher als das Halsschild punktirt; Nahtstreifen sehr fein, bis an 
das Schildchen reichend.*“ “% 

Suram-Gebirge, Mai, en ©. L. 

Lathridins Herbst. 

aängulatus Mnnh. Borshom, Juni. $S. — Zalka, Juni; Suram, Mai. L. 
sinuatoeollis Fald. (Caueasicus Mnnh.) Suchum-Kals, A; L. 

Coninomus Thoms. 

constrietus Hummel. Suram, Mai. L, 

Enicmus Thoms. 

minutus Linn. et var. Gouv. Elisabetpol und Lenkoran, im Schilfe der 

Hausdächer, Mai; Gudanr, August, S. — Mamndly, Juni, L. 

Mannerheimi Kolen. Tschattag, Mai. L. Eine herrliche, mit testaceus 

Steph. verwandte Art. 4 

rugosus Herbst. Suchum-Kale, April; Tschattag, Mai IL, E 

dubius Mnnh. Bogos-Kjaesan, Juli. 8. d 

transversus Ol. Borshom, Juni; Kiptschakh und RR 07 IR Juli. 

S. — Alexanderhilf, Juni; Sarijal, August. 1. 

carbonarius Mnnh. Tschattag, Mai. L. 

Oartodere Thoms. 

aequwalis Reitter nov. sp. D. ent. Ztsch. 1877, p. 295. 

„Blongata, subdepressa, glabra, rufo-testacea,; capite thorace 

aegmilato, quadratim oblongo; prothorace elongato, vix evidenier or A 

dato, ante basin paullulum constrieto, lateribus minime reflexis, po- 

stöce Tleviter transversim impresso ; angulis basalibus indistinctis, ob, 

tusis; elytris sat lato ellipticis, fortissöme striato-punctatis, interstitiis 

angustis, suberenatis, aequalibus. Long. 14 "ya 

„Mit ©. elongata verwandt, derselben recht ähnlich, aber in fole 

gendem abweichend : Der Kopf ist ‘etwas länger als breit, viereckig, d er. 

Halsschild ist weniger deutlich N da die EN 70 IT 



and le erh und alle ee aus 

der der vierte noch der fünfte auffälliger kielförmig erhaben, 

5 ch diese ‚schöne Art schon hinreichend von der selben unter- 2“ 

collis. ron. Mandy ‚ Juni. L. 

BTL Dasycerus Bronshlait, 

Matsch. Tschattag, Mai; Mamudly, September. L. 

RR N ‚Corticaria Marsh. Io ER 

“ Elisabetthal, Juli; Tiflis (Mustaid), August. L.- 
Elisabetthal, April... Be | 
= Lailaschy, April. L. 2 

Letterst. var. Tschattag, Mi. L. Er 
a Blisabetthal, April und Juli. L. — Lenkoran, Mai, S. 

Elisabetthal, April. L. 

 benkoran, Mai. 8. 

Ey Wella im a Motsch, 

 Suram, Mäi; Aalka, Juni. L. Borslhoi, J uni und 

r. Tarstschai, ui. RR | atheriuenfeld, 

ryilh. Kiiharlaeneld, Mai. L. 

m . (suturalis Mnnh., curticollis Mnnh S _Borshom ee SR 
| Juni; Bogos-Kjaesan, Juli. 8. — Mamudly, October nd 

= ann. _Katharinenfeld, Mai... a ER 

‚Com. Borshom, Juni. 8. Suchure-Kuld, April; Mu- 

Mai; Tiflis. (Mustaid), re TEE TEN 
ollis Mannerh. Somchetien, April bis October. L. 

‚Mamudiy, October. L. 

Passanaur, April. S. 
RL Br h FRE; z Beer 

Ü fi REDEERSRAFEN Dwal. 

A} Kaflarinenfeld, ‚Apeil, = I 
un 



ER Dermostes Yiknd, 

 vulpinus Fabr. Elisabetpol, Mai. 
. Prischüü Kugel. Baku und Krasnowodsk, Mai, 

2 Muschaweri, April und Mai, L. EEE Dr 

© murinus Linne. Lailaschy, April; Filisabotthal, We; Mamsity, Hank L > 
undulatus Brahm. Baku, Mai. 8. — Elisabetthal und engine! L. 
i tessellatus Fabr. Sarijal, August, Lu, - han 

 laniarius Illig. Katschora, August. 8. 

lardarius L. Borshom. 8. — Katharinenfeld. ” 

1% 

 . 
- 

ae Attagenus Latreille. 

Br pellio L. Borshom. 8. — Elisabetthal, Mai. L. 

Orientalis Reitter no. op.  .*. NEE 
„In Gestalt und Färbung dem A. obtusus ‚sehr Ahnlich, aber 

wenig kleiner und regelmässiger oval; die Behaarung. ist kurz und 

. gleichmässig, schwarz, grau und beaunschäckig sie bildet auf den 

. Flügeldecken einige unbestimmte hellere Querbinden, deren Anlage u h 

Färbung jenen von obtusus entsprechen. Das letzte Glied der Fühler 2 

bei. dem J ist merklich kürzer. Unterseite schwarz, fein ‚grau behaart u. 

_ die Wurzel der Yanler, Füsse und manchmal auch h Vorderschiene 

e rostroth.“ en. ar 
i In Mingetschaur und Aksu, Mai; Achafkalaktı Karasu und Bisch- 7 

an miadsin, Juli, von Dr, Schneider gesammelt. % Re Be: 

Fa 4 

7 

„Eine andere sehr nahe verwandte Art, welche Becker bei Barepta 
sammelte und zahlreich versandte, welche jedoch noch nicht t beschrieben | Bi 
zu sein scheint und die ich desshalb A. ee le) 
‚Sareptanus Reitter | | FREE Kr “4 

andren hat dieselbe Form und Grösse; das Halsschild Ak RE. 

 graugelb behaart, die Flügeldecken dunkelbraun mit brauner re 
ausserdem mit etwa. vier. lichteren ans graugelben Härchen un: j 

"ziemlich begrenzten Querbinden ‚geziert, deren Anlage mit. der vori 

Art und A. obtusus fast übereinstimmt, Unterseite Babies ga 
 graugelb behaart, Fühler und Beine rostroth. “ ” 

. pulchen Fald. ee ‚Fabr. ) Helenowka, ‚Ti s 

28, — . Chor- st, ‚ April, L. en 

u Hadrotoma Rriche. 
) en Pay, 

August. L. 



De 

4 EN 
ae edel. r 2 Eu & = ARE. ke, 

S ‚eviclavis Reiter ı now. sm ERS | ; 
subtiliter nigro, subtus subtiliter 7 fidee- Inga, nigra, supra 

we at: oben schwarz, anien gelblich ne nigr iceps unten 

ben N. die Punktirung ist etwas stärker und besonders 

ar nigr iceps S ist dieselbe ih dom Basseslde EIER 

Trogoderma Tatr. 

 Tifis, April. De 

Sr Anthrenns. = er 

e- ER (cm var ) Helenendorf und. Baku, Mai; Muganlo 

orshom, = uni; ann Juli. ee NG, 

en _Insekiensammlungen wütheke) Er 5 Holonendorf sr 

‚ Mai; Alexandrapol, Juli. $. — Lailaschy, April. L. 
r. Aehalkalak EL RER > 

EEE Orphilus Erichs.- 

2 Borshom, Juni. 8. 

a 
„Brrenus BaHEN: 

Br wis Bimplocaria Marsh. 
Er. ‚Borshom, Juni. 8. 

; on ar . Pelochares Muls. 

vw all. Suram, ae “ | 
Solana 2 4% Ba pr f 19* 5 ur 

" PER 3% %; h A R - g . .'- 
PuBL; = wir # ze 1 } ei: “ Be” 

a ge Vak. , y ö Sr Air aa ah Eee Tor 



iR | ine a $ De 

auricomus Reitter nov. SD. » | 2a 
m Ovalis, comverus, niger, nitidulus, pwbe brevissima einereo- 

aurea subnebulosa vestitus, elytris sat dense subtiliter punclatis, inter- 

stitüis punctorum parce minutissime punctulatis, aniennis ‚pedibusque x r 

. ferrugineis. Long. 1.3 "m. 

3, „Nach Weise’s Monographie der Limnichen ein echter Limnichus, _ 

in die erste Gruppe gehörend, indem die Puuktirung der Flügoldscken 

neben der Naht keine Reihe bildet und bis an diese reicht, Schwarz, - Ka . 
Fühler und Beine rostroth. Oberseite mit einer sehr kurzen, dichten, E 

_ goldfarbigen Behaarung, ähnlich wie bei aurosericeus, aber viel kürzer, E 
 Halsschild sehr fein und dicht punktirt. Schildchen klein. Flügel- 

decken ziemlich dicht und gleichmässig aber fein punktirt; die Zwischen- 

räume der Punkte mit deutlichen aber sehr kleinen Pünktchen nicht 

Ei dicht besetzt. Die Unterseite braunschwarz, überall deutlich und ziem- er 

De lich stark, die Bauchringe sehr gedrängt und fein runzelig ‚punktirt. “ 

| a Unterscheidet sich von L. angustulus durch die ‚kürzere Form, 

% die gleichmässige Punktirung der Flügeldecken, den Mangel einer Punkt-- 

reihe an den Seiten derselben und dunkle, kräftig punktirte Unterseite ; 

von tnornatus durch die Behaarung, gewölbtere Form und feiner ke‘ 

 tirte Flügeldecken ; von aurosericeus durch kürzere Behaarung, ‚kleinere 

wenig breitere Körperform und feiner punktirte FLUG abweichend. 

en vor aurosericeus zu stellen.“ MRS “4 

Le. Elisabetthal und Gebirge von Mangliss, TRADE April; 'Suram he 

Mai. Ia RER | 

 Lederi Weise n. sp. D. at. Ztsch. 1877, 7 p- 308. ee. 
„Ovalis, apicem versus angusiatus, leviter converus,, ‚ pube bre- 

vissima ochraceu sericea vestitus, opacus, supra piceo-niger, subtus _ 

 ferrugineus, elytris demsius profunde ans apeei? TE Ys Lin.“ % 

var. „Corporis pube cinerea.* r - % 

„Die kleinste Art der Gattung ; ; dem EL. .sericeus ungemein nahe E 

verwandt, jedoch durch folgende Punkte sicher unterschieden : _ Der ganze 5 

ie ist viel dichter mit einer äusserst zarten, reifartigen Behaarung 

über zogen, zwar ebenso hoch gewölbt, aber die Seiten hinter den Schultern 

kaum erweitert und von hier aus ganz allmälig nach‘ hinten verengt, 

Be. ‘so dass der Körper verhältnissmässig schlank erscheint. Die Ponktirung | 

Ss - ist dichter und kräftiger, besonders nach den Seiten hin; die Punktreihe h“ 

mach dem Seitenrande der Flügeldecken, die sich unter den Schultern en 

“  hinzieht, besonders Su fast TOBAIMRARUNEE ‚Fühler pechschw 

e 



nehsh, ‚don Boinen heller, oder dunkel rotlıbraun, nn a 
pn 

Lu Michailowo, ee ; 
NEE 

a 

Georyssus Bien 

renulatus Rossi Nach’ dem reichlichen von Leder mitgebrachten 

Materiale. "unterliegt es keinem Zweifel, dass der m bisulcatus 

Motsch., Temuepumnclatus Motsch., major Motsch., i incisus M., inie- ee 

grostrialus u, spinicollis M. can mutölatus Moisch. nur “ Narles e Se 

nn 7 uni, wie unus gt aa 

Dryopidae. 

a Oliv. 

. arstschai, Iali D. | 

Potaminus Sturm, 

on, 6 — ur * 

Bu ek 1845, p. 33.  Parnus Asiaticus. | 

nn so sh ang viel a A Pot. substriatus, weniger 

ae als die danke RE | ach der Wurzel zu un- 

 verengt, am Vorderrande fast gerade ‚abgeschuitten, mit vor- 

he Hinterrand ke: Bench Riark, in ‚der: Mitte “ ” 



5 schmadh EA, Pt, 80 ed als an der Basis re ach 

zu ein wenig erweitert, allenthalben ziemlich. fein und di ht 2 

Kr 'mässig punktirt, mit Spuren vertiefter Streifen. Beine ii a 
braun, mit stark verläugerten Tarsen, das letzte Glied der. in 

deutlich länger als die vier vorhergehenden zusamnengenommen. 

Durch Grösse und langgestreckte Gestalt sehr ausgezeichnet. Mittel- 

beine minder weit von einander entfernt als bei P. substriaius, im 

 Uebrigen dieser Gattung unzweifelhaft ar ge Das bar nn oime 2 h | 

% eingegrabene Seitenlinien.“ 7a 6 
| E „Motchulsky’s Beschreibung lautet wörtlich ;% 9 

0 gnDeux fois plus grand que le Parn. Dumerilü Kar. et tout 

eouvert d’un duvet blanchälre tres court. Il se trouve ü Astrabad. at E 

„Die Beschreibung des Käfers ist hier wiederholt, weil man es bier 

Earl einer, selbst für Motschulsky, ungewöhnlich leichtfortigen Be 

- gehreibung zu thun hat, die eigentlich nur die Grösse als Unterschei- 

-  dungsmerkmal angibt, da die Tomentbildung allen Parniden eigen ist.- 

Obgleich es sich nicht um einen eigentlichen Parnus, sondern um einen 
Potaminus (Dryops Leach.) handelt, ist die Bestimmung doch ausser 

Zweifel,“ | v. Kiesenweiter. | 
| Unweit Aksu in einem ABENEHENOR Binnsal in. mehreren Exempl. Be. ; 

;‚gafangen, Mai, 8. a 
| Riolus Mulsant. | 

, { subviolaceus Müll. Borshom, August, mit E. Germari, 

Re Elmis Latr. 

» Germari Er. Borshom, August, mit Dupophil, 8. 

rn .. . Esolus Mulsant. 
angustatus Müll. Borshom, August. 8. 

Dupophilus Mulsant. an Re 

brevis Muls. Von diesem aus Südeuropa bekannten höchst, seltenen 
‚Käfer erbeutete ich 2 Exempl. im August bei ‚Borshom an ‚Steinen # 

in dem kleinen Bache hinter der PgEgm® Borgpiche 8 
a 

- 

FÜR 

. 

- Heterogeridae. Er 
RER Fabr. 2 RER: 

 fuseulus Kiesw. Am Flussufer bei Schischtapa, J uli. ER 
ne sericans Kiesw. Am Algethufer unterhalb dem Be I August 

a ‚ und am Kuraufer bei ek Mai. 6 
|  flavidus Baus a t BE £ Er Be}: 

PR 1. var. minutus Kiesw. An ve a: mit rer vorigen, Mal. Das Stück’ 

ER stimmt vollkommen nik‘ der. ee, des Autors | en L 



we ee us  Dinnd. \ 

‚Borshom, Aug ust. S — Auf dem Sarijal, | im Aug het. 1 

& Dorcus Mac Me Er N. 

Me L.: Gouv. Baku und Lenkoran, Mai; Borshom, ans 

\ 8 — Elisabetthal und Suram, Mai. I. an 

ie Bi .: voPple bycer us Geoffroy. | a 

ZL. Alexandrapol und Borshom, Juli. 8. — Surampass, 

Aesalus Fahr. a 

Bei Katharinonfeld, Mai. De 

| Sinodendron Fahr. 
ndrie RB u stark ‚gerunzelte Exemplare ü aus einem Baumstumpfe | 

m aa a880, August, S. — Tioneti, Fu; ‚Sarijal, August, Be 

 Scnrabaeidae #), 

 Aboueh us Weber. 

im Bolnis-Tha 1 und Kljeabahkhal; Mai, N 

1 hat in Nat. Ins. IH, p. 752 die Unterschiede dieser “= 

de nahverwandten. sacer vortrefflich auseinander gesetzt, nur. = 9 

er die Stücke mit der dichten Me an nn A 

| Der ee & 

eider ' An ist noch nicht genügend Posigestll, nr Se. ee 3 

v aa ak basıkkta früher in deik v us d.natuf 
| "Brünn, 1876 einen Aufsatz über einen Theil der von uns Mi R 

kasus. gesammelten Coproph. Lamellie. veröffentlicht. Dessen 
2 | 2 zu den ihm damals vorgelegenen Arten werden hier wieder- 
1 nd neuo "Notizen, vermehrte Fundorts-Angaben etc. gegeben, weil. 
4. 

esor Zusammenstellung 2 alles enthalten sein HAIE was uns lg unsere. 2 



‚sind. Es unterscheiden sich aber dieselben immer noch "Teicht von yins. h 
durch die rostrothe Farbe der Schienenbürste und das glatte ee * | 
Pygidium. Ob beide Arten gemeinschaftlich irgendwo ode: bleibt R 

an noch zu ermitteln. Ä 3 ara. 

2... püncticollis Latr. Mastara und Sardarabad, unter Bteinän, ei 37. So 

BE © earinatus Gebl. Von Tscheleken erhalten durch Herrn Thieme 8 2 

Sisyphus Jatr. VE 

Ri Schäffer Linn. Gouv. Baku, Lenkoran, gemein, Mai; Muganlo, Juni, 

; S. — In Georgien und Kachetien, den ganzen Sommer über, L. 

Sowohl olına als mit kreidigem Ueberzuge (albiventris Friv I.Wo: 
- letzterer fehlt, ist er übrigeus nur auf mechanischem Wege entfernt worden, e 

a * a3 

Gymnopleurus Jlliger. ER Son 

| Geoffroyi Sule. (mopsus Pallas.) Tiflis, April; Baku, Mai; Alexan- ; 
drapol, Juli; Azkhur, August, gemein. S. — Soganli-Dagh, Jali. db. 

Auch diese Art bewohnt vorzugsweise den Osten, nämlich Klein- E 

Asien und Griechenland, scheint aber doch westlich bis in’s südliche 
- Frankreich vorzudringen. Im äussersten ‚Westen, z. B. in ERTEN 

0 dürfte wohl nur @. Sturmii sich finden, übrigens sind verlässliche Be, A 

gaben über das Vorkommen dieser beiden nahverwandten Arten, troiz 
 Erichson’s Aufforderung biezu, bisher nur spärlich gegeben, B.1 

cantharus Er. Elisabetpol, August. L. Ya A 

flagellatus Fabr. An Grösse und Intensität der Sculptur sche variirend. i 
Tiflis, Azkhur und Alexandrapol, gemein; Sardarabad, selten. 8. a: E 
Elisabetthal, April; Elisabetpol, Juli. L. 

aciculatus Gebl. Krasnowodsk, Mai. Ausser der dunkelblauen Varietät 

fand sich eben so oft wie diese eine schwarze, die ‚sehr. G. can-. 

iharus Er. gleicht, von demselben aber doch leicht durch“ die 

Sculptur des Halsschildes unterschieden werden kann. a“ 4 

Caccobius Thoms. ° hr is Een "u 

‚Schreberi Linn. Tiflis, Passanaur, April; Baku, nd; Boiahemn, A 

khur, Juni; Tarstschai, J sh. 8 — Lailaschy, April; ZU. von ä 

er Gomereti, Juli. L. - x Br FE 

 mundus Menet. Helenendorf, Kuna L. — Ausserdem. Deere in E 
Palästina zu Hause, von wo ihn Roth in ı Mehrzahl ar Tu er 

Copris Gooftroy. | ar 

. Hispanus Linn. Som. Bakı, Mai, 80. | 



es 

dee Bakn, Mai; Borshom, Juni;  Alexandrapol, Juli. s° ° a 
| " Katharinenfeld, Rlisabetthal, Mai; Plateau von Gomereti, = 

Funi, 1. Völlig, identisch mit unsern mitteleuropäischen Stücken, ua 

u | Onitis Fabr. | a 

NR ee tpislis, April; Baku, Mai: Alexandrapol, Juli. Das m S% a 

‚folgenden von Weise Bemerkte gilt auch von den 10 mir ur 
‚ Hogenden ‚Exemplaren. $. — Elisabetthal, April. IL. h Ah nn 

‘Die von H. Leder gesammelten Exemplare dieser Art unter- en. 

\ in sich von griechischen Stücken durch eine bedeutend dichtere 2 x 

und ‚stärkere Sculptur des Halsschildes, besonders aber durch die Zähne ME 

an ‚den ‚Vorderschienen. Griechische Stücke haben deren 3, gerade, \ 

ziemlich ‚stumpfe, kaukasische dagegen 4 ( der 4. nur wenig kürzer als er. 
iA 3), von ‚denen die, beiden ersten sehr spitz und stark gebogen sind; | “ 

ebenso zeigen die Flügeldecken an der Naht ziemlich starke Bunzeln, = 

die bei den griechischen nur schwach angedeutet sind. Meiner Meinung =“: 

nach dürfte also ©. Steveni Brulle nicht als einfaches Synonym (3): De ; 

sondern als wohlberechtigte Varietät zu Dr Stev. gesesetzt werden. u > 
N Weise. Te ER 

rosus. Pallas. Gouv. Baku, Mai. Alexandrapol, in fast vanz ia Re n 

Y retät, sn lisabotthal Kselba B Sr 
Cheironitis Lansb. R 

— Auf dem Sar 2 August L. 2 

aan Latr. 



4 mir (E. a) ein Stück wit entchedn 
decken vor. 

var. atramentariws Menttr. Suram, Mai; Rlisabotpol, August, ‚L. " 

rugosus Poda. Tiflis, April; Borslom, Juni und August. 8. — Bli- Dr 

sabetpol, August. L., — Oestlich bis nach Bokhara, abet schwerlich 

weiter, verbreitet. 

ER? Lehh. et var, Borshom, sehr häufig. I. — Ale, ORRE 

typischen mitteleuropäischen Form durch mehr gekörnelte, dabei 
etwas spärlichere und auf den mittloren Zwischenräumen der Flügel- 

decken etwas regelmässiger gereihte Körnchen re: i 

'Austriacus Panz. Alexandrapol, Juli. 8. we 
vacca Linn. Passanaur, April; Gouv. Baku, Mai; Borshom und Azkhur, | 

EN Juni. S. — Niederlauf des Chram und Gebirge von Mangliss, Mai. L. ; 

Ne . :eoenobita Herbst. Borshom, Juni. S. — Thal des Muschaweri und L 

Suram, Mai. L. x 

fracticornis Preyssl. Katschora, August. 9. — Blisabotkhal, April; 

| Zalka, Juni; Mamudly, Juli, L. / De 

Dieser Onthophagus geht nach meinen (v. H.) Beobachtungen am © 
höchsten in die subalpine Region hinauf. Die kaukasischen Stücke. 

stimmen mit den mitteleuropäischen vollkommen überein. In den Küsten- 4 

 ländern des mittelländischen Meeres tritt eine meist etwas kleinere Form 3 

auf, deren Kopfschild beim Männchen kürzer und vorn deutlicher aus- 4 

gebuchtet ist. Solche Exemplare finden sich besonders in Spanien, 

' Corsica und Syrien, sie dürften indess schwerlich mehr als eins 1 Tat 
der Stammart darstellen. 

.. nuchicornis Linn. Tiflis, April. 8. er 
 Lemur Fabr. Tiflis, April. 8. re 

fissicornis Kryn. Tiflis, April. S. — Elisabetthal, April. un Eine» 

besonders in der Krim häufige Art. Die Weibchen sind denen von 4 

vacca vecht ähnlich, unterscheiden sich aber doch leicht durch en 

deutlichen 4 Höckerchen am Vordertheil He Thorax und. die 

spitzigeren Vorderecken des Thorax. n. 

Truchmenus Kol. Katschora, August. 8. — Elisabetthal, ah L.. 

viridis Men. Lenkoran, Mai. S. — Von v. Harold bisher für eine. . Var: 9 

‚des O0. vacca gehalten, nun. aber als eine ea Big 4 

2... völlig selbstständige Art anerkannt, we 3, De 

 Camelus Fabr. An der Assuret, April. L. Zwar weit verbreitet, aber : 
wie es scheint, nirgends besonders häufige. 132 15.000 

furcatus Fabr. Tiflis, April; Gouv. Baku, Mai; Borshom und ae 
Juni; Alexandrapol und Tarstschai, Juli. 8. — - Sarijal, Beh: L 

. 



| Borshom, Tui; Achalrich, ae —_ issdakkhal; 

il; Zalka, Juni, L. Von dem höchst nahvorwandten Taf 

in ® nis = sie durch ee Merk mal ee bleibt, als solche et 

f 

. Elisabetthal, April. L. In ih . : 

2 Aiesändiapeh Juli, S. 

a ug ei Oniticellus SerVv. 

Stev. Alexandrapol, Je 0 | is | 

foeze. Borsbom und Azkhur, Juni. 8. -—— Hochplateau_von 

 9o0z Pin eine October: L. Die Stücke sind 

en an Aphodius iger. a 
2 Linn. ‚Borshom und Azkhur, Juni; Alexandrapol, Juli. So 

| - Gomereti und Zalka, Juni; Chefsurien, Tal, I, 

 Borshom, Juni und a 8 

IM. Borshom, Juni. - a  Chaferrien J ui L. 

1 is Linn. Gouv. Baku, Baht Borskoih, Juni; Alexandrapol 

astara, Juli. 8. | ee e.. 

mE. Com. Baku, Mai. 8. — Mio und Katharn 0 

u s hing habe ich die Art aus dr Krim. halten: ‚ihre 
in Europa ‚scheint aber eine nur sporadische zu sein. Sie 

ee und dann wieder Kr ‚Frankreich vor; ein 

KT führt don Käfer nicht als kirolisch aut... V: un 

_ Borshom, I ni; ag N 8. — Chefsurisches 



330 - grunarius Linn. et var. suluralis Pald, Tiflis, je >. Ban 

Be un Achalzich und Gudaur, August. 8. — arg Eike 

U; ; ER. x“ SR [x y 2 5 kr en X y a : 

e comstans Duft. Tiflis, Ayik> 1 . BEER 

= Ss 3 : rinenfeld, Mai. L, si E ;3 
Ki De Im Münchener Cataloge hatte ich, trotz Erichson’s in ‚Nat. Ins, Beer 
RE DI, p. 814 gegentheiliger Aeusserung den A. suiuralis als. ‚selbstständige 
„0 Art aufgeführt, wobei ich einer Notiz Reiche's (Ann. Soc, ent. France 

er SR 1856, p. 394) Rechnung trag, worin derselbe als von granarius bestimmt 
. verschieden bezeichnet wurde. Später hatte ich in Paris ee, 

bei Graf Mniszech die Faldermann’sche Type zu untersuchen, wobei 

sich Reiche’s Angabe als irrig, hingegen Erichson’s ee Rn 

richtig erwies (Vergl. Abeille V. p. 435). | x B 

Die von Herrn Leder gesammelten Stücke quiaptechen. u. 

 Faldermann’schen suturalis genau. Die Flügeldecken sind schön 

duukelroth, die Naht und der Seitenrand, welche sich an der Spitze 

vereinen, schwarz. Diese Varietät, denn im Uebrigen findet sich Sich 3 

der mindeste Unterschied, scheint dem Kaukasus eigenthümlich zu sein, E 
denn eine ähnliche Färbung ist mir bei granarius, obwohl. Re, 

über den ganzen Erdkreis verbreitet ist, sonst von keiner Seite bekannt 

geworden. Ausser dieser Abänderung ist von Herrn Leder. BR die” F 

'Stammform in Mehrzahl eingeschickt worden. v. H. a. a. 0. ; Be 

trucidatus Harold. Gouv. Baku, Mai, S. 5 De € 

punctipennis Er. Baku, Mai. 8. an 
'rufus Moll. Gebirge von Mangliss, Mai; Helenendorf und Eisadetgol, 

| August. L. — Die Stücke haben einfarbig rothbraune Feng B 
ER ohne schwärzliche Schattirung. Ba 

. Iugens Oreute. Gouv. Baku, Mai; Borshom, Juni; ta und 

Alexandrapol, Juli; Katschora, August. 8. ol ae ER: 

nitidulus Fabr. Am Borbalo, 6500‘ hoch, Juli. L. N ”% | 

'immundus Creute. Borshom und 'Azkhur, Juni; 'Mastara, Juli. Ss. — -1 

| Plateau von Gomereti, October. L. — ‘Die Art dehnt ‚sich ‚über 

> 0. ganz Sibirien, reicht aber nicht bis nach. Japan, wie ich früher 

“  vermuthete. (Vergl. Berl. ent. Ztsch. 1871, p. 256). Die Stüc 

von Jesso, erst kürzlich von Herrn Waterhouse unter. dem Namen 2 

A. obsoletus beschrieben, weichen durch flachere, trüber glänzend 

. Zwischenräume der Flügeldecken und den zwar sehr Biete aber # 

doch deutlichen Wangenwinkel. ab. v3: 

_ alpinus ee Sekarpass, BEE 8. _ _Cnefsurischos Wei 

‚Juli, | Be Ola N 

p E- 1) 



R variams Duft. a Baku, Mai; in Ba schwarzen und verschieden 

u stark. rothgefleckten ‚Exemplaren $. — Schuwana-mta, Mai. L. 

ie ei Har. ‚ Gour. Baku und Krasnowodsk, Mai. 8, 

Ri lividus, oliv. Tiflis, April; Baku und Krasnowodsk, Mai. 8. — Elisa- 

n betthal, Bieloje- -Klutsch, April, Mai; Sarijal, August. L. 

‚ingwinaius Fadr. Tif lis, April. $S. — Blisabetthal, April. L. — Völlig 

identisch mit den unseren. u 

” 

| 'melamostichus Schm. Tiflis, April; Gour. Baku, Mai; Borshom, Juni; 

|  Abastuman und Gudaur, August. 8. — Plateau von Gomersti, 

‚October. L. — Die Stücke zeigen nicht die mindeste Abweichung 

von den mitteleuropäischen. 

% fies, Panz. Plateau von Gomereti, October, L.. — Mit unseren 

4 ganz übereinstimmend. 

bederi Harold Nov. SD: 

Work, d, uaturf. Ver. in Brünn 1876, D- 121.) 

thoraceque ad angulos anticos rufescente, elytris fortiter punctato- 

 striatis, glabris, rufo-testaceis, undulatim migro-maculatis, pedibus 

ee a | | Long. 4.5 "m.“ 

1% iR 
AR, 

4 Mir 
(at 3 
ER 
u 

ı 1; 

In „Von länglicher, gewölbter Gestalt, glänzend, oben unbehaart, Kopf 

Ss f iR. Halschild schwarz mit starkem Erzglanz, die Flügeldecken bräun- 

Br lichgelb mit schwarzen Wellenzeichnungen. Der Kopf gleichmässig leicht 

ni; abgerundeten Wangen wenig vortretend, das Kopfschild vorn und an 

5 den. Seiten roth durchscheinend, in der Mitte sanft ausgebuchtet, jeder- 

seits‘ daneben gerundet. Das Halsschild mit vorn röthlich durchschei- 

nondem Seitenrande, die Basis gerandet, die Vorderecken stark abgerundet, 

an den. Seiten mit ziemlich groben Punkten etwas dicht besetzt, da- 
 awischen äusserst feine Pünktchen eingestreut, die fast nur auf dem 

glatten: Theile des Rückens wahrnehmbar sind. Das Schildehen glatt, 

" ‚dreieckig, schwarzbraun. Die Flügeldecken hoch gewölbt, hinten ziem- 
lich steil abfallend, an der Basis fast etwas schmäler als der Thoras, 
BR mit der grössten Breite hinter der, Mitte, tief punktirt-gestreift, die 

Brrahinnäume glatt, ben . ang schwarzen "eichnungen? 

e. Mitte ; im A. e eine Sal der Basis, ER RR ni an 

189 

„Oblongus, convexus, nitidus, wigro-neneus, clypei margine anlico 

 gewölbt, fein, am Aussenrande runzlich punktirt, ohne Stirnhöcker, die 

die ‚hinteren sehr stumpf; die Oberfläche längs der Mitte sehr spärlich, 



at \ gortckk ale dio anwteh i im 3 Zwischenraum, und 
im 5. eine kleine unmittelbar an der Wurzel und ı eine 

„Mitte, letztere in. den äusseren Zwischenränmen zu einer ı 
IN Längsbinde erweitert, welche nach hinten bis über die ai hinaus- 4 
reicht, nach vorn gegen die Schulterbeule sich ‚hinzieht, ‚Durch das. 

i ha „usammenhängen dieser Flecke entstehen zwei starkbogige Wellenbinden, 
eine innere kürzere, welche mit ihrem Ende kaum die. Mitte erreicht, | 

und eine äussere, welche jene umschliesst und die Mitte etwas überragt. ” 
Die Beine dunkel röthlichbraun, mit röthlichen Tarsen. Der Metatarsus E 
der Hinterfüsse reichlich so lang wie die beiden folgenden Glieder zu- B 
sammengenommen. Die Fühler rothbraun, mit schwärzlichgran behaarter 
Keule. Die Mittelbrust ungekielt. Der Hinterleib glatt,“ 2 

A „Diese Art, welche gewissermassen eine Mittelform zwischen tes- E 
sulatus und affinis darstellt, indem sie die ‚kürzere, gewölbte Gestalt 

.. des ersteren und die Erzfarbe des letzteren besitzt, gehört in Erichson’s 
‚ Abtheilung Q, sie weicht jedoch von den übrigen Gruppengenossen ‘# 
wesentlich durch den Mangel der Behaarung auf der Oberseite ab. Hie- 

. von abgesehen würde sie dem affinis am nächsten stehen, dieser hat, > # 
vr aber viel längere Flügeldecken, spitze Wangenecken nnd stark gewimperte | 

Thoraxseitenränder. A. tessulatus hat einen ganz schwarzen. Kopf, 
minder abgerumdete Vorderecken des Thorax, die beiden Fleckenbinden | 
liegen bei ihm viel weiter nach hinten, die Zwischenräume der Flgol- | 
decken sind Aach und die Stirn ist deutlich gehöckert. Eine gewisse 
..  Aehnlichkeit in der Zeichnung, immer von der entschiedenen Erzfarbe Me 

abgesehen, bietet schliesslich auch cervorum, derselbe hat aber ein viel 
feiner punktirtes Halsschild, ebenso sind die Streifen der Fi reaneange ' 
weit feiner und schwach punktirt. ir 

Von dieser ausgezeichneten Art liegt bis jüteh,; nur. in einzelnes a 
Weibchen vor. Ich habe dieselbe nach ihrem Eintdecker, ‚Hrn. H. Ger. 2 
dem eifrigen Forscher-im Kaukasus, benannt.“ x: Kr j 

= Am 26. October an den südlichen- Waldrändern. RS Maaindtr aus. 
Laub gesiebt, unter welches sich der Käfer zur. bern anpüek-- | 
gezogen hatte. DL, ; 

y: 

z fammulatus Hürstd ; Nov. sp. 

IR d. naturf. Ver. in Brünn, 1876, D- 12) Be 
4 „Blongatus, nitidus, Nager, elytris, ‚Piceis, macula, A in- r 

a dterminat, dilutiore, A ade ve = I “ul 

2“ 



1 ke ‚Schlecht‘ ai Makel vor RN Be roth- DR 
L weilen dehnt sich diese Makel etwas in die Quere und sind a N 

dann. auch der ‚Spitzenrand, der 2. Zwischenraum an der Basis und die e . 

Sehulterbeule etwas heller braun gefärbt. Der Kopf hinten einfach, vorn RR 

mehr immzelig und fast gekörnelt punktirt, die Stirn mit drei schwachen, m ee 

aber deutlichen 'Höckerchen, die Wangen stumpfwinkelig abgerundet, f a 

tas Kopfschild vorn: breit und sanft ausgobuchtet, jederseits daneben im . E 3 

flachen Bogen gerundet. Das Halsschild mit gröberen und feinen Punkten a 

ziemlich dieht, gleichmässig besetzt, hinten gerandet, die Hinterecken 

1 ‚stark verrundet. Die Flügeldecken leicht walzenförmig, mässig 5 a 

| nn gestreift, in den Streifen nur fein punktirt, die Zwischenräume glatt, = Fre 2 

| kaum gewölht.. Die Unterseite schwarz; die Mittelbrust ‚üngekielt, die as FR 

Beine röthlichbraun. Die Borsten am hinteren Schienenrande von un- ER = 

gleicher Länge, der Met atarsus länger als die folgenden Gi eder zu- = 

\ sammengenommen, Glied 2-—4 von gleicher Länge. | 

h N Yie Art- gehört in Erichson’s Gruppe M; sie weicht von ihren 

er Verwandten durch die schmal e, nur fiachgewölhte Gestalt, die glatten 

und unbehaarten Plügeldecken, sowie durch deren eigenthümlie she Zeichnung 

iD. a lotatorer. Beziehung ‚erinnert sio | an ser en dieser hat 

fs, April. I Plateau von Zolka, Mai. 

ins Strm. Barkial, August. L. 

obseurs Fabr. Passanaur, April; Gouv. Baku, Mai; Magoes, 3000 IL. 

in der Nähe von Kurdenzelten, gemein, Juli. & — Chefsur isches 
: Hochgebirge, Juli. L. eo / 

labr.:; ‚Gouv. Baku, Mai. 8. — Das Wars dieser Art im 
asus, ‚und zwar in. einer sehr entwickelten Form, ist von 

a N | | 
om Juni. 8. ee 

‚ Borshom und Azkhur, Juni. S. = Kasbek und Chef- 
3 IR | A 

2 us Mer Thal dos Chram kuss; Katkorinenfoht Mind; 

tig Fin. her Tell. Dash im "Meridiangebirge, 7000 
ine ein einzelnes ©. L. — Dasselbe gehört einer seltenen 
ät en von den gowöhnlichen vier rothen Flecken der 

t 

n Tits, A April. S. — Kodi und Elisabetthal, April, 



Re er Elisabetthal, "Katharinenfeld, April, 3 Mai. IL 
3 h ng Strm. "Tiflis, April; \ 

| ‘April, L. Br Be en 

.. tabidus Er. Mamudly, October, 19. L. — Nasselbe hat eine täuschen 

Ä Aehnlichkeit mit den Q von prodromus, unterscheidet. sich aber 
doch durch den gelben Fleck des Kopfschildes, welches. zugleich | 

‚ regelmässiger gerundet ist, wodurch auch die Wangen weniger E, 

deutlich abgesetzt werden. ‘ k 

obliteratus Panz. Gouv. Baku, Mai. 5, 

> möontanus Rosenh. Kasbek, Juni. L. 
0. gagalinus Menetr. Kasbek, August. 8. RER 

© Turidus Payk. Tiflis, April; Borshom und Azkhur, Juni. 8: — Im. 

‚Gebiete der Algeth, April, Mai. I. — Sowohl einfarbig: schwarze 

Stücke als solche mit gelben, schwarzgefleckten Flügeldecken. 70 Fi 

.. depressus Kugel. Bögahonb; Juni und August. 8, — Chefsurien, Jalt:- Le... 

satellitius Herbst. ‘Kasbek, Juni. L. ö 

‚exclamationis Motsch. Krasuowodsk, Mai. 8, 

Plagiogonus Muls. PN en 

5 Syriacus Har. Helenendorf, Mai; Alexandrapol, Tuli; Achalzich, Ang. = 

Ammoecius Muis. 

brevis Er. Bei Katharinenfeld, Mai. L. 

u Oxyomus Lap, CARE 272 
 alpinus Drap. Plateau von Gomeroti und Zalka, 5000*, Juni nd 9 

October. L. ” 

syWwestris Scop. Tiflis und Passanaur, April; Barepomn Juni, gesicht. 

S.-- Veberalk rn. | en ER F} ne A 5 
ı$ 

hy A 
Rhyssemus Mulsant. _ A % a 

Germanus. Linn. Gouv. Baku, Mai; Holenendorf, Mai. 8 _ lisabet- 

00 thal, April; Suram, Mai. L. ee B 
0000. »Es liegt (von Herrn. Leder) ein einzelnes Stück Fe Art von, Z 

welches. eine eigenthümliche,. wie mir aber scheint nicht speeifisch ver 
schiedene Form darstellt. Dasselbe weicht. durch beträchtlichere Grösse er 

und durch eine gewisse Differenz in der Scalptur der Flügeldecke on ı ab. 
\ er Bei germanus sind bekanntlich die Zwischenräume derselben. mi ei 

"doppelten Reihe kleiner Körnchen versehen, von ‚denen die äussere stärker | 

Mi ausgebildet als die innere wıd fast leistenartig. erhaben. ab). ‚Bei E 

u, ESERTWÄNEEn, Form ie die Körnehen der äusseren Beh | 



© Untersch iele vermag ich 

t, Borsten an den Thorax- - eh 

ern m inde. ebenso, kolbie verdickt wie bei germanus. $ ee 

Weitere Stücke dieser Art, die Herr Dr. ©, Schneider im Akstafa- . 

"hal, südlich. vom Kur, al hat, zeigen zwar keine völlige Ueber- 

instimmang. mit den Leder’schen, es schwächt sich bei ihnen die äussere 

N {örnerreihe | ‚jedoch schon erheblich ab und sie vermitteln in dieser Be- 

| Me bei ‚ebenfalls heigaclı tlicherer Grösse dasselbe N der Normalform. | 

u 

=E 
Ber ee Et Rn 

@- wu Be cD {er} 
e>= 

& 3 o ce} 
ES 
Dr [6 >} cD — = = 162) lg = EE En Y 

ce: Q & = >} — 
u. 
= DD < es cD © &D ES 

ee 
er <D = a bo D 2. EB NS. & pet E53 a 

un ganzen Gattung a beschrieben ee 

u worden sind, ‚erhöhen diese Hehwierigkeit ungemein, v. HM. 2.3.0, iR 

Psammobius Heer, AA ee . 

{ enesus Don Tiflis und Passanaur, April; Borshom, u Tarstschai, ee. 
Ali, ; Katschora, Angust. 8. — Allenthalben häufig. u rn 

: D ‚Suramı, Mai. L. “ 

vari losus. ‚Kolen. N Baku, Mai. 8. 

ee Hybosorus Mac Leay. DR 2 

I . Gouv. Baku, Mai. 8. — Elisabetpol, August. L, N 

ni  Geotrypes Latr. | | 
Linn. Alexandrapol, Juli. 8. — Zalka, Juni, BR yon 

itteleuropäischen. ‚durch nichts verschieden. a, eh, 

wen re Alexandrapol 8, — Za Ika und. Mamudly, Juni. Re N 

x en schwärzlichgrün, und schwanken zwischen Var 

Sour. kn Mai; Katschora, Kuziet. S. a ; a. 

.Gouv. Baku, Mai; Duschett, Passanaur und Kasbek, le 

8 BL ‚Elisabetthal Mai L. -—— Im gewöhnlichen Farben- ” 

lie Unterseite dunkel goldgrün. a | EL 
 Achalzich, August. 8 EN a wi 

05 us: Der ganze Körper bläulichschwarz, die Füsse dunkel- RR 

d ; Halsschild von derselben Bildung wie bei der Stammform, die Bee; 

renig mehr gerundet, ebenso punktirt, jederseits mit "zwei. Be n. 
chen, von denen das zweite schräg nach innen und hinten 

Die Flügeldecken nur vor dem Aussenrande und der Beh 

s Spuren vorloschener Punktreihen, sonst ohne Punkt, unregel- IE. 

Xi er mil äi usserst, schwachen erhabenen linienartigen har a besetzt Ba 
1 ON I | 1 Weise. SR E 

dl. d natuxforsch. Vereines in Brünn XVL. Bi, 13 | en: N 

a ö a) A} RN 2 = 



x Kr 
Bw FR u "Borbalo, 6000' PR, im Tal, in 

a diese Art in einem aus den; Hausknecht schen. Auen sta ta 

Et Diralin oder im Kaakasungebiote Helandai N Ba hie en 

ae Trox Fabr. NA a 

Wspidus Pontopp. Gouv. Bakı, Mai; Alexandrapol und Achalzich, Fat. | 

8. — Thal der Assuret tnd Algeth, Mai. EL. — Mit den ME 

‘schen und griechischen Stücken dieser Art vollig übereinstimmend. 
| subwlosus Linn. Suram, Mai. L. 0 FRA , 4 

Y ja, Glaphyrus Lat. y ee ’ E 
 festivus Men. Eiljar, häufig, Juli. 8. re M # 

micans Fald. Eiljar, recht hänfig, Juli. 8. — Of. betreffs beider Arten 
den Sammelbericht. | Lt, eg 1 Re Zr 

WR Amphicoma latr. ©. et A YE ur ni 

.. bombyliformis. Pall, Baku, Mai; Akstafa-Thal, FT s 24 we Pr 

. arctos Pall. Azkhur, sehr häufig, Juni. 8. PAR EN N 

war. chrysopyga Fald. Borshom; sehr gemein, Juni, 4 Die bodeu- 
"tendere durchschnittliche Grösse und die starke, lange, rothgelbe Be- 
'haarang der Hinterleibsränder unterscheidet: ‚schon leicht: die Art von. 
der erg welche durchschnittlich kleiner und an den n Rändern | 

Art an ihrem Funddrke ausschliesslich und dazu sehr gemein 

. würde chrysopyga mindestens als feste Localvarietät angesel | 

müssen. 9. — Algeth und Chramthal, ei Mai; R; or Sonne . 
Juni. L. Ä > a 

5 * Vulnes Fabr. Baku, Mai. Wie die von Buskas a "Sammlungen zug = 

| führten Exempl. wohl mit der typischen Form nicht völlig identisch. 
var. hirsuta Burm. Tiflis, April, in Mohnblüthen -AABDR 8. - 

S. 

R N o N Elisabetthal, April: und Mai. -L, | ee n { 

var, purpuricollis Waltl. Elisabetthal, Mai; end, A e lu 
vu Fabr.? Baku, Mai, S, - ae Ben 

Hoplia Dig, 

RS len riae .Karabulach, Juni, hi 

 . Caucasica Kol. „Achalzich und Abastuman, 4 

RR Feen Homaloplia Steph. ee a 
ie syee; a belrie Burm: affın., doch’ grösser und gostreckter- a die ‚die ; 

 Lenkoran, Mai, 3“ Exemplar Bu; BL A RE MR. aha 
er es . ir BER L 'Lasi op S is 'Brichs. 

Ba Ne ng Y j 

Henkingli Fisch. ‚Kathek, d uni. Lu Ta 



a Rhinotrogns Lat. on EN 

' Baku,; Mais Borshom, Juni. I | 

ssats Esch. ‚Chefsurien, Juli. 1. 
b An! der ‚Algeth, Mai. nr a ee 

is Horbst, Gouv. Tan Mai. 8: — See von Kodi, April... en 

w collis a inne Muls di Behedondent in. Sa en 
Y 

"Al m kun 8 ‚Ich habe noch. mehrere Arten dieser in Gattung 

x  erbeutet, ‚die jedoch bis jetzt noch nicht .mit Sicherheit 
determinirt werden konnten und möglicher Me erst, 

in einem Anhange ee werden. Dh. a 

N u Laporte, 

1 ak, Aa. De una 

In le Harris, al si Kal 

Selten b bei erahäen, Juni. a . 

orys Brull. Elisabetthal und Holenandorf, Ind) -Von 

ful 0 unterschieden durch die scharfen. Biken des 5 Kopfschildes. " 

Berl. ent, Ztschr. 8 82. 9. Dee 

“ N Inelofhattn Fabr. . a Bi 
[ _ Katharinenfeld, April. Dieser Käfer schwärmte bei 

N anne, deren Lanb sich noch nicht entwickelt hatte 

es sich auf die abgefallenen. starkriechenden Blätter nieder... 

em.  Borshom, | Juli, 1 Exemplar. “ ler is 

ki N Wanyproctus Fald. a | 

Fe d. Bakt, L Exemplar im Mai. F 
nn Anisoplia Lap, er en Re 5 
.  Holenendort, Juni. L, We ul au ee 

bst. (fruticola Fabr. )'. Gouv. | Baka, Mai. N a Bi 
1 ‚Gegend von Schemacha, Mai, nicht selten; Borshon, SER 

n selten. u EEE hen us 
Bons var. ee D — Ostrand der Nuganstenpe, a 



Bi farrara Er. Borken Fl, Be il, Eilyar, 5 iz en 

a häufig. An beiden Fundorten in ganz. schwarzen und‘ in nur schwarz war 

| Ne Varietäten. 8. TE) A 

r Ausser den von Erichson erwähnten TE PR ‚der schwarzen - 

und der mit gelben Bindenzeichnungen, sammelte Herr Leder noch eine 

dritte, welche durch ihre ganz braunen Flügeldecken einer. kleinen 

 Austriaca 'täuschend ähnlich ist, in der Bildung der Vorderklauen aber | 

genau mit den typischen Stücken der farraria übereinstimmt. Weise. 

1 Dumaniss, Juni. Die oben erwähnten mit ganz brainwen Fibgel- | "4 

decken stammen von Helenendorf, Juli. L EN “ 
br 2 Timbata ‚Kraatz. Lenkoran, Mai, 1 Exemplar. EN, = u 

oe Phyllopertha Kirby. a. 3 

lineolata Fisch. Halbinsel Apscheron, Mai, gemein; Borshom, Juni und 
| Alexandrapol, Juli, selten. S. — Elisabetthal, Muschawari, Zelka, N 

Alexanderhilf, Mamudly, Mai, Juni, Juli. L. 00 he er 
nz 3 wer N 

2a A wi Anomala Samonelle. A ein; E 

 aenea Degeer (Frischii Fahr.) Aksu, Mai; Tarsischai, Juli. B, — Auf. 3 
2 Weiden an der Assuret, Juli. e Ä Ar 7 

ee dubia Scopoli (oblonga Er.) An der Gandscha bei Helenendorf, Juli. L. 2 

Adoretus Laporte, ie: h 

nigrifrons Stev. Gouv, Baku, Mai; Salachlu unweit Bits, Tal. Be 

Es ; Pentodon Hoppe. 3 I 

Idiota Herbst (Monodon Fabr,) Baku, Mai; Borshom, Juni bis Augas, 8.3 3 
 caminarius Fald. Chramthal, Mai. IL. RR N 

Orycetes Lliger. Y 

| nasicornis I.. Borshom, Juni bis August. 8. Ei, e ya En 

rue Ill. Elisabetthal, Mai. L. 4 

| | Oxythyrea Mulsant, N BR 

ir ..einctella Schaum. Im ganzen Kurgebiete von "Borshom bis. zum Sour. E 

' Baku, besonders häufig Ende Mai in der Gegend von Schemacha. | £ 

Katschora und Gudaur, SE: 8. — Blisabetthal und suis 

feld, Mai. 5. Be rw 

funesta Poda (Glietica ER Aka Mai. ei REN RR, :& 

| SER RURRE Muls. Rh a ur ae ' 

Mai; Borshom, Iani. u = Alt und Ohramthal, ai 2% 



alas und Be Tin. nakpohen Kae nur bei 

Eriwan und Biljar, Juli. 8. — Assuretthal, Mai. L. 

En :  Armeniaca Mnnh. Am häufigsten bei Mamudly im Iuli, 1. 

' Elisabetthal, Joli. L. ah 

ne Dr. Sievers in 1 Exemplar in. _ Eriwan, Juli, 

Borshom, Juni; Kriwan und Tarstschai, Juli: 

hora,. Ke = ag | 

llica Fabr. Mamudly, Juni; Dechnäre- Wosenl im Tuschinen- ; 

lande, 6000‘, Juli. L. ee 
Volhynensis Gory. Elisabetpol, Juli. I. | i 
cuprea Gory. Alexanderhilf, Er e | & De 

Linn Lenkoran, Mai; Borshom Ji uni bis August, in sehr... 

ee Tarstschai, Juli, ‘ S. ee Veberall ınehr ; 

A ı Seo. 

Tarstschai, Juli, S. 

Trichius Fahr. | ur 

Lime. oe ‚Juni und Juli, häufig; Tar stschai, Juli. 8. ri 

sabettl thal, Juni; chefsurisches Hochgebirge, Br ER 
u re 

RD Valgus Scriba. Bar 

ee Borshöia, Juni bis August, nicht ER Aksu, Mai. 

Im ‚April aus morschem Holze geholt. L. | 



Foldermanni Mannh. 

0 erhielt ich daselbst. 8. a i 

a | Chalcophora Solier. N  , 
a IB, Linn. Borshom, August; an gefällten und abgeschälten Stämmen | 

hal, '.B. Re | 
u Psiloptera Solier, | aaa 
ER Fabr. Am Chram und an der Algeth auf Schleheugel üsch | im 

a Maı und Juni. L. 3 

argenlata Mannh. Krasnowodsk, Mai, 1 Exempl., von Raddo dort in m 

| grösserer Zahl gefangen. 8, 

$. ö aereiventris Reiche. Im Gandscha-Thale bei Blisabetpol, Aug, ie 

; Capnodis Eschscholtz, 9 A 

 porosa Klug. Assuretthal, Juli. L, ET FRRN 

" miliaris Klug. Etschmiadsin und Eriwan, Juli; an Auppeichunmen nicht 

| selten. S. 

tenebrionis Linn. Gouv. Baku, Mai; Mastara, Riackaiienas Kira # 
und Tiflis, Juli. $S. — Elisabetthal, Juli; Kathärinenfeld, Wind “ 

tenebricosa Herbst. Am Chram, Mai. L. | Ba. N i 

u Dicerca Eschscholtz. TER - 

. Alni Fisch. Ki Suram-Gebirge, Mai. L. | Fort ira 

'chlorostigma Mannh. Eriwan, Juli, 2 Exemplare. 8, i 

ar Poenikomoia Eschscholtz. AAN 
N Mullins Fa abr. Borshom, Juni und August; an Yindenstämmen. R = | 

decipiens Mannh. Borshom, August. L, Br 

‚Solieri Lay. Borshom, August; von dieser reizenden At and ich | 

‚leider nur 1 Exemplar. 8. | 

rn | Buprestis Linne. x 

rusticn. Linn. Borshom, August; selbörer‘ als a yunclata au sleichem 

ne. Pandort: 8% RR a Sa AB, 
haemorrhoidalis Her bst. RE For) Borshon, Au, an & | 

. schälten Stämmen. S. ArUN 

flavopunetata, Der (Mavomacıtata | Fabr 2 Borshom, Aug, 

häufig." 8. Ira un EM MEN. ec 

| Vetoguttata Linn. ' Borshom, Alahish: siomlich. tg. sw FR 



ODER ps, roa Ser) 

. Borshom, N uni und August, ‚selten. 

M el ano p hi il, "Eschseholtz. 

Etschmiadsin und Eriwan, Juli; an Pappelstämmen 

Anthaxia Esschschaltz, | | 

or, Baku, Mai; Borshom, SUN: S: 

. Borshom, Juni. 8. | ” 
B, ln. er var. ee a Achalzich, a io Br 

, $, 

Mlisnpetiihal, "Mai. Ei | | | 
 Helenendorf, Mai; A Baal Barok, Juni. S = 

nn an. An der Assüret u, unter ren Rn Mai. | DL. 
en ” ” 5 

_ Borshom, Tan, I Shah, Mai. art 

 Acmaeodera Hschschol tz. 

Ä Piller ui Fabr.) Bors shom, I uni; Tarstschai, Juli. 8. Re 

a  Tarstschai, Juli, er N a 

Sphenoptera Solier. . 

 Alexandrapol, Jul $ 

 Elisabetthal, Mai. 1 | R 
‚gio: Mannh. Hlisabetthal, a ER RE 
1. Kodi, April, L | ee 

i Fald “ var. Karası und Etschmiadsin, ak: recht häufig ee 
he R| Stück ‚einer abweichenden Var. von 15” 

Ohrpsobatheys Brehschlt | 
VEN ne, Y 



a, REG von Alsnaie; Mai. # 

 robustus Küst. Elisabetthal, Mai. L, | > ; 

 violageus Kiesw, Gouv. Baku, Mai. 8, PYPUEL a Ma 

Agrilus Solier, 

Pannonicus Piller. (biguttatus Fabr ) Zalka, Jwi. u. 4 

viridis Linn. et var. Tiflis, April. S, — Kodi, Mai, L. we E 

 tenwis Ratzeb. Borshom, Juni. $. — Tschattag und Katharinenfeld, Zu 

et Mai, L. | £ 

. ,angustulus Til. Gouv. Baku, Mai. S. — Elisabetthal und Katharinen- 
feld, April und Mai. L. a ET a 

‚derasofasciatus Lac. Lenkoran, Mai. 8. | N | | 

| % .awrichalcens Redtenb. in einer durch bläuliche Erafarbe. interessanten. # 

Varietät, Achalzich, August. 3. ER | 

 roscidus Kiesw, Helenendorf, Juli. L, er 

Trachys Fahr. ; r # 

‚minuta Linn. Helenendorf, Mai. S. — Lailaschy, April. DB a A 

phlyctaenoides Kolen. Kor-oglu, Mai. I. an 

 pumila Ill. Kor-oglu, Mai. L. 

| Aphanisticus Latr. ERDE, 

elongatus Villa. Gebirge von Mangliss, Mai, L, TERN N 

Eucnemidae. De 
Trixagus Kugelann. a 

dermestoides Linn. Lailaschy, April. L. 

‚brericollis Bonv. Lailaschy, April. L. Die Identität mit unseren ER 

deutschen Exemplaren ist ausser allem Zweifel; man könnte vor- 2 

ınuthen Asiaticus Bonv. komme im Kaukasus ir allein, diese 

. Exemplare stimmen nicht damit überein. En 

... earinifrons Bonv. Borshom, Juni. 8. En E Ei 

 obtusus Curt. Suram, Mai. L. ae dr 

miodestus Weise. Suchum-Kale, März. L, Shmmt b obenfalls vollständig 

' mit den heimischen überein. Das Vorkommen dieses 'Thieres ist, en, 

recht interessant. Die Unterschiede von obtusus sind folgende: a 

obtusus: Seitenrandlinie stark gehogen, Punktstreifen auf de n E 

Flügeldecken sehr flach, aber ‚die Punkte m Fer 

stark und dicht, ee ER 



“ tief, die Bu in denselben eig: wonig dicht, 

| wenig deutlich. DL es Weise & 

0 m ” Borshom, Juni.- 8, | | 

le Aaro p: 5 ‚Laporte, n 
Sg 

| Sylophilus Manneih | 

r. Leukoran, Mai; ı Exempl. in Mulm. .S, 

Kietonidee, 

St ld iocere Latr. a ee 

(Carbonaria Schrank.) Elisabetthal, ai, Ds 

| | Lacon Laporte, Ks a 

3 Düschett und ae unter Steinen. s — 

e. Heteroderes Latreille. 
ou. 'Baku, Mai. 8. 

 Suram, Mai. \ u. | 
BT an 

Drasteri ius s Eschscholtz, A “ S 

}  Gouv. 'Baku, Mai; Helenowka, Full SS - Misbet- | 
a harinenfld, 'Suram, Mai. L. r r 
; us Küst, re April. Lu 

x 

 Elater Linne, en 

am Bu Ia. ‚Chram, Juni. nn | 

r 0 Kiew. on m. S RN 
‚Herbs h Borshom, Juni. 8. — Suram, Mai. PER 

Holenendort, Mae 

“ Elisabetthal, SL, > (ba 
%  Mingotschaur, Mai. Ba: Tailachy, Av 

| en. RR Si 

u ‚Juni und August, Ss — - Lailaschy, 
u; Ele, elaber: Bine $ 



 nigropunctatus Chaud. Karasu, Juli, auf Alhagi. 8. 

35 2 decorus Fald, In. allen BE die braunen Flügeldgcken Hilden die 4 

 extinctus Er. Gouv. Baku, Mäi. 8. 

NR je PR Eschscheltz, 

+ riparius ‚»Pabr.: ‚Auf dam Kabbak im: Adki Mrd, Selen. ” 
dermestoides Herbst. ” 

var. 4-guitatus Lap. (tetragraphus PR ) Borsbom, Immi. u 
Suram, Mai; Alexanderhilf, Juni. L. SEA “ 

minutissimus Germ. Lailaschy, April; Muschaweri, Mai, des. RE 4 

Cardiophorus Eschschultz. ER f 

discicollis Herbst. Tarstschai, Juli. 8. 
a u 

rufipes Fourer. Borshom, Juni, S. — Gebirge von Manglis, Mai; 

‚ Plateau von Zalka, Juni. L. 

vestigialis Er. Baku, Mai. S. — Plateau von Zalka, 1. 

procerulus Kiesw. Helenendorf, Mai. 8. 

ruficruris Brull. (tibialis Er.) Azkhur, Juni, " Tr Juli. S. i 
melampus IH. Gouv. Baku, Mai; Borshem, Juni. RN 120 STAR 

ebeninus Germ. (?) Elisabetthal, Ma L. 2 A 

turgidus Er. Azkhur, Juni; Alagoes, Juli. 0000 > 

atramentarius Er. Karasu, Juli. S. | 

cinereus Herbst. @ouv. Baku, Mai; Borshom, Juni; senaudrapl, Juli. 

S. — Helenendorf, Mai; Mamudly, Juli. L. E 

Grundform; dann treten die schwarzen Längsbinden auf und verdrängen ED 

endlich das Braune ganz. Suram, Mai; Plateau von alka, Juni. L L% 
Fquiseti Herbst. Gouv. Blisabetpol und Baku, Mai: 8. Mar... 2 

sacratus Er. Helenendorf, Mai. S. a 
„n i \ y ö j } vs POT a 

Melanotus Eschscholtz. DB | 

brunnipes Germ. Baku, Mai. 8. a 
castanipes Payk.. Suram, Mai; Sarijal, August. L. Ä \ 
fuseiceps Gylıh. Gouv. Baku, Mai, 8. — Blisabetthäl, J all, 1. 

\ Limonius ‚Eschscholtz. Eee \ 
minutus L. Borshom, Juni. S. — Im Rionthale bei Mikwena, April I 

r Athous®) Bechscholta, | Er In ER 
niger L. Schaw-nabad, Jah. 8... Rn En a 4 

var. scrutator Herbst. ‚Mamudly, Juli, u Da BSR, RT. ei “ | 

” Von dieser nk BER ich doch mehrere zur Zeit nicht: leicht. De 
‚stimmbare Arten. Sowohl H,v. Kiesenwetter als auch L. v. Heydeı A 
sind der ı übereinstimmenden Ansicht, dass es nicht gerafbon.m ge diese mich A 

5% 

| Revision: Rn L. 



eri nenn now. sp. 
 „Artieulis tarsorum secundo et tertio sublamellulis, quarto mi- 

antennis ab articulo quarto indeserralis ; niger, nitidulus, pube 

grisea fortius. minus dense hirtus, oblongus, convezxus ; prothorace lati- 

tudine. Tongiore, anirorsum vixr angustato, lateribus leviter rotundealis, 

vergentibus, opice obtusis. Long. 9 — 10%.“ 
Nee „Zur. Gruppe des A. longicollis und "haemorrhoidalis gehörend, 

| durch. stärker gesägte Fühler mit leicht dreieckigem dritten Gliede aus- 

gezeichnet, und eine Vebergangsform zu A. niger bildend. Stirn fiach, 

in der. ‚Mitte weit. und wenig tief eingedrückt, der Vorderrand gerade 

Da abgestützt, aber nicht scharf aufgebogen, in der. Mitte etwas abgetlacht. 

‚Augen. rundlich,  gewölbt. Fühler länger als Kopf und Halsschild, 

mässig stark. aid ‚scharf Bosägt, schon das dritte Glied dreieckig wenn 

auch mit stumpfer Innenecke, die folgenden Glieder vom 4. an Breite 

\ a und au Länge allmälig zunehmend, das zehnte etwa dreimal so lang 

als" breit, das elfte langgestreckt, cylindrisch, am Ende zugespitzt. 

: Halsschild an ‚der breitesten Stelle etwas breiter als der Kopf, länger 

als br .- den on fach a die Sn Breite in a Mitte, 

ober, hatten weisslicher Behaarung. Beine RR init 

ven Tarsen, das 2. und 3.  Fussglied mit deutlicher Hautsohle, 

las 18 4, viel ‚schmäler, ‚aber. nur wenig kürzer als das vorhergehende. 

Rs a viel: 'seltenere. Weibchen weicht vom: Mäunchen erheblich ab, 

[ ist, viel plumper gebaut, stärker gewölbt, ‚das Halsschild kürzer, vor 

den "Mihterocken, au den mL bee ine die ae 

Stücke 

andere 

203 

Dasin versus. sinuatis, amgulis ‚posiicts carinatis, productis, extrorsum. 

E 



subfuseus Müll, Azkhur, Juni. $. — Suram, Mal. ie Pa REN” | 

cireumductus Men. Borshom, Juni; Tarstschai, Juli, u Ci, ” 

Tai. As wi | A 

cavus Germ. Lenkoran, Mai. 8, A Er: ® e 

Back ‚Klicornis Chaud. RAR, "Mal, ler 

Corymbites ea. yet ne 2" 7 

Lederi Heyden nov. sp. | BE. N 
„Niger, tomento flavo-sangwineo vestitus, fronie plans, an- B 

trorsum parum elevata; prothorace nigro, parum villoso, subconvero, 

| _ angusto, lateribus minus rotundato, non confertim, minus profunde 

er Punctato, antice medio perparum carinato. Seutellum impressum, 

 medio carinatum. Elytra dorso plana, lineis novem minus profunde 

punctatis, interstitiis 3 et 7 basi solum perparum Blend 

alüs antice plamis. Pedibus nigris gracilioribus unguioulis rufis. 

Metasterno medio canaliculato, Antennae minus fortiter deniatae, 

. artieulis 4— 10 magis triangularibus, Long. 10— 11 W,.* 44 

BER. 5 „Dom. H. Leder, in cujus honorem nominatus, reperit n monmullu | 

.....exemplaria. (2) in. Caucaso prope Elisabetpol; ‚altera 9 ‚eollectionis 

02. meae, in Tauro collocavit Dom. Haberhauer.“ | Bi Y 

| „Marem hujus speciei e»Hungaria misit Dom, Stentz, annis 4 

Ei multis elapsis. _Dijfert hg. Sr angustiore, villositate magis 
u... Alavo-griseo, elytris supra planiusculis, interstitüs 3,7. elevatioribus F. 

N“ quam in Q. Antennae ut in C. purpurei Poda JS), sed longiores* 
 „Haec species ex affinitate Corymbitis purpurei Poda (haema- 4 

todis F.) differt colore villositatis, elytris magis planis, interstitüs 

perparum elevatis, antennis pedibusque gracilioribus, thorace angustiore, 

minus convexo, unguiculis rufis. In Corymbiti sulphuripenni, Pr 

. formatione elytrorum similior, caput et thorasx nigrovillosi; in C. Esch- | 

scholtzüü var. immaculata interstitia non costiformia, corpus Roeie 

Bi villositas prothoracis nigra.“ | BE EHE, 

a 

\ purpureus Poda (haematodes Fabr.) Borshom, Ti e. 
> sulphuripennis Grm. var. Plateau von Zalka, Mai, Juni. I. 

„ugeerlanig Linn. Un Bra 01 3 Bons, Bako, Mai. ur 

Ei Juni. I. 4 

0 aeneus. Linn. Kasbek, Juni; ; Chefsurien, J uli. L. 
latus. Fabr. ent 

"war. saginatus Fald, Alexandarhilf, Mai, N N NA 

= var. gravidus Germ. ‚Sargalı Anbut nt 



Germ. a I en : 

| Gebirge von. Mangliss und Zalka, Mai. L 

A Se Agriotes Eschscholtz. | 

Tureicus ai.‘ Baku, Mai; Borshom, Juni und August, häufig, 8. —_ 

a Letschgum, April; Suram,. Mai; Alexanderhilf, Juni. L, 

& var, u Letschgum, April, 1. | ; 

tator Finn. Gouv, Elisabetpol, Baku und Lenkoran, Mai; Azkhur, 

n ii; Achalkalakti, Alexandrapol und Kriwan, Juli, S. — Blisabet- 

Bi, ‚Mai; Mamudly, October, L. | | 

Tineatus Linn. c.. var. strigosus Kiesw. Azkhur, Juni; Kiptschakh und 

N  Alexandrapol, Juli. S. — Mamndly, Februar; Katharinenfeld, 
Zalka und Mamudly, Mai, Juni. a 

cur s Linn. Gouv. Bakn, Mai, 8. 
‚dus IN. Elisabeipol, Mai. 8. — Lailaschy, Katharinenfeld, April. E, 

us Rossi. Borshom, Juni; ziemlich hilfe. 8. 
n di us Kiesw. ‚Gouv. Baku, Mai. 8. ET 

) a Katschora, August, S. — An der Assuret, August. L. 

al 1 ‚Gouy. Baku, Mai. 8. ni “ 

nisa nus "raid. Blisabetthal, Juli. .L. 

Me Synaptus Eschscholtz. en ee ‘ 

Fabr.  Borshom, Juni; Eriwan, Juli, & — Klisabetthal, 

‚Zalko, a Sarijal, August. L. a 

4 'Adrastus Eschscholtz. 

in a, Mai u. $ a | 

abr., @usilius Herbst.) Borshom, Juni. 8. een Mai. L, 

Isosoma Menetries. 

Serial, Juli; sehr selten. L. 

| Daseillidae 

D ascillus Latreille. 

n. @ cinereus Fabr.) Kasbek, Juni. L. 

ni Karabulach und Mamudly, Juni. L. 

! Helodes Latreille. 

Bei Blisabetthal geköschert, Mai. .L. 

0 p ab on 



 palüstris Thoms. Borshom und Azkhur, Juni; Kiptschs 
Zalka, Mai. I. ER. 2 a 

' Putoni Bris. var. Mamudly, Juli. L. 
PER Kin Mamudly, Noyamber, NUmnaR 

Eucinetus Germar,‘ IN ri 

haemorrhoidalis Germ, Hisabetthal, October ; ME Eu November bis 

März, gesiebt. L. 

Telephoridae, 

Dietyoptera Latreille. - 

sanguinea Linn, Borshom, Juli. 8. f 

k i 
” u; 

e AR n 
yama 

|  .... „Eros ’Newmann. 

Schneideri Kiesenwetter now. sp. "Taf, 2 V 7.8. 35... 
„Testaceus, viz pubescens, antennis abdem ee eis 

2 quadricostatis, interstitiis duplici serie reticulatis. (2 a 1“ 
| Mas: abdominis segmento Er merginat, femoribus I 

subtus subtilius ciliatis.“ 4 RER OR 3% 

„Langgestreckt, parallel.. Kopf Kiala.; Be glänzend. Scheitel 3 

‚gewölbt. Stirn zwischen. den Augen mit einer tiefen ‚Querfarche und 
unterhalb derselben jederseits beuleuförmig gewulstet, zwischen den | 

Fühlern tief der Länge nach gefurcht und eingedrückt. Fühler kräftig, 

kaum von halber Körperlänge, schwarz, die beiden ersten und die letz DE n 

. Glieder rothgelb, zweites Glied klein, halb so lang als das dritte, 

folgenden verkehrt kegelförmig, schwach gesägt. Halsschild eintrig 
 rothgelb, viereckig, mit scharfen Hinterecken und stumpfen, 'beiaah 

| rechtwinkeligen Vordereckon, eben so lan& als breit, nach: vorn we 11 

 verengt, der Rand ringsherum aufgebogen, Oberfläche mit 5 durch 

 habene Linien abgetheilten Feldern. Das mittelste ist in seiner vorderen 
Hälfte länglich viereckig und , verschmälert sich in der ‚Mitte. plötzlie ich | 

zu einem schmalen den -Hinterrand erreichenden. Streifen, die übrigen 

„Seitenfelder sind in der Mitte durch eine Querrippe in je zwei unregel 

mässig viereckige vertiefte Felder abgetheilt. Das Schildchen is ‚la ng 2 

und schmal viereckig, an- der Spitze ausgerandet. Flägeldecken sc mal, ıl, 

al. gleich. breit, fünfmal so ne als das Haleichtid, hang jede ‚mit 



hsegmönt dee ek in ler Mitte‘ mit einem’ rel n 

Ä hnitte, ‚die Schenkel auf der Unterseite nach der Wurzel. = .. 

eingedrückt, ‚mit dünnem, gelben Haarbssate. 0° = er 

Käfer ist: mit, names. verwandt, aber durch einfarbi ne 

ng, Rn nur nie Fühler zum Theile und der Hinterleib 2 längere Gestalt, sowie: dureh "anders Seulpter der 

icht zu unterscheiden. ‚Das. Halsschild ist ganz. über- & 

ii 5 

lass 
e Nanudly,. Tall, 4800°° u u 

. Borshom, ‚Juni, ‚nicht ‚häufig. De  Blisabetthal, April; 

e Hochgebirge, Juli. a | 

ea Motsch. vollkommen übereinstimmend ik den inv. Hayden’ 5 

ze. Typen. Gouv. ‚Bakı, Mai. Sg a 

ie a ‚Luciola Laportei- Ki a ee 

0. Mehadiensis Fald.). Borshom, Juni und J D
i gemein, S. 

mung: Mär. 

F' 0, ee Ausur. 5 — Talk and ri, Mai, ke 

dk A ER YA): ur 

} , Mai; Borshon. + uni, 1b ya | ne | N 
ind 8 ram. ee Mai, Juni. da. Me 2 u I: 

.d. ls. Rn. ionfhel, Kutais und. iin, | April; „Muschaweri, 

| Venmanbione hm Deckel.) Kay ge 
ten. ‚Borshom und. 'Azkhur, Juni. 8. Algeth, aka PS RN 

ar, u Sg ‘Mais ‚Borshom; ‚Juni; Tarstschai, 

5, August. 8, - En > Bolenendort, J ui. RE 



um ER R: Rue 

de. ia 
N 

Dh 
I „ 2 f 

BR e Hr 

. ‚stramineus Kiesw, Achalzich, August. 8. ER Er Mr AR, 
 fem»ralis Brull. Chram-Niederung, Mai. L. 1 nr 
7 Malthinus Latreille. BaRe ©. 70 0 HA 
 fasciatus Ol, var. Elisabetpol, September. L. “4 uller er 

IR . bigultulus Payk. Borshom, Juni. 8. — Gebirge von Mangliss, Mi, E 

pulicarius Redt. Lailaschy, April; Muschaweri und Scart Mai. L. 

. aeneus Linn. Aksu und Lenkoran, Mai; Mnganlo, Borshom PR BR 2 

.. .. macer Kiesenwetter nov. sp. ARE 

® schmal, roth oder rothgelb, die helle Färbung in den Ecken etwas ver BE - 

. punktit, De roth, bei beiden Geschlechtern 

le wann, Kasbek ae ‚Chefenrien, Im, Tal ii 
 vittieollis Men. (2) Muschaweri und Surau, Mai 

Kasbek, J uni; Sarijal, August. L. Dia 7 Mr 

nigrieollis Motsch, Thal des Chram, Mai; Lailachy, And. 1 x E® u 

Lk) 

= Malthodes Kiesenwetter. | > Be 

Malachius Fabr. 

khur, Juni; Kiptschakh, Juli. 8. — Elisabetthal, a eh 
rinenfeld und Suram, Mai. L. ki R 2 % u 

uw 

„Elongatus, parallelus, parum converus, obscure eiridle: opacus, , 

prolthoracis limbo laterali elytrorumque apice rufis, elytris ER ji - 

denudatis subelevatis scabris. Long. 4m. 
" Mas: clypeo sub antennis elevato, medio carınato, antennarum. +4 

artieulo primo intus dilatato, angulato, eiytrorum apice integro.“ x E 

„Durch lange parallele Gestalt mit -M. labiatus Brulle verwandt, Fi 

' ‚dunkelgrün, ziemlich matt. Kopf mit den stark vorgequollenen Augen. 5 

breiter als das Halsschild, mit ziemlich fachem Scheitel und eingedrückter. 

. Stirn, Kopfschild über die gelbe Oberlippe scharfkantig vorragend, in 

der Mitte gekielt. Fühler des Männchens bis zur Mitte der Flügeldecken 2a 

reichend, schlank, schwach gesägt, erstes Glied nach innen mit deutlich 4 

- vortretender Ecke erweitert, von da nach der Spitze bin nme Er. 

die folgenden Glieder einfach, nicht selten bräunlich oder selbst: gelblich. 

. Halsschild so lang als breit, am Vorderrande stark gerundet, mit völlig 

verrundeten Vorderecken, leicht gerundeten Seiten, sehr stumpfen Hinter- 

"ecken und gerade abgeschnittener Basis. ‘Es ist flach gewölbt, vor dei 

Basis, namentlich vor den Hinterecken quer eingedrückt, der eite: 

> 

PR 

breitert, in der Mitte verschmälert oder selbst ganz unterbrochen, Flügel- g 

decken lang gestreckt, Amal so lang als zusammen breit, parallel, mi Er 

‘ kurzer greiser, etwas abstehender Behaarung, welche einzelne flach er To 

'habene warzenähnliche Punkte frei lässt, im Uebrigen matt, nzelig 



die im. Ver- 

, ‚April; ehren, Mai; Borshom und Kan 'r,. Juni. 8, 

“ Rlisabetthal, April, Mai: Sarijal, August. Dh. 
ee  Baku und Lenkoran, Mai; Borshöm und Azkhar, 

De Dr | er 

! mis Am Obrkin bei Alexanderhilf, a yE Dr 

a inis Min. ho Juni; Achalkalaki, Juli; Katschora, August, 

en von Gomereti, Juni; ne Angst. D: | 

re Mare, prothora weis angulis an aticıs, elytrorumgue 

Da I ” me. 

ker Grundfarbe in en a zwischen. den Fühlera 

ne BR 

be ei ideal RER die Spitze hei heilen 

ern a MEER, roth gefleckt. Seitenstücke der Mittel- 

En han Fortsatz. verlängerte ZW ae Fühlerglied, beide” 

schte durch = ‚ziemlich tief und weit, eingedrückte Stirn.“ PER 

tretend. Fühler Schwarz, Re und ‚zweites Glied N 3% 

eites her in einen Be a Fortsatz, 3 

en so . als das ad BRDEN, die Re, $ 



f Km Kiesenwetter now. SP. 
„ Viridis vel coerulens, opacus, J 

aka antennis, articulo primo ii PR, a 

ni En secundo brevi, tertio primo subaequali, triangulari, ER: sensim “ 

 paulo iongioribus et ‚angustioribus, elytris apice ka 

 culatis. 

Der ganze Käfer dunkelgrün oder blau, a rainelig. punktirf, ae: 

mit sehr kurzer, aber ziemlich starker, weisslicher Behaarung bekleidet, 

die dem Halsschilde und den Flügeldecken einen bleigrauen Schein gibt. 

Halsschild breiter als lang, viereckig, mit stumpfen, etwas verrundeten = 

" Biken, schwach und ziemlich gleichmässig gewölbt; Flügeldecken von 

' der Breite des Halsschildes, zweimal so lang als zusammen breit, parallel, 

Bach gewölbt, grün, die Spitze roth, beim Männchen eingedrückt, mit 

einem kurzen, an der Spitze breit abgestutzten schwarzen ae 

Kopf mit flach gewölbten Scheitel, sehr flach, mit eingedrückter Stirn, der; 

- dunkelgrün, mit gelber Oberlippe, Kopfschild eben, Fühler. schwarz, eg 

mässig lang, beim Männchen das erste Glied leicht verdiekt, das zweite 

‘kurz, das dritte erweitert, dreieckig, von der Länge des ersten, die 2 ; 

folgenden allmälig an Länge zu- und an Breite abnehmend. ee 

Eine kleine Art, leicht kenntlich unter den Arten mit, eingedräckter | 

. Flügeldeckenspitze, sowie_durch die Spitze der letzteren, welche. nur Ki 

 mässig eingedrückt und mit einem ziemlich breiten, kurzen Anhange a 

versehen ist. Die Art ist mit affinis zu vergleichen, unterscheidet sich 

aber leicht durch andere Bildung der Fühler und der rgetckngpin ’ E 

‘des Männchens.“ u | Car 

Helenenäorf, Mai. S. | | 

as we: Kiesenwetter nov. ap... 0 
Viridis, ore flavo, elytris apice rufis, prothoracis angulis alle, | 

VER Ge - nünenie, antennarum articulo secundo primo. ealeT +4 

aoquali, RR, Br. Do u 
>“ Mas: aniennarum articulo secundo longiore, basi. EN, 

‚intus apicem versus dilatato, tertio secundo. breviore, apice Rama, 4 

qarto. et quinto smbaequalibus, elon ‚gato triangularibus, sequentibus 

 longioribus, angulo apicah acuminatim ech age: a sim- ; 

 plicidus. I, RE ER ur 2 :: 

 Fem: latet. et he 

Grün mit schrachem Glan; ihr aut der ce | 



ei 

0, 

103 Färbung, ‚zwischen den Fühlern in einer stumpfen Spitze vortretend und 

Sc ‚jederseits nach oben bis zum Augenrande ausgebreitet. Stirn flach, 

KR zwischen den Augen eingedrückt, Kopfschild beulenartig aufgetrieben, 

rscheinend. An den Fühlern des Männchens ist das erste Glied mässig - 

“ a. verkehrt keulenförmig, wenig erweitert, das zweite kaum kürzer Re: 

h "drittes Glied etwa von der Länge des zweiten, an der Spitze in einen 
A Ende zurückgebogenen Haken ausgezogen, die folgenden beiden Glieder 

“ und: an ‚Breite alimälig zunehmend. Halsschill viereckig, mit verrundeten 

A Ecken, ‚breiter als lang ‚ Hinterecken tief eingedrückt, Vorderecken schwach 

Be zusammen ‚breit, am Ende einfach abgerundet und roth vafleckt. 

| Die Fühlerbildune des Männchens, namentlich die Länge des zweiten 

 Kiptschakh” und Alasoes, 
Iuli, m 

w deiitis Kiexenwerter nov. Sp. 

ra, za subtili grisea subsericeus. 5 Ben 

ya? Mas: ‚antenmis artieulo Primo modice elongato, ‚leviter incrassato, 

. seeumido. brevi transverso, tertio primo subaequali tr iangulari, angulo 

angulo. amtico leviter producto, reliquis obconicis, leviter serratis; 

eat en auchis. 

‚Glied ‚klein, ‚kurz, ziemlich breit, drittes so lang als ‚das erste, 

hr fast dreimal so lang als ‚das ARE 

runzelig anhirl Kopfschild, ‚Oberli ippe und Mund hellzelb, die ‚grüna 

stark über die Oberlippe vorragend, der Kopf daher von der Seite gehörnt Y 

u als das erste, nach vorn allmälig verdickt und hier, rundlich erweitert, 

- länglich dreieckig, ziemlich gleich lang, die Rndglieder an Länge ab- 

i "rathlich gesäumt Pusedecken runzelig punktirt, 24 mal so lang als 

EN Pühlenglides unterscheidet diese Art leicht von allen men Malachiern. Ei 

„Viridi-aeneus, subopacus, elytri is apüce testaceis ruguloso-punc- 

interno obtuso, guarto tertio breviore, intus dilatato, rotundato, lati- 

 kudine 02 longiore. reliquis quarto longvoribus, angustioribus, gwento 

elytris. apice leviter productis intrusis, appendicula longiore apice - 

ii Fiigelducken: reichend, erstes Öhied: mässig lang, von der Basis 

bis Kg Spitze hin allmälig verdickt, nach innen rundlich erweitert, 

unit verr undeten Vorder- S 

er 

RE 



 gowölht, grün, matt, fein runzelig punktirt, greis vehnneh 
 mernd, die Spitze breit gelb, beim Männchen etwas ausgezogen, ein- 

‚ gekniffen, mit einem langen dünnen, dornförmigen, an der Basis augen 

“in eine haarfeine Spitze ausgezogenen schwarzen Anhängsel.  Unterse 
mit den Beinen schwarzgrün. a 
2 Unter den Arten mit gekniffener Flügeldeckenspitze durch bisdnäern 

kleine Gestalt ausgezeichnet, und durch die Fühlerbildung des Männchens 

‚unter allen übrigen Malachien dieser Abtheilung leicht zu erkennen.“ 
Etschmiadsin, Juli. 8. wer 

Yoldernanme (Faldermann, Faun. Transcauc.) DB 

| „Viridis, ore antennarumque basi flavis, prothoraeis . angulis 

Aalicip elytrorumque limbo apicali latissimo lateribus” basin versus “ 
. adscendente rufis. | d Long. Ki 2 a 

TUST Mas: antennarum articulo secundo mazximo, intus rotundato Be 

 .lobato, tertio parvo obconico, reliquis serratis, guinto up, ‚apa 

 interno subdentato, elytris apice simplicibus. 

Grün, mit schwachem Seidenglanze auf Halsschild it Fingel- 

decken, mit sehr schwacher, kaum wahrnehmbarer ‚auliegender, greiser 

‚und längerer, abstehender, schwarzer Behaarung. Kopf ziemlich gross, 
N ‚glänzend, gerunzelt, die Stirn flach, zwischen den Fühlern. grübehenartig 

vertieft, bis zur Fühlerinsertion gelb, das Gelb jederseits neben den 

kr ‚Augen nach oben zu ausgebreitet, Kopfschild stark beulenartig auf- 

getrieben, so dass der Kopf von der Seite her gesehen unterhalb der 

Fühler gehörnt erscheint. Fühler nicht ganz bis zur Mitte der Flügel- 

decken reichend, kräftig, schwarz, vom dritten Gliede ab’ mässig tief 

md scharf gesägt, die einzelnen Glieder nach der Spitze "hin an u 

 ab- und an Länge allmälig zunehmend, die letzten beiden lang erlindrisch, 
das erste Glied verkehrt kegelförmig, zweites kürzer als das erste, = 

Be innen in einen ‘grossen unregelmässig gerundeten. Lappen erweitert, der“ 4 

©. ‚als Innenrande einen FRE Winkel Billebr ‚die uk ersten Glieder u 

e 2 
a MR 

. 2 ind gerundet, Seiten BR org Ru Hinkirecken‘ ah 

A ‚ verründet, Vorderecken rot, Hinterecken eingedrtckt ı mit  aufgebogene 

zusaramen von der Br reite des Hals es, 
Be 

a a Bande B ” HE = ; 
Key er Sr ET R 

N 



Kö hlutroth, rothe ee an "den Saiten nach 

A edoch. nicht bis ı zur Schulter selbst, indem sie a allmälig | 

es die Beshieibune sagt: aa anti oa e pr odeucto® “ e 

dor le der Rn Een Abbildung zu der EP 

be ich ih hat. “> 

2 35 ‚Faldermann N mir nur in unkolgrin wi, st ficken Er . 

Se PEN a fe AN Sr ann 

- 10 Exemplare ‘in Aksu, Mai und Borshom, Jum..nS.an . ie ar 
ld. Einzelne An bei Btschmiadsin und Kiriwan, J li, Ss. nr 

a: N S Yu } 2% Et 

“ !achomachli, Bakı und Yaukoran, Mai, i;. Mugaulo Sand De, 

N. Borshom, Juli. S. —— Chramthal bei Arachli, Mai. U 

s 

ee als neue Arten muss Bahr ‚den Besitzern reichlichoren ie | 

überlassen werden. Dasselbe gilt von je einer Art der Gat- an 
Baus w und SRRERE. BE le a Kiosenwotter. gs re 



x .' 

 Bamifer Ah. Bei Alexanderhilf Zalka und runter wild 
sack, Juni. L. op 

Be getan; hleh SEM Antidipnis Wollaston, re, 
rs Aavoeinctus Baudi. Eriwan, Juli. $. er 
a are Troglops Erichson. en | 
DR oe Linn. Borshom, Juni; Bogos-Kjaesan, Juli. Br E ah 

Bi ” Henicopus Stephens, a Re N | 
Be hirdus, Linn. (pilosus Scop.) Tiflis, April; Borshom, Juni$, E Eu } #2 
"0°. tharinenfeld, Mai. L. Mech en A 

; Dasytes Paykull. | 2 
niger Linn. Tiflis, April; Borshom, Juni bis August; Kiptschakt, 

0.2,» Juli. 8, — Elisabetihal, Mai, L. | 4 4 
Er griseus Küst. ? Borshom, Juni, 8, er ir a 

ns % \ | ‘ Mesodasytes Muls. 4 x 7 M. 

..  flavipes (Ol) Muis. Borsbom, Juli. 8, OL a 
"  plumbeus Müll. Leukoran, Mai. & — Elisabetthal, Katharinenld, 
{ Suram, April bis Juli; Blisabetpol und Sarijal, August, L. _ 
"  @erosus Kiesw. Borshom, Juni. 8. — Assuret und Muschaweri, Mai. L 

.. aeneiventris Küst, Baku, Mai, $.  - at 2 NER si 
Y a a = Ra) Pseudodasytes Muls. a a 

9 subaeneus Schönh. Muganlo und Borshom, Juni; Kiptschakh,, Sat Ss wi 
Ben 

U BEN r- 4) Re Dolichosoma Steph. iS. 2 
Se simile Brull. Helenendorf und Aksu, Mai; Muganlo, Jan, 2 Algalhy. " | 

! “u ? n Mai. L. i Er Lay u ie 

u, / Haplocnemus Stephens. 2 
 integer Baudi, 'Tschattag und Tamplut, Mai. L. Br Kat 77 
‚Serbieus Kiesw. Im Rionthale, Kutais und Mikwena, Avril. a ER An 

er BE Kat 
AR" Br‘ ER Julistus Kiesonwetter. | "3 

“  floralis Oliv. Borshom und-Helenowka, Juli. Br, A re 
_funera Kiesw. Elisabetthal, Mai.. Ir an REN? 

IR Dasytisc us Kiosenwekter. BEER BEE 
SE plumbeus an ee now. m er Bi R: tue 

ea RR hasi tarsisque IRRE Bes, röökahe nu 8 
N ir quadrato, basin versus viz angustato, Tateribus leviter rotun | 
RR  thoraeis pube disco convergente. a DR ri 



215. 

a In U A ran a N VE VE RN RN RER 

u a va em uni 

FE en TE Er 2 5 nz ee m DE 2 203 

NT _T.\. 
14 x 
F j A Er R 7 

. P- . ET, ä 

Mh h a en un: Kg | \ Age | EN; 

“ f v4 € 7 7 y i h : ix in ce N 
A ‘ n ker1 ” ’ 2 4 , nr ‚Ss gi 

| i ' u 1 In 
e ‚ y 7 4 or ’ h } . = . 

j a ' 2 ia y 

a; \ f 1 | N Ye Wlan : \$ 

{ “ er N 

ia, M I b h) r y FRA”, “ ' ; 

” u m i 

N , DD. 2 u h | "N \ N‘ Part u 180 

' \ ! 4 5 P % - 

| { x d oO \ ir | j 

v . ” f 

Er N a ß \ . 

TE: erhält, dureh FR Beine, mach hinten nicht verbreiteries 

iR Halsschild,. <iwas sröbere Punktirung gut zu unterscheiden. Die Be- 

. haarung auf den Flügeldecken ist viei weniger dieht und etwas gröber, 

Auch gleichmässiger, indem hier unter der übrigen Behaarunz die kleinen 

"glänzenden, rückwärts gerichteten Borstenhärchen fehlen, welche bei 
D. induius vorhanden sind. Die Anorinang der Schuppenhärchen auf 
dem ge ist ebenfalis abweichend, indem die ee hier ver 

Kiesenetter Nov. SP. 

| lbaus, nigro-aeneus, nitidulus, parcius subtiliter sguamu- 

| "oe pen, aniennis basi pedibusque testaceis, prothorace subqua- 

| SG a drato, Pens inch: ir ns I yostieis oblusis, EIER 

modißcirt wird, sowie durch etwas ansehnliehere Grösse aus- 

(5 net. Das Halsschild ist an den Seiten viel weniger gerundei, 

S ck weniger verrundeten, deutlichen, wenn auch stumpfen Hinterecken.“ 
BE Ammenien, Juli. S. 

170. Kieser.  Borshom, Juni; Eriwan, Juli. S. 

Danacasa Laporte. 

ie. Kutais, April; Suram, Mai; Kacheiien und Tionet, 
re 

ı Küst. Helenendorf. Mai; Borshom, Juni. 8. 

ı Küst. Kodi und Arachli, Mai.- L. 

irginata Küst. Tiflis, April; Borshom, Juni bis August; Azkhur, 

m 8. — Kutais, Mikwena, Lailaschy, April; Ausläufer des 
" Mangliss-Gebi Mai, Juni. 'L. 

! en now. 8p. 



/ rer, Fade rotundato. Elytris RS duplo Ben 
 latioribus, apice Tate volundalis, humeris prominulis. Br 

© Maxima hujus generis. Donas. monlivagae Muls, .. de Monte 

 Oenisio affınis sed opaca, minus lucida, scutello. le: he, 

N atpie obscurioribus, thorace latiore, lateribus fere non calloso, distincta, 
A. Dom, H. Leder: in Caucaso prope EN ei Mik- “ ” 

wena 2 esemplar. capta, ER 

THAN Ri Diese Art steht in der Körpergrösse nur der D. ER Mile, 

Sa nahe, der sie auch sonst sehr verwandt ist; doch unterscheidet siehin- 
A länglich der mindere Glanz der Oberseite, die schwarze Farbe der PR a. | 

e En die ı nur stellenweise , von. Erzfarbe zeigen In Kaplan 24 

he 

ge W Die Pubescenz des Halsschildes ist im Allgemeinen gleichmäseig- pr 

et ‚nach vorn gerichtet, ohne Spur einer systematischen Anordnung.“ Be 

' Mikwena am Rion, April; Katlariuenfeld, Mai. Ba 

. Hnlschid und die dunkleren Fühler und Palpen.. E & k Auar 3 7 

 flava Kiesw. Elisabetthal, Juli. L. er Er 

| Byturus Latreille, ur ae Sa 

 Rosae Scop. (fwmalus Fabr.) Borshow, Juni. .. -—  Kutais April 12 

ER Suram, Mai. I, re dir 2  P 

| Cleridae, Ne ; Fu 
Till us Olivier. DR RR, RE 

NEE Ne | RR Fabs; S. .. ja Dei 

Ka | Opilio Latreille. SR 

® i, domesticus Strm. Suram, Mai, L. | De ten 

j MR ii A 6 

" Clerus Geoffroy.. | a ie, 

formicarius Linn. Borehoin, Juli und August. A a ER 
r ; . hör r Ui 

u ür R ei we 

Ye Ta 780 ste nus Spinola, 2. } 

ie ae  Trichodes Herbak. h Br j 

w ‚apiarius Linn. Wi Baku, Mai; sn uni, Be — Be 
2 FOR "August. a ER 

orabraniformis Fahr. Eriwan, ER 6 Rn, ee ah el } 

| . favarius HR: Kiptschakh und. Eriwan, ae ul. u & 
ee Linn. si ee Mai, N Ws DR Nde “ ER 

De 



he 

n gustatus aid. Katharinonfeld, Tocatig, Suram, Mai; Manndly, 

Ne eer obi 19 Dakreilie. 

un. Tiflis, April; Gorelowka und Azkkur, Juli, 8. 

Be. Opetiopalpus Spinola, 

ris Panz. Mamudiy, Juli,  D | 

| Ptinidae. | ee, 
Hodobia Sturm. + a 

-Borshoni, August. 8. — Alerahäsctie, Fun. D« a 
 Lailaschy, April; Suram, Mal, u. 

Ptinus Linne. ; N 

Tiflis, April; Helenendorf, Mai. 8. Elisabetthal, _ 

= Mai; Katbarinenfeld, Tschatta ag, Juni. | <B. Be 

u m.  Suram, Mai. L i | 

ag Georgien, Juli. 8. | is 

Bo old. Alexanderhilt, a Tioneti, Sun. L. 

a 

Techaitag, Wyin a Juli. I. va ur et ne 

l. Kor-oglu, Mai, Inu: 
r 

aemlat, April; Borshom, Juni. 8. x 

a Eurostus Mal. 2.2.0. I 

‚bachi Reitter na 3: Zar I 78. 36.8 
s, valde CONVERUS, mitidus, niger, antennis pedibusque | 

race globoso, basi fortiter constrieto, ‚granuloso, medio. 

u ‚lalo; ‚seutello. albopubescente ; elytris oblongiusculis, seri-. 

j Daieslah, 4 parce a remote ‚minubissime albomacu- ; 

| h EN ge TR RE er ET ER 
Di Dem . quisguiliarum Bandi, ähnlich, aber durch gestrecktere 

die Färbung” der Fühler und Beine und durch den Mangel as Br 

Län ‚sturche auf dem Halsschilde ‚abweichend; von submetallicus | 

BR ‚das stark nd Biete re Halsschild ar 



f cher Kopf und Halsschild fast miakt, ww ER, N ch m 
stark und dicht granulirt, ohne Mittelfurche, vor der Basis kräftig ein- er 3 

 geschnürt, läuger als breit. Schildchen dicht weiss behuart, Plögol- i 
. decken länglich oval, stark gewölbt, in Reihen tief gekorbt. puuktirt, 
die Punkte fast quadratisch, gegen die Spitze erloschener mit Anselnen 

ii längeren aufstehenden Härchen und mehreren zerstreuten sehr. kleinen | 
er ‘weiss behaarten Makeln; eine grössere befindet sich nahe den Seiten R: 
2 ‚unter der Mitte. Die Seitenstücke der Hinter-. und Mittelbrust sind u 
 dieht weiss behaart, | ed 
„Dem liebenswürdigen Gastfreunde H, Leder’s dem Herrn Baron 2 

Alexander v. Kutzschenbach auf Mamudly gewidmet.“ An ee 

Im December bei Mamudly gesiebt, L. N 

Ma: Gibbium Scopoli. | 

© Boieldieui Levrat. Tiflis, August. ‚L.. — Borshom, Juni. 8 

Anobiidae. 

- Hadrobregmus Thomson, 

 nitidus Herbst. Suram, Mai. 'L, 

 rufipes Fabr. var. wit undeutlichem Halsschildhöckerehen. Borshom, 

Juli. 8. 
N Nicobium. Leconte. » u... m‘ 

N  Reyi Bris. Gouv. Baku, Mai. S. — Helenendorf, Juli, ik yon er 

. , Sehneideri Reitter nov. sp. Taf. IV, . 3. u 
\ „Oblongum, vix nitidum, dense longius cinereo-pilosum, ferru- 

 gineo-fuscum, antennis undecimarticulatis, artieulis 58° subtrans- 

 wersis, capite thoraceque crebre subtilissime aspere punetalis, hoc 
leviter transverso, postice medio obtuse gibboso, angulis. anticis rechis, B 

. posticis valde obtusis, elytris profunde Agrgr - striatis, a 

aeqwaliter elevatulis. "i, - Long: AA 

an Länglich, ziemlich gleich breit, mässig gowaht, nicht ‚glänzend, ; 

15 ‚oben überall sehr dicht, ziemlich lang und gleichmässig gelbgrau behaart, DB 

ei rostbraun, Fühler, Beine und der Bauch etwas heller. Kopf. und Hals r 
'schild äusserst gedrängt ad fein erhaben runzelig punktirt. Das letztere ji 

etwas breiter als lang, oben etwas unter der Mitte mit einem undeut- | 
Ren N Höckor ‚vorsehen, der Vorderraud as die Seiten 



ih et. Unterseite list fein punktirt und feiner kürzer behaart. 

Mit N. hirtum verwandt, das Halsschild ist aber weniger breit, 

e den Piügeldecken durchaus gleichmässig, mehr grau als gelb. 

Behaarung | abweichend, | 

| ‚Ich erlaube mir, diese kenntliche Art. ihrem Entdecker Herrn 

Dr. Schneider zu widmen.“ | 
Y a Mai. S. 

I nenn Sitodrepa Thomson. | 

Ka Yanicem. Linn. Baku, Mai; Borshom, Juni. 8. — Karta-Mta, Mai. I 

I a Xestobium Motschulsky. 

Ei subincanum Reitter nov. sp. 

 alutacea, ‚pube maris flavo-ci inerea, feminae incana, diversum, Supra 

h N ee: en) 2... Zong. I 35, 2 7 "m. 
n at x. villosum. so u ae, dass man Dee a 

Von derselben Grösse, Körperform ad. di selhon: ferne, 

twas, na, indem nn stets Re ae An Run- 

nn Sraringh, erhähen geschuppt, ‚jedes en trägt am 

Ende einen kleinen ziemlich tiefen Punkt, der einem Haare zum 

per der en einsinsehailich en 

viel Teiner punktirt, die Mittellinie undentlich und die Behaarung auf 

- Von N. disruptum Baudi und Reyi Bris. schon durch die lange 

„ses, 'rufo- villoso Degeer semillimum, sed soulptura obsolete. 

minus distincte tessellatum, Spanello vis dense albido-pubescente haud 

Bei ‚subincanum sind die a ee Rache ER 



. Bit AR aber At Sahilächen Ach weise filzig L nd a DB: inktirung 
viel deutlicher, unter der Loupe sehr. gut sichtbar, yährend sie bei sub- 

f incanum orst unter dem Mikroskope wahrgenommen werden kann, Bei 
 deelive 'sind die Zwischenräume der Punkte kaum wahrnehmbar ren: 

und mehr als doppelt so gross als die Punkte selbst; L 

ist die runzelige Sculptur viel dichter, überall wahrnehmbar und. 

Zwischenräume der Punkte wenig grösser als diese selbst.“ _ 

| Mikwena am Rion, April, ein Pärchen in copula. ae, 

. plumbeum Zi. Kutais, April. L. ! | 

An. | Ernobius Thomson, 

.-Pini Sturm. Lailaschy, April. L. 

| Ptilinus Geofiroy. 

En Men. Tschemachli, Mai. 8. 

Lasioderma Stephens. 
% 

obscurum Solsky y. Borshom, Juni, 1 Exempl. 8. — Elisabetthal, ai 4 | 

Bubalus Fairm. Gouv.. Baku, Mai. S. 

. Dorcatoma Herbst. Br 
Navicor nis Fabr. en oberen Chram, bei Aesanderhilf, Mai 

Coenocara Thomson. Br 

OADTORIUR Muls. Am Muschaweri gesiebt, December. L. 

Aspidiphorus Latreille, Bl 

orbieulatus Gylih. Schuwana und Karta-Mta, ee! Eu | In 
un YA 

| Apate Fabr. erfe 

Francisca Fabr. Sarijal, Juli. L. BER a; r 

Sinoxylon Duftschmidt. = 

 muricabum Fabr. - Tiflis, April. $S. — Elisabetthal, Mai. ee 

ie 2 

|  Xylopertha Guerin. 

 sinuata Fabr. Suram, Mai. L. 

Ba Bostrichus Re 
capueinus Linn. . aA 

| var. luetwosus Oliv; Baku und Krasnowodsk, Be Ionkoraner 

Mai. Ss. — Blisabetthal und Suram, Mai, L. 

| Su Lyetus ‚Fahr. EN re 
"suturalis Falder Mm, (Deyrollei. Tourn.) Holenendorf und Bak ar 

 Borshom, an einer Lattenlaube in Raddo 's Garten mit. 
| cuabus. und anderen Cerambyeiden: gemein, I uni 

' Bei Aura.) IB, der, DRTBIRSERBE., schwärmend, ge‘ F 

2, . u & 

. 

. 



” "Cie Laireile. “ 

shom, Juli. 8 I Ar i 
Am Min. el Meil ” Loukoran, Mal, 

Bo, 

Bischmindstn, Ink, “ ““ Tachattag, ‚Mai. 1. 
e  Borshom, Jul 

 Rschattag, Mai. n 

 Wechattag, Mai. N 
ihidus H nkale) März. L. 

ass an "Borshom, Juli, in Baumschwänmen nicht 

' Tschattag, Mai. L. 

 Suram, Mai. L. 

selten. 

Rbopalodontus s Mollid, 

al 

B revinst Tus, suhperalletus, Kauee somveaus, piceus aut ee 

addiert ähntich, 

A noch. ‚kürzer, 

’ nd 
EN 

es punktirt mai "behaart, aber 

Brian a ah: ent. France 187 7 u, » ovmm 

ist nach ‚vorn stärker gewölbt, 

anraliech, viel feiner und dichter punktirt, Ich besitze 

in "Dr. Kraatz's, ein ge ei ‚Sos ee 

er y 2 
a a MR I 

häufig in 

ummeis aud 

gedrungener, dunkelbraun, mit helleren 

die Auszeichnung des Männchens ist, eine anfällig 

eenens beim g auf Kopf und Halsschild, 

| der Käfer etwas ge- 

wahrscheinlich vom Südabhange ‚der Pyrenäen, 

elus nur in one. a Op ontigt, « = Teta, Mai. Tr 



a re a Mei #. 
Vai Gylm. Muganlo, Juni, 3. — Tschattag 2, pe ) 
cornutum Gyllh, Suchum-Kale,. ‚März. L. » 

De R “> -Oetotemnus Mellie. - Ey 

1 N Re Gylih. Tschattag, Mais: Wr verY 
glabriculus Gyllh. Lenkoran, Mai. $. — Elisabetha und Me 

"= Mai. 5, 7; 

ri . 

“ 

4 2, 

er, 

ri 

“ 

z 
“a 

S. Da #) 

1 

+} 

| ! Tenebrionidae, 
Bd Ge Zophosis Latr, 

BR ale 

rugosa Fald. Krasnowodsk, Mai. 8. . {si De 

 orientalis Deyr.? Krasnowodsk, Mai; Sardarabad, Juli, u lee‘ mit 
dieser Dentung der beiden vorstehenden anlage der von A aus 

gesprochenen Ansicht. 8. rt 

Arthrodeis Sol. 

ARIERTEE Fald. Sardarabad, Juli. 8, 

 orientalis Kraatz. Krasnowodsk, Mai, S$. 

ü Adesmia Fisch. 

Panderi Fisch. Krasnowodsk, Mai. 8. 

_ foveola Men. Krasnowodsk, Mai. 8. 
_ tenebrosa Sol. Krasnowodsk, Mai. 8. 

Colposcelis Tee 

ongieollis‘ Zoubk. Krasnowodsk, Mai. S. 

 Gnathosia Fisch. 4 

sine Besser. Alexandrapol und Mastara, Juli. Ss — | Katharinen ol, 

Mau 3 a = ne 
‚vicina Brull., "Thal der Algeth und des Chram, Mai; Elianbotpol, gu‘ 

Rn depressicornis. Fald. Borshom und*Azkhur, Juni; Achalkalaki a 2 

Ne ‚Calyptopsis Sol. | er, ‘ 

ei N Brull, Tiflis, April; Mastara, Sardarabad und Filar, 3 li. 8 
i ‚pulchella. Fald. ’Krasnowodsk, Mar: Bier Ye 

en Faust. Krasnowodsk, Mai. Rutspricht: der von Faust 

' Krasnowodsk beschriebenen Art an ‚Grösse und durch ne Büc ke 

der Löu uge nach er ‚Flügeldscken.. 8% ar 08 | 

RR % en N re Mierodera. Eschsch, | 

R oonvea Tausch, ‚cum var. Bakn und Krasuowodsk, 



a roniyria En a N a GE Br 
ji ‚our. in Mai; Borshom, Juni. > Er ne 

Tausch. Tiflis, Mai; Baku, Mai; ‚Sardarabad, Juli. 8 — RE 

_ Blisabetthal, Mai; ‚Blisabotpol, Juli... D. | 

r Psam mocryptus Kraatz, | 2 

. Baku und Krasnowodsk, Mai. 8. == 

EN Acis Herbst. : ee: 
y ana Li. Bardarabad, Juli. 2 a Be 

a Cyphogenia Solier, en I nn: Bi: 

| Ai "Bakı,- Mai, unter Steinen am Vorgebirge Bail. 8. ne > 

aurita Pallas. In dunkeln Weinkellern zu Katharinenfeld und Holonen- ae 
dort, el Mai, Juli, August, L. We N Fe 

a. -  Dile nee ee 
. ai 2 Tlis Gene 1 je) Georgien, Mai. Se: Sr ee 

‚Blaps Fabr. N Bu: 
I Kollarn zu Elisabetthal, Katharinenfeld und Hele- => Er 

vn ganzen Sommer über. L. NER RE US = = 

nn. Alexandrapol, Juli. & S> 
ir. Baku, Mai; Alexandrapol, Juli, hädigs 3.2 An den I 
donsten Orten im er Kills und Elisabetpol nicht selten. De 

en. I gypieten, Sol). Saljan, Mai. 8. Br 

en. Auf den Alpen in der Nähe des tuschinischen Aul' 8 

- bis ‚000° 'hoch, nicht häufig, Tuli. L. 

MR Re a Pimelia Fabr. er at 

non cephalotes Pall. Krasnowodsk, Mai. Nach Faust's 
ne r ar en Fundorte. gesammelten "Exemplare der- 

A Bu: 
April (von H. har me  ertrilany Da 

einem längeren Aufenthalte in Krasnowodsk diese Art Be 

B: erbeutet, hat, dagegen sie von Tscheleken besitzt, dürften “ 
hl uch die Bra ollen Stücke von Tscholeken stammen, wo Herr 

Fe 
N Fa 

ei sammelte. rg 1 a Mr dr 



 davaria Men. Baku, Mai; Mastara. und Sarderabad, Ju T 

| une Men. Krasnowodsk, Mai. 8. 

PR Ocnera Fischer. N ER 
ro Men. Baku, Mai; Mastara und Sardarabad, Jali, u 4 TE 

' Mönetriesi Kraatz. Krasnowodsk, April (durch H. Thieme erbalten), Er 
‚mbrscate Fisch, Krasnowodsk, April, 1 Exempl. 8. 

Sternodes Fischer. | ee a a 
r 

‚easpius Pallas. Insel Tscheleken, April (von Herrn Thieme erhalten) $ 

re: | Lasiostola Sole. ET N wi 
| .. minuta Kraatz. Krasnowodsk, Mai. 8, Wh ) 

2 | Trigonoseelis Solier, | DAL EDER 

 . striata Men. Krasnowodsk, Mai. 8. | ER | RE. 
grandis Kraatz. Krasuowodsk, Mai. $, (Thieme im, | ® as SR -d 

murieata Pallas. Krasnowodsk, Mai, 2 todte Exempl. “ ae a 

Cryptieus Latr. BR a ih 

|  quisquilius Linn. Gouv. Baku, Mai; Borshom un: Azkhur, Tai; & 

EN Alexandrapol and Tarstschai, Juli; Katschera, An E— eh 

SE Juni; Mamudly, Juli. L. EEER “ 

A. Platyscelis Lakr.. SP 3 
gages Fisch. Chefsurien, Juli. L. SR N 

| rs Dendarus Latr, 5 ER fr re 
extensus Fald. Sardarabad, Juli. 8. — Blisabetthal, April, Juli; Bli- 2 

0.0 sabetpol, Helenendorf, August. L. ee 

......eräbratus Waitl. Mastara,. Juli. 8. 2 Eee 
|  "punctatus Berv. cum var, Borshom und Kafschora, August. au - 4 

.  Elisabetthal, a Sarijal, August, L. ar 

a Pandarinus Mul... rn 
. caelatus Brull. Borshom, Juni. & 700. ä 3; BE R Te 

8 Heterophyllus Cnstolnan. RER 

‚pieipes Fald. Nas ar uns MABtREN Juli. S - Ber Ani 
SEE 

rs 

| ‘Pozinnn Tair. I % - 
" eurvipes Mus. lan und Helenowkä, « Iuli, a 
en Muls. Azkhaur, Juni; Achalkalaki, ne uli; Katschora, 

Bu . Elisabetthal, April und October; 5 Michailowo, M 

Vi Mus. Georgien, Mai Be N Be FEN 
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Seleron Hope. 

orientale FE, * Armenien, Jull...8, 

Opatrum Fahr. 

verrucosum Germ. Alexandrapol, Juli. 8, 

sabulosum Linn. Tiflis, April; Baku, Mai; Borshom und Aakhur, Juni; 

Alexandrapol, Mastara und Tarstschai, Juli; Katschora, August. $. — 

‚Allenthalben häufig. L. 

Gonocephalum Muls. 

rusticum Oliv. Baku, Mai; Borshom, Juni; Alexandrapol, Juli. Ss. — 

nigrum Küst. Tiflis, April; Gouv. Baku, Mai; Borshom und Azkbur, 

‚Juni; Achalkalaki, Alexandrapol, Mastara, Sardarabad und Tarstschat, 

‚Juli. S. — Algetthal, April und Mai.  L. 

"Viennense Duft. var. Baku, Mai... 8. 

ken A Lobothorax Gemminger, 

rufescens Muls, Achalkalaki, Alexandrapol und Mastara, Juli. S. 

Be) ii OÖpatroides Brulle. 

u punctulatus Brull. Krasnowodsk, Mai. 8. 

| DNB. Fald, Krasnowodsk, Mai. S. 

. | Heledona Latr. 

‚agricola Herbst. Alexanderhilt, Juni. L. 

Diaperis Geoffroy. / 

Boleti E Lenkoran, Mai; Borshom, August. Die Exemplare von Len- 

koran zeichnen sich dutch langgestreckte Form und sehr geradlinig 

Seitenränder der Flügeldscken aus. S. — In der Chramschlucht 

‚bei Zalka an eiuem frischen Weidenschwamm, Juni. L. 

Scaphidema Redtb, 

| metallicum Fabr. (aeneum Payk.) var. Alexanderhilf, Juni, L. 

| Platydema Lay. 

ee ook Rossi (violaceum F.) An der Gandscha bei Eieienaen 

August. 1. 

1 - azureum Waltl. Lenkoran, Mai. S. 

N" Bi triste Lap. Lenkoran, Mai, unter Rinde alter Bäume. S. — Muschaweri, 

‚Mai; Zalka, Juni; Helenendorf, August. L. 

| | Alphitophagus $teph. 

| quadripustulatus ‚Steph. Lenkoran, Mai. S. — Suram, Mai. L. 

ii Pentaphyllus Latr. 

 ehrysomeloides Rossi. Lenkoran, Mai. 8. 
- Abhandl. d. naturförsch, Vereines in Brünn XVI. Bd. 1 I‘ 



MY ARE? Mrivolinm. is: Leay, SV 

% Tersuginem Fahr. Tiflis, engine: un ‚el 
; u  Baku, Mai. 8. 
au Er a IR pa lofuh Duval. 
02 melinus Herbst. Kobi, 6000*, September. L, 

Corticeus Piller, ee 

cimeterius Herbst (castaneus Fabr ) Lailaschy, April. Kir Ay EP 

° Pini 'Panz. Suram, Mai. L. PS h Fi 
Br, rufulus Rosenh. Am Muschaweri, Mai. L. Ar DT 
2 bicolor Ol. Unter Rinden alter Eichen im Muschawerithal, Mai. > 

A  fasciatus Fabr, Waldwildniss bei Tschattag, Mai. L. 

0" Tloma Redib. en 
 eueullata Men. Völlig übereinstimmend mit zwei aus Gurien stammenden K 

Typen in der Sammlung des H. v. Heyden; von VD. eulinaris I 

unterschieden durch die rechtwinkeligen Hinterecken® des Thorax, 
Lenkoran, Mai, in faulendem Holze und unter der Rinde ‚gefallener E 

Bäume häufig. EP 2 A 

AEcS Alphitobins Steph. “ N 

 schrysomelinus Herbst. Gouv. Baku, Mai. 8. — Elisabetthal, Kishars 

‚rinenfeld, 'Tschattag, Mai; Tiflis, Helenendorf, ‚August, I, 

"7 Ä -Authracias Redth. yi be: 3 

 eommadus Fisch. (bicökeli: Kedtb,) Grusien, Juli, an Holaklaftorn Ss _! 2 

Helenendorf, Sarijal, unter Rinde ENDE Fichen, and Nuss- - 

bäume, August. L. ar 

Cossyphus Oliv. N: ; 4 

 Tauricus Stev.. Lenkoran, Mai, in Mulm. 8. — Ale, Mai, pn 
u 

‚Steinen. L. i ER 

mag 

oe 

- Tenebrio Lind, ” a Di a. 

"opacus Duft. Heolenendorf, August. L. Ed Re a 

obscurus Fabr.  Gouv. Bäku, Mai; Usuntal im. Akstafathale, Inli. si: 

RE: Herbst (iransversalis Duft.) Helene: August a 2 

Ei Gentorns Mulsant. / 

 Procerus Mids. Kor. Bakı, Mai. 8. . H En nr RE 

RUNEE NE  Calcar Laträitie:- R Ne 

” elongatum Herbst var. Aalen von Kodi, April. u 

® ‚procerum Muls. var. Salzsee von ‚Kodi, a u B 
6 u ; Pi N 



En Laena Tasträille Nr | 
zur Kenniäine der Gattung Laena Tatreille 
| 2. Yon Julius Weise. 
R Laena ist ‚dem südöstlichen Era. Kleinasien und 

arten Inseln eigen, nur eine Art (Oeylonica Motseh.) kommt, 

age ‚vor. Veber die Lebensweise ist. fast nichts, über co 

| itter und Leder fanden üie Arten A. u > 

{ Een ar in dem das. Buchenlaub”  . a 2 

n den Fühlern: ist Glied 2 das kürzeste, halb so lang. als 3; 

i 10 nur wenig an Länge ee das 8. bis 11 merk- | 

et. wie Stu rm in der Zeichnung (kaın. D D. 1. af 4 

erg tenbacher a ie. ‚sondern, da ‚ihr N vor der 

N ER erste Glied er interne a hc 

eum wohl. stets schmäler und kleiner als. ‚das. ‚W eibehen, x 

REN der Laona- Anker: TR E wa as 

rmig, ‚ohne Bapeihbu Sei deplamata. : ER 

u er ER N Be e ER rated 
lich eiförmig, gewölht 22... . Hopfigarteni. 
lang. ahstehend behaart . iR a 

Arten, die ah aus dem Keakaene ‚mitgebr acht, veranlassten 

u einer eingehenden Untersuchung dieser Gattung, ‚welche | 
Arbeit hier ‚vollständig ‚mitgetheilt erscheint, weil es nicht 

tigt wäre, blos ausschliesslich kaukasische Arten aus dem Zu- 
e a PEN nur um ı des Titels. dieses ‚Werkehens 

2 # Leder. # 



A, Pigeihen mehr A Eu banchig, hoch g wo 

als Kopf und Halssehild ; Körper nicht plump, Augen . 

g und © stark gewölbt, Halsschild viereckig mit, 

is. liehen Hinterecken (erste Gruppe). . m... a ” 

 Flügeldecken ziemlich parallel, Körper. wenig era e 

schlank, Halsschild beinahe dreieckig, 0 h ne deutliche Hinter- 

ecken (weite Gruppe) » =.» «2 u Kerr Pe 

Naht hinter dem Schildchen in geringer Ausdehnung vertieft 

Dieselbe stark‘ vertieft; die Vertiefung nimmt, nach hinten | | 

flacher werdend, wenigstens "/s der Flügeldeckenlänge ai v RL 

‚ Arten äusserst fein und kurz anliegend behaart, oft Mast kahl De 

Körper sehr dicht, kurz, abstehend behaart . ,„ . Ri 

3... wenig dicht mit langen aufrechten Haaren Vesabzt 

Vorderecken des Halsschildes spitzwinkelig, a? leder, “ 

N A 9 stumpfwinkelig Peg: Be BAR Rt 

Zwischenräume der Punktstreifen auf den Flügel- er ed 

decken Draik. ya nu 1 ee  Pimelin, 

Dieselben sind sehr schmal . .» x»... 4  graeca. 4 

. Hinterrand des Halsschildes gerade . ae “  angusta. 

 Derselbe in der Mitte ausgebuchtet . . -  gricheila. aa bi 

. Vorderacken des Halsschildes herabgebogen, vol- » h 

kommen abgerundet . ns Un piligera. 

Dieselben sind vorgezogen und gekielt . . - elivinoides Baudi.. 

Fühler dick, Halsschild länglich viereckig, nach ER 

"hinten sterk Verboten, m. =. wu 2. Sn a 

Fühler nur mässig dick, Halsschild ziemlich 

quadratisch, am Hinterrande = schmäler 
als am: Vorderrande . ».. . ev se“ 

Fühler diek, die vorletzten Glieder so breit oder a 
breiter als lang, Endglied breit eiförmig . So 

Fühler gestreckt, die vorletzten GR A als breit, "End- “= 1“ R 

N LE | 
Augen stark gewölbt . . BE" 
” Hack nt BR Etage 

A. . 

 Daena Pimelia a 

IE RE RE SR nigra, nitäbe subtilissime ae pubescens, 

2  subgnadrato, Be Be vage eanalionlaie, BEER a 



s2  Aeloys Piichia Fabr. lol rt. LP 181l (1.792,) 

 Scaurus Viennensis ‚Sturm. Faun. D. U, p.. 180. (1807.) 

 Seaurus Pimelia Duft. Faun. Austr. U, p. 289. (1812.) 
| „Die bekannteste und grösste Art der Gatiung; tief schwarz, mit 

_ pechbraunen Fühlern und Füssen, (vollständig ausgefärbt) oder schwarz, 

 Stficke). Kopf viereckig, mit einer an den Seiten tieferen Querlinie 

zwischen den Augen verbindet, stark, beim © dichter als beim  punktirt, 

die: Stirn gewöhnlich mit einem weiten, flachen Eindrucke-in der Mitte. 

Augen mässig gross, gewölbt, die Wölbung ragt deutlich über den Seiten- 

“ran: des. Kopfes hinaus. Fühler kräftig, das Endglied breit, schief ab- 

geschnitten. ‚Halsschild viereckig, länger als breit, die Se kane stark 

gerundet, nach hinten mehr als oh vorn verengt,. der : Vorderrand 

ziemlich. gerade ; hoch gewölht, auf dem Rücken jedoch fiachgedrückt, 

in mit einer oft sehr undeutlichen Längsri inne und einem flachen Eindrucke 

A  jederseiis, "weitläufiger und feiner als der Kopf punktirt,; alle Ecken 

N scharf, ‚stumpfwinkelig. Flügeldecken länglich 'eiförmig, am Grunde 

Sn ‚gerundet erweitert, Seiten im mittleren Drittel parallel, der 

% Rücken“ etwas fachgedrückt, jede mit 10 stark punktirten Furchen, 

N: Zwischenräume mit einer unregelmässigen feinen Punktreihe. Jeder 

“ ‚Punkt: ‚trägt, wie bei allen übrigen Arten, ein hier sehr kurzes und an- 

ne liegende Härchen. Schenkel keulenförmig, mit tiefer Rinne zum Ein- 

; ee, der en ‚Schienen; der scharfe. Vorderrand der inne 

5 an den Mittelbeinen mit etwa 5 feinen, 

Baar uber indie leise 

Long. 3 

.. Mose. 1845. Ep. 75. 

Bi en Grösse und Körparform der vorigen Art verwandt; der 

. Kopf ist wenig kürzer, dichter und stärker punktirt, . die Eindrücke 

on ofen ": die ‚Fühler sind ähnlich gebaut und gefärbt. Halsschild viereckig, 

4 Br tie Sei En nur mässig gerundet, der Vorderrand ist tief ausgeschnitten; 

N ek spitz, nach vorn deutlich ausgezogen; Hinterecken scharf 
| ekis: ; Mittellinie ‚deutlich, oft sogar tief, ein weiter, punkt- 

PS N A 

1 

34a lin.“ 

Ki) 

ni Wr 
ve BT la T 15 6A DENE 3 

‚mit braunen  Flügeldecken und rothbraunen Fühlern und Füssen (frische _ 

‚ über dem. "Munde, die sch mit einer flachen Längsfurche jederseits 



Be Schildchen. vorn dicht RR, matt, die Sol glatt, Eurer J 
a eben 30 breit aber kürzer als bei Pimelia, die Seiten weniger. parallel, h 

der Rücken etwas gewölbter; punktirt-gefurcht, die Furchen etwas flacher - 

‚als bei der vorhergehenden ; in den Furchen dichter punktirt, die Zwischen- 

räume wit einer*) unregelmässigen Puuktreihe, die etwa doppelt so stark a 1 

als bei Pimelia ist. Schenkel keulenförmig, mit tiefer ‚Sehienenrinne, * 
a deren Vorderrand durchaus glatt ist. Ä w2 a 

0% Im Kaukasus von H. Leder gesammelt, BER 20 Ehren ich 
mir diese Art zu benennen erlaube, | a ze 

EL. Caueasica Moisch, aus den Thälern des. Kaukasus ist kaum 

als beschrieben zu erachten; Lederi ist ‚allerdings „plus caccourcie® 2. 

. aber durchaus nicht „plus deprimde* als Pimelia, auch sind die Streifen  _ 

gerade das Gegentheil von „fortement imprimees et ereneldes.“ "Besser | 

zutreffen würden die wenigen Worte auf Krainer ‚Stücke von Pimetia, n 

die ich durch Herra Stussiner erhielt,“ D FEöR 

vi Rionthal und Lailaschy, April; Kobi und. Kasbek, ee 

Be 'tbal und Mamudly, November. Weit verbreitet aher vereinzelt, I 

Laena Hopfigarteni Weise nov. sp. | Baur. = 

„Nigro-picea, nmitidula, swbtilissime breveque pubescens, antennis | 

pedibusque rufo-piceis, thorace subquadrato, postice angustato, vage u 
canaliculato, angulis anticis obtusiusculis, elytris subovatis, Punctato- 

striatis, femoribus fortiter dentatis. Long. 33 lin.: * E 

| „In der Körperform und Punktirung der vorigen Art sehr nahe 

stehend, durch die mit einem grossen und breiten dreieckigen Zahne vor ; 

der Spitze bewehrten Schenkel jedoch stets sicher zu unterscheiden und 
hierdurch mit Krateii verwandt, welche aber durch den etrackterend 

ut, flachereu Körperbau sich den Arten der zweiten Gruppe, mehr an- 

2% schliesst, ne 

Be ‚Der Kopf ist 30 laug wie bei Pimelia, ie Eindrücke : Bach, si 

"wenig gewölbt, eben so dicht aber tiefer punktirt als bei Lederi, Auge | 

klein, stark gewölbt. Halsschild viereckig, an den Seiten mässig zuende, | 

nach hinten schwach, beim stärker verengt, der Vorderrand tief aus- 
3 Bere tien die Vorderecken noch etwas stumpfer. als bei Pimelia, die F 

”) Die ‚ Auordaung. dieser Punktreihe ist bei den meisten. Arten so 

= 
ax 

2 

% 

.2u suhlen. da is "Punkte sich bald dem rechten, bald dem ifrfken 
nähern, nur der Zwischönramm an der Naht habe eine sie 
a reihe, | N 



Schildchen glatt, 

sen glei mit starken und tiefen Puukt- 

SUR os Fühler heil en lotzkere 

oren 1 Aiiiem Schenkel stark keulenförmig, mit tiefer 

aan en. uam a zn @ au den a 

e ce ‚sich vom ren schwach erweiterte V Forder- 

Be: hinten stärker Diakehs Halsschild. | 

R Febanıs, parum dense swblilissimeque pubescens, 

ce ” wadraio,  Posiöce en ne > ns Er so 

eagende De | 

an die Terran en der ferruginn. erinnernd. 

a und ‚grob ynuktir, A gonälbt, Fühler kräftig, 2 a 

sh ie als Dres, vor der Mitte am Ei nach hinten 

en kan ee ‚feine, a Bo armihe ek Platz 

Ya ist hinter. dem Schildchen sehr kurz, jedoch tief drei- i | 

Unterseite weitläufig, die beiden letzten Hinterleibs- 

eng dichter Prade einige TH stark, 

aper in \ Griochenland gesammelt. Col. Kraatz, 



Bu. aena Reitteri Weise, {28 | 

e \E „L. picea, nitida, subiiliter minus ‚dense griseo 0- ens, va 

 fortiter punctato ; antennis rufo-piceis, ocwlis prominulis,. thorac ben), “r 

ii LER: postice fortiter attenuato, lateribus rotundalis, ‚basin versus 
 subsinwatis, angulis anticis obtusis, postieis subreetis ; ; elytris oblongo- u 

. ovatis, punctato-sulcatis, stria suturali juxta et pone seutellum pro- wer 

. Tunde impressa ; pedibus rufis vel rufo-flawis. Long. Als lin. #- RB Di 

L. Reitteri Weise. Verh. d. nat. Ver. i. Brünn, XV., p. 27, Febr, 1877. E 

# „Kleiner und schlanker als Pimelia, glänzender, "  obschon rende 

“ behaart, durch das längere, nach hinten stärker verschmälerte Halsschild_ 

” und die lange Vertiefung des Nahtstreifens jederseite hinter dem  Schildche 5 

leicht zu unterscheiden. He | 2 

Pechbraun, die starken Fühler wenig halle, ‚die Tetzte Glied Pre 

selben breit, schief abgeschnitten, röthlich. Kopf breiter als lang, dur 

 Quereindruck über dem Munde gleichmässig tief und. stark, Stirn gewölbt, 

ohne Vertiefungen, oben nur mässig- dicht, kräftig punktirt. Augen 

‚gowölbt. Halsschild länger als breit, die grösste Breite vor der Mitte, 

nach vorn wenig, nach hinten stark verengt, der Hinterrand | immer noch, 

deutlich breiter als der Hals der Flügeldecken, die Seiten gerundet, vor den | 

Hinterecken leicht geschweift, diese selbst deutlich, fast rochbwinkelig, n 

‚die Vorderecken stumpf; der Rücken gewölbt, mit, sehr schwacher, vor a 
dem Schildchen wenig  tieferer Mittelfurche und einer far 1 Grube Er 

wi 

beiderseits in der Mitte, weitläufiger und feiner als der Ko pt punktirt, - 

| Flügeldecken at PEREHLS RER die o Furchen we nig 

mit einer Hast RR sehr feinen Punktreihe, er - Nahtstreif 

. vom Grunde bis nahe zur Mitte der Flügeldecken vertieft, die ‚Vertiefung 3 

mit einer Seutellarreihe von 5 bis 6 tiefen, kräftigen Punkten, ist nach 

‚der ‘Mitte der Flügeldecken hin allmälig verflacht. Füsse verhältniss- 

=  mässig heller als bei den verwandten ‚Arten, röthlich ‚oder ‚ rothgolb; 

N Schenkel unbewehrt, die ‚Vorderschenkel nur zu ER Hacher i 
“zinne, 

„Auf ‚den Be an der lza oa von Sin. in a Uum und. B 

in den. IraBSAy RaRB EIG Alpen. | Y et $ GA en a 
X 38, e 

j | 
Sub = } 

Lena « quadricottis Weise now. rin 
Ka 



z 1a Pa ke NR a 
6 Re yager 

SE, ! BR 

Rat > jr SE, Re] vB hr” RSS TR.BE te Bw. 
Au?) “Rlhs) 5 5 a ni, E r2 EL NER IT s Le : 

Es 3 EN Pie ht $ A LESE SEE TRUE 

Ta Ki BR ? er, 
GEN, NE F { BIT ö 

bs, Der ibteisriaiie, siria suturali leder et pone ee Es 

impres ‚sa, pedibus un. Din! Long. al Ina 

a > „Etwas kleiner als die vorhergehende, von ihr hauptsächlich durch = 

ee‘ Form ‚des Halsschildes, die schlankeren ‚Fühler, die kürzere Scutellar- 

vortiefung und die Punktirung verschieden, ; 

2950 Pechbraun, ‘glänzend, mässig dicht mit feinen anliegenden gelblich- 

_ weissen Härchen bekleidet. Fühler verhältnissmässig wenig dick, roth- ee 

braun, das. letzte Glied heller, an der Spitze schief abgeschnitten. Kopf n a / 

dicht und fein punktirt; die Stirn fiachgedrückt, "mit einer flachen Ver- er 

tiefung in. der Mitte; Augen gewölbt. Halsschild unmerklich breiter als N a 

lang, die grösste Breite vor der Mitte, nach vorn wenig, nach. hinten 

ji ebwas: mehr gleichmässig verenet, Hinter- und Vordereeken dentlich, 

letztere stumpf; Oberseite gewölbt, mit nur angedeuteter Mittelfurche, ° 

weitläufiger, jedoch nicht stärker als der Kopf punktirt, Flügeldecken Bar 

länglich- eiförmig, punktirt gestreift, die Streifen nicht besonders tief, = 

die Ayischenräume etwa so breit als die Streifen, flach, mit einer sehr 

‚er : weitläufigen, ziemlich regelmässigen Punktreihe. Der Nahtstreif 

vom Schildchen bis etwa Us. ‚der Plügeldeckenlänge vertieft, in der 
le fin g a einer Scntollarreihe von 2 no nn und Kamen A 

x Kimens sofort. zu ME ee 

„roakbrann, Kopf bad Halsschild I meish 



a} 

H 1 gewöib, mit ı 

Ei rinne, weitläußg, wenig stärker als der Kopf punktirt, 

a ‚ae nur wenig breiter äls das Halsschild, die Seite 

en mit einer fast a Reihe von Punkten, weiche Fran ian; as 

. von dingpder stehen und beinahe so ‚stark eind, als die in: Pr 

an, dichter yanich Beine röthlichbraun, mit sanken ichenkeia, | a 
N die_ vorderen beim cf am Vorderrande der Schienenrinne , mit 3 ab- 

 gerundeten Kerbzähnen besetzt, an den Mittelschenkeln ist derselbe Rand 
. vor der Schenkelspitze ebenfalls mit 3 etwas schwächeren Zähuchen ver- 
” sehen und dann plötzlich winkelig verengt. Die Oberseite des er 

dicht und fein etwas aufstehend gelblichgrau behaart. an 2 af 

Ä Ein g' aus der Sturm’schen Samınlang (Caucasus, Ziegler) er 4 
SE Q aus Dejean’s Sammlung (Taurien, Steven.) befinden Sal in a rad 
Collection von Dr. Kraatz. ” a N 

. 0bs. Aus Solier’s Beschreibung der pubella zeht deutlich ke Sr 

dass er nicht die gegenwärtige, sondern die izeeNe: Art ı vor, Augen e 2 

ah hat.“ 2 7e | 

Laena -pulchella Fischer. ; PR 

2.0]. rufo-picea, subopaca, dense griseo-pubescens, A 5 

:qwe erebre fortiter punctatis, hoc quadrato, postice minus altenwato, Ca 

 basi subsinuato, elytris oblongo-ovatis, grofunde Punctato-striatis, inter- e 

stitüs planis, crebre ‚fortitergue striato-punctatis. Long En lin.“ > 2 

ü L. puichella (Ziegl.) Fischer. Entomograph. Be Ross. u 201. | 
| Taf, 22, Fig. 8:(18287; N 
2. pubella Solier. Studi entom. 1848, .p 100: 

‚Var. a er age Inte ie; 6: 

N hr, Kopf und Halsschild‘ denkt, rer: af. und 

an den Seiten runzelig. punktirt. Halsschild. etwa so lang. als. br 

x nach ‚hinten schwach verengt, ‘die Seiten wenig gerundet, ‚Vord reck 

; ven ze ‚Binkerobkan. fast Se gemlion Hinter and i 



; äche gewölbt, mit schwacher Mittellinie, bief und stark, sohr ' a 
dieh unktirt. Plügeldecken etwa doppelt so lang als ‚breit, breiter 
ln das en tief, site die Ba Ben te dicht: 

h Solier bezeichnete. Var. hal be. ich auf keines der mir .° 
$ 

4, ‚ Daroo los, cap crebre Pumetato, thorace Ge 

supra ( CONvERO, ee gm 2 

Ki \etzte Glied ale düker aber als di vor- e 

Be ‚gerader Spitze,  Halsschild nach hinten. stark ver- 

lerrend. aber Draen nn der Hals ‚der 

d . ee. ih einer ent Pe 

In ‚jedem Punkte steht ein langes, gerade aufstehendes 

| eh Bien sich am Rande des eigen und 

a jotenfll ER Ba die. folgende, mir un. 5 

; Vorgleiches Rasen die. Diagnose. gabe: 5, 



% TE foctiena, nitida, parca pititar‘ eaplie Iharsioagi OR EM 

oe punctatis, hoc basin versus angustato, angulis amtiis porredis, ae 
 carinatisz; elytris oblongo-ovalis, parum hen e® 

I _ vedibus BETEN 

2 Cypern (ex Baudi). PR gi 

 Laena Kratzii Weise nov. sp. hya 3% APHS RT er, n: 
000». elongata, subnitida, minus dense subtiliterque griseo-pu 
em, antennis pedibusque rufo-brunneis, thorace oblongo, basin auf 

minus angustalo, elybris elongales; punctato-striatis, femoribus fortiter 

” : Mate . Long. Ey lin.“ Ba 

| „Eine durch ihre ERSSRTPERTE, an einen Calcar erinnernde Gestalt 
ausgezeichnete Art, die sich ihrer Halsbildung nach hier anschliesst, da E 

sie vielleicht am besten den Vebergang zu ‚dem. langen. Formen der 
2% Gruppe vermittelt. Se eh "rg 4 

| Der Kopf ist verhältnissmässig lang, dis ‚gewöhnlichen Kindrücke 

‚scharf und tief, die Stirn mässig gewölbt, grob und tief punktirt. Augen + 

 gewölbt. Fühler rothbraun, angedunkelt, gegen die Spitze "unmerklich. = 

. verdickt, das Endglied wenig grösser als die vorhergehenden, verkohrt- 

Be  eiförmig. Halsschild länger als breit, fast gleich breit, die Seiten un- 2 

merklich gerundet, an den abgerundeten Vorderecken sehr wenig, an i 

den stumpfen Hinterecken wenig verengt, oben flach gewölbt, mit. der 4 

. Spur einer Längsriune vor dem Hinterrande, weitläufiger und feiner als 3 

der Kopf punktirt. Flügeldecken 2a mal so lang und. wenig. breiter | 

‚als das Halsschild, tief punktirt-gestreift, die Punkte in. den , Streifen 

i . dicht, mässig gross; Zwischenräume gewölbt, so breit als die Fe 

i mit einer UEISERTORSNERN feinen EORSERENE Unterseite weitläuf 

order stark, runzelig punktirt. Füsse Re, a ‚etwas 

heller als die Fühler, Schenkel stark, die vorderen mit einem . 
grossen, die hinteren mit einem grossen, Greibokigen scharfen Zähne vo 0 

der Spitze. ir R Pr ER « r“ “ 
Das einzige Exemplar dieser Art (Hähnel 2) PM N 

von en v. Heyden aus dem Balkan eingesandt, in Dr. K 
v 

An 

i. Samulung, erlaube ich. mir nach letzterem zu RER. als ein gerin 

"liche Stücke: seiner nie zur Vertigung te : 
ee ferruginea Küster. EN NR, a 

Re „db N modice convert, frruginen, subnitidn, 



y Mu N K se EN lyr 

\ A P n « ah e\ ar | 2 os 2 
| 2 SER UENN 4 = % A S 3 Grund, 
RT EHE ie RR ‘ pm 
EIERN RAN 9 a Kane h 7 O6 

*, REN en Y 
K "IRRE up>| x s , 

ä 

en elongato-owatis,. fortiter. striafo-punclatis, ER. a 

Den, A antennis validis; pedibus Me 

& Long 1:2 — 1a lin.“ 

2 N der ruginea Küster. Käfer Büur.. V,:p.. 68:,,(1846.).-,.. | RER 
en minima Motschulska y. Etud. ent. VIL, p. 111, (1858.) \ en 

Kaas, ‚Var.? Syriaca : Major, thorace in medio obsolete. canalieulato, 2, 

fortiter .punctato, eig ytris. longioribus, striis minus forte sed erebre sr 

Bi  Punctatis, | en 

a rlsinen var, Syriaca Bandi. D. en Ztsch, 1876, p. 943. : 

Br MR „Die bekannteste Art aus der zweiten Gruppe, langgestreckt, heller = 

oder. ‚dunkler rothbraun, oft Kopf und Halsschild schwärzlich, mässig S s 

mas ‚oder fast matt; Fühler dick, du letzten Gliei der deutlich breiter “= 

_ Plügeldeckon ame a so ER 

Aue die arme der Streifen ae einer schr Ei Punkt- 

| Schenkel unbewehrt. ES # 

hi, Türkei und Eriochonlank, Kleinasien, 

Es: Syriaca, Baudi ist, nach den 2 typischen Stücken, welche mir 

1. Reitter vorliegen, von dieser Art recht verschieden, jedoch 

ich ‚mich vorläufig der Baudi’schen Ansicht, sie als var, 

a zu N, As = mir kein aan Material SE 

T nlaciudfücke vor - dem Hinterrande. Flügeldecken hats E 

Kopf und Halsschild zusammen, die Punkte in den Streifen er 

kleiner, wenig flacher aber viel zahlreicher als bei ferruginea “ ie | 
Öephalonia- (Coll. Habelmann). Acarnanien a Kraatz) Cypern. 

RC Tomgicollis Weise nov. sp. wer 
Er elongata, nigra, mitida, pilosa, capite parce punctato, oculis RR 

| er fhorage en, basin Versus er angustato, parce en | 



u Ra pe nee schwarz, glänzend, it langen aut ten nn 
ER iahlich dieht bekleidet. Der Kopf ist verhältuisemässig groR 
ehe und tief“ punktirt, Augen stark gewölht, Fühler En 
gestreckt, nacli der Spitze zu allmälig verdickt, die v vorletzten Glieder 
länger als breit, Glied 11 wenig breiter, fast doppelt so lang as das ee 
- vorhergehende. Halsschild wenig breiter als lang, von ‚den durchaus 
“ abgerundeten Vorderecken nach hinten gerundet verengt, ‚der I Hinterrand 5 

nur so breit als der Hals der Flügeldecken, ohne deutliche Hinterecken ; öN 2 
En die Oberfläche sehr flach gewölbt, weitläufig, eben so stark und tief als Pu 
R ar Kopf punktirt. Flügeldecken langgestreckt, die Seiten grösstentheils 

ziemlich parallel, gestreift punktirt, die Streifen wenig. vertieft, a 
Pwikte in denselben gross und tief; Zwischenräume schmal, mit ‚einer 
feinen Punktreihe; der Scutellareindruck kurz und tief, Beine lang. und . 
stark, die Schenkel dick, ohne Zähnelung. Unterseite dunkel rothbraun, > 
im Verhältniss zur Oberseite fein und weitläufig punktirt, N 6 E 

 Snyrıa (Krüper), Coll. Kraatz. Kaukasns (Under, Schneiden). er er 4 

‚Am Ufer des Muschaweri im December ‚aus  Poppellaub. gesicht, e 
 solten. L. — Borshom, Juni. 8. > % Ex Mn: nn 

vi 

„L.. Caucasica ist ganz ähnlich behaart wie die vorställenide x; 
‚sie hat aber ein kürzeres, gewölbteres, hinten breiteres Halsschild, velches % 

> doppelt so stark punktirt ist; die Flügeldecken sind ‚kürzer, an den _ 
» ' Seiten gewölbter, weniger parallel und kaum halb. so stark‘ N E, 
gestreift; Füsse und Fühler sind viel kürzer, letztere ‚kaum nach a0 | 

Spitze. zu verdickt. Mit der vorigen und den TEE ist, tom- 4 | 
 gioor nis nicht leicht zu verwechseln.“ 

 Laena Weisei Reitter nov. Pe. Br Bi; 

i nle fusco-picea, nitida, pube ‚parce longiore het, amennis 
erassis pedibusque ferrugineis, femoribus obtuse fortiter ‚dentatis 
 enpite thoraceque fortiter parceque Punctatis, ‚hoc Tatitudi ine vin | 

2% giore, basin Versus fortiter angustato, angulis omnibus # ‘ot I 
ei: dorso convexo, elytris oblongo-obovatis, ‚pone medium Ä 

% EN iatis, interstibüs ‚seriatim punchwlafis. Tumg. "m 
En 

a un „Diese ausgeneichnote Art muss. vorzüglich wegen der. rei | 
Ra Me DR Ei AUS. "Weise, ‚schr asia sein, ee e 



Day I Bliglteien, wolche ihre grösste Breita ‚unter der 

er, don. ran etwas mich ri Seiten gezogen; der A 

ind erscheint daher schwach wulstig gerandet. Augen nicht zu gross, 

gewälbt,  Pacottirt, ‚Fühler lang und kräftig, die Glieder ein wenig länger 

‚ naclı der Spitze schwach dicker. werdend, das letzte ge str eckter, 

an Knde mugespitzt. ‚Hal sschild so lang als breit, stark gewölbt, kräftig 

a Hidssldecken iäng lich, Venkohan een. dal an 

Er mal, ‚mit einer feinen Punktreihe. Der Seutellareindruck ist 

f aber ‚kurz. - Die Behaarung des Körpers ist ganz so. wie. sie 

6 bei i ‚seiner pilig gera beschreibt: ziemlich spärlich aber. sehr lang, 

‚in, ‚der Nähe der Seiten mit einzelnen Haaren von doppelter 

np als bei L. Hopffgarteni, die ich besitze, gezähnt, 

in Stück dieser sehr a en das ich h eneigt ‚bin 

Ts stam mt aus 

ch mein Fremd W eise die Arten meiner x Sammlung revidirte, 

diese Art, weil a, nn ‚selhst 

Ich freue tar in die FM ei hnne zu sein, eine 

Schlank, wenig gewölbt, dunkel rothbraun, ziemlich weitläufg anf- 

I: er gross, fast so. sc ‚als das Halsschild, dicht 

yein N nn Ben ih verengt, or, Seiten fast. 

eg össte Breite ı unter der Mitte liegt, tief punktirt-gestreift, die Zwis schen- 

Beine lebhaft rostroth, alle Schenkel stark und . 

r nein Arten dieser von ihm studirten Gattung ihm zu 

wlatis en graeilibus, lchas, ee fe: 9 Ve 

M is, postieis obsolete unidentatis. Long. 1:1 — 2a lin“ 

u 
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die vorletzten Glieder etwas Por als breit, Halsschild. KR 
breit, die Vordereeken ganz verrundet, dicht hinter denselben am rl 

testen, von hier nach hinten allmälig mehr oder weniger geradlinig, im 

letzten Drittel schnell verengt, der Hinterranä nur so breit als der Hals 
der Flügeldecken, ohne deutliche Hintereeken; der Rücken flach gedrückt, 

kaum mit der Spur- eines Eindruckes, ziemlich weitlänfig, mässig stark 

doch tief punktirt. Flügeldecken bedeutend länger als Kopf und Hals- 
schild zusammen, unmerklich breiter als letzteres, die Seiten in der Mitte 
äusserst schwach gerundet, fast parallel, die Punktstreifen flach, dieht 

und ziemlich fein punktirt; die Zwischenränme breiter als die. Streifen, 

eben, mit einer sehr feinen, ziemlich regelmässigen Punktreihe. Der ' 

Nahtstreif ist am Schildehen mit einer kurzen, starken und tiefen Punkt- 

reihe jederseits versehen, die Naht dazwischen oft kielförmig 'erhaben. 

Schenkel stark verdickt, die vorderen mit 5—6 kleinen, stumpfen Kerb- 

zähnchen am Vorderrande der Schienenrinne,; die hinteren mit einem 

äusserst kleinen, spitzen Zähnchen etwas hinter der Mitte des unteren 

Randes. 

Von Herrn Leder im Kaukasus gesammelt.“ 

In dunkelu feuchten Waldschluchten bei Elisabetihal von Anfang 

April bis Juli; Suram-Gebirge, Mai.  L. 

„Ich erlaube mir, diese schöne Art zu Ehren des nm die Konntuias 

der Tenebrioniden hochverdienten Herrn Bandi di Selve in Turin zu 

benennen. 

Obs. Unter dem Dutzend der mir vorliegenden Exemplare befindet - 4 

sich wahrscheinlich kein ganz ausgefärbtes; die Mehrzahl ist rothbraun, 

nur eines hat fast pechbraune Flügeldecken.“ 

Laena deplanata Weise nov. sp. ö | 

„L. elongata, subdepressa, ferrwginea, nitidula, ana minutis- 3 

simis, capite thoraceque minus dense punctato, hoc subguadrato, basin 

versus fortiter angustato, deplanato,; elytris elongatis, postice pauzillo 

emoribus obt use amgulatis. Long. 11a —2 lin.® 

„Durch die bei beiden Geschlechtern punktförmigen, einfachen Augen, Mr 

die ganz an die Seite des Kopfes gedrückt sind, und die Bildung der 

Schenkel von den vorhergehenden Arten, denen sie in der Körperform und 3 

Punktirung ungemein ähnlich ist, sicher verschieden, = 

Langgestreckt, ziemlich flach, rothbraun, die Beine ‚etwas heller. 

Kopf und Halsschild nicht dicht, aber tief und ziemlich stark. punktirt ;_ se 

letzteres TANEOBE als breit, dicht hinter den ganz BbeapepäneN Vordereck € j 



Die: Naht ist hinter dent Schilächen kurz 

‚Schenke: dick, der vordere Schien enrand vor 

it ne Wiek so dass besonders die Hinterschenkel mit 
| a stumpfen Zahne versehen erscheinen. Die Fühler. sind 

. nach der nn Zu verdickt, das ski) ist lang- 

A Euboons Boildien. . “ ns 

Alard now. sp. ee Tafı I 2 Fig g. 38. 

ng0-ovatus, wirili-aeneus, mieuns ; ; antenmis en 

 Thoras transversus, sat rn ‚sed‘. non dense punc- 

bus. antice rotundatis, basin versus rectis, Elytra oblonga, 

a ‚ humeri 5 rotundata, subpar allela, pumetato-str sata, strüs. 

qmarta et quintao cum sexia ante apicem conmiventibus, nn “ 

ce abbreviatis. Metasternaum dimidia latitudine non brevius; 

epipleuris postice coareatis apicemgue non attenwentibus. 

, Long. 16; lat Mm Be 

, Aimonti Boild. angustior, thorace breviore et magis. Be 

N a er Gosellsch. Yol, me 

er 234. users | rn, 
‚7 d’un vert bronee tres brillant avec les. pattes, 

. ei ia bouche u, brun I rrugineum. Tte oblongue, 

a, ‚ commwene, ont en devant, separ & en arridre ee 

e Re arvondie 

L a. unturorsch, Yorslına in Brünn. xvn. Bd. gan | 16% 
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‚dont 

et ömousses. Il a une poncluation asser forte mais u Dow A 
tes intervalles sont lisses et brillants. 

Ecusson en triangle curviligne, mais plus on que dans ER 
Helops, ponetue. Elytres oblongues, convexes, sensiblement plus larges 
que le pronotum ü la base ou elles sont tronqubes; tres arrondies 
aus epaules, subparalleles, arrondies ensemble ü lextrimite, Elles ont 
neuf stries profondes tres finement. ponctwees de points trös serrös ; 
ia 3° s'unit ü la 4’ et la 5° & la 6° avant lextrömite, que les 1” et 
2” stries attaignent seules, le 7° et le 8° dtant aussi racchureies pos- 
terieurement. Intervalles presque plats, finement ei peu densement 
pointilles. Endessous le prothorax est ride lateralement. T’abdomen 
est finement ponctue et pubescent. 

Elle est de forme plus etroite que le Mimonti et a le pronotum 
plus court ei plus arrondie aux angles anterieures.“ 

Am Suram-Gebirge im Mai. L. 

Hedyphanes Fischer. 

helopioides Fald. Tlisabetthal, April. L. 

tagemioides Menetr. Krasnowodsk, Mai. 8, 

tentyrioides Fald. Gouv. Baku, Mai. S, 

Mannerheimi Fald. Gouv. Elisabetpol, Mai. S. 

Helops Fabriecius, 

eoeruleus L. Borshom, Juni; Alexandrapol, Juli, 8. 

Steveni Kryn. Poti, September. S8. 

vicinus Allard nov. sp. 

„Oblongo-ovatus, niger, nitidulus SZ, swbopacus Q, tarsis piceis. 

Fere. statura et habiüus Hel. tenebricosi Br., sed. puncta thoracis in 

. medio disco minus approzimata et interstitia elytrorum versus latera 

magis plana. Long. 10 — 12; lat. 4— 5.5 Ge“ 

Hel. vieinus $ Allard. Abeille 1876, p. 34, 
A & Mitth.. d. schweiz. ent. Gesellsch. Vol. V., 

HR, 1—2, p. 91, .(1877.) | ii 

„Dun noir: legerement brillant. Tete deprimee sur Tepistome: 

et sugueusement ponchuee. Pronotum presque carre d, un peu plus 

large que long 9, trongue a la base, tres legerement arque en dehors 

dans le milieu du bord anterieur, faiblement dilate en s’arrondissant 
jusqu' au tiers des cötes, se retrecissant enswite et subsöinueux au de BT. 

vant des angles posterieures, qui sont droits. - Il est plus convexe 5 3 

que dans H. tenebricosus ei margue de points asseg forts et assee 

. serrös, mais non conflwents comme dans ceite espece. Eeusson large, 

IB; 
Au 



an Li 

i Armenien, J uli, S, 

\ os y li nd rino t us Faldermann. 

EN Ashalkalaki, Juli, 8. —_ Elisabetthal, A ri, Tao, 

2. Bi long giore, amgustiore, 

re 

Freciges An. Mitth. . schweiz, a denellerh | Yol. | nn 

Hit. 3—4, D 991. (1877) en 
| ie ER un brumn noir asses brallanig pattes un: TOUR. 

e ‚densement ponctuee, agyamt "öpistome court, deprime, 

a UN sillon et a ses. deux. 

nu tout autor, comvexe, ralgenk comvert de, N 

an Irös 27 les cötls, un peu. BRER 

“ 
# 

/ ee ee BR „tron- Ft 
I rnit ‘4 la Ba legerement ar quees NR 

ensemble a Vextrömitd; elles sont fori com- Ds 

urement, mais on ne cesse de vor les bords. SE 

ecte du dessü. ‚Elles ont ‚neuf‘ str ies. R 
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' welehe den Uebergang zu der Arsen Form der H. badia aus d 

legeres, marguees de points RG assez fins; 4 AVERERRER ar 

tros plans dans les trois quarts anterieurs de l’äytre, mais is de 

viennent un peu comvexes vers V’extrömill; le 8° se lie au 8°; ils sont 

tr?s finement chagrines. Le dessous dw prothoraz est cowvert de points 

rugneusx; Vabdomen est assez finement ponctue et assee brillant; les 

pattes sont rouges. 

Le mäle a les quatre tarses antirieurs fortement dilatis et est 

un pen plus &troit que la femelle.. Cette espeee a la möme soulpture 

d'elyires que le: Cyl. lugubris Fald., mais son pronolum est plus 

long et plus etroit, et la couleur de ses pattes ne permet pas de les 

confondre.“ 

Hochplateau von Zalka, bei Alexauderhilf, Mai und Juni. L. 

Stenomax Allard. 

gloriosus Fald. Borshom, Juni und August; auf Wallnussbäumen. S.— 

Elisabetthal und Suram, Mai. L. | 

exaratus Germ. Alexandrapol, Juli, 8. 

planivittis All. Gouv. Elisabetpol, Mai. 8. 

| Nalassus Mulsant. 

impressicollis Fald. Elisabetthal und Katharinenfeld, April und Mai. L. 

pieipes Küst. Borshom, Juni. 8. RP: 

Faldermanni Dej. Borshom, Juni; Alexandrapol und Mastara, Juli; 

Achalzich, August. S. — Elisabeithal und Katharinenfeld, April? 
und Mai; Plateau von Zalka, Juni; Helenendorf und Be Jaliy 9 
August. L. 2 

diteras de Mars. Plateau von .Zalka, Juni; Chefsarien, Juli, I. 

brevicollis Kryn. Hlisabetthal und Kodi, Mai. L 

Cistelidae, 

rulreeioh Se Mulsant. 

din Kiesw. . B: 

„Der Käfer variirt nicht unbeträchtlich in der Grösse und a 

Senlptur, namentlich liegen aus der Gegend des kaspischen Meeres. ER 

kleinere, flachere, weniger stark längsgestreifte Stücke vor, die den ” 

Eindruck einer eigenen Art machen. - Es gibt jedoch Uebergangsforınen, 2 

Griechenland vermitteln.“ f V. EEE IN BEYER 

Gouv. Baku, Mai. 8. 



"Taf. IV, Fig. 39. 

gatı, radeln, parım coNvexd, ‚punelatissima, griseo- % 

mginen, oeulis ig ‚gris, magnis, forliter gramulatis, elytris 

atis, antenmis validioribus, leviter serratis. Long. 6 "m. 
0er. mazimis in fronte approximatis, ei us fere com 

ert.. - Fühler u lieh kräftig, Sc en as, eritig lied 

ü zweites kaum halb ‚80 gross, die folgenden allmälie an 

£ ms zunehmend, die letzten Er eh das lotzte 

img breiter ‚als Ne Halsschild, ra, Fi deut- 
n alfa mal so lang als zusammen breit, punktirt- 

” Tmischeuräumen fein He ‚greis behaart, a 

er nn ER von Be cker ind Dr. Se hn e ide er 

Dt 

antomnis. utriusque sorus simplieibus, nigra, 

‚pro Ua SR DDNUUE ERDE 
semieiren- a 
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lari, opaco, pwnctatissimo, elytris fuscis, swhtilius irregulariter pune- 

tatis. Long. 5.5 "Im.* 
„Mas: segmento qwinto ventrali basi tuberculo longitudinali 

nraniformi ornato, sexto parum prominulo, medio late emarginalto 

uirinque in dentem subhamatum produceto,* 

„Der Isomira murina verwandt, etwas länglicher, Halsschild viel 

dichter und stärker punktirt, matt, kürzer, vorn in regelmässigem Bogen 

gerundet, Flügeldecken weitläufiger punktirt, etwas gröber behaart, mit 

mehr parallelen Seiten. 

Die angegebenen Unterschiede, namentlich die Geschlechtsauszeichnung 

des Männchens genügt, um das Thier leicht zu erkennen.“ 

Kiptschakh, Juli. S. 

murina Linn. var.? 

„Diese Art hat Dr. Schneider in zahlreichen Exemplaren aus 

dem Kaukasus zurückgebracht. Alle sind weniger oval als die typischen 

Stücke und fast ohne Ausnahme einfarbig schwarz, mit hellen, naclı 

der Spitze hin dunkeln Fühlern und gelben Beinen. Möglich, dass bier 

eine eigene Art vorliegt, Nach dem vorliegenden Material ist indessen 

die Aufstellung einer solchen kaum gerechtfertigt. Einzelne Stücke der 

kaukasischen Form zeigen mehr oder weniger braune oder braungelbe 

Flügeldecken,“ v. Kiesen wetter. 

Borshom, häufig, Juni, August. 8. — mar Mai, L. 

Mycetochares Latreille, 

flavipes Fabr. Borshom, August. 8. 

bipustulata Ill. Borshom, August. 8. ’ 

linearis Ill. (barbata Latr.) Lenkoran, Mai; Kiptschukh, sh 8 —3 

Plateau von Zalka, Juni. L. | 4 

Poäonta Mulsant. 

morio Kiesw. Gouv. Elisabetpol und Baku, Mai; Muganlo, Borshoimiä 

und Azkhur, Juni; überall gemein. S. — Assureithal, Juli. L. 7 

Omophlus Solier.' 

: curtus Küst. Kor-oglu und Katschora, Mai, L, 

eurtulus Kirsch nov. sp. 

„Niger, nigro-pilosus, elytris testaceis, erecto-pilosis; anten 

d longitudinem dimidiam corporis superantibus; prothorace br ö, R 

transverso, lateribus et basi rotundato, anguste marginato, PU 

parum convexo, remotissime punctulato, utrinque parum, ante scu- 

tellum leviter impresso ; elytris intus Punctato-striatis, interstitüis ve ie. 

punctatis, | | ri bei Zangt ET { 



en meisten ‚dem N ae Küst., weicht aber 

a. Pi 

S 

N a Ban 
eg Blisabetthal, Mai; Kachetien, Jah. le 

| ‚miger, elytris testaceis, 

; prothorace transverso, lateribus rotundalo, 

intra IE Tateralem antice u 

e\ a a 
en ' ie ee articulo ultimo intws dilalalo, ä 

ya glänzend, ‚oben zlah, ie ie am Kinn, a 
der fi  Vorderbrust, a der Miete de Hinterbrust und en 5 

| a "Die aloe Flügeldeoken re 

‚fein querrunzelig punktirt, der Seitenrand bis hinter “r 

ser breit aufgebogen, als bei tarsalis. Die Vorderfüsse 

rostroth, das 2.—4: Fussglied kurz dreieckig I, das 2 

ach innen ee verbreitert und dunkelbraun.“ 

ee Jahn; 8. a 
AR 

Kirsch, er, Baku, Mai: Borshom, ®; uni bis August; 

adrgol und Bügos-Kjaosan sehr häufig, Kal Be 
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decoratus @erm. Borshom, Juni, 1 Exempl, 8. 

 prwinosus Kiesw. Am Muschaweri im Decembor aus Laub gesiebt. L.— 

. Mauritanicus. Laf. (exeisus Küst.) Helenendorf, Juni, L, — Holonen- 

Lagriidae, 
Lagria Fabricius. | e "a 

atripes Muls. Elisabetthal und Katharinenfeld, Mai; Elisabetpol, Juli. L. Ä : 

hirto Linn. Muganlo und Borshom, Juni; Alexandrapol und rn a 

J uli; Katschora, August. $. — Helenendorf Juli. L. E 

pretiosa Reiche. Mikwena am Rion, April. L. I 

Agnathus Germar. 

Melandryidae. 
i Orchesia Latreille, 

undulata Kraatz. Borshom, Juni, 1 Exempl. S. 

Serropalpus Hellenius. 

barbatus Schall. (striatus Hellen.) Borshom, Juli und August, in ein- 

zelnen Exemplaren dem Lampenlichte zufliegend. S. 

Melandrya Fabricius,. 

caraboides Linn. Borshom, Juli und August, $S, — Suram, Mai; 

Alexanderhilf, Juni. L, 

Pedilidae, 
Pedilus Fischer. 

errans Faust. Borshom und Azkhur, Juni. Zu der Faust'schen Be- 

schreibung habe ich noch ergänzend zu bemerken, dass von 6 Exem- 

plaren 5 der Notiz „totus niger“ entsprechen, während das 6. an 

den 4 hinteren ‘Beinen gelbbraune Färbung zeigt. Die Länge 

schwankt zwischen 5 und 6”%,. 8. ’ 

Euglenes Westwood, 

Mingetschaur, Mai, auf Tamarix. -8. 

pygmaeus Degeer (populmeus Fabr.) Elisabetthal, Mai; Mustaid (Tiflis), 

September; Muschaweri, December. L. — Muganlo und Borshom, 2 

Juni; Karasu, Juli. 8. vi 

Anthieidae. 
Notoxus Geoffroy.. 

.. dorf und Gow. EERBEN Mai, en N 

häufig. $, 
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Tiflis und. | Passananr, Ar Borshom, Juni. 8 

Ian Orenipits Di), Misaheithal, ‚ Anl; al, Mai, L. 

rummeus, ae prothorace parum amgustior a a a 

othorace EuAnS, Bde basim nalde constr ioto, rad canali- 

n N seitlich SR oben ir regulär er Be 

diese Art nur in Verwandtschaft mit T. Piochardi Hey yden, 
I ist, ‚aber ‚ängen, die Augen a, up nr der 



' kräftig, gelblich, nur den Hinterrand des Halsschildes erreichend, gegen 

Chaudoiri Kolen. Suram, Mai. L. 

‚transversalis Villa (longicollis Schmidt.) Suram, Mai. L. 

“ antherinus Linn. Zalka, Juni; Manmudly, Juli und December; Blisa- 

 thyreocephalus? Solsky. Suram, Mai. Herr Fl. Daxahı a desire macht 

Br en N EE: 
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Länglich, pechbraun, glänzend, wi fein gelbbraun EEG Kopt en 
eiförmig, etwas schmäler als das Halsschild, eben, sehr fein und weit- 

läufg punktirt. Die Augen auffällig klein, nicht vorragend, Fühler 

die Spitze verdickt, das 2, bis 7. Glied höchstens so lang als breit, das 

8. bis 10. transversal, das letzte grösser, eiförmig zugespitzt. - Kiefer- 

taster mit beilfürmigem Endgliede. Halsschild etwas länger als oben 

breit, unter der Mitte stark eingeschnürt, wodurch dasselbe in zwei un- 

gleiche Hälften getheilt erscheint. Oben sehr fein und spärlich, auf der 

unteren kleineren Hälfte kräftiger und dichter punktirt, Schildchen nicht 

sichtbar. Bekanntlich gibt es Arten in dieser Gattung mit und ohne 

sichtbarem Schildchen. Flügeldecken an der Basis so breit als das Hals- 

schild am Grunde, oval, knapp vor der Mitte stark verbreitert, gewölbt, 

oben deutlich irregulär punktirt, die Punktirung überall nicht gleich- 

förmig stark ausgeprägt. Das Pygidium wird von. den Flügeldecken 

bedeckt. Unterseite gelbbraun, Beine gelblich, die Schonkel ziemlich 

dick, au der Basis ein wenig dünner, also nicht wie bei Formicomus 

gebildet; die Schienen einfach. 

Es ist dies eine sehr schöne Entdeckung des Hrn. Leder. 

Suram-Gebirge, Mai. L. 

Leptaleus Lafertse, 

Anthicus Paykull. 

humilis Germ. Gouv. Baku, Mai. 8. 

var. calyeinus Stev, Kodi und Elisabetthal, April. L. 

var, A. Trugqui longior: See von Kodi, April. L, 

vor. ©. Truqui longior. Elisabetthal, April, L. 

fioralis Linn. Mamudly, im Winter gesiebt. L. — Gouv. Baku, Mai. 87 

quisquilius Thoms. Lenkoran, Mai; Achalzich, August; Eriwan, Juli. 8. 

bifaseiatuws Rossi. Mamudly, im Winter. L. 

Schmidtii Rosenh Suram., Mai. L. 
Par; 

var. b. Tiflis (Mustaid), August; Mamudly, December. L. 

var. y. Leaf. Elisabetthal April und Mai; Tiflis, A L. 4 

vor. ö. Laf. Tiflis, August. L. - 

betthal, November. L. — Baku, Mai. 8. # 

bei dieser Art folgende Bemerkung: „Bezüglich der ae schei 
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rt, „aber. die Fürbung 2° nicht übereinstinmend 
S ‚ich wü sat ‚aber nicht, zu welcher andern en 

Wenn s sie neu wäre, ee man mehrer 

 Blisabotthal, April, Ai, August, L 

N Baku, ‚Mai. B- 

. Borshom, Jwmi. 8. 
2  Alexanderhilf, Jo 1. a 

f:: : Sour. Baku, Mn Se nen 

ganze Erscheinung glaube | ich: wohl auf a 
dü ua welehe auf ein m a ee 

u | Be te 

© es am Chram, Mai. L. en Karasu, Juli. 8. 

‚Sour. ‚Baku, Mai. Br ne 

Ochthenomus Schmidt. 

e u Art. na Mai. an IRA, 
Rossi. a a Borshom, un Einzehne isomplare, a 

> 

 Pyrochroidae. 

a Pyr ochroa Geoftroy. 

A erhit. Juni. L i 
ie Bü. mer Schrnk,) Sarijal Nugust, 2 

 Mordellidae. 

/ Mordella Linnd. 

ron, Er uni; leiwan, | Juli. 8 
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humeralis Linn. vor. Elysabetihal, J uli. L. 

parvula Gyllh. Tiflis, April; Borehom, Juni ; Bogos-Kjaesan ea Ed, 

Jul, 8. — Mamudly, October. L. 

episternalis Muls. Borshom, Juni. 8. . 

brevieauda Boh. Muganlo und Borshom, Juni; Tarstschai, Juli, 8, — 
Eilisabetthal und Katharinenfeld, Mai; Gomereti, Juni, L. 

micans Germ. Eriwan, Juli. E. 

pumila _Gylih. Muganlo und Borshom, Juni; Eriwan und Heleuowka, 

Juli. .S. — Elisabetthal, Mai, L, 

tarsata Muls. Muganlo und Borshom, Juni. 8, 

stenidea Muls. Tiflis, April; Etschmiadsin, Eriwan und Helenowka, 

Juli. 8. 
Anaspis Geofiroy. 

frontalis Linn, Borshom, Juli. S. — Mamudly, Juli. L. 

var, verticalis Fald. Borshom, Juni. 8, — Elisabetthal, Mai, L. 

„Diese Form habe ic in meiner Monographie nicht ohne Zweifel 

auf A. rufcollis bezogen, weil ich damals nur ein weibliches Stück 

gesehen hatte. Durch Untersuchung zahlreicher Exemplare, namentlich 

der S, überzeugte ich mich indessen, dass dieselbe als Varietät zu A. 

frontalis gestellt werden muss; es lassen sich auch allmälige Ueber- 

gänge in der Färbung von dieser Form zur var, lateralis FE, finden.“ 

rufieollis Fabr, Elisabetthal und Suram, Mai. L. Emery. 

nigrives Bris. Muganlo und Borshom, Juni. War. bisher nur aus 

Spanien und Italien bekannt. S. — Ausläufer des Gebirges von 

Mangliss, Mai. L, 

pulicaria Costa. Suram, Mai; Alexanderhilf und am Toporawansee, 

Juni. L. 
Nassipa Emery. | | 

flava Linn. Borshom, Juni bis August. S. — Kutais und Mikwena, 

April; Elisabetthal, Mai; Alexanderbilf, Juni. L. 

var, thoraeica Linn. Borshom, Juni. 8. 

var. basalis Emery. a 

| „Ab A. flavae typo differt elytris zona basali wink ‚postice BR 
supra suturam angulate prodweta, apice nigricantibus, ' 

Long. rm ’ 
„vom Typus der A. flava a sich diese Anaspis TER fe: 

einen breiten dreieckigen Fleck, welcher die ganze Basis der Flügeldecken = 

einnimmt und sich mit undeutlich begrenzter Spitze auf der Naht, un- K 

gefähr bis zum Viertel ihrer Länge nach hinten ausdehnt ; die Spitze 7 

der Flügeldecken ist etwas geschwärzt, Ich kenne nur ein ER aus dem Be 

r en! RI Baur 2, 

Kor a a a 



Sa —: Karta-mta, Mai. DL. 

BUN, baris sia Emary. 

Emery now. sp 

ee, ae ma; f ulvo-pubeseens, antennarım basi, ee
 

ee antieis et: ar rtioulaiomibus N 
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gr ganze e Körper braun, die Seiten dos . Halsschidis, üie 

Rn a Beine rn Die schlanken Antennen a 

Rd 

an Urs Basis nahe: ke tief safurcht; EN 7 Er 

hinten. nicht erweitert, ‘wodurch die von ihr 

bis, zur Ren einander nahe bleiben ; die Vorder- s BT 
u 

A ” 

| ee es Shflnesie Inc. ‚sehr ähnlich, sie. ist aber 8 | 

Ibter, hat ı ein breiteres Halsschild und noch längere, BER 
Be RE Eee 

hat ungefähr den Unmriss einer ‚kleinen varians, 



a ihre "Antennen sind. viel nger und dünn 

male des d lassen sie mit keiner. ‚anderen Es 
. ..» Borshom, häufig, Juni; U Arten Juli, 8 ; 
ee Mai. Bart u 

Dh LE NER | Silaria Mule. En 

Be . varians Muls. ROT, Iuni, HT - Suranı, Mai. 

| Cantharidue. | 

er er | “Melo& Liund. h 

er Proscarabaeus. Linn. Elisabetthal, April; Suram und. al, 
eh ig ih; ir 

 autumnalis Oliv. Elisabetthal, April. I. ia 

— Kodi, Di 
Es 

1 2 "Er N & 

N Br Y A 

variegatus Donov. Tiflis, Ende April. 8. 

April. L. Ä 
Tuecius Rossi. Suram, Mai. L. a: ”. Dt 

” scabriusculus Brandt. Elisabetthal und Katharinenfeld, April; Suram, +] 

H Mai; Sarijal, Juli. L. 5 a ee 

©. brevicollis Panz. Alexanderhilf, Juni. L. 
.senbrosus. Blisabetthal, Suram, Mai. L. 

ee | CGerocoma Geoffroy, 

Schreberi Fabr. Gouv. Baku, Mai. 8. % 

3 ‚gonocera Motsch. Helenendorf, Juni. I, 

ra | -  Coryna Billb, 
eineta Ol. Aksu, Mai. 8. 
i ä Mylabrie Fabr. 

 variabilis Pal. Tarstschai und Borshom, Juli; Katschora, A 

a Im Assuretthal, Mai; Akstafa, ‘Juni. L. | Er =. 

var. Armeniaca Fald. Schamehor, Juli. L. 00 

 dpunstata Linn. Aksu, Mai; Borshom und Arkhur, Fansite rstschai, 

00 Juli, gemein. 8. — Elisabetpol, Juli. I. 3 ER s PN 
ar an olin. Katschora, ZUERR. BEER 

x  atrala Pall. EEE. Por. FREE: BER 

var. metatarsalis Eschsch. Achalzich, teile: 8 RN ng 

Inevicollis Mars. prox., doch abweichend i in der Grösse, Bor 

‚Iutea Pall. (calida Pal) Aksn, Mi. 8.0 
10a Fabr. ‚Gouv. Baku, Mai; Kr ak 

-Tarstschai, Juli. 8. — Elisabetpol, Juli. 
seabiosae Oliv. Helenondorf, Juni. SP er & k 

Euphration Redt. Karasu, Juli... Br 

Pollasii Gebl.. Krasnowodsk, ni Be 



. Exemplare, 

“ı .. Canthäris Linn6, a a 
Bu Baku, Mai. 8 — isabetthal, Mai. 

nn  Epicauta Redtenb. Be 

2 Salachlu im ‚Kurathale, Juli; 1 a gelogen. B.- 

k ee  Zonitis Fahr. | az ee 
raeusta 1 Fab Gouv. "Baka, Mai; Borshom, Juni. 8. nr Katharinen- 

feld und Eilisahetthal, Jun L., 0.000 ee 
iz. var, Muganlo, Juni. 8 PER 

ee Megatrache elus Mohch Eh 

| Babegn und Helenendorf, Juli, rs 

Dedemeridae. 

 Nacerdes Schmidt. u 

okran, a Borshom, ‚Juni . — Helenendorf, 

if, Rent 8 

Ä en fit. er 
0 .Ischnomera Stephens. ee 

2 Brehog, Juni; Eriwan, Full. 8. ee 

/ alis Schmidt. Borshom, Ka. nr, n BR 
ÄNM. Gouv. "Baku, Mai; Borshom, Juni, August, E — al, ; 

ram Mai; Zalka, Juni. bh. 

os e “ e chi ir 2» Motsehulsky 
“ 

diese Gattung: auf ‚jene Nacordes - Arten, deren “ 

‚Eine Art, welche un- 

sr Oi ist das Halssehild Bine: am ne er 

ande Das Se ist beim SIR 

RN Ina: 6 lan er r Soil Hof Be 
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die en blauschwarz, und nur die Basis und u Naht am 
vorderen Theile schmal und der umgeschlagene Rand der Flügeldecken 
heil gefärbt. Ich vermuthe, dass diese Art die paradoza Falderm. und ° 
die flavipennis Motsch. nur Varietät derselben. ist. Reitter. 

"Thal der Gamdscha bei Helenendorf, Juni und August. u 4 

Öedemera Oliv. n 

Podagrariae Linn. Aksu, Mai; Muganlo, Juni; Katschora, RER Ss— 

Helenendorf, August. L. es 
similis. Schmidt. Scaradill, Mai; Borshom, Juni; Eriwan, Inli. 8 — 

Helenendorf, Juli. L. 

"subulata Oliv. (marginata Fabr.) Borshom, Juli und August. S. — 

'Elisabetthal und Suram, Mai. 1. 

lateralis Schmidt. Helenendorf, Juli. L. | 

croceicollis Gylih. var. dan nov. spec, Eriwan, Juli, 1 ungenügend er- | 

haltenes Exemplar. 8. h 

flavipes Fabr. Azkhur, Juni, 8. 4 

virescens Linn. Lenkoran Mai; Borshom und Azkhur, Juni; Achalka- 
laki, Juli. In Borshom und Tarstschai im Juli auch die var, 

coerulescens. S. — Mamudly, Juli; Elisabetpol, August. L. 

lurida Marsh. Aksu, Mai; Borshom, Juni. 8. — Elisabetthal, Mai. L. ° 

Chrysanthia Schmidt, \ 
planiceps Kieseniveiter nov, sp. Taf. VW, Fig. 41.9 

„Viridi-metallica, punctatissima, ore plus minusve testaceo, capite 

magno, fronte planiuscula, prothorace canaljeulato, oblongo, A 

versus angustato. Long. 8 — 11". 
Mas: capite prothorace fere latiore, Kino incrassatis, coxi ; 

postieis muticis, abdominis segmento ventrali ultimo triangulariter. ercHRU 

Fem. fronte plana, femoribus simplicibus, segmento ventrt 

witimo rotundato.“ , | 4 E 

„Die Art steht der Ohr. viridissima so nahe, dass bei der Be- 

schreibung einfach darauf verwiesen werden kann; sie ist jedoch im AN - 

gemeinen grösser und-"unterscheidet sich beim Männchen leicht durch h 

die viel kräftiger verdickten Schenkel und die einfachen ‘Hüften, der 

Hinterbeine, bei beiden Geschlechtern ausserdem durch flache Stirn u 

Scheitel, was namentlich beim Weibchen auffallend ist, einfarbig schwarze ‚e 

Beine ei flache Gestalt im Allgemeinen.“ = 
NB. - „Thomson Seandin. Ool. VI. p. 353 nennt die Drechan Ri 

- des Männchens von Ohr. viridissima spi n080 produeta“ E 

Borshom, Juli und August. 8. | Sr 
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Arten dar. Gattung. Oh ysantkia lass sen sich in aaa 

aus ; einander. setzen : Y 
Rn 

Ha ohne I eingeirückte Mittellinie a ii | 

üften des Männchens Seele en “ ee viridissima 

ie planiceps 
RE  waripes 

a mer 

N es 
Ri ' u Kiesenwetter* 

re, bias Schmidt. nn N 

P per nv. 35. 0. Taf V, Pig. 42... 
 elytris coer uleis, pube, grisen. im sutura condensata 

\ ar Long: 6 "mt. 

$ „Kop mit, fach Hawölbter inc: ‚sparsam punktirt, bleigrau 
{ar 

yehs art Augen rundlich, innen » night ‚daher, zur a nr 

Angel era en Maxillartaster Akt, ehe aha | 

alone mit ae ‚louztan- ‚Gliede. Bl 

a den‘ Mitte dach ach hack nd weitlänfig. . = 

te, ‚durch ea a Pubescenz bleigrau schimmernd. 

San durch dichtero Behaarung weiss, 
at 

ui von Dr. ae und Dr. Sievers gesammelt. 

ah leiden. Letzterer Unterschied hält ‚aber nicht . En ad 

De nach don Geschlechtern verschieden, indem 



weniger REN die Männchen ae die AR und h mit. 
Innenrande mehr oder. weniger verflachter Rundung Pa var N 

sich alie Uebergäuge von den stark nierenförmigen Augen der he 

incana © bis zu den ganz runden Augen der Chitona comnexa ; Mittel- x 
formen bieten namentlich Probosca cinerea Motsch. und read “. 

Karasu, sehr häufig und gg seltener, Juli. 8. 

Pythidae. 

Pytho Fabr. R 

depressus Linn. Borshom, Juli, 1 Exempl. mit braunen Flügeldecken. 8. 
* Er I 

Rhinosimus Latreille. 

planirostris Fabr. Klisabetthal, Tschattag, April, Mai; Suram, Mai; 
Mamudly, September. L. | 8 > 

Myeterus lairrille, A 

‚eurculionoides Fabr. Borshom, Juni. 8, ARE SEN Ra 
ni Dlanım Fabr, Tiflis, April; Gouv. Baku, Mai;  Muganlo und 

ae, Juni; Alexandrapol, Juli. 8. — Chram- und Algofikul, 
Mai, L.*) 

gr 

*) Der Schluss dieser Abhandlungen, mit den Careaionidae beginne 
im xVI Bande erscheinen, S | 
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.. Bud. E’reyn in Alte ndorf: 

= 7 
rbe ve oisit isn zumeist ein reines Weiss, other mit einem ven 

wi iitonter ein weisses pis grünlichweisses, 

un Mineral auf, das zumeist 

Aa 

Bir auc r als Begleiter ee Zoisit obigen Fandtell erscheint 



eingelagert oder ‚auf ihnen in dicken Wülsten vorkommt, y Pi 

welche Krystallformen erkennen zu lassen. 

In etwas grösserer Menge, als wie im Zoisit selbst fand ich beide 

Begleiter 2 und 3 an den nächsten Berührungsstellen mit dem Neben- 

gesteine. 

4. Zoisit von Altendorf in Mähren (Römerstadt NW. 

Mähr.-Schönberg 0.) Viel seltener noch als am vorigem Fundpunkte 

constatirte ich das Auftreten von Zoisit am „Vogelberge* bei Altendorf 

in der Nähe der Walzwerke „Annahütte* und „Ferdinandshütte“, (hier 

in einem Steinbruche) und au einem Felsen beim „Silberwassergraben“. 

Es ist an. diesen Stellen das Vorkommen im Ganzen ein ähnliches 

wie bei Neudorf, jedoch fand ich den Zoisit auch ohne allen Quarz, 

theils in einzelnen Stengeln, theils ganze Klüftchen und Gänge in dem 

chloritischen Gesteine ausfüllend. Stets ist hier die Farbe des Zoisit 

lichter oder dunkler braun, und fand ich neuster Zeit einige Handstücke 

mit anscheinend krystallartigen Zeisit-Individuen, die aber erst noch 

näher zu untersuchen sind. 

Auch hier treten ‘die beiden Begleiter 2 und 3 auf, jedoch in 

geringerer Meuge als bei 1. 

5. Cerussit von Neudorf in Mähren. Die Fundstelle 

hiefür sind die Grubenbane der bereits oben erwähnten „Gabe Gottes“-Zeche, 

und erscheint hier der Cerussit als Zersetzungsproduct des mit Pyrit 

und Sphalerit einbrechenden Galenites, der mitunter auch die noch un- 

zersetzte Unterlage seines secundären Produetes bildet. 

Die zumeist spiessigen Krystalle von bis 10” Länge, 1m Dicke 

sind weiss, äusserlich oft durch Eisenocker braun gefärbt und durch- 

scheinend. Tafelförmige Krystalle sind seltener. | 

6. Torf von Neudorf (Römerstadt N. Zöptau O.), von Karls- 
dorf (Römerstadt N. Mähr.-Schönberg NO.) und Brandseifen (Römer- 

stadt NW: Mähr.-Schönberg O,) alle drei Orte in Mähren, Die Aus- 

dehnung des Torfes in horizontaler Richtung ist hier überall eine ziemlich PL 

‚ beträchtliche, dagegen jene in die Teufe zumeist nur gering. Es ist ° 

.Torf jüngerer Bildung, und er wurde bisher blos versuchsweise ohne y 

nachhaltigen Erfolg als Brennmateriale verwendet. . 

7. Stilpnomelan von Gross-Mohrau in Mähren (Römer- Br 
stadt NO. Mähr-Schönberg O0.) Ganz ähnlich wie in den Bärner Gruben 

findet man auch in der Romanizeche bei Gross-Mohrau den Stilpnomelan 
in Form sehr feinschuppiger, fast schon körniger, bis sehr schön gross- 

‚ blätteriger Ausscheidungen, die zumeist als Schnürchen oder kleine Gänge J 
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und iu allen Stadien zu beobachten. Es tritt übrigens dieser r _Malac . hit 

als Anflug, Ueberzug, zwischen Sprüngen oder als erdige Masse, ste 

nur in geringer Menge auf. 

14. Limonit nach Pyrit von Pittenwald in Mähren. 

Schöne, wenn auch kleine Durchkreuzungszwillinge von 00000 ; ferner auch 

in der Form een 

15. Talk von Zöptau in Mähren (im „Topfsteinbruch“). ü 

In schönen, stark durchscheinenden bis durchsichtigen, blättrig-keiligen 

Parihien von lichtgrüner bis grünlichweisser und gelblichweisser Farbe, 

im Talkschiefer und Chloritschiefer Gänge bildend. Ferner als schwacher 

Ueberzug an den Absonderungsflichen mancher breitstengliger Strahl- 

steine, oder auch verwachsen mit Bitterspath, und in diesem Falle meist 

gelblich gefärbt. 

Zuweilen ist der Talk durchspickt mit ganz minutiösen Pyrit- 

hexaöderchen. 

16. Pyrit von Zöptau („Topfsteinbruch“). Krystalle der Com- 

bination »0%.0 - Würfelseite bis 8” Länge; parallel den Würfel- 

kanten stark gestreift; die O. Flächen ungleich entwickelt und. die 

Gesammtfläche mit einer braunen Rinde überzogen, also vermuthlich im 

ersten Stadium der Zersetzung begriffen. Die Krystalle sind eingebettet 

in Asbest auf Actinolit. | 

Ferner tritt Pyrit auf so wie Talk und mit diesem in dünnen Lagen 

auf den breiteren Absonderungsflächen mancher Strahlsteine, und, wie 

schon oben erwähnt, in Talk eingewachsen. 

17. Apatit von Zöptau („Topfsteinbruch“) nicht nur in ein- 

gewachsenen, sondern auch in rings frei ausgebildeten, auf Chloritschiefer 

aufgewachsenen Krystallen der Combination ooP. oP von säulenförmigem # 

Habitus, gelblichgrüner Farbe und halbdurchsichtig. N re: 

Nebstdem fand ich dick tafelförmige, völlig pellucfie, olivengrüne 

‚Krystalle der Combination oP. mP. oP in schuppigem Talk auf Strahl- 

stein. 



_ Ueber einen ‚neuem Apparat 
zum 

N Trocknen im Vaeuum bei höherer Temperatur 
£ B 

von 

u Habermann. ee 

Da Trocknen von Substanzen für die "quantitative. Analyse = 

; genug. nicht allein eine zeitraubende, sondern auch sehr unan- 

| Operation, weil sie nicht selten die Aufmerksamkeit des Ex- 

orS aurch A in bedontendom Masse a Der 

so 3 rdirbt, die 

an Körpers, oder ein eigen Trocknen eintritt, 

iese , wurde erreicht durch TERN zweier Z anen 
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"vielleicht nur dadurch, dass er mit den einfachsten Hilfsmitteln, wie 

sie in jedem Laboratorium zu finden sind, hergestellt werden kann, und 

dass er, weil seine wesentlichen Theile aus Glas bestehen, den Verlauf 

des Trocknenprozesses zu beobachten fortwährend gestattet. 

Allerdings erlaubt der Apparat in seiner jetzigen Form nur das 

Trocknen in Röhren und Schiffchen, doch glaube ich os aussprechen zu 

dürfen, dass es mir auch bereits gelungen ist eine solche Vorrichtung 

ausfindig zu machen, welche es ermöglicht Substanzen, unter den früher 

angegebenen Bedingungen, in grösseren Schalen ete. zu trocknen. 

Die früher erwähnten Prinzipien, welche ich bei dem neuen Apparate 

zu verwerthen suchte, sind: 

1, das Trocknen im Vacuum auszuführen und 

2. als Wärmequelle die Dämpfe von Flüssigkeiten mit constantem 

Siedepunkte zu benützen. 

Der nach diesen Kae Ta construirte Apparat ist durch die ° 

beigegebene Illustration leicht verständlich gemacht, wobei bemerkt werden 

muss, dass er sich in dieser Form nur für die Benützung von Wasser” 

dampf als Wärmequelle"eignet. 
Br 

Derselbe besteht aus 3 wesentlichen. Theilen, nämlich: 

1. dem eigentlichen Trockenapparat, durch die beiden weiten, in 

einander geschobenen, den obersten Theil der Zeichnung. bildenden, - 

Dane; liegenden Röhren repräsentirt. | 

dom Siedegefäss, einem gewöhnlichen Kochkolben, welcher 7 
sa 

Bilde ie etwas höher stehend, erscheint, und | 

3. dem Condensationsgefäss, durch den links tiefer stehenden Kolbe en! 

dargestellt. 



E schaft i ish m beschränkter Menge zur Herstellung - 

| ee zur, Anwendung kommt, u 

nen) Spacer ei ehe ni ihren Sehankkondn sit, 

er geschliffen sind und durch einen. darüber veschobenen kurze 

ukschlauch zusammengt shälten ‚werden. Dasselbe Kantschuksbück 

er Einem dazu dienen die Troc kenröhre in der Dampfröhre, in = 
Ki. 

ind us ersichtlichen festzuhalten. von den beiden “ = 

en we Darehin. N Mit kam Ka ist sie 
einem un förmigen ‚Chlorcalsiumrohr verbunden und kann 

2 kann. in der N ähe ihrer Ben Einden a die 

EN seitliche | Tubulatur von etwa eh lichten Durch- 
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Inhalt’ von etwa "s Liter und ist mittelst eines 2mal durchbohrten 

Kautschukpfropfens verschlossen. Durch die Bohrungen des Pfropfens 

gehen bis knapp unter denselben 2 Verbindungsröhreu, die an ihren 

unteren, in den Kochkolben hineinragenden Enden schief abgeschnitten 

sind und annähernd den lichten Durchmesser der Tabulaturen haben. 
Die eine, dieser beiderseits offenen Röhren ist einmal im rechten Winkel 

gebogen und durch einen ziemlich dickwandigen kurzen Kautschukschlauch 

. mit der horizontalen Tubulatur der Dampfröhre verbunden; die andere 

Röhre hat eine zweimalige, rechtwinkelige Biegung und geht nach der 

zweiten Biegung dicht durch eine der 3 Bohrungen des Pfropfens, 

welcher den Condensationskolben verschliesst bis fast an den Boden des 

Condensators. Mittelst einer in die zweite Bohrung dieses Pfropfens 

eingefügten Verbindungsröhre und durch ein Stück Kautschukschlauch 

steht das Innere des Coudensators wit der senkrechten Tubnlatur der 

Dampfröhre in Verbindung. Hier befindet sich auch ein Qnetschhahn, 

-welcher es ermöglicht durch Zusammendrücken der Kautschukröhre die 

unmittelbare Communication des Condensators wit der Dämpfröhre in 

jedem Augenblick aufzuheben. In der dritten Bohrung endlich steckt 

ein entsprechend weites, beiderseits offenes Glasrohr von etwa 70 — 809%, 

Länge. Es reicht mit dem schief abreschnittenen unteren Ende gerade 

nur bis in den Hals des Kolbens und wir wollen es, seinem Zweck 

entsprechend, als Kühlrohr bezeichnen. Dass es durch einen Liebig’schen 

oder einen anderen Kühler ersetzt werden kann, erscheint selbstverständ- 

lich, nach der Aufgabe die es zu erfüllen hat: den im Condensatorkolben 

 _picht verdichteten Dampf zu condensiren. indessen ist das Anbringen 

' von anderen Kühlvorrichtungen fast in allen Fällen nach meinen Er- 

fahrungen überflüssig. | 

Alle diese Theile des Apparates lassen sich leicht an einem 

gewöhnlichen Stativ durch einen Ring, welcher den Kochkolben trägt 

und eine Klemme, die den eigentlichen Trockenapparat festhält, befestigen. 

Was die Benützung der ganzen Vorrichtung anbelangt, so wird 

- dieselbe jedem Chemiker nach dem bisher Mitgetheilten selbstverständlich 

erscheinen. Indem man den freiliegenden, mit dem U-Rohr verbundenen - 

Theil der Trockenröhre, von dem auderen Stück derselben loslöst, ist es 

leicht die in einem Schiffehen ‘oder Röhrchen befindliche Substanz in 

den Trockenraum zu bringen, d. i. also jener Theil der Trockenröhre, 

welcher vom Dampfrohr vollständig umhüllt wird, In einem: 2. Schiff- 

chen bringt man zweckimnässig etwas Phosphorsäureanhydrid oder eine 

andere wasseranziehende Substanz in den freiliegenden Theil der Trocken- 

‚röhre, verbindet beide Theile und evacuirt mit der Luftpumpe. Nachdem 
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Anwendung anderer Flüssigkeiten als Wasser keine sonderlichen Schwierig- 2 
keiten, auch bezüglich des Kostenpunktes, bereiten wird, da eine geringe 

Flüssigkeitsmenge für lange Zeit ausreichend erscheint, E 

Flüssigkeiten von entsprechendem Siedepunkt und entsprechenden 

sonstigen Eigenschaften sind, wie Isobutylalkohol, Isoamylalkohol, Essig- 

säure, verschiedene Aetherarten, Toluol, Anilin etc. in beliebigen Mengen 

und Qualität um mässigen Preis leicht zu beschaffen. 

Enälich lässt sich der Apparat durch Anbringung gewisser Ab- 

änderungen mit noch gewöhnlicheren Hilfsmitteln herstellen. Abänderungen 

sind selbstverständlich auch schon erforderlich, wenn man statt Wasser 

gewisse andere Substanzen zur Dampfentwicklung anwendet. Kaufschuk- 

verbindungen sind dann meist völlig ausgeschlossen, man muss zu Kork 

greifen und wird die Zahl der nothwendigen Verbindungen so weit als 

möglich beschränken, Die Verbindungen werden in diesem Falle zweck- 

mässig etwa in der Weise bewirkt, wie man einen Vorstoss An eine 

Retorte, einen Kühler etc. anfügt. In den Fällen, wo die Heizflüssigkeit 

sehr leicht entzündlich ist, wird sich vielleicht ein Siedegefäss aus Metall 

empfehlen. Nothwendig erscheint diese Abänderung indessen bei einiger 

Vorsicht kaum. | 

Um zu beweisen, dass sich der Apparat mit den allerbescheidensten 

Mitteln herstellen lässt, will ich beispielsweise auführen, dass man als 

Dampfrohr mit vielem Vortheil einen Lampencylinder benützen kann, 

wie solche bei Argand -Gasbrennern, Petroleumrundbrennern zur Ver- 

wendung kommen. Ein solcher Cylinder wird durch Kautschuk oder 

- Korkpfropfe, in welche die Trockenröhre, das Dampfzuleitungs- und Ab- 

leitungsrohr in entsprechender Weise eingefügt sind, beiderseitig ge- 

schlossen. Dass das ohne Schwierigkeiten bewirkt werden kann, liegt 

. auf der Hand. 

Das Verbindungsrohr, durch. welches die Flüssigkeit aus dem 

Condensator zurück in das Siedegefäss geschafft werden soll, kann ent- 

fallen und man erreicht damit, dass auch der Quetschhahn, resp. Metall- 

.. ‚hahn (wenn Köautschukverbindungen ausgeschlossen sind) entbehrlich ist. E 

“ Hiedurch wird allein die Abänderung nothwendig, dass die Röhre, durch 

welche der Dampf aus dem Dampfrohr in den Condensator gelangen ° 

kann, bis nahe an den Boden des letzteren reicht. Entfernt man bei 
dieser Modification vom Siedegefäss die Flamme, so nimmt die Flüssig- hei 

keit des Condensators durch das Dampfrohr in den Kochkolben ihren e 

Weg; das Ganze vollzieht sich hier mit etwas Lärm, doch ohne Gefahr. 
Bei .der Verwendung eines Lampeneylinders als Dampfrohr bleibt E 

ein Theil der Flüssigkeit in dem letzteren, was keine weiteren Nach- 
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theile verursacht, wenn man die Verbindungen mit Siede- und Conden- 

sationsgefäss so herstellt, dass diese Flüssigkeitsmenge die Trockenröhre 

nicht umspielt. 

Eine weitere Abänderung, die sich vielfach empfehlen wird, kanu 

‚darin bestehen, dass man die Trockenröhre aus der Dampfröhre auf 

beiden Seiten herausrasen lässt. Bei dem zuerst beschriebenen Apparat 

macht das eine kleine Abänderung der Dampfröhre erforderlich. Die 

 Trockenröhre kann aus einem einzigen Stück bestehen, bleibt beiderseits 

offen und verjüngt sich an der der Luftpumpe zugekehrten Seite. Durch 

die andere Oeffaung kann die Substanz ete. eingeführt werden, als Ver- 

schluss benützt man einen Kautschukpfropf. Bei dieser Einrichtung ist 

es auch leicht möglich, die Trockenröhre mit einer beliebigen Gasart, 

wie H,, CO, etc. zu füllen, was, wenn -beim Trocknen die Luft voll- 

ständig ausgeschlossen sein muss, von Wichtigkeit ist, Erforderlich ıst 

allein, dass der Verschlusspiropf eine Bohrung hat. 

Mein hochgeehrter College Prof. Zulkowsky hat mehrere derartige 

- Abänderungen mit Erfolg ausgeführt und sich durch directe Messungen 

überzeugt, dass die Temperatur im Innern der Trockenröhre vom Siede- 

punkt der Flüssigkeit, selbst bei Anwendung von so hochsiedenden Sub- 

stanzen wie Anilin, kaum um 1° C. differirt. 
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Meteorologische Beobachtungen 
aus Mähren und Schlesien im Jahre 1877, 

Zusammengestellt von den beiden Secretären. 
—— -— 

Beobachtungs - Stationen. 

Die 
Längs Seehöhe] Station 

Name von | Breite | in Bern. 
seit dem 

Ferro Meter Zchrb 

| 
.. 186° 1049° 26°) 654°0 | 1873 | Herren G, Kolibae und Ba Barany 7 

Ostrawitz 349 29| 4204| 1872 | Herr Joh. Jackl. 

Gross-Karlowitz 59149 211 5151 | 18731 „ A. Johnen. 

Neutitschein 41149 361295 |1876 | „. Jos. Obeorny. 

Speitsch . 28 149 33) 3546 | 1866 || „ A. Schwarz. 

Mähr. Weisskirchen . 155 23149 33] 2661 | 1874 || „ Dr. G. Hässler. 4 

Bistritz am Hostein.. [35 20/49 24/3414 | 1865 || „ Dr. Leop. Toft, E 

Prerau 7149 8385| 217 | 1874 || „ L. Jehle. 2 

Koritschan . 50149 612768 | 1873 || „ Franz Patanicek. & 

Göding 48 48 51| 168.8 | 1873 || Meran Arene Mala nt s 
Barzdorf . . 44 [60 23| 2623] 1870 || Herr Dr. Pagels. || 3 

M. Schönberg 38 49 5813271) 1865 | „ Jos. Paul jun. 12 
Raitz . 1949 25| 302 | 1876 | = 

Blansko . 4 19149 211270 | 1877 «1 Br: 105 
Brünn. 4 17/49 12| 2190| 1848 | „ Dr. Olexik. e 

Zwittau (Vierzighaben) 10149 43| 4185 | 1873 || „ Jos. Kleiber. 

Grussbach . 448 40| 1673| 1874 | „ Dr. H. Briem. 

| Selletitz . 51148 56] 210 | 1876 | „ F. Menzl. i 

Zuaim 4348 51) 2600| 1877| „ A. Stanz. lem & 

1449 23] 51%1 | 1874 || Herren Prof. A. Honrig |j974 B 

Schelletau . . . 

Iglau . 
und Grassl, 

Ausserdem wurden noch Beobachtungen des Niederschlages mit- ai 

getheilt von Herrn A. Fieber in Pernhofen bei Laa an der Thaya in Bi 

Niederösterreich zunächst der Grenze. | . 

>; 
4 
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In diesem Jahre sind mehrfache Veränderungen, und leider nicht 

im günstigen: Sinne, zu verzeichnen. 
Der Beobachter in Rozinka Berr Jos. Stursa wurde nns durch 

den Tod entrissen und es gelang bisher nicht, einen Nachfolger zu finden. 

In Brünn liess sich zwar Herr kais. Rath Dr. P. Ölexzik, welcher 

28 Jahre lang ununterbrochen beobachtete, durch andauernde Krankheit 

- aicht abhalten, die Beobachtungen zu besorgen, konnte aber sein Journal 

‚nicht mehr zur Publication ordnen*). Die Beobachtungen werden im Jahre 
1878 von dem hochwürdigsten Herrn Prälaten Gregor Mendel weiter 

geführt. Es wird vielleicht auch möglich sein, den Jahrgang. 1877 

nachträglich zu ergänzen. 

Herr Regimentsarzt Dr. 6. Hassler übersiede!te von Weisskirchen 

nach Olmütz, wo er nicht m der Lage ist, weiter zu beobachten. Die 

"Verhandlungen wegen Fortsetzung der Beobachtungen in Weisskirchen 

haben bisher zu keinem günstigen Ergebnisse geführt. 

Die Beobachtungen aus @öding und Iglau sind uns bisher nicht 

zugekommen. 

In Schelletan mussten mit April die Aufzeichnungen von. Herrn 

von Kammel eingestellt werden, doch wurden sie im December von 

‚Fräulein. Auguste Wittmann wieder fortgeführt und kommen uns seit- 

dem regelmässig zu. Der Jahrgang 1876 der Schelletauer Beobachtung 

“S folgt hier nachträglich. Da die letzterwähnten Stationen nicht als definitiv 

Fe aufgegeben zu betrachten sind, blieben sie auch im westehenden Ver- 

- zeichnisse angeführt. 

In Znaim wurden an der Ackerbauschule von: Herrn Lehrer Ant. 

Stanzl die Beobachtungen wieder aufgenommen. 
Herr Paul Maresch beobachtete von Jänner bis April, daun 

October und November in Raitz, Juni bis September in Blansko. 

Beobachtungs-Stunden: 

7 Uhr Morgens, 2 Uhr Nachmittags, 9 Uhr Abends: 

BER  „Grussbach, Gr.-Karlowitz, Koritschan, Neutitschein, Prerau, Schelletau, 

Schönberg, Selletitz, Weisskirchen, Zwittau. 

6 Uhr Morgens, 2 Uhr Nachmittags, 10 Uhr Abends: 

 Barany, Barzdori, Ostrawitz, Speitsch. 

7 Uhr Morgens, 2 Uhr Nachmittags, 10 Uhr Abends: 

| Bistfitz am Hostein. 
5 Uhr .Morgens, 12 Uhr Mittags, 9 Uhr Abends: 

| RT Raitz und Blausko. 

Ce A Med. Dr. Olexik ist, eben als dieser Bericht zum Drucke kam, seiner 

- Krankheit leider erlegen. 

\ 



Neutitschein 

Tages- 

Mittel 
Tager- 7 Uhr aaa 9 Uhr 2 Uhr 

| 
Jänner . .-.  11724.6 | 724.3 | 725.1 | 724.67 

Februar . . ,1 198 | 198 | 198 | 1980 

BEArZ, #*. Y. 22.00 1744| 1781 18.01 17.73 

April. ».... ..1188| 1851 189] 18.73 

Mar... 0, „46 2051 204 1'210 1: 2963 

Nyauiıv.. 220.20 26.7 1761 26.77 2050 

Juli... .°.1940| 2420| 2422| 2.7 
August 2: °.°.1 246 | 243 | 244 | 24.43] 36.511 35.67 
September. . .|! 24.1! 24.5 | 24.6 | 24.40] 36.39] 36.47 

October , ... .1 25.7 | 25.6 | 25.8 | 25.70] 38.091 37.71 

November . . . 1 22.7 | 224 | 22.8 | 22.63] 34.861 34.61 

December . . ..11 724.5 | 724.6 | 724.8 | 724.63 | 737.44 737.071 737. 

122.78] 722.72] 723.01 ra 7o485 20 735.01 

ee 

Speitsch Bistritz am Hostein 
Monat Tages- 

6 Uhr Mittel 2 Uhr 110 Uhr 7 Uhr/2 Uhr ouna | Yen 

| 730.9 | 730.67 Jänner . . . .11730.8 | 730.3 133.85 

Februar . . .. . 11 25.8 | 25.9 | 25.9 | 2587| 29.18 

März... -.......1 23.9 | 24.2 | 242 | 24.10] 26.54 

April. » .» 21.245 | 246 | 244 | 24.501 27.71 

Mai... 215 26,07 25.71 26.31 26007 29831: 

Jum "2.025.133 31837316} 371 35.66 

1 Juli... 0281 0028.2.1°97:8:71 98:2 -24.07 1: 9.08 

I angust 2. 2.) 20.6 | 203 | 294 | gas] 33.28 
September . . .11.28.8 | 292 | 28:9 | 28,97] 33.34 

October... . | 313 | 31.4 | 31.7] 3147] 34.96 
November . . . | 28.0 | 26.7 | 27.9 | 27.53] 31. 

Deeember . . . 730.3] 730.3 | 730.3 | 730.30 

728.31 Ä wa 728.10 723 ll 731.69 rau 73182 | 



I Pro ORIG =; Baradort- 

Pl 
N j 7 Uhr ae 2 Uhr a 9 Uhr BE Tages | 7 Une] Uhr |9 Uhr | Trees Mitte a be Me 

Bi A ee 
1744, 98) 743.87] 144.77] 724. 29 | 739.74 739.45, | 
2 3966| 3961| 8949| 3958| 3471 3ase| 3485) & 

| 3736| 37.16) 37.34] 3723] 32.88) 33.41 33.64, 38. 

38.34] 37.74| 38.21] 38.10| 34.58] 34.29) 34.75. 
‚39.80 39.481 39.86) 39.71} 36.07| 35.94) 36. | 

„1 45.681 44.82] 4487) 5.12] 41. 80) 41.59) 41.60 
. | 42.79] 42.25] 22.12] 92.39 | 38.71 38.75) 381 ” | 
R 13.18] 4227 49.39) 42.60| 39.06) 38.54 38.89) 2 
„| 4353| 4319| 43.32] 3335 a 39.36| 39.70 
. 5. 55| 44.75] 45.19| 45.16] 40. a. 
” Br a. 9 42.17) 42.16 a 2 36.84 37.24 

174 | 744.94 724.64 14031 140.30 141.00 | ß 
| - n 

40.60). 41. 7 a0. 
\ee 

| 

|. 19 are 722.03 : A 737. 

a Mähriseh- nn 

N Ne we = 
a Tür en BUhR! Witten | 

733. 748.931 748.58 748 a7] Tas. m 
na 43.91, 43.441 43.92] 4376| 
2578| 40.31) 40.47| 40.42 M. 57. 

3654| 41.66) 41.15) 41.26) 21,36) 
631 28.391 43.23) 42.54] 43.12] 42.96) 

3122| 48.93 47.54] 4807| 4828| 
‚3149| 46.31) 45.67| 45.73] 45.90) 

| “ 31.72) 46.55) 45.59| 45.90) 10 
| aan) 31.99] 31.83] 47.12) 46.72) 46.91 Ei 

| = en 33.64| 3348| 49.05] 48.04 48.41 
30.501 30.451 30.121 30.36} 45.87) 44.96] 45.71 

Sl 132. .. 132. 98 Iliyah 1 Gel 14.76 143.09 

248. 
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Höchster und tiefster Stand des Luftdruckes während je eines Konktes ve 

des Jahres 1877 in Millimeter, Die Zahlen, welche unter den angesetzten 
Werthen des Barometerstandes stehen, < 

Febrnar 

März 

April 

Juli. 

„August | 2 

1 Na. > 

ar a; 

| 

September - . \ 

| ) 

Nöchster Stand 

Jänner. . 
Tiefater as 

Cuffärneke ERFERR 

732.2 
MR, 
14T 
21 

nn m nn 

Neutit- 

schein 

148.4 
22 

723.5 

2 

tag an. 

Bisıfitz 

Speitsch aın 
Hostein 

7402 | 744.2 
22 22 

1178 | 1122 
31 5 

736.8 | 741.1 
5 5 

710.4 | 712,8 
26 26 

736.8 | 740.4 
3 3 

712.5 I 714.6 
21 2) 

731.1 | 7345 
15 15 

718.0.| 719.8 
18 24 

730.6 | 734.7 
17 17 

719.8 | 722.7 
5) I) 

736.2 1 739.9 
30 7 

123.7 27.3 
23 13 

733.3 | 738.6 
1 9 

719.7 | 723.2 
16 15 

736.1 |. 739.0 
25 25 

123.4 | 725.8 
1 1 

736.1 ! 741.6 
aT- 27 

720.0 | 723.2 
el 21 

—— 

Preran 

Ba 
729.2 
20, 21 

eben den entsprechenden up 
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Dauer: Dee EEE, 
ARNERIERNEN | Er . Ostra- I Neutit- Bistritz Barz- | Schön- | Gruss- 

J IR, A N ‚Monat witz > ‚schein Ten Hostein | Pu j dorf berg bach 

on no | | 
N ae akkna > Wi 1491 | 742,9 | 7454 | 755.3 | 754.7 | 745.0 | 7577 
u 5 6.1.6 6 6 6 
N Ogtober a TA 1945 718.2 | 722.9 | 731.6 | 7271 | 720.21 735.7 

. + | eg Stand 8 8 8 8 j 8 | 8 EN | 8 

ı Ba 135 6 | 748.1 | 739.5 744.5 | 755.0 | 751.9 | 743.8 | 758.0 
Ber. 15 15 15 15 15 18 15 15 
oa. | gu Ti65 | nos | TI29 | 7034 |. 108 | 1.9 | 7265 
ä . 2. | 00. 20 1 08. 25.1.8 25 

N 136.0 | 749.6 | 142.1 | 745.3 | 756.5 | 755.4 | 7445 | 7595 
une 00.1005 21 2.0.20 7 201200 
a Bee 7080 722.1 | 715.7 | 718.9 | 728.8 | 7232 | 716.9 | 732.0 
nr N Dt 87, 196,070. 90..1.07 | 27 26 | 
.. | 2 | i N | 

Höchster Stand | 136.0] 749,6| 7422| 7454| 756.5| 755.4 es 759.5 | 
% | 6. Det. | 20. Dee.| 5. Oct. | 6. Oet. | 21. Dee.) 20. Dee.) 6. Oct. | 20. Dee. 

Jahr ie nn, Dec. | 
Deister Sana | WLL| 715.9| 7104| 7128| 7230| 7170 7114) 726.5 

N j en 26. Febr.| 26. en 26. Febr. a 26. Fobr.| 26. Febr.) 25. Nov.) 

\ 1 \ | | 



13.4 | 1430| 16.32) 15.0 
21.5 | 233.85] 22.621 225 
14.1 12.26| 15.23] 15.6 
16.27] 16.801 1806| 17.70 

Morgens. . . 13.0 | 13.811 16.37) 16.1 
Tal Nachmittags . 20.2 | 21.614 . 21.46) 22.4 
h "Abends . . .| 13.8 14.4 15.54] 15.94! 17.1 

Monats-Mittel.|| 1543| 1587| 1632} 17.92 1853 

Morgens... .| 1350| 13.51 14.53] 16.71] 159 
EN Nachmittags .|| 22.1| 224 | 23.87) 23.50|° 25.1 
NUSUED - | Abends . 1183 | 155 | 1447) 1718| 193 

Morgens. .-. | 
ü Nachmittags . 

Junt 2» Abends . . : 
Monats-Mittel. 

a ER >, 
hy? A “ "BER za ’ * 2; 4 # f y+ Yin &, 

976 Bi |  FRrea. 
Luftwärme nach Celsius (uneorrigirte _ 

Beobachtungs- genen: 1.201 2° 9 a 4 
Monat Zeit und Barany | ouıa Karlo- | Nentit- Ionen] Wehe] am 1 

Monats-Mittel witz , | #chein kitchen | Hostein 

Morgens . IR 1.0 |+ 0.4 |— 1. 
2 Nachmittags .|+ 2.3 3.3 |-+ 3.6 
Jänner . | Abends . ...- 04.|-F 0.7 |— 0.88 

Monats-Mittel .|+ 0. - 1.474 0. 

Morgens. . .|i—- 25 14 1— 3 
Nachmittags .ı-+ 0.6 16. |+ 1.734 2. 25 

Februar | Ahends . +. 1.7 1— 0.6. |— 191 028)1 07 
Monats-Mittel. — 1.20— 0.131— 1.16 1.03, - 

Morgens. .i— 2.4 1.4 % 2.13) — 0.47|- 
PR Nachmittags .|+ 3.1 3.1 4.6414 4.164 

März. „Abends . . .- 1.0 |— 04 |— 1.6914 0.731. 
Monats-Mittel .||— 0.1 0.43/+ 0.274 1.47 

Morgens . + 117 2.14+ 3.1214 3.69 
| Nachmittags .I-+- 7.0 8.2 |+ 9.78I-+ 9.17|- 
Pr» | Abends „. ıl-+ 8.3 |4 35 7 5.05 

Monats-Mittel . + 4.004 4.60/4 5.59 + 5.97/+ 6.47 
Morgens. . . 6.6 71.4 781 8.73 

Mai Nachmittags .|| 113| 11.9] 12.83] 13.19 
aA nr llAbends . . .|- 76] 7281|: 720 92 

Monats-Mittel.| 8.5 9031 9.451 10,38 

1.4 
1.4 
3.2 
9.33 

“d 
8 fr uk hm ja EN) fe 2. 

|) 
Monats-Mittel . || 1563| 17.131 17.62} 19.13) 20.10 

.||'Morgens. . . 4.9 6.2 6.97 8.07 7.4 
Septemp, || Nachmittags .| 123] 12.8 | 13.90) 13.75 13.4 
PB Abende cc. = 1 GO, Bl 77.100000 

Monats-Mittel.. TI: BI 10.29! 10.20 

Morgens. +22. .40| 328 468 48 
Octoher | Nachmittags 1482| 9.2] 1049| 9.82] 10.0 90 

"Abends . 2.1351 ..514 422° 610 62 88 
Monats-Mittel „+ 4.63] 6.101 599 687 7.00 6.74 

| Morgens. + 06/4 3.0 1+ 1.34 + FEDE 44 14 3.28] } 
Novemb. | Nachmittags. 5.5 ii 7.4! 8104 819-4 80 | 7811 
7% “Abends . . „+ 12 |4 3.8 I4 2.0914 4.6214 59 420° 

Monats-Mittel. + 2.4314 4.734 3.844 5.,53:4 6.10 + 5.09] ° 

ae im ; I 4.3 I es ri 4.06|— 2.44|— 2.2 _ 7 $; 
achmittags  .|— 1.2 1— 0.6 |#+ 0.301 0.79 — 0.5 — 0,64] ° 

Decemb. || Abends. . „| 37 1-21 1-20 -a14- ı7 ) 7 1- 2000 
Monats-Mittel . |— 3.07)— 183)— 2.15l— 1.79|— 1.47 — 1793 

Morgens. . . B 3.58|+ 4.7814 4.5014 6.30|-- 6.26' 6.34 
Schr Nachmittags. 9.47; 10.07. 11.201. 10.85) 11.40 
ahr . | Abends . ER 515 4855| 681° 756 

| Mittel + 5.80/+ 6.87) + 6.854 8.00/+ 841, 
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. ee Be 
| ur 3 Beobachtungsstunden). a u, 

Bi 

Te Zritt RE Be 
a | Sohn, Rails a a OR Scheltb- | 
ES, und (Vierzig- Selletitz | Znaim 

DR Bid dorf berg Blansko huben) Ehen : tau 

= 0.104 2.03 = 0.26) + 0.59) 4. 1,80] — 0,461 — 1.26 19 
| 2.261 4 431 Br 1.654 3.2314 2.09) + 2,45 n 2.06 #09. 

.29| 4 2.0314 0.14] -4 1.761 4 1.061 4 0.2114 0.16 35 
081 + 2.79 + 051) -1 1.86 4 1.481 4 0.731 + 032] 15 - 0.73 
0.86] - 0.24 — an 9.60 +03—- on 2.06| 
221 sul + 12714 - 0.87) + 3.71] + 2.69) + 0.97. 
DEE 1941 480090, Di $ 
0711 -+ 149 4 — 18014 195) 4 086415 - 023 
aa 4.40) 4 1.17| — 1.20 et 
98) + 4.68| + 611-4 6.641 6.06 rm 2 
621 4.197) + EWEBE, 142 — 3.40) 4- 2.461 2.39] = N Be 
33 -+ 181, 0.88|-+ 1.66) — 3.14 + 342 +4 2421408 14032 
0 + 3231 + 4.09 + 2.79 + 2954 5.72+ 3.90 I 3.401 
77-2 9.89) 4 : 7.96) -+11.76| -511.24 Be 
34 5.0114 4.30 + 8.374 751 LE gg 
3.371 + 6.04| + 5.06) + 7.95 -1- 7554639 1 5.06) aus 
iT 8.33 10.50° sl - GE 

4.64] 14. 15.93] 15.70 ee. 
9.27 11.17. 10.9 | 
Ki 10.74 2a nu. 
6.09 16.00 18.01| 12.99 | es 
4.80 29,73 95.74] 23.99 ee 
‚39 a | 15.09] .17.19 „N I Se 

18.08 2 20.611 18.06 470 | RS 
15.40 18.091, 14.54 | | Er 

21.64 24.32] 23,82 wen 
15.60 nızası 1808 1903 1833. Im ae 
17.571 17. 41 2048) 18.894193 | 2 
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a ‚686 9.491 7.94 I; 
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_ Durchschnitts - Wärme 
der meteorologischen Jahreszeiten. 

F 

Winter — December, Jänner, Februar; 

-Frühling == März, April, Mai; 

Sommer — Jwi, Juli, August; 

Herbst — September, October, November, 

Jahreszeiten 

Ostrawitz Karlowitz 

Winter . . |H- 1.32]-- 0.16/— 0.991 + 0.1114 0.45 

Frühling + 4134 4.69|+ 5.1014 5.944 6.62# 7. 

Sommer... |-415.46|-1-16.42]-H16.91|418.37 FEIERN 418.66 419,91 © 

Herbst . +:4.93I+ 6.5214 6.3914 7.56. 7.7 — 

| Raitz 

und 

Blansko 

Jahreszeiten 

Koritschan Barzdorf Sehönberg 
Zwittau (Fierzighuben) 

RE EL er oa — |— 1.45. 0531 0.1314 0.0) 

Frühling .. . 4 6.58 + 615 + 591| — 14 3.214 702 ZW 4612 
Fr 

Sommer . . |HE19.081-H18.73[-18.14|418.26/4-16.80|-20.83| 418.88 41893 ° 
we 

Herbst. . 4 7.624 8.644 6.8214 6.80 £ 5.7314 8204 za 70a 
er 
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| Din Winkehtune nach der a akrioen: Anzahl in Procenten. f | | 
met. 8 d „| _®|ls| 

Richtung | 2 | 48.5 2 Br ee 
‚des Windes & Se sa 8 2 a: Beet 
ea. lalal2ıe 

Be | 
Wan. 12/4214 3%0]13 | 2|141|—- | —-|% | 

“ı.., 5s|5lJo)alelnisjiolasi—-laı 
| 

Bi. uy21Iı- -|-/I| 1-13] - 1385| 4] 
; \ 

Bi... oa ar - Im -|1g) — | 14 
a u Baer ee 
. ee ,e 
EB... je rul- ir - | 2) - | 3 -1-Ju 
Les. ae | 17 le 158.).35 | 36 | 15 

Der leichteren Vebersicht wegen wurden nur jene Windrichtungen auf- 

genommen, für welche sich wenigstens 10 Procent ergaben, und jene, wo die 

Procentzahl am geringsten ist mit einem * bezeichnet. 

B. Stärke des Windes. 
von 0 bis 10. 

| Jämer . . | 3.6 14] | 3108 22 |06 Er ee 

Februar . . |34123|15|21]32|23|21|08|29|13| 1624 

’ Mira... . j38|22\16|23|35 29193 131241 1.72| 15126 

Er a Is9la1/12126/19|26]25 1123| 17115 123 
. ls 19115120|19|21121 10|23)14|13 19 
j Juni 33|24|11!17117116/15|110119|11|13 | 1.2 

Ne 4 dub. 291201131:181201 1711911219 111|.47.0E9 

August 35116110|26113|19|15112|22|10|1611.8 

f September 32|20103/20 126/17 18 11l24|09|13 18 

October 36116112231 — 124118)10|27)11|13|23 

November 421161 11:1 2.0 | 126.4 18110127112] 114 |22 

| December 3.9 1a|11 a a 0.8 | 11 1.5 

RE TEE TEA. Alk HRPERTLT RETRET NT ESBRETEREE ANHREERET TREE TREE SER SEHR EREEEEENT WIEREUEEE TREE 

hehe... IT. 121211 |22|18 DE 12|14 20| 

l 

AU R 



binnen 24 Stunden, Bi 
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des Niederschlages, _ 
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Östrawitz 

ei a 
Jänner . 

Februar 

März 

April. 

Mai... 

Juni. 

Juli . 

ER RT ee 93 

10.2 September . . . \ 17 

, 5.6 19.7 Oetober i Ba 9 31 

- 15.5 | 18.0 November 95 $ 

Bi 75 7.0 1.196 December h | 15 1x 

324 | 58.2 1388 
124..Juni | 24. Juni | 12: Ang. 
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Niederschlag 
In Millimeter, 

die darunter befindliche das betreffende Monats-Datum.) 

(Vierzigkuben) ’ Grussbach i 

18 

Schönberg | 

21. | 32:0 27-8 58.8 22.5 

4. Juli 21. Septemb. 3. Juli 13. Juli 1. December 
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Zahl der Tage mit Niederschlägen 
in. Form von Nebel, Regen, Hagel oder Schnee, 

BTRIER TR FAR ERNANTET DT ON h 
n| '® U ROR-= 3 EI 

Rz | | a Ge e=] 5 N | 
un (>) %) Im = im a > Pa Fee) = 
17 nn D A er ie) = 07} eh se 
SO 6 eu ana 1 eg Be 2 = AIiIn 
ers 3 er N] en! be) . [eos Eee tee 
Ti ER o 17212 D & ee N 

(dee <) = (ar ‚vo a 4 kr 2 ne 

Milz |" el Vahand | 
2 

195 157 1441144 
21 1715 

1 

170144100 1701153 
22115/10120| 8 

19 

Ex 
ole2 BE 
Me 
ERh=BE 
allen 
N 

u 

239 

Be 
nur 
... 



& N Weisskirchen. April: 5; Mai: 11, 13; Juni: 13, 22: Juli: 5, 6, 9, 25, 2; 

ER der eg 
Abe Karlowite, März: ®3; Mai: 11, 13; Juni: 8, 9, 18; Tebz a 51 15, 

‚August: 12, 15, 16, 17, 21, 93, 31. | 
Noutitschein. April: 1, Mair 10, Hal „Sumi: 2 9, 18. 98: Juli; 6, 6,9, 12,2 I, 
Le August: 2, 12, 16, 38, a 

Speitsch. April: 5; Mai: 11, 13, 15; Juni: .7, 13, 38, Juli: 5, 6,35, = 
| August: 2, 9, 12, 15, 16, 21, 22, 28, 31. 

ee 2 h 

August: 2, 9.23, 31. Pe i ER 48 

Bistfitz am Hostein. April: 5, 29; Mai: 10, 11, 13; Juni: 7, 9, 13; IJnbi: m 
9, 13, 25, 28; August: 2, 4, 9,.12, 15, 16, 21, 28. 

‚Koritschan. März: 27; Mai: 10, 11, 15; Juni: 6, 7, 9, 15; Jali: 3; August ä 
16, 20, 23. ö 

Barzdorf, Jänner: 10; April: 28; Mai: 10, 13, 15: Juni: 9, 11, 13, 20, wi 
Juli: 5, 6, 12, 13, 15, 35; August: 1, 2, 22, 15, 17. 

. Mähr.-Schönberg. Mai: 11, 30; Jani: 20; Juli: 12,25; August: 17; September: 
83.36. En e 

Raitz und Blansko. Juni: 7, 8, 9, 11, 12, 15; Juli: 3, 5, 12, 18, 25; Auzunt 
2, 13, 15, 16, 17, 20,21. | 5 

Grussbach. Mai: 15; Juni: 9, 13, 15; Juli: 18; ‚August: 2, 17, 3. 

Selletitz. Juli: 13, 14. 
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Dunstdruck in ‚Millimeter. 

: n 

en | a | eh schön.| 

! en | 6. men.) 1c1. |6r. Jane] m. Gr. min.) Ri. | Gr. | Muttl. 

| N dänner . 0.10] 44l go] 7 | 46 25 119% 3 11 Li 44 

\ ji ae RS 18 s sa e 19:40 

. SE a 2 = En 13 1] 20 

nr | Anni EN ıe 30 55 Er 50,38 52 

“ Mai N er are de en Se 13 es 

b \ Fan len ‘z "5 109 , os Ss 

Eisen m eher 16 Ed 

Bor Augu . . . la 0 190 12. 0 al a a ee 

; ir hi 1.3 Er ze se 6 

\ | | October . . . 1 51 5.6150 34 “ I: 22189 50|2|52 

5 a. in | in 5.3 3 52 en I n.5 3, 5.0 

| Decomber. :[® 21121,62] 23108] 62] 55140] 8% a0 10 35 | 
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