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Inhalt des sechszehnten Jahrganges. 

Mitslieder-Vierzeichnisser nern 

Abhandlungen. 

Gedächtnissrede auf den am 17. Februar d J. verstorbenen Astronomen Friedrich 

Wilhelm August Argelander. Von Prof. Luther . . . e 

Beobachtungen der Station zur Messung der Temperatur u Erde in er ceaeren 

Tiefen im botanischen Garten zu Königsberg i. Pr. Von Prof. Dr. E. Dorn 

Beobachtungen über die Arten der Blatt- und Holzwespen. Von ©. G A. Brischke 

und. ProßADEMG I Zara ac He 

Das Schwanken des festen Landes. Von Dr. Alfred Jentzsch . . . 2... 

Vierter Nachtrag zum neuen Verzeichniss der Preussischen Käfer. Königsberg 1857. 

VonsDrsbentze 2. NE ie zent 3 u ie 

Altpreussische Küchenabfälle am rakahkan Haft. Von Brof DrG. Berendte 

Ueber die Grundanschauungen von Werth in den verschiedenen Werththeorien. Von 

Adolphessamter” EN EN 

Re ehe: 
Sitzung am 6. Januar 1875. . . U = RE EN 3% 

Geschenke, — Dr. Adamkiew iez: Ueber die Wärme im Körper der Thiere, 

— Prof. Caspary: 1) Kiesige weisse Kartoffel; 2) Lingerig bewurzelte 

Wasserrübe; 3) Merismopedium Reitenbachüi; 4) Nachtrag zu der Wruke 

(Schriften der phys.-ökon. Gesellschaft 1873 pag. 107) mit Laubsprossen auf 
Imolligem Me a 5) Stigmatische Scheibe von Nuphar luteum. 

Sitzung am 5. Februar 1875 .. Pr . a Vo b Der 

Tischler: Ueber die neuesten Ben Tea hingen von Dosen — 

Stiemer: Ueber Mooshrüche, insbesondere über den Zehlau- Bruch. 

En erälversamın Une er 

Sitzung am 5. März 1875 . . UI SEE 0 Ce 2 

Prof. Luther: Veber Abenden — 0. Tischler: Publication der Prussia. — 

Dr. Een e: (Geschenke. — Prof. Berendt: Ueber Wasserläufe im nord- 

deutschen Flachlande in der Düuvialzeit. — Dr. Saalschütz: Ueber ein 

Euler’sches Problem der Lage. r 
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DIZUDESAIUDIADEI: 1870. um. 0... RD, 

Steuerinspektor Stiemer: Ueber Wasserläufe in der Provinz Preussen. — 

Dr. Schiefferdeeker: Veber den Colorado-Käfer. — 0. Tischler: Catalog 

des Museums in Cambridge. — Dr. Berthold: Ueber den Reflezspiegel. 

Sitzung am 7. Mai 1800. 2... RN > R ME N. W 

Momber: Ueber Gore's rotirende el. — Dr. Ada mkiewiez: Deber künst- 

liche Darstellung von Farben aus Eiweiss. — Dr. Benecke: Veber die 

Reblaus. 

Sitzung amedgunı SYD rare - eaktkncagnns. 

Dr. Jentzsch: Geschenke. — Prof. v. d. Goltz: Ueber die wirthschaftliche 

Lage der ländlichen Arbeiter in Ostpreussen. 

Generalversanmlunge 

DITZUN War HMO Clober 

Dr. Czwalina: Ueber Anpassungen zwischen Pflanzen und Insekten. — 

Dr. Friederici: Zycopersicum — Blockstein von Kalk. — Dr. Schieffer- 

decker: Ueber den Bierverbrauch in Königsberg. — Dr. Jentzsch: 

Geschenke, 

Sitzung am 5. November. . . . IE ee len 

Prof. Samuel: Ueber Beau — 0. Tischler: Archäologische Unter- 

suchungen der hurischen Nehrung. — OÖ. Tischler: Geschenke. — Prof. 

Caspary: Vererbung von knolligem Wurzelausschlag bei einer Wruke (Bras- 
sica Napus L.) — Derselbe: Ueber eine dreiköpfige Ananas. Ueber einen 

verzweigten Weisskohlkopf. Ueber Agaricus lepideus Fr. — Ö.Tischler: 

Deber einen Zweig mit einer Fülle nn 

Be = 3. December. . . . ‘ s Bar ! 

. Jentzsch: @eschenke. — her iche über seine igeagno Thätigkeit. — 

en einen angeblichen Deweis für die frühere Existenz des Menschen in 

Europa. — Samter: Ueber die Grundanschauungen von Werth in den ver- 

schiedenen Werththeorien. 

(Generalyersunniinee er nn: 
Kassenbericht. — Wahl des Vorstandes. 

Bericht pro 1875 über die Bibliothek der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft von 

O0. Tischler. 
Bericht über die geognostischen Untersuchungen der Provinz Preussen an den Landtag. 
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LIBRARY 
NEW YORK 

BOTANICAL 

GARDEN 

Verzeichniss der Mitglieder 
der 

physikalisch-ökonomischen Gesellschaft 

am I. Juli 1875. 

Protektor der kesellschaft. 

Herr Dr. von Horn. Wirklicher Geheimer Rath. Ober-Präsident der Provinz Preussen und 
Universitäts-UCurator, Excellenz. 

Vorstand: 

Sanitätsrath Dr. med. Schiefferdecker, Präsident. 
Medicinalrath Professor Dr. Moeller, Director. 
Apotheker Lottermoser, Secretair. 
Cousul ©. Andersch, Cassen -Curator. 

Buchhändler Heilmann. Rendant. 
Candidat Otto Tischler, Bibliothekar und auswärtiger Secretair. 

Ehrenmitglieder. 

Herr von Baer, Prof. Dr., Kaiserlich Russischer Staatsrath und Akademiker in Petersburg 
Graf zu Eulenburg-Wicken, Ober-Burggraf, Direktor der Hauptverwaltung der 

Staatsschulden, Excellenz, in Berlin. 
W. Hensche, Dr., Stadtältester. 
Hildebrandt. Eduard, Apotheker in Elbing. 
Hirsch, Dr. Prof., Geh. Medieinalrath. 
von Siebold, Prof. Dr., in München. 
Mutius Tomasini, Hofrath und Präsident der Ackerbaugesellschaft in Triest. 

DEC 301993 



Ordentliche 

Herr Albrecht, Dr., Dir. d. Prov.-Gewerbe- 
schule. 

Albrecht jun., Dr. med. 
Andersch, A., Commerzienrath. 
Aron, Mäkler. 
Aron, Juwelier. 
Aschenheim, Dr., Prassnicken. 
jaenitz, C,, Dr., Lehrer. 
Bannitz, Apotheker. 
v. Batocki-BDledau. 
Bauer, Dr., Professor. 
Baumgart, Gymnasiallehrer. 
Beerbohm, Gutsbesitzer. 
v. Behr, Oberlehrer, Professor. 
3esch, Oberlehrer. 
jenecke, Dr. med. 
Berendt, G., Dr., Prof., 

helmsstr. 32. 
Bergenroth, Kaufmann. 
3ertholdt, Dr. med. 

Beyer, Buchhändler. 
Bielitz, Hauptmann. 
3ienko, Partikulier. 
Böhm, Oberamtmann. 
Bohn, Prof., Dr. med. 
Bon, Buchhändler u. Rittergutsbesitzer. 
Brandt, ©. F., Kaufmann. 
Braun, Bürgermeister. 
Brüning, Apotheker. 
Büttner, Oberlehrer, Dr. 
Bujack, Dr., Gymnasiallehrer. 
BurdachmaDr.. Brot. 
Burow, Dr. med. 
Busse, Kaufmann. 
Caspary, R., Prof. Dr. 
Chales, Stadtgerichtsrath. 
Cholevius, Dr., L., Gymnasiallehrer. 
Claassen, Franz, Kaufmann. 
Cohn, J., Kaufmann. 
Gonditt, B., Kaufmann. 
Cruse, @., Dr., Sanitätsrath. 
Gruse, Justizrath. 
Gynthius, Kreisphysikus, 

rath, Dr: 
Czwalina, Dr., Gymnasiallehrer. 
Davidsohn, H., Kaufmann. 
Dalkowski, R., Buchdruckereibesitzer. 
Dinter, Dr. med. 
Dittmer, Forstmeister. 
Döbbelin, Zahnarzt. 
Dorn, L. Apotheker. 
v. Drygalski, Dr., Gymnas.-Direktor. 

3erlin, Wil- 

Sanitäts- 

Mitglieder: 

Herr Ehlers, C. B., Kaufmann. 
Ehlert, R., Kaufmann. 
E:hlert, Otto, Kaufmann. 

Eichert, Apotheker. 
Ellendt, Dr., Gymnasiallehrer. 
Ellendt, Justizrath. 
Erbkam, Dr., Prof. u. Consistorialrath. 
Falkson, Dr. med. 
Fischer, Tribunalsrath. 
Friderici, Dr, Direktor a. D. 
Friedländer, Dr., Professor. 
Fröhlich, Dr. 
Fuhrmann, Öberlehrer. 
Gädecke, H., Geh. Commerzienrath. 
Gädecke, Stadtgerichtsrath a. D, 
Gawlick, Regierungs - Schulrath. 
Gebauhr, Pianoforte- Fabrikant. 
Gemmel, Regierungsrath. 
Glede, Hauptmann, Amtsrath. 
v. Götzen, Gutsbesitzer. 
v. d. Goltz, Freiherr, Prof. Dr. 
Graebe, Prof. Dr. 
Gräfe, Buchhändler. 
Grosse, Oberlehrer, Professor, Dr. 

Guthzeit, Dr. med. 
Haarbrücker, F., Kaufmann. 
Häbler, Generallandschaftsrath. 
Hagen, H., Dr. med., Prof., Cambridge. 
Hagen, Hofapotheker. 
Hartung, H., Buchdruckereibesitzer, 

Leipzig, Querstrasse Nr. 14. 
Hay, Dr. med., Privatdocent. 
Heinrich, ordentl. Lehrer. 
Hennig, C., Kaufınann. 
Heydeck, Historienmaler. 
Hieber, Dr. med. 
Hildebrandt, Medieinalvath. Prof. Dr. 
Hirsch, Dr. med. 
Hirsch, Dr., Stadtrath. 
Hoffmann, Dr., Oberlehrer. 
Hoffmann, Stadtrath. 
Huebner, Rud., Buchhändler. 
Jacobson, Julius, Dr. med., Prof. 
Jacoby, D., Dr. med. 
Jaffee, Professor, Dr. 
Jentzsch, Dr., Geologe. 
Kallmann, Conditor. 

Kemke, Kaufmann. 
Kleiber, Oberlehrer. 
Klimowiez, Justizrath. 
Knobbe, Dr., Oberlehrer. 
Koch, Buchhändler. 



Koch, Steuerinspector. 
Kolw, Zimmermeister. 
Krahmer, Justizrath. 
Krause, Stadtrichter. 
Kreiss, Generalsekretair. 
Krosta, Oberlehrer, Dr. 
Künow, Conservator. 
Kurschat, Prediger, Professor. 
Laser, Dr. med. 
Laubmeyer, Friedr., Kaufmann. 
Lehmann, Dr. med. 
Lehrs, Dr., Professor. 
Lemke, Herm., Kaufmann. 
Lentz, Dr., Oberlehrer. 
Leschinski, A. jun., Kaufmann. 
Levy, S., Kaufmann. 
Lobach, Partikulier. 
Lichtenstein, J., Kaufm 
Liedtke, Prediger. 
Löwenthal, Dr. 
Lohmeyer, Dr., Professor. 
Luther, Dr. Prof. 
Magnus, Justizrath. 
Magnus, Dr. med. 
Maenus, E., Dr. med. 
Magnus, E., Kaufmann. 
Mareinowski, Regierungsrath. 
Maschke, Dr. med. 
Matern,Dr., Gutsbesitzer, Rothenstein. 
Meier, Ivan, RKaufıwann. 
Meschede, Director, Dr. 
Merguet. Oberlehrer. 
Meyer, Dr., Oberlehrer, Professor. 
Mielentz, Apotheker. 
Mischpeter, Dr., Realschullehrer. 
Möller, Dr. Prof.. Gymnasial-Direktor. 
Moil, General-Superintendent, Dr. 
Moll, Consul. 
Momber, Oberiehrer am Altst. Gymn. 
v. Morstein, Oberlehrer, Dr. 
Moser. Dr., Professor. 
Müller, A., Dr.. Professor. 
Müller, Seminarlehrer. 
Müller, Oberforstmeister. 
Münster, Dr. 
Müttrich, Dr. med. 
Musack, Fabrikbesitzer. 
Naumann, Apotheker. 
Naunyn, Prof. Dr. 
Neumann, Dr., Prof. u. Geh. Rath. 
Neumann, Dr., Professor. 
Oleck, Realschullehrer. 
v. Olfers. Dr., Rittergutsbesitzer. 
Packheiser, Apotheker. 
Patze, Apotheker und Stadtrath. 

I 

Herr Pensky, Kaufmann. 
” Perlbach, Dr. 

Petruschky, Dr., Ober-Stabsarzt. 
Pfahl, Kaufmann. 
Philipp, Regierungs-Mediz.-Rath, Dr. 
Pincus, Medicinalrath, Dr. 
Puppel, Geh. Regierungs-Baurath. 
Rach, Dr. med. 
Rekoss, Mechanicus. 
Richelot, Dr., Professor, Geh. Rath. 
Richter, A., General- Landschaftsrath. 
tichter, Dr., Departementsthierarzt. 
Ritthausen, Dr., Professor. 
Ritzhaupt, Kaufmann. 
Rosenhain, Dr.. Professor. 
Rosenkranz, Dr., Prof. u. Geh. 
tupp. Dr. med. 
Saalschütz, Dr., Privatdocent. 
Samter, Dr. med. 
Samter, Ad., Banquier. 
Samuel, Dr. med., Professor. 
Samuelson, Dr. med. 
Sauter. Dr., Dir. d. höh. Töchterschule. 
Schenk, G., Kaufmann. 
Schiefferdecker, Realschul-Direktor. 
Schlesinger. Dr. med. 
Sehlimm, Banquier 
Schlunck, A., Kaufmann. 
Schmidt, Dr., Dir. d. städt. Realschule. 
Schmidt, E., Kaufmann. 
Schneider, Dr. med. 
Schönborn. Medizinalrath, Prof. Dr. 
Schrader, Dr., Provinzial-Schulrath. 
Schröter, Dr. med. 
Schütze, Festungsbaudircktor, Oberst. 
Schumacher, Dr. med. 
Schwanbeck, Dr. med. 
Seydler, Apotheker. 
Seydt, Kaufmann. 
Simony, Fabrikdirektor. 
Simsky, C., Chir. Instrumentenmacher. 
Singelmann, Oberpräsidialrath. 
Sommer, Dr., Professor. 
Sommerfeld, Dr. med. 
Sotteck, Dr. med. 
Spirgatis, Dr., Professor. 
Stellter. O., Justizrath. 
Symanski. Stadtgerichtsrath. 
Szitnick, W., Kaufmann. 
Thienemann, Dr., Kreisphysikus a. D. 
Tieffenbach, Gymnasiallehrer. 
Tischler, Gutsbesitzer, Losgehnen. 
Umpfenbach, Prof., Dr. 
Ungewitter, Oberlehrer. 
Vogelgesang, Dr. 

xath. 
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Walter, Direktor des Commerz. - Goll. 
Warkentin, Stadtrath. 
Weger, Dr., Sanitätsrath. 

Weller, H., Stadtrath. 
Wendland, Direktor der Ostpr. 

bahn. 
Wessel, Partikulier. 
Wien, Otto, Kaufmann. 
Wien, Fr., Commerzienrath. 

Süd- 

Auswärtige 

Acuilar, A., best. Secret. d. K. Akad. 
der Wissensch. in Madrid. 

Albrecht, Dr., Oberstabsarzt in Tilsit. 
Andersson, Dr. Prof. in Stockholm. 
Anger, Dr., Elbing. 
Arppe, Ad. Ed., Prof. der Chemie in 

Helsingfors. 
3aer, Oberförster in Königsthal, Reg.- 

Bezirk Erfurt. 
Balfour, John Hutton, Professor in 

Edinbureg. 
v. Bannasch, Rittergutsbesitzer, Pol- 

kitten per Domnaun. 
Baxendell, Jos., Secret. d. naturforsceh. 

Gesellschaft zu Manchester. 
Bayer, Generallieutenant z. D., in Berlin. 
Behrens, Alb., Rittergutsbesitzer auf 

Seemen bei Gilgenburg. 
>erent, Rittergutsbesitzer auf Arnau. 
von Berken, Hauptmann, Gutsbesitzer, 

Schöntliess. 
Beyrich, Prof. Dr., in Berlin. 
v. Bischoffshausen, Regierungsrath, 

Wiesbaden. 
Bleeker, P., Seer. d. batav. Gesellsch. 

der Künste und Wissenschaften. 
Bodenstein, Gutsbes. in Krohnendorf 

bei Danzig. 
Böhm, Oberamtmann, Glaubitten. 
Börnstein, Dr., Leipzig, Lessingstr. 1. 
Braun, Dr., Professor in Berlin. 
Braune, Hötelbesitzer in Insterburg. 
Breitenbach, Rechtsanwalt in Danzig. 
Brischke, G., Hauptlehrer a. d. altstädt. 

evang. Knabenschule in Danzig. 
von Bronsart, Rittergutsbesitzer auf 

Schettnienen per Braunsberg. 
Brücke, Dr., Professor in Wien, 

ITerr Willert, O., Kaufmann. 

„ Wilutzky, Ad., Hof- Lithograph. 
Witt, Lehrer an der Burgschule, 
v. Wittich, Gutsbesitzer. Fuchsberg. 
v. Wittach, Dr... Prof. 
Wvszomierski, Dr., Russ. Consul, 
Zacharias, Dr. med. 

Zaddach, Dr., Professor, 
Ziemer, Gutsbesitzer 

tslieder: 

'r Brusina Spiridion, Vorsteher der zoolo- 
ejschen Sammlungen am naturhisto- 
rischen Museum in Agram. 

Buchenau, F.. Prof. Dr., in Bremen. 
;3uchholz, Dr.. in Greifswalde. 
3uchinger, Prof. Dr., in Strassburg. 
Buhse, Fr., Dr., Direktor des natur- 

forschenden Vereins zu Riga. 
de Galigny, Anatole, Marquis Chäteau 

de Sailly pr. Fontenay St. Pere. 
Ganestrini, Professor in Modena. 
Caspar, Rittergutsbesitzer auf Laptau. 
v. Gesati, Vincenz, Baron in Neapel. 
Coelho, J. M. Latina, Gen.-Secr. d. K. 

Acad. d. Wissenschaften zu Lissabon. 
Gollingwood, Quthbert, Secr. d. naturf. 

Gesellschaft zu Liverpool 
Conradi’sche Stiftung in Jenkau. 
Copernikus-Verein in Thorn. 
Copes, F. S., Dr., New-Orleans. 
Grüger, Dr. philos., in Tilsit. 
v. Dankbahr, Gen.-Lieut. in Bromberg. 
Dannhauer, General - Lieutenant in 

Frankfurt a. M. 
v. Dechen, Generalmajor a. D. in Uöln. 
zu Dohna-Lauk, Burggraf und Ober- 

Marschall. Excellenz, zu Lauk. 
zu Dohna-Schlodien, Grat. 
Dorn, Dr., Professor in Breslau. 
Dohrn, Dr., C. A., Präsident des ento- 

mologischen Vereins in Stettin. 
Dorien, Dr. med., in Lyck. 
Douglas, R., Rittergutsb. auf Trömpau. 
Douglas, Rittergutsbes. auf Ludwigsort. 
Dove, Dr., Prof. u. Akademiker in Berlin. 
Dromtra, Ottom., Kaufm. in Allenstein. 
Duchartre, P., Prof. der Botanik und 

Mitglied der Akademie zu Paris. 



Herr Erdmann, Dr., General-Superintendent 
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in Breslau. 
Milne-Edwards, Prof. u. Akademiker 

in Paris. 
v. Esgloffstein, Graf, Major auf Ar- 

klitten. 
Ehlert, H., Gutsbesitzer in Berlin. 
Ehrlich, Carl, Kaiserl. Rath, Custos 

des Museums Franeiseo-carolinum in 
Linz. 

Ephraim, Gutsbesitzer, Hauptmann, 
Guttenfeld. 

Erfling, Premier-Lieut. im Ingenieur- 
Corps in Berlin. 

Erikson, Direktor des Königl. Gartens 
in Haga bei Stockholm. 

v. Ernst, Major und Platz-Ingenieur in 
Mainz. 

Eytelwein, Geh. Finanzrath in Berlin. 
Fabian, Director in Lyck. 
Fairmaire, Leon, Tresor. adj. d. soc. 

ent. Paris. 
Fearnley, Astronom in Christiania. 
Feldt, Dr., Prof. in Braunsberg. 
Fibelkorn, Gutsbesitzer, Warmhof bei 

Mewe. 
Fleck, Justizrath, Conitz. 
Flügel, Felix, Dr., in Leipzig. 
Frentzel, Gutsbesitzer auf Perkallen. 
Freundt, Partikulier in Elbing. 
Friceius, Rittergutsbes. a. Miggeburg. 
Frisch, A., auf Stanaitschen. 
Gamp, Rittergutsbesitzer auf Massaunen. 
v. Gayl, Ingen.- Hauptmann in Erfurt. 
Genthe, Dr. Herm., phil., in Frankfurt. 
Gerstaeker, Dr, ın Berlin. 
Giesebrecht, Dr., Prof. in München. 
Glaser, Prof., in Marburg. 
Göppert, Dr., Prof. u. Geh. Medicinal- 

rath in Breslau. 
Goltz, Professor Dr., in Strassburg. 
v. Gossler, Landrath in Darkehmen. 
Gottheil, E., in New- Orleans. 
v. Gramatzki, Rittergutsbesitzer auf 

Tharau. i 
Grentzenberg, Kaufmann in Danzig. 
Greift, Ministerial-Direktor, Geh. Rath, 

Berlin, Genthiner Strasse 13. 
Grube, Dr.. Professor und Kais. Russ. 

Staatsrath in Breslau. 
Grun, Dr., Kreisphysikus in Braunsberg. 
Gürich, Kreisrichter in Ragnit. 
Haenel, Prof. in Kiel. 
Hagen, ÖOber-Land-Bau-Direktor in 

Berlin, Schöneberger Strasse 2. 

\% 

Herr Hagen, A. Stadtrath in Berlin. 
Hagen, Gutsbesitzer auf Gilgenau. 
Hart, Gutsbes. auf Sankau b. Frauenburg. 
Hartig, Dr., Professor und Forstrath 

in Braunschweig. 
Hartung, G., Dr. in Heidelberg. 
Hecht, Dr.,. Kreisphysikus i. Neidenbure. 
Heer, Prof. Dr., in Zürich. 
Heidemann, Landschaftsrath, 

gutsbes. auf Pinnau bei Brandenburg. 
Heinersdorf, Prediger in Schönau. 
Helmholtz, Dr., Prof. in Berlin. 
Hempel, Oscar, Agronom in Halle. 
Henke, Staatsanwalt in Marienwerder, 
Hennig, Rektor in Fischhausen. 
Hensche, Rittergutsbes. auf Posrimmen, 
Herdinck, Dr., Reg.-Rath in Potsdam. 
v. Heyden, Hauptm. in Frankfurt a. M. 
Hinrichs, @., Professor in Jowacity. 
Hogeweg, Dr. med., in Gumbinnen. 
Hohmann. Öberlehrer in Tilsit. 
Hooker, Dr., Jos. Dalton, R. N., F. R., 

S., F.L.S. etc. Royal Gardens, Rew. 
v, Horn, Premier-Lieutenant in Stettin. 
Horn, Amtmann, Öslanin bei Putzig. 
v. Hoverbeck-Nickelsdorf, Land- 

schafts- Direktor. 
Jachmann, Commerzienrath in Berlin. 
Jacoby, Dr., Professor, Staatsrath, 

Akademiker in St. Petersburg. 
Jacobi, Dr., Prof. d. Theol. in Halle. 
Jacobi, Dr. med., Bezirksphysikus in 

Breslau. 
Issel, Arthur, Prof. Dr., Genua. 
Kähler, Pfarrer in Marienfelde bei Pr. 

Holland. 
Kaesewurm, C, Darkehmen. 
v. Kall, Hauptmann, Lenkeninken. 
Kanitz, Graf, auf Podangen. 
Kascheike, Apotheker in Drengfurth. 
v. Kathen, Regierungsrath in Potsdam. 
Kaunhowen, Post-Fxpeditions-Vorst. 

in Neukrug, Kr. Berendt. 
Kersand, Geh. Medicinalrath, Dr. 

Berlin, Tempelhofer Ufer 31. 
v. Keyserling, Graf, auf Rautenburg. 
King, V. O., Dr. in New-Örleans. 
Kirchhoff, Dr., Prof. in Heidelberg. 
v. Kitzing, Appellationsgerichts-Präsi- 

dent in Cöslin. 
A. Klatt, Danzig, Ketterhagergasse 5. 
v. Klinggräf, Dr., auf Paleschke bei 

Marienwerder. 
v. Knoblauch, M., auf Linkehnen. 
Knoblauch, Dr., Prof. in Halle. 

en 
vitter- 

in 
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Koch, Rittergutsbesitzer auf Powarben, 
v. Korff, Baron, in Berlin. 
Körnicke, Dr., Prof. in Poppelsdorf. 
Kowalewski, W., Kaufmann in Danzig. 
Kowalewski, Apotheker i. Fischhausen. 
Kowall, Pastor in Pussen in Kurland. 
Kramer, Fr., Rittergutsbesitzer in Lud- 

wigsdorf bei Gilgenburg. 
Kuck, Gutsbesitzer auf Plackheim. 
Kuhn, Landrath in Fischhausen, 
Lacordaire, Prof. in Lüttich. 
Laneia, Fr., Duc di Brolo, in Palermo. 
Lange, Dr., Prof. in Kopenhagen. 
Le Jolis, Dr., in Cherbourg. 
Lepsius, Regierungsrath in Erfurt. 
Leyden, Medizinalrath Professor Dr., 

Strassburg. 
Lipschitz, Dr., Professor in Bonn. 
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Gedächtnissrede 

auf den am 17. Februar d. J. verstorbenen Astronomen 

Friedrich Wilhelm August Argelander. 

Gelesen am 5. März 1875 von Professor Luther. 

Meine Herren! Von unserm Herrn Vorsitzenden bin ich aufgefordert, Ihnen eine 

Skizze von dem Lebensgange Argelander’s vorzuführen. Ich habe mich bei der Hoch- 

schätzung, die ich für den Verstorbenen hege, dazu bereit finden lassen, obgleich es schwierig 

ist, allgemeines Interesse für das Leben eines Gelehrten zu erwecken, dessen Verdienst nur 

auf der Wichtigkeit seiner Arbeiten beruht. Die Lebensskizzen solcher Männer sind alle 

einander sehr ähnlich, sie handeln von einer mehr oder minder fleissigen Jugend, von lang- 

samerem und rascherem Fortschreiten im Wissen und endlich von unermüdlicher Thätigkeit 

im Arbeitszimmer. Anders gestaltet sich ein solches Lebensbild, wenn der Gelehrte, wie 
es jetzt häufiger als früher geschieht, in Parlamenten und Vereinen, ja vielleicht im Watfen- 

kampfe für die politische und sociale Neugestaltung unserer Staats- und Lebensverhältnisse 

gewirkt und dieser einen grossen Theil seiner Thätigkeit gewidmet hat. Solchen Be- 

strebungen ist Argelander stets fern geblieben, sein Verdienst beruht auf der Wichtigkeit 

seiner wissenschaftlichen Arbeiten und es lässt sich seine Bedeutung nicht zeigen, ohne auf 

diese etwas näher einzugehen, wozu ich mir demnach Ihre Erlaubniss erbitten muss. 

Argelander wurde am 22. März 1799 in Memel, woselbst sein Vater ein wohlhabender 

Kaufmann war, geboren. Er bezog am 2. April 1817 die hiesige Universität um Humaniora 

zu studiren. Schon im Jahre 1818 wurde er ein eifriger Schüler Bessel’s und im Jahre 1820 

Gehülfe an unserer Sternwarte. Auch habilitirte er sich am 12. April 1822 als Privatdocent 

an der Universität. Damals, vom August des Jahres 1821 an, wurden auf der hiesigen 

Sternwarte die sogenannten Zonen-Beobachtungen angestellt, auf die ich etwas näher ein- 

gehen muss, weil diese erste Beschäftigung den Bestrebungen Argelander’s die Richtung ge- 

geben hat, in weleber es ihm gelungen ist, später Grossartiges zu leisten. Der Ort eines 

Sterns wird durch zwei Winkel bestimmt, welche Rectescension und Declination genannt 

werden. Um diese beiden Winkel mit grösster Genauigkeit zu erhalten, muss die Zeit des 

Antritts des Sterns an mehrere im Fernrohr ausgespannte Spinnfäden notirt und die Rich- 

tung des Fernrohrs an einem getheilten Kreise mit Hülfe mehrerer Mikroskope abgelesen 

werden. Eine solche Beobachtung erfordert ungefähr & Minuten Zeit, und es ren dem- 
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nach in 3 Stunden circa 30 Sterne beobachtet werden. Wollte man auf diese Weise alle 

Sterne des Himmels auch nur bis zur 9. Grösse hin beobachten, so würden zur Vollendung 
dieser Arbeit viele Decennien erforderlich sein, und ebenso viele Decennien um diese 

Arbeit zu wiederholen, um dadurch Kenntniss von den in der Zwischenzeit vorgekommenen 

Veränderungen zu erhalten. Lalande brachte zuerst eine Beobachtungs - Methode in Anwen- 

dung, welche diese Arbeit mit einem geringen Opfer an Genauigkeit bedeutend abkürzt, 

aber zwei mit einander eingeübte Beobachter erfordert. Sie besteht darin, dass man den 

ganzen Himmel in schmale Streifen oder Zonen theilt, woher der Name Zonen-Beobachtungen 

entstanden ist, und an jedem sternenklaren Abende ein Stück einer solchen Zone durch das 

Fernrohr hipdurchgehen lässt. Dabei wird von einem Beobachter die Zeit des Antritts von 

jedem durch das Fernrohr gehenden Sterne an irgend einen Faden notirt, während von dem 

andern Beobachter gleichzeitig die Stellung des Fernrohrs an einem Mikroskop abgelesen 

wird. Vom August des Jahres 1821 bis Januar 1833 wurden auf hiesiger Sternwarte in 

536 sternenhellen Nächten in dieser Weise eirca 62500 Sterne, welche zwischen 15° süd- 

licher und 45° nördlicher Declination liegen, beobachtet. Der erste Gehülfe Bessel’s bei 

diesen Beobachtungen war Argelander, welcher bis zum April 1623 bei den ersten 160 Zonen 

das Mikroskop am Kreise ablas und auch einen grossen Theil der zur Reduction dieser 

Zonen erforderlichen Rechnungen ausführte. Gleichzeitig beschäftigte sich Argelander damals 

mit der Berechnung der Bahn des Cometen von 1811, von dem eine grosse Menge von Be- 

obachtungen vorlag, die von Bessel gesammelt waren. Durch diese Arbeit zeigte Arge- 

lander, dass er seine theoretische Ausbildung über die Beschäftigung mit den Beobachtungen 

nicht vernachlässigt hatte. Sie ist mit grösster Sorgfalt und äusserster Umsicht durchge- 

führt, so dass es keinem Zweifel unterliegt, ‘dass der Comet unsern späten Nachkommen 

nach eirca 2800 Jahren wieder erscheinen und mit ihm Argelanders Name von Neuem er- 

glänzen wird. Schon im December des Jahres 1821 konnte Bessel über Argelander an den 

Minister von Altenstein, wie folgt, berichten: 

„Gegenwärtig kann ich den Gehülfen der Sternwarte, Argelander, als Ew. Exc. 

Aufmerksamkeit würdig bezeichnen. Seit vier Jahren hat er sich den mathema- 

tischen und astronomischen Wissenschaften ausschliesslich ‘gewidmet; seit einem 

Jahre arbeitet er auf der Sternwarte und hat, theils gemeinschaftlich mit mir, 

theils selbstständig, mehrere Beobachtungsreihen gemacht, welche ihm das Lob eines 

tüchtigen jungen Astronomen erwerben müssen, sowohl wegen der dabei bewiesenen Um- 

sicht und Schärfe, als wegen der Ausdauer womit er seine Zwecke verfolgte. Gleich- 

zeitig hat er eine weitläufige und an Resultaten reiche Arbeit über den Cometen 

von 1811 vollendet, über welche ein von ihm verfasstes, ein ausgezeichnetes Lob 

verdienendes Werk jetzt zum Drucke bereit ist. Diese Erfolge, welche bei vor- 

züglichen geistigen Anlagen und rühmlichem Fleisse nicht die einzigen bleiben 
werden, berechtigen Herrn Argelander zum Eintritte in die eigentlich wissenschaft- 

liche Laufbahn. Gern behielte ich zwar diesen zur Reife gelangten und bewährten 

Gehülfen noch einige Jahre auf der Sternwarte, wo das Gelingen der seit 6 Mo- 
naten angefangenen, zonenweisen Beobachtung des Himmels ganz von der Zuver- 

lässigkeit des Gehülfen abhängt; allein die Hoffaung, den hier durch seinen etwaigen 
Abgang erledisten Platz gut wieder besetzen zu können, so wie die Aussicht, dass 

er dem Staate, da wo das Studium dieser Wissenschaft noch neuer Kräfte bedarf, 

nützlich werden wird, lassen mich wünschen, dass es Ew. Exc. gefallen möge, über 

die seinigen im Inlande zu verfügen.“ 



Dieser letzte von Bessel ausgesprochene Wunsch sollte sobald nicht erfüllt werden, 

denn Argelander ging im Laufe des Jahres 1823 nach Abo als Observator an der dortigen 

Sternwarte, nachdem er sich mit einer Königsbergerin, Fräulein Courtan, verheirathet hatte. 

Drei Folio-Bände von Beobachtungen legen Zeugniss von dem Fleisse ab, mit welchem Argelander 

vom Februar 1824 bis zum Ende des Jahres 1823 sich dort den Beobachtungen widmete. 
Sie hatten den Zweck die Positionen von 560 besonders ausgewählten Sternen mit grosser 

Genauigkeit zu bestimmen. Deswegen ist jeder einzelne Stern mehrere Male, einige sind 

über 100 Mal beobachtet. Schon Halley hatte die Entdeckung gemacht, dass die Fixsterne 

nicht wahrhaft feststehende Sterne sind, sondern dass mehrere derselben ihren Ort, wenn 

auch sehr langsam, so doch bemerkbar im Verlaufe der Zeiten verändern. Diese Orts- 

veränderung der Fixsterne, welcher man den Namen „eigene Bewegung“ beigelegt hat, be- 

mühten sich schon der jüngere Cossini, Lemonnier und vorzüglich Tobias Mayer zu er- 

mitteln. Sie genauer zu „bestimmen war der Hauptzweck von Argelander's Beobachtungen zu 

Abo. Bekanntlich wurde Abo im Jahre 1827 durch eine gewaltige Feuersbrunst zum grossen 

Theil zerstört, und dadurch die Veranlassung zur Verlegung der Universität nach Helsing- 

fors gegeben, wohin auch Argelander im Jahre 1832 übersiedelte. Zunächst hatte er hier 
die Aufgabe, eine neue Sternwarte zu gründen, die jetzt unter seinem Schwiegersohne, Prof. 

Krueger, der Wissenschaft grosse Dienste leistet. Während des Baues dieser Sternwarte fand 

Arselander Musse zur Bearbeitung seiner Aboer Beobachtungen. Im Jahre 1835 erschien ein 

Catalog von jenen 560 Sternen mit ihren auf das Sorgfältigste durch Vergleichung mit 

früheren Beobachtungen abgeleiteten eigenen Bewegungen. Diese sogenannten „eigenen Be- 

wegungen“ können in einer in Wirklichkeit stattfindenden Bewegung der Fixsterne ihren 
Grund haben, sie können aber auch scheinbar sein und dadurch verursacht werden, dass, 

wie schon Lalande aus theoretischen Gründen vermuthet hatte, unser ganzes Sonnensystem, 

also die Sonne mit allen ihren Planeten und Cometen sich im Raume fortbewest. In diesem 

Falle mussten diejenigen Sterne, auf welche die Sonne zueilt, sich von einander entfernen, 

diejenigen, von denen sie fortrückt, sich gegenseitig nähern, die stärksten Ortsverände- 

rungen aber bei solchen Sternen vorkommen, die um einen rechten Winkel von der Rich- 

tung der Bewegung abstehen. Die Erscheinung ist eine ähnliche, wie sie sich beim Gehen 

in einer Allee darbietet; die Bäume vor uns rücken auseinander, die hinter uns zu- 

sammen und am raschesten verändern scheinbar die Bäume zur Seite ihre Stellung, 

denn ein Baum, der so eben noch vor uns erscheint, ist gleich darauf nach hinten gerückt. 

Mit der Untersuchung dieser Verrückung des Sonnensystems im Raume hatten sich schon 

Herschel, Prevost und Klügel beschäftigt. Sie bedienten sich dabei der von Tobias Mayer 

gegebenen Tafel der eigenen Bewegungen und kamen alle drei zu dem Resultate, dass ein 

grosser Theil jener Bewegungen sich aus einem Fortschreiten des Sonnensystems im Raume 

erklären lasse. Argelander unterwarf dieses Fortschreiten einer genauen Untersuchung und 

im Jahre 1837 erschien »seine „Ueber die eigene Bewegung des Sonnensystems“ betitelte Ab- 

handlung, in welcher er die Richtung dieser Bewegung zu erforschen suchte. 

Die eigenen Bewegungen von 390 Sternen, welche er als die am besten bestimmten 

aus den schon mehrfach erwähnten 560 eigenen Bewegungen auswählte, dienten dieser 

Untersuchung zur Grundlage, welche zu dem Resultate führte, dass wir uns nach einem im 

Sternbilde des Hercules liegenden Punkte hin bewegen. Dieses Resultat kann möglicher Weise 
durch spätere Untersuchungen, wenn noch mehr eigene Bewegungen und namentlich auch 

Beobachtungen der Sterne des südlichen Himmels benutzt werden können, eine Aenderung 
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erfahren, aber die Art, wie Argelander diese Untersuchung geführt hat, legt Zeugniss von 

grösster Umsicht ab, und wird stets eine mustergültige bleiben. 

In demselben Jahre, in welchem diese Abhandlung erschien, sollte endlich Bessel’s 

im Jahre 1821 ausgesprochener Wunsch, dass über Argelander’s Kräfte im Inlande verfügt 

werden möchte, in Erfüllung gehen. Im Jahre 1836 wurde Argelander nach Bonn zur 

Leitung des Baues der dort zu errichtenden Universitäts-Sternwarte berufen. Dass er sich 

dieser Aufgabe mit voller Hingebung unterzog, davon legt das allen Anforderungen der 

Wissenschaft entsprechende Gebäude in der Poppelsdorfer Allee Zeugniss ab, aber Schwierig- 

keiten und Hindernisse aller Art verzögerten den Anfang des Baues und liessen den be- 

gonnenen mit unerwarteter Langsamkeit fortschreiten, so dass Argelander längere Zeit hin- 

durch ohne Observatorium und Instrumente war. Diese Zeit benutzte er zu einem auch 

von Laien, die sich gern mit dem gestirnten Himmel beschäftigen, dankbar aufgenommenen 

Werke. Im Jahre 1843 erschien seine „Neue Uranometrie“, welche ein Verzeichniss von 

allen im mittleren Europa mit blossen Augen sichtbaren 3256 Sternen und ihre Darstellung 
auf 18 Blättern enthält, welche Karten sich von früheren durch Vollständigkeit und nament- 

lich durch genaue Berücksichtigung der Helligkeitsverhältnisse der Sterne auszeichnen. 

Nachdem inzwischen die für die neue Sternwarte bestellten Instrumente im Jahre 1841 

angekommen waren, aber die Sternwarte selbst noch nicht benutzt werden konnte, begann 

Argelander seine Bonner Beobachtungen in einem kleinen provisorischen Observatorium. 
Hier war es, wo er die mit Bessel begonnenen und von Bessel von 15° südlicher bis 

zu 45° nördlicher Declination ausgeführten Zonen-Beobachtungen wieder aufnahm. Auf 

dieser Interims-Sternwarte beobachtete Argelander vom 1. Mai 1841 bis zum 12. April 1844 
in 204 klaren Nächten circa 22000 von 45 bis 80° nördlicher Deelination liegende Sterne. 

Diese Beobachtungen setzte er, nachdem die neue Sternwarte fertig und bezogen worden 

war, am südlichen Himmel fort, und 200 klare Nächte ergaben vom 21. Mai 1849 bis 7. Mai 

1552 wiederum die Oerter von circa 22000 Sternen, welche zwischen 15 und 31° südlicher 

Dexlination liegen, so dass durch diese letzte Arbeit die zonenweise Beobachtung des 

Himmels von 31° südlicher bis 80° nördlicher Declination, in welchem Raume die Oerter 

von eirca 106500 Sternen bestimmt waren, zum Abschlusse gelangte. 

Jetzt fasste Argelander den Plan, von dem ganzen nördlichen Himmel bis zu 2° süd- 
licher Declination hinunter Karten zu zeichnen. Die früheren Himmelskarten sind alle so 

entstanden, dass in das entworfene Kartennetz die durch Rectascension und Declination be- 

stimmten Sterne eingetragen, und die übrigen noch durch ein lichtstarkes Fernrohr erkenn- 

baren Sterne, mit Hülfe von Alignement nachgezeichnet wurden. Argelander beschloss aber 

die Positionen aller in die Karten einzutfagenden Sterne wirklich zu beobachten, und brachte 

zu dem Ende eine neue Beobachtungsmethode zur Anwendung. Bei den vorhin beschriebenen 
Zonenbeobachtungen ist das Fadenkreuz im Fernrohr, um es sichtbar zu machen, schwach 
beleuchtet, zur Ablesung der Theilung des Kreises ist ebenfalls eine Beleuchtung desselben 

erforderlich, und endlich brauchen beide Beobachter einiges Licht um die erhaltenen Zahlen 

notiren zu können. Wenn nun auch dieses Licht auf das geringste Mass redueirt wird, so 

genügt es doch, um das Auge für schwächere Sterne als etwa bis zur 9. Grösse unempfind- 

lich zu machen. Dazu kommt noch, dass für sehr sternenreiche Gegenden des Himmels 

die Sterne so rasch auf einander folgen, dass dem Beobachter die Zeit fehlt, von allen die 

nöthigen Notizen zu machen. Es werden daher bei diesen Zonen-Beobachtungen alle kleineren 

Sterne und einzelne der grösseren sich der Beobachtung entziehen. Argelander musste aber 

behufs der Kartenzeichnung alle mit einem lichtstarken Fernrohre sichtbaren Sterne der 
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Beobachtung unterwerfen. Zu dem Ende stellte er in einem sogenannten Cometensucher 
durch eine sinnreiche Vorrichtung eine dunkle Verticallinie her, die auch bei Abwesenheit 

aller künstlichen Beleuchtung allein durch das Sternenlicht gut erkennbar war, und liess 

diese von mehreren, ebenfalls bei Sternenlicht sichtbaren Horizontallinien durehschneiden. 

Dieses Fernrohr wurde in einem Zimmer ohne jegliche Beleuchtung aufgestellt und das Auge 

des Beobachters noch durch einen das Ocular des Fernrohrs umgebenden Schirm gegen das 

Sternenlicht geschützt. Der Beobachter war dadurch in den Stand gesetzt alle, auch die 

kleinsten Sterne wahrzunehmen und ihre Declination je nach dem Durchgange zwischen den 

horizontalen Linien anzuschreiben. Da diese Declinationen in vollständiger Finsterniss notirt 

werden mussten, war wieder eine Vorrichtung erforderlich, welche die Hand leitete, so dass 

nicht Zahlen in einander geschrieben werden konnten. Ein Gehülfe war bei diesen Beobach- 

tungen in einem ‚erleuchteten Nebenzimmer mit Zählen der Sekunden der Uhr beschäftigt 

und notirte jedesmal die Zeit, wenn von dem Beobachter ein hörbares Zeichen gegeben 

wurde, dass der Stern, von dem er so eben die Declination angeschrieben hatte, an den 

Verticalfaden hinantrat. Durch diese Art zu beobachten wird allerdings wieder von der Ge- 

nauigkeit der Beobachtung einiges geopfert, aber dieselbe ist noch immer bei Weitem grösser 

als diejenige, mit welcher ein Stern in eine Karte eingetragen werden kann. Argelander 

beobachtete in dieser Weise am nördlichen Himmel von 2° südlicber Declination bis zum 

Pole 324188 Sterne. Diese sämmtlichen Sterne sind von ihm mit ihren richtigen Grössen- 

verhältnissen in 40 Karten von 64 Centimeter Breite und 46 CGentimeter Höhe eingetragen, 

und es ist dadurch ein Werk geschaffen, auf welches noch Jahrhunderte hindurch die Astro- 

nomen zurückgehen müssen, um die am Himmel vorkommenden Veränderungen zu consta- 

tiren, und auf welches als ein rühmliches Zeugniss deutschen Fleisses, auch wir mit Stolz 

blicken dürfen. Aber selbst diese bedeutenden Leistungen genügten nicht, um Argelander’s 

ganze Thätigkeit in Anspruch zu nehmen, noch zahlreiche Beobachtungen anderer Art liegen 

von ihm vor, von denen einige schon zu wichtigen Resultaten geführt haben, andere die- 

selben mit Sicherheit erwarten lassen. 

Vor diesem Bilde, das ich Ihnen, meine Herren, von der Wirksamkeit Argelander’s vor- 

geführt habe, werden Sie ihm ihre Hochachtung nicht versagen können; ich möchte aber ihre 

Hochachtung zur Verehrung steigern, die nicht, wie jene, den Leistungen eines Mannes folgt, 

sondern durch die Eigenschaften seines Charakters gewonnen wird. Wer Gelegenheit gehabt hat 

Argelander’s Familienleben kennen zu lernen, der hat auch erfahren, dass die Seinigen mit 

einer solchen Liebe und Verehrung ihm anhingen, wie sie nur einem Manne zu Theil wird, 

dem wahre Humanität inne wohnt. Diese ist von Argelander nicht nur seiner Familie 

gegenüber, sondern auch in seinem amtlichen und wissenschaftlichen Wirken stets bethätigt 

worden. An seine eignen Leistungen stellte er hohe Anforderungen, die Leistungen Anderer 

beurtheilte er mit grosser Milde. Viele junge Männer, die Argelander während seiner Lehr- 

thätigke's in Bonn für die Astronomie gewonnen hat und die jetzt im Vaterlande und in 
der Fremde die Wissenschaft fördern, sind alle aus seinen Schülern seine Freunde geworden, 

und es dürfte kaum ein Einziger zu nennen sein, der sich später Argelandern feindlich 
gegenüber gestellt hätte. Für Argelander’s Anspruchslosigkeit spricht es aber, dass er diese 

Anhänglichkeit seiner Schüler, auf welche er einen grossen Werth legte, nie als eine Folge 
seiner Verdienste, sondern als ein Geschenk ihrer wohlwollenden Gesinnung aufnahm. Im 
Jahre 1868, bei Gelegenheit des Universitäts-Jubiläums, waren nach Bonn Argelander’s 

Schüler von nah und fern gekommen, wohl weniger des Jubiläums, als ihres geliebten Lehrers 

wegen, um dessen dreissigjährige Bonner Wirksamkeit zu feiern. Ein grosses Brustbild 
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von ihm hatten sie malen lassen und ich war Zeuge der ergreifenden Scene, wie Argelander, 

von seiner Familie umgeben, dieses Bild von seinen Schülern für die Sternwarte empfing, 

und seiner herzlichen Worte, so viele die Thränen freudiger Rührung ihm zu sprechen ge- 

statteten. 
In den Jahren von Preussens tiefster Erniedrigung musste unsere Königsfamilie nach 

Memel übersiedeln. Zur Aufnahme für die ganze ungetheilte Familie fanden sich keine 

Räumlichkeiten, und während der König mit semer Gemahlin in dem Hause des Kaufmanns 

Öonsentins Wohnung nahm, wurden die Prinzen mit ihrem Gouverneur bei Argelander’s 

Aeltern untergebracht und dadurch er selbst ein Spielgefährte derselben. Gar arg sollen 

die munteren Knaben dort mitunter gewirthschaftet und auch gegenseitig ihre Kräfte an ein- 

ander gemessen haben. Besonders eng schlossen sich unser verstorbener König und der 

4'/, Jahr jüngere Argelander an einander an und es bildete sich ein seltenes Freundschafts- 

bündniss, welches bis zu den letzten Lebensjahren des Königs mit gegenseitiger Anhänglich- 

keit fortbestanden hat. Wohl mag dieses Verhältniss zu der Königl. Familie mit dazu bei- 

setragen haben, dass Argglander sich von allen liberalen politischen Zeit-Bestrebungen, die 

schon seiner ganzen Geistesrichtung nicht sympatisch waren, vollständig fern gehalten hat, 

aber Wenige von denen, die ihm daraus einen Vorwurf machen möchten, würden wohl, wie 

er, niemals einer Gunst-Bezeugung nachgestrebt haben. Alles was Argelander im Leben 

erreicht, hat er seiner Thätigkeit zu danken. Auch seinem Könige gegenüber blieb er stets 

ein unabhängiger Mann. 



Beobachtungen der Station 

zur Messung der Temperatur der Erde in verschiedenen Tiefen 

im botanischen Garten zu Königsberg i. Pr., 

Januar bis December 1874 

herausgegeben von 

Dres Ernst Dorn, 
Prof. extr. in Breslau. 

Nachstehend übergebe ich den zweiten vollständigen Jahrgang der Beobachtungen über 

Bodenwärme der Oeftentlichkeit. 

Die Beobachtungen und die „Berechnung derselben sind in derselben Weise ausgeführt wie 

früher, und ich kann in dieser Beziehung auf die Schriften der physikalisch-ökonomischen Gesell- 

schaft, Jahrgang XV 1874, verweisen. 

Herr Dr. Mischpeter hat nach wie vor der Station sein thätiges Interesse zugewandt. Er 

hat die Station öfter inspicirt, sich durch eigene Ablesungen von der Zuverlässigkeit der 

Beobachtungen überzeugt und die Rechnungen einer vorläufigen Controle unterworfen. 

Am 19. Januar 1875 hat Herr Dr. Mischpeter gemeinsam mit Herrn Gartenmeister 

Einicke eine neue Bestimmung der Nullpunkte von den Thermometern IV, I‘ und VII vorge- 

nommen, wobei’ sich dieselben ein wenig heraufgerückt zeigten. 

Die dieserhalb erforderlichen Correctionen für IV und 1‘ sind folgende: 

| Jan. | Febr. | März. | April. | Mai. | Juni. | Juli. | Aug. | Sptbr. | Oktbr. | Novbr. | Deebr. 

— 0,05 
- 0,02 

- 0,05 | - 0,05 IV | - 0,04 
- 0,03 | - 0,03 1‘ | - 0,02 

= 0,08 | - 0,05 |- 0,05 |- 0,05 |- 0,05 
| - 0,02 | - 0,03 | - 0,03 - 0,02 | - 0,02 | - 0,02 | - 0,02 | - 0,02 

- 0,06 E 0,06 | - 0,07 

In der Zusammenstellung der Mittel für die Monate und die Zwölftheile des Jahres ist auf 

obige Correctionen schon Rücksicht genommen. 

Vergleicht man die Jahresmittel von 1874 mit denen des Vorjahres, so zeigt sich, dass 

erstere, mit Ausnahme von E,,, sämmtlich gegen letztere zurückbleiben. 

Obwohl die ersten Monate von 1874 noch aussergewöhnlich milde waren, zeigen die höheren 

Thermometer doch schon einen niedrigeren Stand als die 3 tiefsten. 



7 2 be) 7 

1f -7,10 4.051 =3,97 1 =7,75 
)2[1)21,03| 1,63| 1,19] -1,08 

31 -1,63| 0,37 0,22] -1,51 
4 0,38 5318| 0,751 -0,21 

51 -0,42| 2,76! -0,02] 0,05 
6| -3,64| 6,03 | -1,31] -3,90 
7| -0,42| 10,27| -3,771 -0,65 
8| -0,94| -2,88| -3,91| -6,71 
91 -4,37| -3,64| -4,25| -4,41 

101 -5,95| 4,29| -6,90| -5,80 
11! -4,15| -0,383| -6,10| -4,54 
12] -7,67| 2,96) -1,95| -7,49 
13] 1,11| 9,59) 1,59] 0,22) 
14| 0,59] a21| 2161 0,31 
151 0,42 8,15 0,791 -0,08 
161 352) 3,971 3201 2,38| 
171 0853| 571) 1923| 0,65 
18] 0,06] 1,47| 1,111 -0,08 

)19| 0,79| 1,591 2,48| 0,65) 
201 1,47) 5,991 1,961 1,17 
231] 6849| 401) 5542| 6,45) 
22] 4,531 518) 3,891 4,20 
33) 1,9) 9348| 0501| 1,56| 
24al 2,8) a,8| 2,80] 23,385) 
25| 0,35) 10,84) -0,83] 0,22 
26| -0,38) 1,91) 1,59] -0,65| 
27] 4,01) 4,661 -0,024 3,68 

9328 |°)-4,73| 13,64| -1,59| -4,72| 
29| -4,53| 7,65) -3,20|1 -4,63 
301 1,19) 2,24| 2,441 0,92 
31] -1,23| 7,77| -0,83| -0,08 | 

-0,50 1° 341! -0,171 -0,98 

11 -2,96] 7,73| -5,291 -3,03 
2] -8,95| 10,96) -8,571 -8,88 
31 -6,46) 0,83) 1,551 -5,93 
4| 0,06) 10,07) -1,95| 0,00 | 
51 -5,62| 2,03) 2,50| -5,37 | 
6I 1,63| 10,07) -3,521 1,47| 
71 -1,55| 3,24] -0,42| -1,51| 

:)S| -4,69| -2,84| -7,631 -4,50| 
91-12,17|) 6,96) -4,37 | -12,09 

10]-11,08| 6,52 | -11,69 ] -10,66 
111 -1,23) 3,94| 1,191 -1,51 

12] -0,74| 13,72| 0,38] °)-1,08 
13) -1,23) 12,19| -2,84| -1,51 

14] 1,591 2,101 1,19] 1,52 
151 1,56) 4,78] 2,481 1,30 
16] 0,02! 12,78[ 0,63] -0,26 

>s175 -1,03, 12,30| 0,79] °)-1,34 
181 1,31) 1,59) 4,19] 0,65| 
19| 0,73) 2,77) 0,70, 0,74 
20| 0,90) 2,18| 0,79] 0,82 
21] 0,95| 2,561 0,07| 0,74 
22, -0,14| 4,50) 0,388 0,05 | 
234 -1,22| 41,99) 0,38| -1,38 
24| 0,36) 4,1! -0,021 0,35 
251 -1,27| 40,88) -2,48| -1,30| 
261 -5,04| 7,20) -0,83] -2,99 | 

971 0,291 3,36) 0,791 0,05| 
281 -4,85| 9,26, -4,45| -4,98 

2.08 | 6,02| -T,35[ -2,17 

III. In Glas 

I) Die Ablesung von III am 2. Morgens war um 10 Sealentheile fehlerhaft. 

Luftthermometer 

2) 

-0,56 
0,13 

-0,08 
2,04 
1,38 
0,43 

YES 

nn an 

mono 
) 

Demo wıo 

oa 

= 

eur neoo 

onen 2 2ISERGENGESTENT Eee) DO EIND DI a . 

Bin [89] 

SIG m Yt 

te) 

11 
0,26 
0,00 
0,35 

0,26 
-0,56 
-4,41 
-4,07 

-4,11 
-6,75 
-6,15 
-1,95 
1,30 
1,99 

0,52 
2,91 
0,99 
0,78 
2,25 
1,52 
5, 
3,68 
0,22 

2,51 

-0,61 
1,47 

-0,10 

-0,21 
-3,12 
1,95 

-0,18 
0,25 

-5,50 
8,45 
0,65 

-1,95 
2,29 

-2,81 
-0,43 

»)-7,49 
-4,11 

11,14 
0,99 

-0,08 
-3,08 
1,08 
DI62| 
0,31 
0,35 
1,08 
0,61 
0,65 

-0,12 
0,22 
0,61 

-0,12 
-2,72 
-1,04 
0,56 

-4,41 
-1,50 

Januar 1874. 

Februar 

-10,17 | 
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-6,71| 
-1,32 | 
-1,79 
-0,30 

-0,73 

-3,77 

-0,85 
-6,55 
-4,52| 
-5,76| 
-4,64 | 
-7,98 

0,65) 
0,34 | 

0,02 
2,07 

0,18 
—0,14 

0,18 
0,93 

5,92 

4,08 | 

Ar) 
Do) 
0,18 

-0,57 
3,06 | 

-4,56 | 

-4,25 | 
0,61, 

-—1,01| 

-1,07 

-3,14 
-8,58 

5,54 

-0,61 
-5,12 

0,33 

1,14 

-4,17 

11,16 

1,40 

l - E3 _ 

De - I 

Fr en wo 

2 3 
-1,37 | -4,33 
0,26 | 0,43 

-0,14| -0,22 
1,44 0,18 

1,28] -0,42 

1,59| -1,52 
3,06 | -3,81 
Se 
-3:73| 4.43 
-1,67| -6,95 
-2,42| -6,23 
-0,65 | -1,95 
333 24807 
2,94| 1,64 
333! 0,26 
3,13| 2,54 
2856| 057 
0,93| 0,11 
0,81| 1,79 
2.15. 2 4558 
3,61 4,51 
4,55| 3,73 
3,11| 0,18 
4,16| 2,54 
0,93 | -1,21 
0,34 | 1,28 

2,94| -0,18 
3.33) =1,79 
Sal 3137 
1,36| 1,79 
1,36 | -1,09 
1,30 -0,54 

1874. 
1,75) -5,76 
-1,44| -8,02 
-0,45| 0,61 

1,52| -2,15 
1,09 2,11 
23,720) -2,733 
2,31| -0,10 

-4,44| -7,34 
0,18) -3,97 
-5,10 | -12,63 
0,57) -0,09 
6,71| -0,22 
1,91 | -2,98 
43211 0,77 
2,99| 1,63 
4,51| 0,18 
5,69| 0,18 
0,49| 0,57 
1,71| 0,49 
1,711! 057 
1,63 | -0,10 
2,03 | 0,06 
0,55 | 0,19 
215] -0.02 
1,43 | -2,19 
1,67! -0,97 
1,99| 0,10 
1,75 -4,44 

1,27 | -1,64 

7 
-2,50 

-0,66 
-0,78 | 
-0,30 
-0,27 | 
-1,12| 
-0,26 | 
-3,28 | 
-2,49 | 
-2,96 | 
-3,23| 
-4,46| 
0,28 | 
0,22 | 
0,22| 
0,84, 
0,21) 
0,23 
0,29 | 
0,54 | 
3,65) 

-0,05 
0,22 | 

0,23 | 
-0,15 | 

Erdthermometer 

-(),86 

0,05 | 
0,24 | 
0,18 | 
0,20, 
0,16) 
1,24 | 

-1,82 
-2,01 

SAD UNDDOS 

Si 

wo pe = 0) 

0,19 | 
0,88 | 
1,73 | 

0,51 ' 

-2,13 

0,20 

0,03 

0,18 
0,03 

-0,47 

1,34 
-2,15 
-2,34 

1,08 
0,89 

0,86 | 
0,82 

0,91 
0,54 

0,84 | 

0,64 

0,41 
0,26 

0,06 

-0,06 

0,09 
0,20 

0,28 

0,32 

0,33 

0,40 
0,46 | 
0,52 

0,50 

1,97 
2,48 | 
2,07 

2,08, 
1,31 
2,03 

1,57 | 

1,30 

1,46 
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Hier ist der verbesserte Werth eingesetzt. 

ä) Die Ablesung von IV am 8, Abends war um 1® Scalentheile fehlerhaft. #) Ebenso ‘am 12. Morgens. 7) Falsche Ablesung 



Im nn 11011111111 mn ann mm m nn m nn m nn en nn. 
Erdthermometer 

2’ tief l 4' tief l 8° tief ! 16 tief ] 24° tief 
Br: 2 FIRE 2 a Te 2 salan7 2IEWEES 
2,74 DZ 2"50 5,03 4,92 4,901 7,40 9,42 9,40 
9,40 | 2,38 2,46 4,81 4,79 4,74 7,37 9,40 | 9,35 
B97 | 2,25 2,21 1,71 4,63 4,59 7,824| 9,39 9,34 
2,17 2,17 2,14 4,51 1,19 1,46 7,26 | 9,34 9,32 
2,12 2,11 2,08 4,16 4,33 1,35 7,20 | 9,34 | 9,33 
2,06 2,06 2,02 1,34 4,28 1,23 | ! 931 | 9,33 
1,98 | 2,01 1,96 1,24 ! 4,19 4,17 7,09 | 9,28 9,33 
2931| 191| 1,861 a16| 411 1,091 7,02 | 9,27 9,32 
1,50 1,78 1,72 1,00 | 4,03 1,031 6,95 | 9,22 9,31 | | 
1,67 1,64 1,61 3,94 3,94 3.93 6,84 9,20 9,31 
1,19 1,45 1,42 3,01 3,84 | 3,86 6,88 | | 9,18 9,30 
1,36 Aranl 11,97 3,82 A 6,70 | 9,14 9,30 
1,24 122 | 1,24 3,70 3,66 | 3,64 6,69 | 9,12 9,28 
1,24 1,25 1,35 3,60 3,57 | 3,56 6,64 | 9,10 | 9,28 
1.37 1,35 1,34 3,63 3,60 | - 3,58 6,58 | | 9,07 9,27 
1,37 1,36 1,36 3,57 3.56.10 23153 651 9,04 | 9,27 
1,35 1,36 1,37 3.5220 3:47.12 3946 6,45 9,01 | 9,25 
Bas 0138| 1,38 | - 3,46 3,455| 3431 6,41 | 8,99 | 9,24 
1,38 1,39 1,41 3,40 3,39 3,38 6,30 | 9,00 2)9,28 
1,24 1,42 1,45 3,35 3,34 | 3,34 6,29 | 8,95 | 9,23 
1,47 1,48 1,51 3,34 3a 3 0,23 Ss | 9,23 
1,74 1,91 2,09 3.32 ee 8,83 9,22 
2,31 2,42 2,44 3,35 3,38 | 3,40 6 | 8,35 | 9,21 
25 | 2347| 2,54 3,44 3,48) 346| 6,10| 8,83 | 9,21 
3,20 2,67 2,70 3,52 3,53 | 3,52 6,01 | | 8,75. \ 9,18 
2,64 2,54 2,45 3,64 3,63 3,66 5,97 | 8,75 | 9,19 
242 | 2,12 2,44 3,67 3,67 3,70 | 5,97 | 8,73 | 9,17 | 
2,10 | 2,34 2,27 3,70 3,64 3,65 5,96 | 8,73 29,20 
2,21 2,15 2,12 3,67 3,63 3,63 5,92 | | 5,68 9,16 
207 | 2,02) 2,031 3,64 3,02 36 5:0 | 8,66 9,13 

2,00 1,99 1.97 3,58 3,62 3,57 5,86 | 8,62 9,14 

1,92 1,90 1,59 3,54 3,31 3,80 6,56 0,04 9,26 

Februar 1874. 

1,99 1,92 | 1,91 354 le 3,51 5,86 8,59 | 9,14 
1,56 1,33 | 1,81 3,18 | 3,44 3,47 5,83 8,57 9,12 
1,73 1,70 1,70 3,44 | 3,41 3,40 | 5,79 8,54 91 
1,73 1,67 1,67 Sara 23132 0 334 5:77 8.51 9,09 
1641| 1,63| 1,02] 333 | 328| 3927| 55 8,19 | 9,08 
1,62 1,61 1,601 3,26 | 3,21 3,19 5,72 8,45 | 9,09 
1,58 1,57 1,57 32214 0 73190 3,18 5,68 8,42 9,06 
5 1,53 1.52 3,16 3,15 3,11 5,64 8,39 | 9,06 
1,53 1,48 1,50 3,13 3,10 3,10 5,61 8,38 | 9,04 
1,50 1,49 | 1,45 31300 3:05 3,08 5,58 8,34 9,04 
1,12 1,43 | 1,44 3,07 3,04 3,05 5,52 3.32 | 9,01 
1,43 1,46 1,43 3,01 3,00 | 3,01 5,19 ,27 9,00 
1,44 1,46 | 1,45 3,01 2,97 2,91 5,18 8,27 9,00 
443 | 1,43 | 1,44 2,98 2,96 2,95 I ’)5,39 8,25 3,98 
a 12) 13 2393| a1 2a] 5A s,21 | 8,99 
43 1,44 | 1,83 2,93 | 2,89 2,39 5,39 8,18 8,98 
1,39 aaa 16a 9,37 2,88| 2,93 | 95,28 8.13 8,95 
1,40 15330110 1,43 2,88 | 2,87 2,88 5,33 8,13 8,95 
4 1,41) 1141| 2397| a21a| 2351| 5% sit! 3,94 
| 1413| 1416| 2,351| 23,83) 2382| 5,26 8,09 | 8,93 | 
| 1,51 156] 2851| 2381| 23,82] 592 8,06 | 8,91 
4,57 1,59 | 1,63 | 2,31) 280] 2,8 5,20 8,03 | 8,90 | 
1,64 1,63 | 1,62 2,82| 2,80| 2,83 5,17 8,02 s,90 
1,60 1602| 1742| 2sı| 2350| 3831 515 | 7,98 | 3,89 
ai 1,72 1,77 2,32 | 2,78 2,51 5,16 7,97 | 8,90 
1,77 | 1,73 | 1,89] 2,83| 2,80) 23,331 5,11 | 7,94 S,86 | 
‚1,63 1,62 1,63 2,32 | 2,50 2,81 5,06 | 19)7,87 3,34 | 
60 | 155 | 1541 282 | 2:80 | 3,53 | _5.08 | 7,90 | 8,83 | | 
Bu 1,56 171,571 303 | 3,01 | 3,021 5,79 | 8,23 | 8,99 | 

9 

Januar 1874. 

8) Wie unter I) am 17. Morgens. 9) Falsche Ablesung von E, am 17. 10) Falsche Ablesuug von E,, am 27. 
Schriften der phys.-ökon. Gesellschaft. Jahrgang XVL, 2 iR 
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März 1874. 
a —————————————————————————

— 
Luftthermometer, 1 Erdthermometer 

III. In Glas IV. In Kupfer [ l’ frei | 1” tief 

Mer IE 2 | a | 8 2 

11 -6,90| 10,38] —2,50. 5,34 4,50| -3,121 -6,99 3 -4,571 —2,81 1,71| -1,30 

9, -7,71| 10,44| -4,01| -7,53 4,64| -2,77| -7,98 | 3, -3,571 -3,10 |: 1,92| -0,25 

31 -8,47 7,00) -4,45| -8,10 2,95| -4,11| -8,06| 2,07| -4,181 -3,35 | 0,39| -0,68 

9,87| -3,24]| -8,06| 5,54 -3.42| -8,06| 3,5| -3,25| -3,35| 1,70| 0,12 

5] -8,63| 11,53 | -3,681 -8,28 4,55| -4,33| -7,82| 4,08| -4,05| -3,32 1,16! 0,13 

),22 

5 

37| 

73 

6| -7,87| 1,75] 0,381 -7,58| 0,99| 0,22] -7,74| 0,25| 0,10] -3,18| 0,19| 0,08 

al 042) 3601| 208] 0005| 2,51) 1,95] 0,02]. 2,16| 1,481 -0,16| 0,37) 0,74 

si a72| 47a| 1,95| 2.600| 3,98| 1,08] 2,27] 3,57) 1,48| 1,77) 1,57| 0,92 

29| 2,10| 15,22] 1,59] 212] 9,391 1,12] 1,95) 8,00] 0,81] 0,741 5.611 0,52 

10| 3236| 954| a08| 2316| 7,57) 4,55] 1,50| 7,22] 4,081 0,72] 4,33) 2,67 

11l 155| 2834| -0,16| 121] 1,52| -0,43| 0,97| 1,18| -0,89] 0,63] 0,97] 0,23 

s12| -303| 967) 4,13| -1,91| 97,14, 3,72] -3,42 | 499) 2381 -1,11| 2,60) -0,37 

13] -4,05| 4,33| -5,781 -4,37 0,31| -5,411| -4,56| 0,57| -5,40| -0,83| 0,20 1.19 u! 
| 

1a] -3,03, 12,50| -3,04| -1,51| 9,34) -3,68| -2,19| 7,06 |%)-2,62 -0,60) 1,85) 0,19 

15| -6,02| 14,45] 0,59| -7,58| 8,01) 0,13| -7,15| 4,91| 0,18 -1,53) 4,38) 0,27 

16| 0,38| 10,50) 0,18] 0,52] 5,88| 0,22 -0,34| 4,20| 0,14| 0,03] 3,84) 0,49 

47| 0,34| 2,0] 3,57| -0.04| 1,99) 3,25] -0,02| 2,11) 3,02 0,22| 1,74) 0,44 

18| 4,111 9236| 5,63] A11| 6,37) 5411 3381| 5,9) 530| 3,51) 5,26) 5,08 

( aal| a41| 321) 3,68) 3,68] 23,74] 3,10) 3,101 3,00) 3,52) 3 52 

301 1531| 946| 1,19] 1,.25| 5,84) 1,05] 0,69) 4.95) 0,69] 1,09, 3.99\ 1,44 

4,14 0,50| 0,52| 291) 1,08] -0,10| 1,75) 0,02] 0,10) 3,52] 0,53 

32] -3,12) 12,01 0,79] -2,81 7,70! 14,08] -3,18 6285| 0,05} -0,37 724,0 1,38 

19,02| 2,031 -1,51| 11,77. a| -1,79| 10,481 1,44] -0,28) 9,16| 2,42 

4 

53 

4 

ns > = IC =) 

O5 - > er je >} 

1 

ö 1 | 

24] -0,42| 16,40| 4,211 -0,68| 12,59| 3 -1.17| 214326,) 3:37. 0,16) 211,169 7 4,04 

951 0,71 ıs,18| Aal 007| 13,58) 4,55] -0,22| 12,36) 4,12 0,57| 1250| 4,92 

s26| 1,43| 13,72| °0,79| 0,74| 8,48 162.0 0,57| 6,60| 0,77| 1,32| 8,56) 2,78 

971 3,16| 3,36! -0,91]| 2,91] 2,29) 0,07] 2,74] 2,03] -1,01 23,31| 2,76| 0,72 

981 -1,11 0,83| -0,42| -1.08| 0,07| -0,08] -1,32| -0,02| -0,53 0,03) 0,44| 0,44 

| 361] 0,711] 0,22] 2,91) 0,65 0,02| 2,16) 0,53] 0,57| 3,00) 1,59 

30| 1909| 571] al 1,91| 5,24) 4,15| 1,75) 5,22) 3,92) 1,96 4,90) 4,22 

31 3,12| 3,97 1,11 2.91 3,25 1,12 2,86 3,29 0,51 3,04 | 4,14| 2,15 

121!” 85717 0,071 -1,34' 540° 0,58° -1,55' 4,48 0,24 -0,05! 3,70! ,1,& 

April 1874. 

IC 

157 > zz En fe) 

41 0,62] 1,99) 3,041 0,57] 1,47| 23731 0,57) 9,40) 2,62 1,27] 23,26] 2,62} 2,91| 2,93) SE 

al 2530| 5,62) -0,10| 2,51] 4,02| -0,08| 2,27| 2,94 -0,22| 2,18 4,08) 1,62| 2,58) 3,01) 31 

31 5922| 13,96| 12,50] 4,98| 11,90| 11,90) 4,37 | 10,95) 11,10) 3,99 9231| 9,87] 2,96) 3,94) 

al 9,32| 17,051 6,03] 8,35| 1414| 5,84] 8,04| 13,54) 5,88 7,14| 12,50| 7,17| 5,45) 6,58) © 

5] 6,96! 5,62] 522! 6141| 571, 511] 5,88) 5,26 4,87 5,61| 5,78) 5,26] 5.80) 5,69] S& 

6| 6,19] 9,75| A,82| 5,50| 8,40) 4198| 5,34) 8,04) 4,83 5171| 936) 6,14] 5,20). 6,23) 

a1 3,73| 11,24| 4,19] 3,681 9,21) 4,68| 3,69) 9,14| 4,87 4,40) 924 6,03] 5,57. 6,15) &% 

s)8l 4,31| 16,56) 3,20] 4,20| 12,72 | °)3,29| 4,12 10,29 | 93,72] 4,74| 10 5,93} 5,731. 16,257 8 

791 3,22) 17,53) 7,04| 2,82] 14,01 | 6,80] ”)2,90 | 13,50) 6,79] 3,53 7,75] 5,614: 17,031 78 

4101 4,01) 10,47| 7,24| 3,0681 9,30) 7,14| 3,73, 9,101 7,22 4,42| 7311 6,3217 76,39 e 

411 7,20| 11,731 7,65| 7,01) 1017| 7,23] 6,91) 10,401 7,18 6,64 7,731 6,44]: 77,05) 7 

121 8,98| 2431| 8,37| 8,44| 19,85| 801] 8,04) 1871| 7,73 7,14 962) 6,801 5,23) u 

431 7,65| 123,781 9,07| 7,10| 10,90) 8,78] 7,14, 10,79| 8,79 7,39 | s90] 7,92| 8,04) & 

14l 5558| 930| 6,431 5,11| 7,39) 6119| 5530| 726) 6,08 6.23 | 6,56| 7,614 7,3118 

15] 4321| 11.28| 4,90] 3,685) 8,44) 4,55| 3,73) 8,00) 4,51 4,22 | 5.05] 6,47| 6,38) © 

16 4.01| 7,12 4,09| 2,82| 5,84] 4,02] 2,90 5,77 4,04 3,00 4,54 3,26 5,491 8 

471 4984| 591) 3,14] 481] 4,55) 3,25| 4,63] 4,83| 3,41 4,56 4481 5,23) 5651 © 

18] 3,97 | 12,13) 5,26] 2,91) 7,92 5,071 2,90| 7,22) 4,91] 3,00 5,08] 5,06. 5,57) 5 

49] 4,19| 12,58| 3,601 3,94| 8,78) 3,211 3,73] 1:84 3331 3,72 4,411 5,11 5,47) 55 

20l 6.76 930 611] 5,19) 7,66) 6285| 1,75] 7,73 6,16] 4,17 628] 4,99 5,98) 6 

Al 732) 21,39| 4,01 6,37| 14,91) 3,72 6,04) 13,54| 4,51] 5,94 7221 6,16) 7,60) 58 

22] 8,86| 28,41| 14,04] 8,10) 21,36| 13,62] 7,38) 20,20| 13,93] 6,97 19, 13,211 7,23) 9,207 18 

931 10,88| 24,84| 7,24] 11,47) 17,49) 7,01| 9,18| 15,54) 7,26 8,86| 17,72| 9,46| 9,15 10,46] 10, 

S24| 8,25 15,751 8,05] 7,35, 13,62| 5)7,79| 6,56 | 13,50| *)8,0S 6.95! 13,75| 9,641 8,571 9,778 

25 8,13 18,59| 4,37| 7,18) 14,16) 4,15] 6,67| 14,36) 4,95| 7,34 15,37 | 8,79] s,92' 10,18) I® 

961 7,16| 18,67] 3,52] 5,93) 13,62| 3,55 5,38) 14,12| 4,16) 6,12) 14,17| 7,26 s10 934) % 

971 7,00| 15,30) 1,75| 5,97, 9,74) 1,731 4,67| 9,10, 2,34 5,051 10,77| 4,965 7,93) 8,437 | 

asl 2,85) 4,70] 2307| 1,95) 3,64) 1,99] 2,15) 3,81) 2,27 319| 5.281 3,90} 6,92) 76,750 

29] 3,94| 10,14) 1,59 2,95) 7,53| 1,44] 290| 7,46] 1,871. 3,17) 7,85) 4,44 5,56! 6,35 g 

301 2.401 5,26] 324] 1,556) a1] 3,251 1,74] 4,43| 3,411 233 4,88! 4231 5,47, 5,67) 

5,70. 12,97 5,4 5,09 10,09! 5,24 4,17! 9,64 5351 495! 9881 6,521 6,13 ö,77| 

1) Falsche Ablesung von E, am 4. 2) Ebenso von E, am 9. 3) In den abgelesenen Scalentheilen von IV am 12. Mi 

6) Die Ablesung von IV und I’ war am 8. Abends verwechselt. 7) Die Ablesung von I’ war am 9. Morgens um 10 Se 
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März 1874. Mt ee 
Erdthermometer 

nn | 2° tief [ 4‘ tief I 8° tief I 16° tief I 24° tief 
Be | 7813457 2 841 EN DI a SERIE TE ZDRETESURIBET BEOHEERS = 2 i | NE 
0 1.49, 1,551 2850| 2,781 2,781 5.02 | 7,36 3,82 | G3| 1412| 1100| 279 | a7| ars] 504 | 7.36 8,79 | 
Bl 136 1380| 2706| 2374| 2753| 409 7,32 8.79 
130 | 1,28 | 1,291 2365| 2,69 | 2,70 | 4.58 7, 8.78 
1241| 1,24| 1927| 2609| 2367| 26a 493 | 7.16 877 | 21 | 1319| 1190| 2364| 3653| Bor] am | 7,13 8.75 | 
is 11 2350| 235 au as 7,71 875 
1 | 117 | mal 2572| 250] 2| a8 7.68 8.76 
| 119 | 1190| Bil Si aa af 7 8. ’ -, -s EZ | , 8 

Js) nal 12] 3553| 250 | Zaol| ası | 7.66 on 
1535| 1241| 1386| 2190| 2406| za] ars 7.03 870 | 
125| 1350| 1237| 2172| al aus a7 | 7,58 8.67 
1732| 131 | 1290| 2390| 2416| zul ara 1,57 3.68 
6 | 1265| 1,25] 2438| 2310| 2339| 474 7,54 8.66 | | 
128 | 127 | 1530| 2383| 2413| au 468 7,54 8.64 
ln 137 | 9144| 2412| 2412| 2aal 46a 7,50 8.63 
Baal 1090| 1565| aa 24, 2a2| 46 7,47 8.64 | 
Bi 1834| 2300| 2413| 2412| 2,461 4.60 7,45 8.63 
227 | 2356| 2336| as 2aaa| Baal 457 7,43 8:59 
2399| 2321| 2332| 256 2350| 3063| aaa | 7,41 8.58 
2055| 2211| Bar| 2603| 26081 266 a5 | 71,42 8.60 
7 | 2202| 2331| 372 27r2| 32| 45a | 1.33 857 | 
23 | 2330| 234131 2772| 2376| 2380| “a 7,34 3,54 | 
250) 254 2373| 2382| 2832| 2384| a2 7,32 8.52 | 871 2393| 3131 ası| ass5| as a 731 | 8:51 | 2333| 3,36 | 3418| 297 | 299 | 3041| 42 7,97 8.50 | 2 | 3571| 3400| 311| 314 | 317] 451 7.24 8.19 | 220| 301 | 2392| 3235| 3325| 3ar| 45 7,23 | 8.47 | 
6 2365| 200 325 | 3236| 3826| #53 7,21 3.46 
al 2311| 2335| 3236| 3294| 3926| 454 72 8.45 | 5041| 311| 3190| 336 | 3325| 3as| as6 ns u f ; i 3,2 3225| 3, 4,56 7,19 8.44 
IT len an ann 51 53 

? April 1874, 
3201 3,1: 3,33 |. 3,37 4,57 7,16 | , | ‚ 97 ‚16 8,42 
3,02) 3,07| 3358| 3.10) 3410| ass 7,14 8 

| 3115| 2338| 3,35) 341 | 3242| 460 7,12 3,40 
| 4,18 1532| 3,16 | 3,50 | 3,56 | 4,59 7,11 8,40 

4719| a85| 364! 3711| 3811 460 7,07 3,38 | 
4871| 4988| 392 | 3,961 3,93| 261 | | 7,06 8,37 | 

ron Mi az: | IR nn Bye 5,4% ( A439. u 483: 4,66 2 | 

553 | 5721 2442| 4490| 4155| 40 u es 
5,83 | 5,81 21 4600| 4722| 4,73 6,98 832 | 
5,92 | 6,08 s| 4151| 6486| 4,77 6,97 3.30 
6253| 6,57| 495 | 496) 5053| 48a 6.96 3.30 

| 6855| 690] 11 | 3,15, 522| 487 6,91 8,27 
I 6,87 6,3241: | 536 | 5,42 4,93 6,92 8,27 | 

6,47 | 6381 550| 553 | 5511| 500 6,91 9,26 
5,96 | 5,86 | 5,58 5,60 | 562 | 5,06 6,90 3,23 | | 
5,67 | 5,68 | 5,50 557 | 55 6,90 3,22 | 
5357| 5601| 5,52) 5352| 551] 520 6,88 322 | | 

I 5551| 5551 550| 5490| 550| 597 6,86 8.19 
| 552 | 5605| 5 547 | 5471| 532 6,85 38 

5,97 6,29 5,48 5,46 | 5,50 | 6,85 9,17 
6,76| 12 | 5532| 3554| sol 54 6,83 8,15 
7831| 8141| 5,7 5726| 5821 545 6,82 | 9,14 | 

| 3820| 8324| 595) 604| 611| 5,7 6,83 8,14 | 
su 8m| 022 6290| 635| 5 6,33 8.14 
| sa] 6| 0650| 655| 558 6,82 31 
12 8071 003 0,06] 0600| 5,53 6,80 3.10 
s5| zss| 6 672| 6,731 5.69 6,81 8,08 

6,85 | 6,83 6270| 667 | 5,78 | 6,81 8.08 
6419| 6.43 6co| 657 |: 5.84 6.81 8.07 
0,00 0,0 5175,19 17508 | co 3.24 | 

2 ein Irrthum um 10. 4) Ebenso bei I’ am 14 Abends. 5) Ebenso bei JII am 26 Abends. 

ie falsch. 8) Am 24. Abends wie hei 6). 



12 

Mai 1874. 

Luftthermometer Erdthermometer 

III. In Glas | IV. In Kupfer I 1’ frei 1” tief 1’ tief 

7 2968 u Er: 8 ’ Bi 2 6) 

TI 3200 7,121 5,259 2,82] 5,931 5,50] 2,86] 5,69 

al 4100| 6351| -0a2| 2091| 4,20| 0,17] 3,02| 4,55| -0,14 

3l 1,99) 5,70| 1,090] 0,13| 3,16] 3,03 -0,10| 2,98] 23,11 

ıl 3773| 10,18| 2,801 2,25| 13,19) 3,12] 2,50] 32,71| 2,54 

4,00 | 1221| 5,501 23,91] 8,96) 5,4 
4 

5 4] 3,37| 8,00| 5,38 

6| 4,17| 22,32| 4,41] 2,82| 15,25] 4,72] 2,98| 15,07) 5,03 

I 6,76) 2358| 8011 5,41) 17,06| 7,97] 4,99| 15,58| 7,65 

si zsıl 2232| 9a2| 7,05| 16,63] 9,17] 6,87| 16,95| 9,18 vJ ’ 

ol 12.95| 18.59 10,76] 11,56 | 15,90| 10,56] 9,85| 15,62] 10,10] 8,32| 13,88| 10,53] 8,41 9,37| 9,7 

10| 10,13) 8,45) 6,11| 10,04 7,66| 6,14 993| 7,61) 6,04] 7,79| 8,83) 6,92] 9,08| 9,091 8,7 

11| 1350| 23,05| 9,22| 10,17) 17,58| 9,17] 8,04 15,89| 9,14 

12| 8333| 20,25| 11,69| 7,57| 15,08| 11,43] 7,34| 14,48| 11,22 

13| 6,84) 8,90) A,11l 6,62] 7,92 6,60| 7,53| 4,55 

141 9,02| 20,29| 3,25] 6,71| 13,83 | 3,68] 5,85| 13,62| 3,81 

151 4,0| 5,95| 325] 402) 4,98| 3,59] 4,20| 4,95 

16] 4,011 9,91] 4,131 3,25| 9,47 3,02| 922) 4,12 

17] 9.02| 15,87| 3,18| 6,41| 11,43 | 3,34] 5,73) 11,26) 3,92 

48| 12,05) 26,38| 5,82] 10,04) 20,03 | 5,71] 8,87| 18,67) 6,48 

19| 11,69| 25,93| 6,03] 10,26) 18,78 | 5,84] 8,12) 18,59) 6,64 

En a _ =) & =) Es De u Pr) on 103 R Es 

X s =) S° 

= -2 = 

- = = I > o -) Se _ => oo je _ “ —| 

»0| 12.53, 2025| 6,4] 11,60| 16,20 | 6,62| 9,65| 16,63] 7,26] 9,03| 17,03] 10,19] 9,51 10,87 | 11,4 

31| 14,16| 17,78] 6,84| 13,19| 15,21 | 6,62| 1114| 14,75) 7,26] 9,25 14,77| 9,63] 9,84| 10,63] 108 

92| 10.10 13,50| 6,84] 8741| 1482| 6,67| 8,04| 1495| z,1a| 8,05| 14,601 9,65] 9,52 10,21) 10,7 

23| 10,87 21,15| 4,90] 10,30| 13,15] 4,59| 7,73) 13,02| 5,42| 7,29 13,71] s.62] 9,29| 9,99| 10,5% 

24| 10,47| 20,66 | 5,17] 8,44| 15,17| Aa11| 7,06) 14,75] 5,49] 7,10) 15,23) 8,54 8,935| 9,85| 10% 

95| 967) 22,731 a,s2| 7,79| 1676| 4,64| 7,18] 1698| 573| 7,73) 17,16) 9,21] 9,43 10,59) 11,2 

36| s.7S| 1814| 7,65] 744| 14,39| 7,14] 7,61| 1432| 7,731 7,86| 13,58| 10,08 9,76| 10,13| 10,8 

27| 14,53| 27,92| 8,92] 13,58| 22,60| 8,53 1032| 21,34| 9,18| 8,82] 20,55| 12,12] 9,44) 11,22] 12% 

28| 15,50) 29,23| 12,13] 13,80| 24,32| 11,84| 10,83 | 23,27| 12,28] 9,58] 21,62] 14,55 10,91) 12,58) 13,6 

291 15.06| 1493| 10,56] 13,92| 14,26 | 10,86| 13,85) 14,36| 10,91] 12,42| 14,50| 12,03] 12,28| 12,72 12,6 

30| 1132| azı1 | 1132| 10,99 | 21,79| 11,25| 10,87 | 20,32| 11,53] 11,33] 19,39| 14,15] 11,83| 12,82) 13,6 

31| 1652| 2504| 1246| 15,00| 21,02| 12,24] 14,28] 19,69| 12,44] 13,73] 20,14| 14,31] 12,79| 13,96) 14% 

0,5 | 18,27! 6,581 7,98! 14,09! 6,52! 7,18 13,63! 6,7168 6,96! 13.43! 8,67 SR | 914! 9 

Juni 1874. 

14 16,85) 25,61| 15,834 16,03] 22,08] 15.304 14,83| 21,15] 15,421 13,50) 20,441 16,511 13,10) 14,29] 15,1 

31 16,60| 31,22) 15,34| 16,20| 26,94 | 15,04| 14,10| 25,55 | 15,77 13,67! 24,55| 17,93 13,93 | 15,50) 16, 

3| 18,02 | 34,68| 21,06| 16,93) 29,42| 20,54 16,24) 29,37| 20,32] 15,14| 26,41| 20,51] 15,02] 10,50 

al 21,43| 39,75) 16,84| 20,54| 34,64| 16,59| 19,85 | 34,02| 17,07| 18,031 29,40| 19,51] 16,49| 18,16) 18, 

sl 17,61| 26,74! 15,71] 16,97! 24,36| 15,51| 15,50] 24,65) 15,50| 15,78] 23,92| 18,751 16,72] 17,64) 18, 

6| 17,29 | 30,37 | 19,56| 16,67 | 27,02| 18,74] 15,19| 26,57 | 19,03 15,29 | 24,03| 19,79] 16,58) 17,35) 17, 

7| 17,65| 32,60| 14,86| 15,77 3028| 14,48] 15,19 | 29,84) 14,48] 16,19) 21,70) 16,62] 16,588) 17,25) 17, 

si 13,55) 30,20| 11,73] 12,29| 24,70 11,18) 24,96) 11,97] 16,64 | 23,15) 14,72] 15.56| 15,52| 16, 

ol 15,75| 22,69| 18,39| 14,52| 18,87 13,62| 18,16| 17,85| 13,31) 18,76) 18,78] 14,81) 15.93) 17, 

3| 924,68| 14,57] i9,12| 23,07) 14,35] 18,24| 23,27| 14,63 16,21 | 21,10| 16,55] 16,07| 16,34| 16, 

41| 12,82| 23,46| 11,69| 11,77| 18,35, 11,60 10,36 | 16,71) 11,61] 11,857 17,46! 13,44] 15,17] 15,30] 15 

121 12,12| 21,801 9,911 11,35| 17,56 | 9,95| 11,30] 15,81) 10,01) 123,05 15,67| 12,24 14,14| 14,07| 14, 

13] 11,28] 17,77| 9,67| 10,21 | 15,34) 9,26| 10,05| 14,79| 9.65 10,14| 14,72) 12,56 13,11| 13,18! 1% 

14| 10,52| 25,69| 9,67| 9,30] 20,07| 9,17f 8,79| 20,99| 9,61] 9,15 18,05 | 13,06] 12,57 | 13,28) 13, 

; ; 10.99| 23,89 | 10,51] 10,10) 23,35| 11,26| 10,63 22.18 15,07] 12,91 14,46 | 15, 

16| 13,43 | 32,12 | 16,52| 12,76 | 27,75 12,36 | 25,67 | 16,32] 13,89) 22,96 | 17,64] 14,42) 15,59| 16, 

471 1s.63| 2553| 15,75| 17,45| 22,90) 15,38] 17,03] 22,21] 15,69 16,28) 20,24 | 17,29] 15,62) 16,10| 16, 

1s| 16.93 | 29,06 | 16,85] 15,77 | 24,53) 16,59| 15,62] 25,35 | 16,67] 15,11) 23,72| 18,28 15,37) 16,73) 17, 

191 14,49 | 15,06 | 123,50| 14,09| 14,01) 12,33] 14,01) 14,05) 12,52] 15,22] 15,32) 13,96] 16,06 15,68 15, 

30| 12,87| 10,07| 7,36] 11,03] 887| 7,44| 10,10) 9,10| 7,65] 12,21) 11,05 9,56] 14,57 | 13,99 

‚8| 24,68| 11,25] 11,12| 19,51| 10,69] 10,48) 18,63 | 11,06 10,52| 18,98) 14,00] 12,43| 13,83 

3al 13,23 | 25,57| 10,47| 12,29) 20,93] 10,21] 12,24 | 20,16) 10,48] 12,17| 19,57) 14,39 13,74; 14,58| IB 

33] 10,54) 25,49| 8,82] 10,17| 20,07| 8,53] 9,30 20,24| 9,41 10,47| 20,46 | 13,69] 13,62 14,77| 1 

fe De on Kl BE} 

FEN Di » er = 2) 19 = [er -ı = = ni = 
En 2 . 1 er 

1502 _ - to n w n 

sıl 1254, 2910| 13.84] 10,51 | 23,97 | 13,62| 9,45| 23,13) 14,01] 10,26| 22,50) 16,51] 13,64 15,14 1 

95| 1583| 3155| 18,39] 14,87 | 26,94| 17,62] 13,62 26,89 | 17,54] 13,03| 24,74) 19,23] 14,78 16,52) 17 

36] 16.96 | 33,17| 19,81] 16,76| 29,04 | 18,95] 15,69, 25,12! 18,75] 15,08] 95,15| 20,36] 16,14) 17,53! 3 

97! 1725| 3151| 20.901 16,59, 27.07| 20,071 15,93| 27,17| 20,161 15,82! 25,59) 20,99] 16,92} 15,34| 18 

25| 19,51) 35,62| 20,94] 18,78] 30,32) 20,46] 18,55) 30,12) 20,52] 18,06 | 27,08) 21,55] 17,68] 19,08) 18 

a9| 1951| 35,62) 20,13 | 18,65| 30,79| 19,64| 15,43 | 30,91 19,58] 17,71) 2847| 21,21 18,06 | 19,71) M 

30| 18.,59| 15,75| 13,55] 18,01| 15,12| 13,40| 17,81| 15,27| 13,30] 18,40 | 17,43 | 15,76 15,71! 1540| 1 

31 1557 | 2723| 14,75| 14,58! 23,281 14,391 13,87 | 22,90! 14,59 14,04 | 16,70 15,15 | 16,06 | 16 

l) Fehlerhafte Ablesung von E, am 9. 



6,27 6,21 | 6,23 6,51 6,43 6,47 5,90 3.5 = ü — 

Bi | Go 5065| 6 | 6530| 6890| 5.86 | son 
Bl 5a| 3539| 6341| 6207| 6331| 603 8,06 

531 | 530| 607] 617 | 6413| 6038| 605 8,03 

5933| 556 | 5600| 603 | 604) 610] 607 8,02 

61) 6510| 6233| 603 | 6041| 607] 609 Sn 

| 655 re | oo io 8,01 

213| z21| 745] 6142| 6190| 6235| 6,10 8,00 

| 2708| 2951 8430| 6837| 6ar| 612 7,99 

8515| 8.16 | sı8| 654 | 660) 667| 6,14 u 
8065| 3503| 8283| 6:7| 682| 687| 617 a 
8590| 857 | so2l 692| 6099| 04] 60 = 
3,50 8,72 8,67 7,09 7,18 722 6.25 

7,94 

sa) sa7 | Sal 7831| 2731| 7384| 031 7.94 

| 8516| s11| 7386| 2388| 740° 635 1 
7,50 RZ 7,43 7,40 739 | 738 6.40 | 

7,90 | 

Bl 7s0| 7431| 7382| 231 | 7a0| 046 7,91 

Bl 25 | 80 Tal 7a 7883| 65 7,89 

87 | 802 sl 72| 2726| zu0| 658 I 
Bi 85 | Dil Zal Tea) Tas] 66 GB 

936 | 0933| 0a2| 7351| 2757| 2765| 68 | u 
Bi 9333| 9410| 7270| 7,25| 7,9 650 7,87 

| 0930| 0a2| 785 | 780| 7805| 673 7,87 

0353| sa1| 9331 7977| sor| 8er De | 7,36 

90) 034 | 957| 80| sos| su] 68 er 
90 9590| a1 as) sı6| Sal 6m 7,85 
| 9,59 900| Ser sl 830] 606 7,54 
1023 | 10.37 | 1061 | s33 | sao| sul zo | | be 
1099 | 11.03 | 1110| s50| 857 | sa] 708) | er 
06 | 11.09 | 1130| sra| ss3| ssol 715 | 7,83 

a3 | 1164 | 11,855 | ss 905 me | zei 182 
3 = 5 _—— = 

‚32 

| wi 825 1.850 722! 727! 7301647 72 

1201 | 12,06 | 12,96 ER aa a £ Be 1874. | 

1251 | 12,50 | 1203| gas| 957| 9651| 730 1 6,99 7,82 | 

1330 | 1338 | 1370| 0,77 | 9086| osu| 7. u 7,81 

1611 | 1426 | 18.50 | 10.10 | 10.20 | 1030| 754 I 2 
1483 | 1482 | 14.08 | 10.17 | 10,59 | soo 782 IR Gn 
15,09 | 15,02 | 15,14 | 10,87 | 10.97 | 1a | 773 yo 7,80 

15,23 | 15,14 | 15.22 | 11,21 | 11,26 | 1138| 7.84 ER 2,79 
15,07 | 14,53 | 14,84 11.49 111,73 11.63 08 7,06 7,30 

14,69 | 14,85 | 14,69 | 11,69 | 11,56 | ana | su as De 
14,90 | 14,00 | 14,97 | 11,79 | 11,81 | 1185 | 824 an BR 

1434 | 14,65 | 14,59 | 11/91 | 11.95 | 11.98 | 8.38 De Be 
14,35 | 14,11 | 14.00 | 12.02 | 12,03 | 12.05 | 851 Dir | 
13,78 | 13,55 | 13,51. | 13,04 | 12,00 edhlaises 7,14 7,78 | 

1334 | 13.25 | 13.15 | 11.96 | 11.95 | 1192| 26 7,18 7,77 | 

13 | 13,11 | 13,34 | 11,87 | 11.83 | 1182| 8.86 7,20 7,26 | 

18,62 | 13,66 | 13,87 | 11,28 | 11,77 | 11,28] 896 IE 7,77 
14,16 | 14,24 | 14,36. | 11,80 | 11.82 | 11,87 5 71,23 7,77 

1442 | 14,46 | 14,61 | 11,92 | 11.95 | 1108| 911 7,26 7,37 

14,82 | 14,76 | 14.65 | 18.06 | 1212 | 1214 | 9.19 7,29 7,77 

1442 | 14,18 | 14,00 | 1221 | 1224 | 1297| 935 I 3,26 | 
13,53 | 13,35 | 13.47 | 18.36 1297 | 1223| 034 7,32 7,76 | 

13,60 | 13,57 | 13.67 | 12.20 | 12,16 | 1215 | 930 7,33 7,76 

13,73 | 13,66 | 13,80 | 12,13 | 1914 | 1212| 9,6 7,38 7,16 

13,85 | 13,79 | 13,96. | 12,12 | 12,13 | 1212| 9,53 un 7,76 | 
14,17 14,25 14,47 13.14 12.16 12.46 02 1,43 7,76 \| 

1082 | 14.93 | 15.15 | 1221 | 1225 | 1220 | 9,63 BIN 7,25 | 
1542 | 15,52 | 15/21 | 1837 | 12.40 1250| 0% De | 7,75 | | 

1594 | 15.93 | 1620| 12.02 | 12.58 | 1274| 9.74 Be 2 | 
16,36 | 16,39 | 16,75 | 12,86 | 12,94 | 13,00 4 7,57 7,76 | 

16,86 | 16,53 | 16,74 | 13,13 | 13.21. | 13.28 | 9,88 
en 2 | 

1856 | 13,32 | 13,24 | 11,66 | 11,90 1131873 | 5 — | 

43 

Mai 1874. 



14 

Juli 1874. 

Erdthermometer Lufithermometer 

III. In Glas j IV. In Kupfer I’ frei 1” tief 1’ tief 

7 3 a Driz 5 RE SE E) 7 D 5 7 2 
11 15,34| 30,29| 13,051 14 2% 
21 14,57 | 25,81 15,26] 14 20 

31 15,67| 32,77] 22,241 15 2 

a1 21,02| 37,36) 22,04] 20 2 
y) 19,63 | 

15,89 | 
15,65 | 
13,39 | 

15,33 | 
I 

19,70 

3 
1 
1 19,03 19,50 
2| 17,98 

3 
’ 

17,95| 18,59 
17,34| 18,07 
16,85| 18,18 
17,20) 18,86 
17,67 | 19,60 | 
18,81| 20,85 
19,85 | 21,69 

20,55 | 20,51 

5| 22,20| 29,76| 17,13] 21, 26,51 | 17,15 
65 16,15) 29,96 | 14,53] 15,34 95,13 | 14,44 
71 16,44 | 29,96| 14,531 15,43 | 25,18) 14,18 
SI 13,76| 28,33] 16,46] 12,35) 21,49| 16,20 
91 16,56 | 35,29) 15,145 16,29] 30,15) 14,91 

10] 18,22| 37,40| 18,18] 17,92| 32,08 | 18,13 
11] 19,81 | 39,30| 23,26] 19,94 | 34,60| 22,73 
12| 20,62| 38,45] 24,19] 20,37) 34,22| 23,59 
13] 17,33 | 20,09| 14,931 17,53| 19,17| 14,91 
14| 16,52] 22,28| 14,98] 15,68| 20,46 | 14,52 
15| 15,54| 23,386| 16,88| 15,30| 21,75! 16,37 
1656| 16,44| 26,94 | 15,67| 15,77| 23,67 | 15,55 
17| 16,64| 25,00| 14,45% 15,77| 21,53| 14,05 
18} 14,98) 27,60| 1526| 14,65| 23,28) 14,91 
19| 17,82| 33,70) 17,371 16,41| 30,83) 17,02 
20| 17,01) 33,95) 14,53] 16,29) 28,65 | 14,44 
21| 13,31| 33,13) 17,78] 12,67| 28,00| 17,45 
22| 15,67) 21,51 | 16,96] 15,21) 20,07 | 16,63 
23| 17,29| 21,39| 15,38| 16,59) 19,73 | 15,04 
24, 14,53| 35,17 | 17,49] 14,05) 29,55 | 17,40 
25] 15,26| 16,23) 16,561 14,91) 15,77| 16,54 
26] 17,37| 19,04| 16,07| 16,54 | 17,38 | 15,86 
271 16,27| 33,62) 15,75] 14,91| 27,83 | 15,73 
28) 16,52| 36,47) 22,08] 16,12 | 30,92| 21,32 
295 19,77| 36,67 | 22,73) 1917| 32,08) 22,21 
30} 19,81| 35,78) 23,42] 18,95 | 29,98 | 22,73 
31] 19,40) 32,51| 16.23] 18,37 | 27,79) 15,98 

17,03 | "30,00 ! "7,46 ! 16,47 | 36,12! 17,16° 15,80! 2525| 17,31 

August 1874. 

20,16 | 25,83 | 17,46 

15.151 2224503 

15,23| 24,13| 14,75 

12,71 24,49\| 16,63 

15,03| 28,14 | 15,50 
16,67 | 30,71| 18,16 
18:32 133,201, 20272 
19,73| 33,55) 23,70 

AGs 18,59| 14,99 

15,07 | 19,93 | 14,79 
15,54) 20,20) 16,63 

15,11] 22,60| 15,83 
23,79| 21,52) 14,36 

210.93 3510115.38 
7| 29,41) 17,34 

6| 28,06| 15,23 

2,67 | 27,47| 
15,34 19,59| 16,75 

16,16 | 19,65 | 15,11 
13,59 | 28,65 ; 
15,15| 15,55) 16,55 
16,91 16,63 | 15,50 

14,79| 26,97 | 15,97 

15,50 | 29,50 | 20,72 

15,20 | 30,99 | 21,56 
18,32 | 30,08 | 22,60 

17,91 

18,59 
6,91 | 19,02 

16,19 7| 21.04 
17,82| 30,47| 23,79 
19,09| 30,67 | 24,65 
19,15 | 20,13 | 17,26 
15,50| 21,23) 17,99 

‘ 19,26 | 18,29 
15,31| 21,82| 17,60 
15,52| 22,56 | 16,92 
14,15| 23,08| 17,82 
15,32] 27,93| 20,16 
16,39| 27,81| 19,03 
14,46 | 26,61) 20,06 
16,23) 19,65 18,05 

16,05 20,55 | 17,08 
14,16 | 26,09 | 15,52 
16,19| 16,54 | 17,06 

16,82| 17,57| 16,72 
„ 

SV ww WW 

[07 

152 L -) 

17,50) 18,24 
17,49| 15,39 
16,75 | 18,00 
17,10| 19,33 
18,10 20,02 | 

18,18| 19,60 

18,47 | 18,35 | 
17,61| 18,45 
17,02 | 18,58 
17,387| 17,54 
17,24| 17,39 
16,53) 18,05 
17,48| 18,34 
18,65 | 20,34 | 
19,39 | 20,90 | 

_ - E = 

- 1 an [5 

15,00 | : 
15,97 
17,86 
18,23 
19,66 20,25 | 20,48 
16,20 37,16. 19,27 '775 183 

So 

Un 

I 

rn Eon 
DECHT 

x L ©: 

NYUWWt Due #200 # = _ y - 

j 
l | | 
l | ! 2 J 

‚»2| 24,75| 13,589 13,14| 24,01 | 13,93 13,56, 22,46| 10,024 16,181 17,28 

7| 22,60) 14,821 14,28| 20,72] 14,71 15,16] 20,06 | 16,52] 16,53 16,97 

‚23| 27,29| 21,705 14,36| 26,49) 21,071 13,90| 24,7: 20,05 15,82) 17,591 

‚#6) 33,14 | 21,791 19,38) 31,97| 21,78] 17,83) 28,6 22,271 17,39] 19,47 

14 

| 13,43 | 18,95 
16,39 15,15| 18,18 

1f 16,64| 26,71] 16,275 16,59 | 24,49| 16,33] 15,85] 24,53] 16,71] 16,26) 22,56) 18,29f 18,64] 19,14] 
2] 16,40) 25,89| 14,931 15,43] 21,14| 14,57] 13,93 | 20,28) 14,71] 15,31) 20,94| 17,58] 17,59| 18,40| 
3| 17,70) 27,31| 20,21] 17,02| 25,65| 19,771 16,67 | 25,31) 19,73] 15,99) 23,30| 19,51] 17,47 18,66 | 
1] 14,34| 27,72) 13,31] 14,26| 20,30| 13,02] 14,40| 18,24) 13,22] 16,39| 21,32) 16,36] 18,31| 18,43 
51 12,86| 27,03] 19,40] 12,24| 23,07| 19,21| 11,97 | 22,95) 18,67| 13,11) 21,12) 18,50| 16,70) 17,42 
6| 17,04) 21,47| 17,781 16,41] 20,37) 17,53] 16,28) 18,75| 17,07| 15,93) 18,93] 17,21| 17,01! 17,59| 
7| 13,49| 20,58| 14,93] 12,97 | 17,83| 14,87] 13,06| 17,07) 13,54| 13,80| 17,72) 15,45] 16,45| 16,57 
3} 15,30) 35,25] 20,62] 14,87 | 29,72| 19,98| 14,36| 27,28) 19,15] 14,65) 23,96 | 19,50| 16,00| 17,37 
9| 19,93) 20,01] 16,15| 19,21) 19,04| 15,941 18,32) 18,24| 14,71] 17,00) 17,71) 17,07| 16,06) 17,64 

410] 14,93| 29,65) 15,34| 14,91 | 20,61) 15,30] 14,91| 19,38| 15,46] 15,68| 18,55! 16,90] 16,90 | 17,28 
41] 13,68) 26,10) 13,80] 13,53) 23,07| 14,05| 13,85| 22,21| 14,32] 15,02! 20,95| 16,05| 16,51] 17,57 | 
12| 13,27 | 22,97| 13,471 123,76 | 20,34 | 12,97] 12,63) 19,69) 12,75] 13,95| 20,39] 17,36| 16,57 |- 17,18 
13] 13,27 | 29,02| 15,711 12,72) 22,55| 15,38] 12,13) 20,95) 15,19] 13,42) 20,58| 16,74] 15,98| 16,59} 
14| 15,02| 35,98| 19,35| 14,48) 29,77| 19,64] 13,93 | 28,06 | 19,07| 14,02! 24,18| 19,28] 16,11 | 17.36 
155 19,73 | 38,58) 19,52] 18,78) 33,57| 19,34] 17,85| 31,54) 19,34| 17,01| 27,37| 21,26] 17,31| 18,83 
16$ 16,96 | 35,25| 15,26] 16,29 | 28,65| 15,17] 16,28| 23,27] 15,30) 17,04) 23,48) 18,44| 18,39| 18,86 | 
47| 13,72| 33,21| 15,95] 1323| 27,96| 15,90| 13,34 | 24,88) 15,59] 14,67| 23,52) 18,32] 17,57| 18,42) 
18] 19,48| 32,28| 15,83] 18,39) 26,21) 15,77| 17,85| 23,86] 15,93] 17,14| 23,01| 17,77| 17,83 | 18,61| 
19] 17,65| 32,16| 14,16] 16,20| 26,17| 14,05] 16,36| 24,01) 14,55| 16,47 | 24,72| 17,98] 17,70| 18,65 
20] 11,24) 34,15| 14,53] 10,90| 27,75| 14,261 11,10| 25,08| 14,67] 13,10| 23,66| 17,27] 17,07| 17,69 
211 17,70) 26,30) 14,20] 17,06| 22,21| 14,14| 17,07) 21,38) 14,36| 16,52) 22,01| 16,92] 17,38) 18,02) 
22] 9,38| 31,59) 14,65| 9,08) 23,63 | 14,611 9,55| 22,75) 14,95 12,22| 23,53| 17,27| 16,56. 17,47 
23] 16,15) 22,44| 10,27] 15,77 | 18,69| 10,17| 15,58/ 17,65| 10,59| 15,85] 18,22) 13,73] 17,07! 17,07! 
241 9,99) 22,69) 9,105 9,39| 1813| 8,871 9,57| 1455| 9,22] 11,18) 17,43 | 12,70] 15,24| 15,55] 
25) 9,95) 1822| 8,57| 9,43) 1530| 8351 9,93] 12,53| 8,24] 11,04| 14,50| 11,66] 14,38| 14,45 
26| 7,65) 1627| S13| 7,48| 12,72| 8011 7,73| 1114| s24| 9,50| 12,69| 10,61 13,35 | 13,19 
27| 9,538) 1940| S,94| 8,91| 16,21) 8,78] 8,91| 13,89) S,91| 9,71| 15,25| 11,76| 12,47| 12,96) 
28] 10,11) 26,30) 10,51] 9,74) 18,99| 10,26] 9,61) 17,11) 10,56| 10,10| 18,69 | 13,17| 12,63 | 13,70) 
29| 10,88) 15.67 | 10,07] 10,64| 13,62| 9,87] 10,56) 12,40) 10,17] 11,61) 13,08| 12,24] 13,54 | 13,35 
30| 10,47) 14,45] 11,571 10,17| 14,05) 11,43| 10,40| 13,18] 11,57] 10,85 | 14,99| 13,27| 12,54) 13,62] 
31 13,19) 19,08| 11,36] 12,76) 17,06| 11,12] 12,09| 15,23) 11,37| 11,99| 15,87| 13,27| 13.26| 13,77 

14,12! 26,02! 14,34! 13,60' 21,92 14,15 13,42° 20,25! 14,13" 14,05' 20,17° 16,25 16.18 16,82 



Juli 1874. 
Erdthermometer 

2' tief l 4’ tief l 8" tief N 16 tief l 24' tief 

> Seat 2 sr er zer? seremT ET 2 s 
16,14 | 16,17 4 13,38 | 13,45 | 13,49 9,96 l 7,64 7,76 | | 
15,98 | 15,97 | 13,54 | 13,53 | 13,55 | 10,03 | 7,70 | 7,78 
15,29 | 15,92 | 13,58 | 13,58 | 13,59 | 10,13 | 7,70 | IT | 
16,36 | 16,63 | 13,60 | 13,59 | 13,64 | 10,21 Zee 7,07 
47,12 | 17,22 I 13,70 | 13,75 | 13,80 I 10,30 7.78 | 7,18 | 
17,06 | 17,02 | 13,91 | 13,97 | 14,03 | 10,39 | 7,50 | 7,78 
16,85 | 16,859 | 14,09 | 14,12 | 14,15 | 10,46 7,83 | 7,79 
16,74 | 16,77 | 14,18 | 14,21 | 14,23 | 10,55 7,87 | 7,79 | 
16,84 | 17,00 | 14,25 | 14,25 | 14,29 | 10,64 | 7,88 | 7,79 | 
17,15 | 17,35 | 14,30 | 14,31 | 14,35 | 10,72 7,92 | 7,80 | 
17,63 | 17,93 | 14,40 | 14,44 | 14,49 | 10,81 | 7,95 | 7,80 
18,37 | 18,57 1 14,59 | 14,64 | 14,71 | 10,90 7,99 | 7,50 
18,81 | 18,73 | 14,77 | 14,90 | 14,96 [| 10,99 5,03 | 7,81 
18,20 | 48,12 1 15,07 | 15,13 | 15,18°| 11,12 8,05 7,81 
17,80 | 17,75 | 15,20 | 15,23 | 15,23 11,17 8,10 7,82 
17,48 | 17,45 | 15,24 | 15,23 | 15,24 | 11,26 8,11 7,82 
47:34 1017,33. 1 15,23. | 15,22 15,20% 11,36 8,15 | 7,34 
17,08 | 17,09 | 15,20 | 15,16 | 15,18 | 11,46 8,20 7,56 
47017304 15,12% 15,121 15.1110 11,55 8,22 7,56 
97454 | 17,74 1, 15,12 | 15,17 | 15,137) 11,61 8,25 | 7,86 
17,50 | 17,90 1 15,15 | 15,19 | 15,21 | 11,69 s,29 7,87 
17,82 117.78: 15,247 45,27 | 15291 11,74 3,34 7.87 
17,52 | 17,50 | 15,33 | 15,34 | 15,36 | 11,82 S.36 7,59 
1729) | 17,36 | 15,36. | 15,36 | 15,35 1 11,87 8,41 7,90 

| 1733 | 17.25 1 15,35 | 15,35 | 15,35 | 11,94 8.45 7,90 
17,01 | 16,96 | 15,34 | 15,33 | 15,34 | 12,00 8.49 7,90 
| 16,76 | 16,96 | 15,30 | 15,29 | 15,29 | 12,06 8.51 | 7,91 

17,14 | 17,32 | 15,26 | 15,25 | 15,385 | 12,11 8,55 | 7,92 
F 47,71 | 17,93 | 15,26 | 15,28 | 15,30 I 12,15 8,59 7,94 

18,27 | 18,46 | 15,36 | 15,41 | 15,45 | 12,19 8,62 7,94 
13,66 | 18,71 | 15,53 | 15,56 | 15,61 | 12,23 | 8.06 | 7,96 | 

17,31 ER TEDEIDED ERzat 8,14 7,84 ! 

August 1874. 

18,45 | 13,29 | 15,67 | 15,74 | 15,77 1 12,27 8,70 | 7,96 
12,91 | 17,87 | 15,50 | 15,83 | 15,84 | 12,33 8,74 7,98 | 
17,65 | 17,71 | 15,83 | 15,30 | 15,81 | 12,38 8,77 7,99 | 
214 117,71 9°15,79 | 45,79 |. 15,30 | 12,43 8,50 8,00 
17.25 1717,23 1715,78 | 45,77. |. 15,76. | 12,48 8,35 8.01 | 
17.0920517:.07 4 15,231 45,69. | °15,20.17 12,55 5,39 8,02 
16,75 | 16,71. | 15,66 | 15,65 | 15,63 | 12,58 8,91 8,04 | 
16,49 | 16,71 | 15,58 | 15,54 | 15,52 | 12,63 S,95 8,05 
16,98 | 17,01 | 15,47 | 15,45 | 15,46 | 12,66 S,97 8.06 | 
16,77 | 16,79 | 15,44 | 15,43 | 15,45 | 12,69 9,02 | 3,06 | 
16,69 | 16,78 | 15,43 | 15,42 | 15,40 | 12,72 9,05 | 8,08 | 
16,62 | 16,66 | 15,39 | 15,39 | 15,43 1 12,75 9,10 8,10 
A633 | 16,39110455370| 15,37) 15,350 12,75 9,12 8,11 
16.353 716,38 115,31. |.15,28 | 15,270 12,77 9,16 s,11 
16,83 | 17,10 | 15,26 | 15,23 | 15,26 | 12,77 9,18 s,13 
17,37 | 17,51 1 15,29 | 45,31 | 15,34 | 12,79 9,23 S,14 
17,36 | 17,44 | 15,39 | 15,42 | 15,45 | 12,51 9,25 8,15 
17,41 | 17,50 | 15,49 | 15,50 | 15,51 | 12,82 9,28 s,18 
17,39 | 17,51 1 15,53 | 15,55 |. 15,58 | 12,83 9,33 8,19 
17,21 | 17,26 | 15,59 | 15,59 | 15,60 | 12,87 9,36 s,21 
17,12 | 17,20. | 15,60 | 15,61 |) 15,59 | 12,88 9,38 5,22 
16,91 | 16,93 | 15,60 | 15,58 | 15,58 | 12,92 9,43 3,24 
16,584 | 16,77 | 15,57 | 15,54 | 15,54 | 12,94 9,45 8,25 | 
16,14 | 16,03 | 15,52 | 15,49 | 15,48 | 12,97 9,48 S,26 
15,49 | 15,37 | 15,40 | 15,35 | 15,30 | 12,99 9,52 8,27 | 
44,77 | 14,57 | 15,21 | 15,16 | 15,09 | 13,01 9,54 8,28 
14,00 | 14,00 | 14,95 | 14,86 | 14,80 | 13,02 9,58 3,29 
13,88 | 13,99 | 14,66 | 14,60 | 14,53 | 13,03 9,59 8,32 | 
14,02 | 14,01 | 14,43 | 14,37 | 14,34 | 13,02 9,63 8,32 | 
13,79 | 13,35 | 14,27 | 14,23 | 14,19 | 13,01 9,68 8.34 
13,83 | 13,89 | 14,12 | 14,08 | 14,05 | 12,96 9,67 8.36 | 
10,5 | 16,46 175,36 "15,31 "15,34 112,76 9,21 
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III. In Glas 

20,62 
26,42 | 
947 
24,72 

32,07 

24,47! 
Ten 
19,40 
19,48 
19,10 | 

25,89 
13,35 
12,37 
17,78 
17,29 
16,96 
20,21 
25,08 
19,24 
20,21 | 
20,21 
23,46 
23,05 
24,64 
28,09 
18,63 
15,095 
17,01 
23,42 
36,10) 
36 30 

13,31 
16,64 
16,64 
16,06 
15,22 
11,69 
10,84 
10,51 
11,85 
15,58 

14,49 
12,90 
16,52 
16,96 
12,90 
13,11 
10,15 
12,46 
17,13 
16,15 
13,50 

Luftthermometer. 

IV. In Kupfer 

ri 

15,00 
16,24 
15,414 

14,01] 
| 

13,75 | 
11,47 
11,03 
8,57 
7,40 

11,77 
13,66 
9,74 

11,38 | 
6,58 | 
8,74 
7,81 

10,54 
15,86 
11,16 
8,83 | 
8,57 

11,33 | 
11,42 
12,11 
12,50 
14,44 | 
8,78 

12,03 
9,39 

14,44 
11,58 

13,32 
13,52 
11,99 
11,12 
5,93 
7,10 
5,02 
9,13 

10.86 
12,03 
10,17 
4,59 
4,55 
6,41 
3,29 
4,59 
4,28 
7,05 

10,08 
9,87 
9,91 
9,70 
6,92 
6,88 
3,38 
5,80 
9,26 
6,45 
7,92 
4,07 

-1,99 

| 

I 

> 

22,64 
23,20 
29,90 

21,10) 

15,38 
16,24 
16,84 
17,15 
23,16 
13,19 
11,94 
15,38 
15,38 
15,43 
16,63 
22,90 
15,44 
17,45 
15,74 
21,87 
922,04 
23,03 
26,08 
17,36 
14,82 
15,55 
20,93 
23,93 
24,79 
19,35 

18,82 | 

1} 

September 1974. 

16 

Erdthermometer. 

1’ frei | 1” tief j 1’ tief 

7 2 Br +77 2 serie 2 
13,26 13,344 12,8/| 16,47 14,16 
14,75 | 21,50| 15,891 15,69 | 19,50 | 16,30] 14,26| 15,18 

15,89| 22,56| 16,281 14,95) 19,77| 17,061 15,05] 15,91 
1758| 28,34| 1511| 1635| 25.26| 17,75] 15,76] 17,20 
13,18| 20,28! 14,711 14,14! 19,25) 15,57, 16,20] 16,53 
11,22) 14,40| 11,181 12,26) 15,30| 12,47] 15,18] 15,00 
10,79| 15,66) 10,40] 11,00| 16,64| 12,54 13,75| 14,46 
3,79\ 16,16) 10,59] 10,49| 15,66 | 12,56] 13,47 | 13,03 
7,723) 16,28) 11,69] 10,04| 17,38) 12,105 13,32) 14,14 

11,57) 22,13! 15,23] 11,64| 18,05| 15,671 13,43] 1421 
13,62) 13,14) 11,53] 14,11| 13,37) 13,01] 14,56| 14,34 
9,18| 11,35| 14,05| 10,30| 12,08| 13,96] 13,28) 13,12) 

11,22| 13,50) 10,79] 11,85| 13,75] 12,23] 13,14| 13,18] 
6,91) 13,90| 11,41 9,51 | 16,36| 10,59] 12,62! 13,33 
8,63 | 14,91 | 12,01 9,77| 13,90| 12,63] 12,31] 1269 

7,84| 14,75| 11,57| 9,78| 17,70| 13,26] 1231| 13,32] 
9,93] 21,74| 16,99| 10,82| 18,82] 15,98] 12,73| 13,90 

15,50) 18,12| 14,91] 15,20) 18,25| 15,51] 14,53| 15,39) 
11,14| 16,75| 10,32] 12,22| 17,14| 12,91$ 14,28] 14.75] 
8,91| 17,65| 10,83] 10,57| 1887| 13,16] 13,54| 14,54 
8,5 )| 13,701 10,48| 19,14| 14,84] 13,49) 14,39 

12,83] 12.09| 20.80 
15,50] 12,58| 19,45 | 15,17 

11,93 | 25,00| 16,67| 13,03) 22,45| 17,61 14,65) 15,90 
12,79| 17,07) 12,831 13,72] 16,68) 14,25| 15,32] 15,36 
14,24 | 14,40). 12,67| 14,18| 14,49| 9, 14,55 | 
s,48| 13,58) 10,591 10,18| 14,95, 12,211 13,54! 13,77| 

11,65 | 19,81 | 12,40| 11,84| 19,43] 14,26 13,38] 14,52 
9,53 | 22,95) 16,20] 11,15 14,88 

12,94 | 23,39| 15,42| 13,10| 21.28| 16,33 | 14,57) 15,76] 
11,34 | "18,36 | 13,26 1 12,22! "17,77 | "14,239 73,97| 14,63) 

October 1874. 

13,14| 21,70| 16,515 11,84] 21,30) 16,85] 15,00] 16,12] 
13,18| 23,90| 16,67 11,15 | 22,16 | | 16,40) 
11,97| 25,11 | 14,95| 13,40)" 22,13 | 16,37 | 15,37| 16,13] 
11,18| 12,05| 8,52] 14,07) 13,96] 11,05| 15,34| 14,85) 
5,35| 10,29) 9,61| 7,93) 10,68) 10,58| 12,64| 12,33! 
6,87| 9,53) 7,92] 9,11) 12,58| 9,97] 11,93) 12,24 
4,383| 13,26| 9,30] 6,37 | 11,96 10,95 | 
8,48| 14,71| 11,26] 8,72| 12,95| 11,501 10,59) 11,06 

10,83 | 12,79) 11,97| 10,98| 12,36| 12,06] 11,55) 11,78 
12,01| 13,54| 11,571 12,02| 12,36| 12,20 12,07 | 12,59 
9,77| 12,71! 9,22] 11,00) 13,56| 10,95] 12,18! 12,34 
4,91| 11,49) 6,32] 7,16) 11,52 ) 11,01 
4,51| 13,26| 7,45] 6,51) 123,89| 9,07] 10,09| 10,71) 
6,28| 1267| 7865| 7,30) 11,50) 9,19) 9,94| 10,32) 
3,29) 13,14) 8,44| 6,03| 13,04) 9,61] 9,63| 10,28 
4,63| 11,35] 8,04] 6,86) 12,71) 9,18] 9,84) 10,56) 10% 
4,39| 15,42) 9,61] 6,63] 13,56| 10,49] 9,79) 10,52| 10, 
7,22) 14,729) 13,93] 8,35| 13,19\ 13,22] 10,33) 10,57] 18 

10,01| 17,30| 12,20] 10,47 | 14,75| 12,80 | 11,231 9 
9,65| 18,28) 12,36] 10,44| 15,45| 12,08| 11,58| 12,23] 4 

10,01| 10,83| 11,77| 11,09| 11,71| 11,60| 12,07) 11,94|1 
10,05| 8,71) 6,83] 11.00| 10,13) 7,84] 11,71] 11,111 
6,521 7,26) 7,69] 7,211 7,59) 8.16] 10,00) 9,71] % 
6,37| 10,05| 7,26] 7,72| 10,28) 8,42] 9,41| 9,82 
3,69) 10,87| 5,49| 5,78) 11,29| 7,19] 9,02) 9,56 
5,49| S36| 8414| 6,11| 7,99| 8,26] 8,58] 8,63 
8,67| 12,09] 8,48] 8S,67| 10,82] 9,02] 9,03] 9,46 

je - 

BER er 

C 15,061 13,93 | 15,18 
je on = En - _ w 159 

> 2 =) fer a = - 

- = = e je wi w = 

© a] - = > S 

22 En [62 - = “> 07) 

-_ a 7) 

6,28| 12,16| 10,48] 7,44| 11,26 | 10,09 922) 9,66 
so0| 9931| 7,26] 8,39| 9,76| 8,371 9,51! 9,60 
4,31) 10,01) 3,25] 6,11] 11,12| 6,281 8,89) 9,51 

-1,79| 9,45) 1,28] 2,22| 9,30] 4,431 7,65 

7,45' 13,15 9,41' 8,65' 12,51 10,41° 11,01 

7,87 

11,36 



Schriften der plıys.-ökon. Gesellschaft 

November 1874. 

Jahrgang XVL, 

Erdthermometer 

2. tief 4 tief 8° tief ' 16" tief l 

13,94 |: 14,02 g 14,01 | 13,97 | 13,96 | 12,93 | 9,71 l r 
| 14,21 | 14,40:| 13,94 | 13,92 | 13,92 | 12,90 | 9,75 
14,69 | 14,56 | 13,92 ! 13,91 | 13,93 | 12,86 9,76 | | 
ı 15,18 | 15,13. | 13,96 | 13,97 | 14,01 | 12,80 | 9,18 | | 
| 15,60 | 15,62 | 14,06 | 14,10 | 11,15 1 12,76 9,80 | | 
715,29.) 15,15| 14,21 | 14,25.) 1424 1 12,73 | 9,53 
I 1465 | 1461 | 14.26 | 1025 1026. | 1273 | 9,36 | 
1614,29.| 14,27. | 14,22 | 14,18) 14,15 | 12,72 9,89 
14,06.) 14,10 | 14.09 | 14.01 14,03 | 12,71 | 9,91 | | | 14,00 | 14,08. | 13,98 | 13,93 \ 13,90 | 12.67 | 9,93 | 

14,27 | 14,25 [| 13,88 | 13,85 | 13,85 | 12,70 9,95 | | 
13,90 | 13,78 | 13,89 | 13,82 | 13,80. | 12,68 | 9,98 

| 13,61 | 13,59 | 13,76 | 13,74 | 13,71. | 123,67 9,99 | 
> | 13,38 | 13,33 | 13,69 | 13,65 | 13,61 1. 12,65 | 10,01 | 

| 13,20 | 13,201 13,57 | 13,52 | 13,50. | 12,64 | 10,04 
13,11 | 13,22 | 13,45 | 13,42 | 13,38 | 12,60 | 10,05 | 
15.2711% 13,43: 13,33 | 13,31 | 13,31 12,57 | | 10,07 | | 
13,91 | 14,08 | 13,28 | 13,27 | 13,28: 12,55 | 10,08 | 

114,15 | 14,17 | 43,32 | 13,35 | 13,38 | 12,58 | 10,09 | j: 
13,97 | 14,04 | 13,40 | 13,41 | 13,42 [| 192,48 | 10,11 | 5,66 | 
13,90 | 13,97 13,13 13,12 13,42 | 12,46 | 10,12 | 5,66 
14,03 | 14,18 | 13,18 | 13,40 | 13,42 | 12,43 | 10,13 8,67 | 
14,24 | 14,34 | 13,42 | 13,48 | 13,43 | 12,42 10,15 | 3,69 | 
14,46 | 14,62 | 13,46 | 13,45 | 13,48 | 12,10 10,17 | 8,71 | 

| 14,74 | 14,74 | 13,52 | 13,53 | 13,56 | 12,39 | 10,17 Saar 
| 14,52 | 14,46 | 13,61 | 13,62 | 13,63 | 12,39 10,19 8,74 | 
ı 14,06 | 13,98 1 413,63 | 13,64! 13,65 | 13,38 | 10,20 8,74 | 

13,83 | 13,95 | 15,60 | 13,56 | 13,57 | 12,39 10,22 | 3,76 
13,98 | 14,11 | 13,53 | 13,52 | 13,50 | 12,39 10,23 8,78 | 
14,33 | 14,47 | 13.18 | 13,53 | 13,50 | 12.38 10,22 | 8,78 | 
1316 | 14,21 I 13,71 | 13,70 1713,70 I 12560 | 10,01 3,58 

October 1874, 
14,63 | 14,78 13,5221513,53/ | 213,55 12:38] | 10,25 | s,s1 
14,91 | 15,02 | 13,58 | 13,61 |) 13,64 | 12,38 | 10,26 | 8,81 | 
15,04 | 15,12 | 13,68 | 13,68 | 13,72 | 12,38 10,27 8,82 | 
14,98 | 14,81 | 13,76 | 13,78 | 13,81 1 12,38 | 10,27 | 8,53 
13,92 | 13,67 | 13,52 | 13,82 | 13,78 | 12,39 | 10,28 8,81 | 13,12 | 13,07 | 13,74 | 13,66 | 13,621 12,39 | 10,30 | 8,35 | 
12,52 | 12,37 | 13,53.) 13,16 | 13,40. | 12,41 10,30 8,87 | 12,00 | 12,01 | 13,28 | 13,19 | 13,14 | 12,42 10,30 s,89 
12,10 | 12,14 | 13,01 | 12.97 | 12,91 | 13,41 10,32 3,39 
12,28 | 12,37 | 12,34 | 12,80 | 12,77 | 12,40 10,33 | 8,92 | 
12,41 | 12,44 | 12,73 | 12,73 | 12,721 12,36 | 10,34 | | 8,93 
12,04 | 11,97 | 12,69 | 12,66 | 12,66 | 12,34 10,34 | s,91 
11,53 | 11,52 | 12,62 | 12,55 | 19,53 | 12,30 | 10,36 8.95 
11.23 | 11,21 | 12,44.\| 19,37 | 12,35:| 12,24 10,37 3,96 
10,97 | 10,95 | 12,26 | 12,20 | 12,15 | 12,21 10,38 8,97 10,91 | 10,95 | 12,09 | 12,04 | 11,98 1 12,18 10,39 S,98 
10,53 | 10,58 | 11,94 | 11,59 | 11,84 | 12,13 | 10,39 9,00 
10,94 | 11,40 | 11,80 | 11,75 | 11,69 | 12,06 | | 10,39 | 9,01 
11,26 | 11,70 | 11,71 | 11,68 | 11,701 13,01 | 10,41 9,03 
B652217511:.02215 111,67. | 11,682 :11.74.10 11.97 10,41 | 9,03 11,82 | 11,82 | 11,72 | 11,72) 11,74 | 11,90 10,41 | 9,08 
2,72 17,11,62 | 11,76, | 11,722) 11,77. [011,86 | | 10,11 | 9,04 
11,04 | 10,89 | 11,77 | 11,76 | 11,251 11,81 | 10,43 | 9,06 
10,56 | 10,53 | 11,71 | 11,66 | 11,621 11,77 | 10,14 | 9,06 
10,30 | 10,27 | 11.57 | 11,49 | 11,47 1 11,75 | | 10,45 9,08 | 
390 | 9,83 | 11,39 | 11,35 | 11,31. | 11,20 | | 10,44 | 9,09 
Se 729,89717 10,20. d1,15 | 11,12 11.62] 10,414 9,10) 
9,92 9,99 | 11,04 | 11,00 | 10,99 | 11,62 | | 10,15 9,11 | 

10,00 \ 10,03 | 10,96 | 10,93 | 10,92 | 11,57 | | 10,14 | 9,12 
9,87 9,56 | 10,90 | 10,86 | 10,86 | 11,53 | 10,16 9,15 
9,34 | 9,20 | 10,83 | 10,78 | 10,76 | 11,47 10.45 9,15 | 

11,72 11,2 1 BA | na "1037 SIR 



III. In Glas j IV. In Kupfer 

-1,19 | 

2 7,24| 
31 1,55) 
4 1,34 | 
5I 7,61 
6| 4,41) 
7| 2,44 
s]| 6,23 
9] 4,65| 

10] 3,20 
11l 3,52] 
121 1,27| 
13] -0,38 | 
14| -3,89| 
15] -1,27| 
16] -4,45 
17] -1,19 
18] -0,74| 
19] -2,03 
20| -4,85\ 
31] -3,16 
22] -0,02 
33] -1,11| 
341 -2,39 
35| -1,95 
26] -0,42| 
2327| 0,10) 
33] -2,03 | 
29] -2,35 
30 2,60 | 

0,35 

Aes2.115 
2| 2,30 
31 -4,73 
4| -2,19 
5| -4,37 
6] -1,87 

el 
81 932 
91 -0,10 

10] 2,50 
11] -1,99 

2)12| -2,84 
2113| -1,19 

14| -1,35 
15] -0,54 
16| -0,42 

7| -5,65 
15] -1,63 
19| 0,38 

*20| -2,35 
al aa 
232] -1,99 
23] 0,06 
241 -3,72 
25] -2,50 
36] -6,56 
37| -6,66 
35] -8,91 
29| -6,22 
30] -9,11 
31 ]-15,30 

-2,54! -0,52 

1) Falsche Ablesung von E, am 7. 2) Ebenso am 12. 3) Falsche 

Luftthermometer, 

-1,04 3,28) 3,00 
11,28) 6,80] 7,141 
7,52) 5,62| 1,91 
9,06, 6,55| 4,37 | 

1534! 811] 761! 
1213| 3,61] 4,51 
Lad) 5,91 2,51 

13,64) 5,22] 6,62 
7,24| 724| 4,39 
6,78) 6,07| 3,12 
0,83) 1,591 3,25 
5,30) 0,93] 1,30 
4,41, -0,82]| -0,69 | 

10,84| -1,47| -3,55 | 
0,83) -0,74| -1,00| 
0,99) -2,43] -4,15 
1,27| 0,75| -1,08 
0,34| -1,95| -0,21| 
0,50) -3,24| -1,95 | 
3,59, -3,96| -4,54 

-0,82| -1,59| -2,85 
1,43 | -0,02| -0,08 
0,55) -2,761 -1,34 | 
1,55 | -2,50| -2,38 | 
1,59 | -0,42] -1,65 | 
2,84) -0,02| -0,54 | 
0,29) -1,151 0,22| 

-034| -1,63| -1,83 | 
-0,58| -1,95] -1,99 
4,32| 1,99| -2,38 
4,16! 1,231 0,46 

5,62) 5,181 2,04) 
23,72| -0,42|1 2,47 
0,46 | -0,42| -4,58 | 
1,29| -1,63| -2,17| 
2,28| -1,631 -4,15| 
4,49| 1,51] -1,86| 
1,59| 3,60| 2,16| 
0,79) 1,07| 3,08] 
1,23| 23,07] -0,21 
3,52| 1,991 2,21 

-0,02| -1,63] 0,09 
0,34) -0,86| -2,38| 

-0,38| -1,91] -1,30 
-0,02| -0,30] -1,51 | 
0,70. 0,35] -0,65 | 

-0,70, -4,33 | -0,91 
-4,97| -4,97| -5,4) 
0.75| 0,91| -1,51! 

-2,52| -3,64| 0,48 
-1,472| 0,42] *)-4,41 
-0,54) -1,03| 0,18 | 
0,12) -0,30] -1,58, 
1,19) -1,23| 0,09 

-1,23| -2,03] -3,59 | 
-1,59| -4,05| -2,77| 
-5,01 | -6,42| -6,24| 
-3,69| -5,53] -6,28 | 
-4,385| -7,71| -8,45 
-6,38 | -6,06] -6,02 
-6,38| -7,87| -8,54 
-4,41 \-15,66 | -13,99 

-2,02° -2,48 

18 

November 1874. 

| 1’ frei 

ee I 
2,91] 2,35] -0,61| 2,94 2,62 

10,60 6,75 6,67 | 10,20 6,71 
7123| 3315| 215| 6387| 5,38 
8,48| 6,67 4,12) 8,44) 6,48 

12,76| 8,31] 7,34| 11,890! 8,04 
7,661 3,641 451| 7,30| 3,73 
7,10 5,53 2,54 722 5,31 

11,99 1,98 6,16 10,40 1,05 
71181: 727] 495| 6,91| 691 
6,67 6,19 2,94 0,10 5,73 
0,61) 1,13] 3,06) 0,61) 1,36 
3,72) 065| 0897| 23,94) 0,236 
3,34) -1,08| -1,05| 2,50| -1,32 
5,54 | -1,55| -3,02 1,35 | 1,48 
0,22) 0,13] -1,01| 0,53\ -0,61 
0,18! -2,38| -4,13| -0,61| -2,35 
0,31 0,61] -1,09) 0,65| 0,45 

-0,54) -1,86]| -0,65| -1,28| -2,11 
-1,17| -3,12] -2,19| -1,44| -2,98 
-4,11| -3,77| =4,56| -3,31| -3;41 
-1,51| -1,51| -2,90| -1,48| -1,48 
0,22) 0,18] -0,30| 0,18) -0,53 
0,18 -2,72| -1,36| -0,14| -2,26 
0,22| -2,72]| -2,19| 0,26) -23,54 
0,31/ 0,22] -1,63| 0,53) -0,29 
3,08 -0,21| -0,19 1,28) -0,61 
0,22) -0,95] -0,14) 0.18| -1,91 

-0,69| -1,55| -1,51) -0,74| -1,59 
-1,08| -1,74] -1,92| -1,01| -1,79 
2,82| 1,95| -2,19| 2,46) 1,36 
3111 1351 02 3821 71 

December 19874. 

4,55| 4,981 1,751 3,89| 4,47 
2341| 0.221 2,23] 1,36| -1,32 

-0,56| -0,08| -4,56 | -0,53| -0,41 
1,04 | -1,42| -2,19  0,65| -2,00 
0,18| -1,61] -4,17| -1,09| -1,79 
4,55| 0,39] -1,79| 3,65] 0,81 
a1 ae 1544| 1,01 73/02 
056| 0,781 1,71| 0,26) 0,57 
0,65| 1,73| -0,57| 0,45) 1,59 
3,21| 1,99] 2,661 2,54| 1,63 

-0,24| -1,38] -0,18| -0,61) -1,47 
-0,08) -0,95] -2,58| -0,41| -1,21 
-0,69| -1,60| -2,07| -0,99 | -1,83 
-0,17| -0,25] -1,63| -0,22| -0,26 
0,221 0,22| -0,65| 0,1S| -0,03 

-0,99| -3,68]| -0,61 | -1,36| -4,28 
-5,11| -4,58| -5,64| -5,36| -4,76 
0,181 0,22] -1,67| -0,06| 0,22 

-2,37| -3,25| 0,18) -3,37| -3,73 
-1,38) 0,22 -2,34| -1,79| 0,14 
-0,48| -1,08] 0,18! -0,65 | -1,48 
-0,04| -0,21| -1,79 | -0,26 | -0,49 
0,31) -0,01] -0,18| 0,34) -0,93 

-1,51| -1,95| -3,45| -1,92 | -2,54 
-1,95) -3,72| -2,62| -1,83| -3,69 
-5,45| -6,28] -6,35 5,76] -4,09 
-4,54| -5,15]| -6,87| -4,40| -4,96 
5,41) =7.141 -8,85| -4,83| -6,95 
-6,71| -5,75| -5,84| -6,51 | -5,76 
-7,01| -7,54| -8,54| -6,95 | -7,54 
-9,01 | -14,52 | -14,54 u2) 14,52 
1,18. 187° 356 | -1,5'73,06 

Ablesun 

1,33 

6,37 

1,03 
4,90 

7,19 
6,19 

3,91 
6,56 
5,531 

4,23 

4,30 

2,32 
0,83 
0,36 
0,42 

-0,25 
-0,05 

0,41 
0,26 

-0,03 
0,03 
0,40 

0,16 
0,23 

0,25 

0,59 
0,75 

0,25 
0,08 

-0,11 

2,07 

1,11] 
3,01 | 

-0,33 

-0,16 

-0,73 

0,40 

0,23 | 

I > =] =) 

0,11 
-0,06 | 
0,08 | 

-0,23 
-0,33 
—1.38 
-1,53 
-2,07 | 
-1,97 | 
3,13] 
-5,73 

-0,31 

3,88 

9,52 
6,78 

837 

10,50 

7,82 

7,61 

9,72 
6,58 

6,38 

2,86 
3,60 
3,29 
4,16 

1,10 
0,20 

0,22 

0,53 

0,13 
-0,06 
0,19 
0,79 

0,73 
0,59 
0,50 

1,21 
0,82 

0,27 

0,15 
0,67 

3,30 

3,04 
2,30 

0,23 | 

0,20 | 

1,42 | 

-0,03 

Erdthermometer. 

8] 
3,98 
71,24 
6,10 
6,82 
8,26 
5,14 

6,18 

6,35 

6,97 

6,16 
2,85 

2,05 

0,95 
0,71 

0,76 

-0,19 
0,39 

0,26 
0,16 

-0,03 
0,25 

0,59 

0,27 

0,30 
0,53 

0,62 

0,54 

0,25 

0,01 

0,72 

2,93 

3,50 
0,58 
0,14 

0,07 
-0,31 

0,21 
2,32 

0,79 
1,27 
2,13 

0,09 
0,06 

-0,08 
0,15 

0,22 
0,44 
-0,83 

0,06 

-0,43 
0,22 
0,10 
0,18 
0,23 

-0,20 
-0,60 
-1,53 
-1,46 
2,11 
-2,15 

-3,09 

-6,40 
u 
-0,23 LT ———————————— 
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BES a OH ET AB re ne Fl DEE Fe SE ee We ne 1574. 

INITIIERT TamNDREREnEEr 

= tief 8 ei f 16° tief 

er? B Sys juni?’ RER EN a2 as] 3 8 

; 3,52 3,32 10,45 | 9,15 
8,13 8,22 | 10,43 | 10,34 | 10,27 | 11,36 10,45 | 9,16 
S19| 8417| 10,16 | 10,10 ! 10,06 | 11,31 | 10,45 | | 9,17 
8,08 s,10 997! 9,93 | 9,90 | 11,25 | 10,45 | | 9,18 
8241| 8351 0832| 97919 25 „18! 10,45 | 9,18 | 
8,50 8,19 | 10,46 | 9,19 | 

5 10,45 | 

10. 43 
10,43 
10,43 | 

10,43 | 

10,41 | 

10,42 
10,40 
10,39 
10,40 
10,39 | 
10,38 
10,36 

10,34 

10,32 

10,33 

10,30 

10,31 
10,30 | 
10,29 
10,26 

10,25 

10,23 | 
10. an 

8,78 | 8,69 | 8,62 
Sa8| 84lı 8,35 
8,19) 810 3,04 
7.91 7,82 7,74 
7163| 7253| 748 
7,35 1,29 na 
7. 15 7,09 7,03 
6,96 0,89 6'584 
6,77 6,71 6,66 

6,60 | 6,54 6,51 

6,44 6,41 6,38 
6,31 6,26 6,25 
6,19 | 6,12 6,11 

6.07 n 6,02 6 ‚00 

5,96 | 5,91 5,90 

-_ = I > L 

_ o w = el nn je) 

En “ 157 — - [5°} -ı 

= > 
© 

= A 

wi ww o 

= oo mn Er Du on 

= = 

2o 

= [5] Dr} 

December 1874. 

Eee ae Ja Ja an Ta Ta: a a a a | l 

5,6 | 10,19 | 9,34 
8,75 | | 10,16 ı 9,35 
3,69 | 10,14 | | 9,36 

a wi er) 

Sn So u. 

ww Si 9,55 
9,52 

j 5 > 

5 5 5,4 
39 3,26 5,5 3,49 | 5,49 | i 

3,07 3,02 5,46 5,44 5,44 8,58 | 10,12 | | 9,36 | 
2,58 2,85 540) 533| 533] 851 | 10,09 | 9,37 | 
267 rl 3,27 Saar 9:95 8,40 | | 10.08 | 9,36 | 
2,81 2,68 5,20 | *)5,03 5,12 8,37 | | 10,05 | 9,37 | 
2,32 |, 2,32 >,08 5,05 5,02 8.29 | | 10,04 9,37 

2,76 2,75 1,97 9720 4493 Ss. 17 10,01 | 9,37 
2,59 2,97 1,90 | 4,90 1,90 5,09 | | 9,97 | 9,36 | 
3,00 9,95 4,87 | 4,86 | 4,87 s,02 9,94 9,36 | 

9,77 9,73 | 214,88 | 4,86 1,83 7,95 9,92 9,36 | 
2,63 2,58 4,30 1,86 | 4,77 7,83 | 3)9,93 | 8,35 | | 

w252| 2,511 0472| 472) 4,701 7,9 9,85 | 9,37 | 
2,47 2,46 4,66 1,64 4,62 7,74 9,36 
2,45 2,40 1,59 4,58 4,54 7,67 | 9,37 | | 
2,35 2,34 4,52 451 | 4,50 7,61 | | | 9,38 | 
9497 2,26 4,47 4,45 | 4,43 7,55 | | 9,37 | 
2,24 23.23 4,40 1,36| 436 7,48 | | 9,36 | 
2,20 2,01 4,35 1,32 1,29 7,41 | | | 9,38 | 
220| 2201 429 | 4127| 4,23| 7,6 | | 9,37 | | 
Das 92,19 4,24 4,22 4,21 7,25 | | 9,37 | 
2,18 2,18 4,17 4,17 | 4,16 7,24 | 9,60 | 9,37 | 

E 4,13 4,12 4,12 2.17) 9,57 9,36 
} 1 | 

0 wo Ey in e _ = ES w 

9,47 

9,45 

9,42 | 

9,39 

9,37 

77! 

Dı = = 

ee Ei 0 tief 
l I 
mn | 10,60 | 10,53 | 11,42 | 

= | | 11,1 
9,732 9,70, 11,10 | 

s,18 3,20 9,69 9,66 9, in 11,02 | 
8,17 s.21 9,60 | 9,56 | 9,55] 10,94 | 
813 | 8,091 9,51 9,19 | 9,48 | 10,59 | 
7,97 7,92 9451 9,43. 9, 38 10,53 | 
7413 1.58| 9.35 | 923 | 9,30 10,73 | 
6,99 6,53 9,25 918 | 914] 10,69 | 
6,39 6,15 9,05 8,97 | 9,92 | 10,62 | 

Io 
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Monatsmittel 
1874. 

Luftthermometer Erdthermometer 

Ill. In Glas l IV. In Kupfer I 

(Er 2er 8 7 2 Se 

Jan. 0,80 4,41 | -0,17| -1,02 1,353 | -0,29| -1,09 1,281 -0,561 -0,15 0,51 0,17 0,03 1,01 | 

Febr. | -2,09| 6,02] -1,351 -2,21 2,31) -1,551 -2,20 1,26) -1,66] -0,28' 0,59 0,04 0,81 0, 

März.I -1,21| 8,57 0,671 -1,38 5,35 0,541 -1,57 4,46 0,22] -0,05 3,70 1,23 1,44 1,74 
Apr. 5,70| 12,97 5,41 5,04 | 10,04 5,10 4,15) 9,62 5,33 4,95 0,38 6,51 6,13 6,77 

Mai. 9,25| 18,27 6,58 7,93) 14,04| 6,47 6,96 | 13,43 8.67 3,28 7,14 

Juni. ı 15,57 | 27,23] 14,751 14,53 23,23 | 14,34 14,04| 21,50 16,70] 15,16. 16,06 
Juli. | 17,03 | 30,00 | 17,46| 16,42 26,07 | 17,10 16,20) 24,16) 19,27] 17,55) 18,93 | 
Aug. | 14,12 | 26,02| 14,34| 13,54 21,86 | 14,09 14,08) 20,17, 16,25] 16,18| 16,82] 
Sept. | 11,387 | 21,31] 13,501 11,51| 19,29| 13,31 12,22] 17,77) 14,23] 13,971 14,63 
Oct. 7,53) 15,21) 9,40| 7,45| 13,76) 9,46 5,65 | 12,81 | 10,41] 11,01 11,36 
Nov. 035| 4,16 123 0:38 3:03:10 1.17 2.0717 3,30 2,53 4,19 4,29 
Dec. | -2,51| -0,25| -2,02| -2,57| -1,22| -1,96 -0,31| -0,03) -0,23] 1,37) 1,40 ye-| 

Mittel für die Zwölftheile des Jahres 
1874. 

1| -0,729| 4,35] -0,16] -1,04| 1,87) -0,29] -1,09| 1,28] -0,55] -0,16| 0,79] 0,171 0,92] 1,00 
II) -2,39| 6,33) -1,46] -2,17 2,45| -1,61| -2,49 1,40 | -1,79 | -0,43 0,96! 0,00] 0,51 

111) -0,75| 8,20) 0,98] -0,94 5,26 0,321 1,11 4,40) 0,56] 0,19 3,77 1,410 1,55 1,55 | 
IV| 5,77| 13,061 5,42] 5,09) 10,11) 522] 4,81| 9,71) 5,351 5,02) 9,92) 6,541 6,23]776,86] 
V| 9,83| 19,17 7,09 s,50 | 14,52 6,95 7,66| 1435| 2251. 7,38) 14,14 921 5,61 9,53 | 

VI| 15,50) 27,33 | 14,691 14,49 | 23,30, 14,29| 13,80) 22,95! 14,525 14,06 | 21,53 | 16,681 15,29| 16,18) 
vil| 17,11) 29,96 | 17,58| 16,51 | 26,12) 17,23 15,99 25,31 | 17,42] 16,31) 24,24| 19,39] 17,95| 19,02 

VIIL| 14,05 | 25,94 | 14,27] 13,46 21,75 | 14,01| 43,33 | 20,08 | 14,02] 14,00) 20,05) 16,17| 16,08| 16,72) 
IX | 411,37 21,40| 13,591 11,53| 49,38| 13,39] 11,33 | 18,42] 13,31] 12,20| 17,87| 14,29 Bi 14,67 

) 

- = D- je 

X| 7,34) 3499| 9,18] 7,26| 13,48] 9,25| 2,25 12,55) 9,17| 8,53) 12,54| 10,22] 10,59 
Xl| 0,39) 4,19) 1,30) 0,42| 3,06) 1,241 0,11] 2,81| 1,14] 2,05) 3,29] 2,541 4,13 
XIL| -2,63 | -0,361 -2,16| -2,63 | -1,33 

Jahres-| 6,27 | 14,54| 6,59] 5,85) 11,69 
mittel. ; 

| 309 | 3,67 | _-1,59 | -3,22] -0,34 | _-0,09| -0,30| 1,36 | ——— 
| 6553| 5#0| 11,00 6,51| 6,57| 10,75) 8,05] 815 



Monatsmittel 
1874. 

Erdthermometer 

[} 4' tief } S' tief I 16‘ tief 

SERIE 2 | 8 Al 7 2 Fr ae 2 

1,59 3,54 3,81 3,50 6,55 | | 0,04 | 

1,57 | 3,04 | 3,01 3,02 5,79 8.23 | 
oo 470 7,51 
6,09 | Ba 5,08 6,93 | 

I 8401 7,24| 2727| 730| 6,46 6,87 | 
ı 14,44 | 11,66 | 11,70 | 11,741 8,73 | 7.25 ı 
| 12,39 1 14,74 | 14,26 | 14,78 | 11,21 | S,14 
| 16.46 | 15,36 | 15,34 | 15,34 | 12,76 | 9,21 
| 14,21 | 13,71 | 13,70 | 13,70 | 12,60 10,01 

11:72] 19:31) 12.27) 12,261 42208 10,37 
5365| 8117| sı1| 808] 10,32 10,37 | 
2,43 4,64 | 4,61 | 4,60 709 9,50 | 

Mittel für die Zwölftheile des Jahres 
1574. 

1,59 3,85 3,81 | 3:50 6,56 | | 9,05 

1,57 3,04 3017| 3:02 5,74 | s,21 
2,03 93 2,73 2,73 1,67 | 7,45 
6,21 5,28 5,30 | 5533 5,15 | 6,93 | 
s6| 735) 7389| zaal 6521| 6.58 | 

ı 14,60. | 11,83 | 11,87 | 11,91 8,84 t 7,28 | 
| 17,48 | 14,53 | 14,85 | 14,87 | 11,30 | si18 | 

16,38 15,34 1923210.415;31 12,78 | | 9,23 

14,22 | 13,70 | 13,69 |! 13,69 | 12,59 | 10,02 | 
11,63 | 12,27 | 12,23 | 12,22 | 12,07 | 10,37 | 
3,59 8,11 | 8,05 | 5,02 10,29 | | 10,37 | 

2412| 462 | 459| 458| 7.70| 9,79 | 
5 3558155 or 865 | 

17,92 | 
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Beobachtungen 

über die Arten 

der Blatt- und Hlolizwespen 
von 

0.6 A. Brischke, Hauptlehrer in Danzig 

und 

Dr. Gustav Zaddach, Professor in Königsberg, 

mitgetheilt von Zaddach. 

Zehn Jahre sind verflossen, seitdem unser letzter Aufsatz über die Arten der Blatt- 

wespen in diesen Schriften erschienen ist. Arbeiten ganz anderer Art, zu denen mich theils 

Pflicht theils Neigung drängte, haben inzwischen meine Kraft und mein Interesse in Anspruch 

genommen, und ich würde diese Arbeit auch vielleicht nicht wieder aufgenommen haben, 

wenn ich nicht meinem Herrn Mitarbeiter die Fortsetzung derselben schuldig zu sein glaubte. 

Denn sie hat durch die lange Unterbrechung wohl an Schwierigkeit, nicht aber an Annehm- 

lichkeit gewonnen. Inzwischen sind umfangreiche Arbeiten erschienen, die sich mit dem- 

selben Gegenstande beschäftigen und die Beschreibungen von zahlreichen sogenannten neuen 

Arten, namentlich aus der Gattung Nematus bringen, die wir grösstentheils schon vor mehr 

als fünfzehn Jahren unterschieden und beschrieben hatten. Der Werth unserer Arbeit wird 

aber, wie ich hoffe, durch die verzögerte Veröffentlichung gewinnen. Herr Brischke hat 

inzwischen Zeit gehabt, die Zuchten mancher Arten mehrmals zu wiederholen und dadurch 

die Gränzen derselben genauer zu umschreiben; und ich hoffe durch sorgfältige Benutzung 

der Vorarbeiten und des mir inzwischen reichlich von verschiedenen Seiten zugegangenen 

Materials eine um so vollständigere Uebersicht über alle bis jetzt bekannten euro- 
päischen Blattwespen-Arten liefern zu können. Es kann der Wissenschaft nur zum 

Nutzen gereichen, wenn die Arten, welche einzeln in vielen kleineren und zerstreuten Auf- 

sätzen beschrieben worden sind, in einen gemeinschaftlichen Rahmen zusammengefasst werden. 

Dazu wird es aber zuerst nöthig sein, Nachträge zu dem Literaturberichte zu liefern, den 

ich unserer ersten Abhandlung i. J. 1862 vorausschickte, und denselben bis heute fortzu- 

führen. Die in den Jahren 1-61 und 1862 erschienenen Arbeiten konnten damals nur un- 

vollständig aufgezeichnet werden. Ich bitte daher die letzten Nummern der früheren Auf- 

zählung von 375 an, die bis dahin von mir nur in wenigen Fällen angeführt sind, zu streichen, 

damit ich von dieser Nummer an die Reihe vervollständigt fortsetzen kann. Ich habe bei 
der folgenden Zusammenstellung zwar sämmtliche mir zugänglichen Zeitschriften sorgfältig 
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benutzt, aber die öffentlichen Bibliotheken sind mit solchen gewöhnlich nicht reichlich ver- 

sehen, und viele Gesellschaften, besonders die entomologischen, haben sich bis jetzt nicht 

dazu bewegen lassen, mit der hiesigen physikalisch-ökonomischen Gesellschaft in einen 

Austausch der Schriften einzutreten. So sind mir denn einige Aufsätze bis jetzt nur dem 

Titel nach bekannt geworden und manche kleinere Bemerkungen, die sich auf Vorkommen 

und Naturgeschichte der Blattwespen beziehen, werden mir unbekannt geblieben sein und 

müssen später nachgetragen werden. Wie früher werde ich diejenigen Aufsätze, die ich 

selbst gesehen und benutzt habe, mit einem * bezeichnen. 

Nachträge 

zu dem früher (Jahrgang 1862 dieser Schriften S. 7—26) gegebenen Verzeichnisse der über 

Blattwespen handelnden Aufsätze. 

= 02a 1804  Hentsch, Epitome Entomologiae systematicae secundum Fabrieium, continens Genera 

et Species Inseetorum Europaeorum.  Lipsiae. 

=435a 1825 Latreille, M., Familles naturelles du regne animal. Paris p. 441—443. 

142 4829  Treviranıs, Ueber ein den Kieferpllanzen schädliches Inseet [Lyda erythrocephala 

Fbr.] — Verhandl. d. Preuss. Garienbauvereins Bd. 5, Helt 2, Berlin p. 426 

u. TR. 3. und Klug, Bemerkunpen zu dem vorstehenden Aufsatze p. 427. 

188a 1835  Stephens, J. F., Illustrations of British Entomology or a Synopsis of indigenous 

Insects, with coloured figures (from Westwood) of the rarer and ınore interesting 

species. — Hymenontera in Vol. 7. 1835—36 u. 1845. 

28a 1839  Cuvier, Le regne animal, nouv. (3) edit. accompagnee de planches gravkes. Par. 

1836—46. Les Ilymenopteres par Blanchard. Pl. 108 enthält Abbildungen von 

einzelnen Arten der wichtigsten europäischen Gattungen der Blatt- und Holz- 

wespen. 

= 223 1840 Spinola, Max, Hymenopteres recueillis a Cayenne en 1839 par M. Leprienr. — 
Ann. d. |. soe. ent. d. Fr. tom. IX. p. 130. 

257a 1846 Curtis (Anonym als Ruricola), Cephus pygmaeus m. Abbild. — Gardeners Clıro- 

niele 1846 p. 116. 
= 300a 1852 Iucas, Note sur Lophyrus piceae Fbr. eclos au laboratoire d’entomologie — An. 

Soc. ent. d. Fı.. Ser. I. T. 10. Bull. p. 72. 

= 308a 1853 Mayr, G., Beitrag zur Kenntniss der Insectenfauna Siebenbürgens. — Verh. und 

Mitth. d. siebenbürgischen Vereins f. Naturk. in Hermannstadt. Jahrg. IV. p. 141. 
19a Smith, Fr, Nomenelator of British Hymenoptera Lond. p. 1—9. Tenthredinidae. 

* 318a 1854 Doüc, Hylotoma metallica, trouvee dans le bois de Chaville. — Ann. Soc. ent. 

asRr. Ser. 3, Ton: Il.,P.032. 
324a 15856 Miller, Ch,, Note on a larva, mining the leaves of Acer campestre. — Eutomolo- 

sis’s weekly Intelligeneer Vol. I. p. 110. (Larve von Phvllotoma aceris Kalt.). 

* 349 1858 Smith, Fr., Catalogue of the Hymenopterous Insects, colleeted at Sarawak, Borneo, 
Mount Ophir, Malacca and at Singapore, by A. R. Wallace. — Journ. of the 

Proc. of the Linnean. Soc. Zool. Vol. II. London p. 116—117 (Tenthredo coxalis 

u. Uremex insularis). 

* 360a 1859 Motschulsky, Neue Arten Cimbex villosa und Hylotoma nigronodosa vom Amur. 
Bull. Soc. imp. d. Nat. de Moseou 1859. Il. p. 499. 



370 a 1860 

31a 
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377 

378 

388 

389 

* 375 1861 
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Costa, Arhille, Fauna del regno di Napoli. Imenotteri, Parte Illa, Trivellanti 

sessiliventri, Napoli 4°. (m. 20 col. Tafeln). 

Ueber die Schädlichkeit von Athalia centifoliae. — Entomologist's annual for 1860 p. %. 

Fortsetzung des Verzeichnisses. 

Smith, Fr, Captures of new and rare species of Hymenoptera. — Ent. annual 

for 1861 p 42. Lyda erythrocephala, a male and a female of this extremely 
rare species p. 48 Dolerus dubius, a female «f this rare Insect. 

Snellen van Vollenhoven, De inlandsche Bladwespen, zevende Stuk. — Tijd- 

schrift voor Entomologie, Deel V p. 49—71. Pl. 1—4. (Cimbex axillaris Panz., 

Phymatocera aterrima Kl, Nematus salicis L, N. Witewali, N. triınaculatus). 

von Frauenfeld, G., Dritter Beitrag zur Fauna Dalmatiens. — Verh. d. zool. bot. 

Ges. Bd. Xl. (darin Tenthredinidae S. 102 1 neue Hylotoma, u. S. 105 1 neuer 

Cephus) 

Smith, Fr, Catalogue of Hymenopterous Insects, collected by Mr. A. R. Wallace 

in the Islands of Batchian, Kaisaa, Amboyna, Gilolo, and at Dory in New-Guinea. 

Journ. of the Proc. Linn Soc. Vol. V, p. 136—137. (Uryptocampus nigripes, 

Selandria Doryca, Oryssus maculipennis, Xiphydria laeviceps). 

Milne-Edwards, Rapport sur diverses pieces relatives ä des balles de plomb, 

rongees par des Hymenopteres. — Compt. rend. d. seances d. l’Ac. Tom. 53. N. 7. 
Lucas, fait passer sous les yeux de la societe plusieurs balles de plomb, qui ont 

ete fortement endommagees par le Sirex gigas — Ann. d I. soc. ent. Ser. 4. 

Tom. I, Bull. p. 24. 

Kawall, H, Entomologische Mittheilungen. Tarpa plagiocephala und Xyela pusilla 

in Curland — Stett. Ent. Ztg. Jhrg. 22, S. 126— 127. 

Taschenberg, Sammelbericht von 1860 (2 Tarpa, Lyda bimaeulata —=L. campestris 

mas, 1 XNiphydria, 2 Sirex bei Halle). — Berl Ent. Ztschr. Jahrg. V. S 194. 

Cresson, E. F, Catalogue of the described Tenthredinidae and Uroceridae inhabiting 

Nord-America. — Proc. Ent. Soc. of Philadelphia Vol. I. p. 43 

Norton, E., On the Hymenoptera of the genus Allantus in the United States. — 

Boston Journ. of Nat Hist. Vol. VII. p. 236—260. (46 Arten). 
Norton, E, Catalogue of several genera uf the Tenthredinidae in the United 

States. — Proc. of the Boston Soe. of N. H Vol VII p. 150—161 (1 Trichio- 
soma, 1 Zaraea, 9 Dosytheus, 2 Dolerus, 10 Emphytus, 16 Nematus). 

1862 Norton, E., Notice of the genus Selandri. — Proc. Boston Soc. of Nat. Hist. 

Vol. VI. p. 219—223 (12 Arten, neu: S. tiliae, rudis, rufula, flavipennis, 

flavipes). 

— Norton, E., Description of several of Harris named Tenthredinidae. — Ibid. Vol. VII. 

p. 223— 224. 
_ Norton, E., Catalogue of American Species ef Tenthredo, as arranged by Hartig. 

Ibid. Vol. IX. p. 116—122. 
_ Norton, E., Notice of several new species of Tenthredinidae. — Proc. of the 

Entom. Soc. of Philadelphia Bd. I. p. 143. (Allantus excavatus, Strongylogaster 

multieinctus, Tenthredo 14- punctata, Euura orbitalis, Lyda semieincta, Xyela tricolor. 

Xiphydria attenuata). 
Schriften der phys.-ökun. Gesellschaft. Jahrgang XVI. 4 
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Norton, E., A description of several new Hymenoptera. — Ibid. Bd. I. p. 198. 

(Tenthredo californica, Fenusa curta, Craesus latierus, I,yda abdominalis, fasciata, 

Ihalia ensiger). 

Norton, E., On the synonym of Cimbex americana. — Ibid. p. 201. 

Goureau, Notes sur les ravages produits sur les Vinnetiers ou Berberis par la laıve 

de l’Hylotoma enodis. — Ann. Soc. ent. d. Fr. Ser. 4. Vol. II. Bull. p. 15. 

Snellen van Vollenhoven, De inlandsche Bladwespen, achtste Stuk. — Tijd- 

schrift voor Entomologie. Deel VI, p. 65—86, Pl. 4—7 (Cimbex lateralis Leach, 

Cladius albipes Hrt., Nematus varus de Vill., Selandria ovata L.). 

Kaltenbach, J. H., Die deutschen Phytophagen aus der Klasse der Insecten 

(Buchst. G—L). — Verh. des nat. Vereins d. Rheinl. u. Westph. Jahrg 19, 

p- 1—106. 

Smith, Catalogue of Hymenopterous Insects collected by Mr. A. R. Wallace in the 

Islands of Ceram, Celebes, Ternate and Gilolo. — Journ. of the Proc. Linn. Soc. 

Vol. VI. S. 66 (Cladomacra macropus). 

Meyer-Dür, Weitere Beiträge zur schweizerischen Hymenopteren-Kunde. — Mit- 

theil. d. schweiz. ent. Ges. 1862 No. 2 p. 37 (90 Blattw. beobachtet bei 

Burgsdorf). 

Rayner, Verheerungen an Stachelbeer-Sträuchen durch die Larve von Nematus 

trimaeulatus Lep. — Proc. Ent. Soc. of London p. 102. 

Ratzeburg, Forstinseeten-Sachen. Grunerts Forstliche Blätter, Zeitsch. f. Forst- 

u. Jagdwesen, Heft 5 1862 p. 149—201 (Einige Holz- u. Blattwespen). 
Zawadski, Ueber eine wahrscheinlich neue Art der Gattung Tenthredo. — Verh. d. 

naturf. Vereins in Brünn Bd. I. S. 67 (Einer der Gallen bildenden Nematen). 

Wallace, Ueber das Ablegen der Eier bei Nematus ventricosus Kl. — Proc. Ent. 

Soc. of London 1862 p. 90. 

Sichel, Hylotoma formosa Kl. soll in Frankreich gefunden sein. Ann. Soc. ent. 
dEr.. Ser., 4. Tl. ;p.449,0594,0p1. 4, Eg. 4. 

Brischke und Zaddach, Beobachtungen über die Arten der Blatt- und Holz- 

wespen, mitgetheilt von Zaddach, I. Abh. Cymbicidae. — Schr. d. phys.-ükon. 
Ges. in Königsberg, Bd. IIl., S. 204—278 mit 2 Tafeln. 

Staveley, Observations on the Neuration of the Hind Wings of Hymenopterous 

Insects and on the hooks which join the Fore and Hind Wings together in flight. 

—- Trans. Linn. Soc. of Lond. Vol. 23, p. 125. 

Thomson, €. T., Entomologiska Bidrag (maddelade den 10. Dec. 1862). — 

Öfversigt of Konigl. Vetenskaps - Academiens Förhandlingar, Stockh., Bd. 19, 

p. 611— 640. (Eintheilung der Tenthredineten und Beschreibung von 55 Ne- 
maten.) 

Giraud, Hymenopteres recueillis aux environs de Suse en Piemont, et dans le de- 

partement des Hautes-Alpes en France. — Verh. d zool-bot. Ges. Bd. 13, p. 12 

(5 Blattwespen). 

Hagen, H., Die wirbellosen“Thiere der Provinz Preussen — in: Die Provinz Preussen, 

Festgabe, Königsberg 1863. (Darin die Hymenopteren p. 117—120.) 

Boheman, €. H., Entomologisk anteckningar under en resa i norra Skäne och 
södra Halland är 1862. — Öfversigt af K. Vet. Ak. Förhandl. 1863. p. 65. 
(Emphytus perla gefangen). 
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Snellen van Vollenhoven, De inlandsche Bladwespen, negende Stuk. — Tijd- 

schrift voor Entom. Deel Vl. p. 179—187, Pl. 11, 12. (Nematus  pallicercus 

Hrt., N. aurantiacus Hit.) 

Gerstaecker, Handbuch der Zoologie, Bd. II. Arthropoden, Leipzig. — (Tenthre- 

dinidae und Uroceridae S. 219—222). 

Siebke, Beretning om en i Sommeru 1861 forelagen entomologisk Reise (til den 

nordligere Deel of Gudbrandsdalen og Doverfjeld). — Nyt Mag. for Naturvidens- 

kaberne. Bd. XI. p. 105—192 (3 Blattw. von Laurgaard und Vaage, 18 aus 

Doverfjeld.) 

Smith, Fr., Notes on the Geographical Distribution of the Aculeate Hymenoptera 

colleeted by Mr. A. R. Wallace in the Eastern Archipelago. — Journ. of the Proc. 

of the Linn. Soc. Lond. Vol. VI. «(Die Tabellen p. 144—145 enthalten auch 

einige Blatt- und Holzwespen ) 

Brischke und Zaddach, Beobachtungen über die Arten der Blatt- und Holz- 

wespen, mitgetheilt von Zaddach Il. Abh. Hylotomidae. — Schr. der phys.-ükon. 
(ies. in Königsberg. Bd. IV. S. 83—124. 

Giraud, Memoire sur les Insectes qui vivent sur le Reseau commun (Arundo phrag- 

mites 1.) — Verl. d. zool.-bot. Ges. Bd. 13, p. 1250 (darin p. 1286 Cephus 

arundinis). 

Giraud, Description et metamorphoses d’une nouvelle Tenthredine du genre Selan- 

dria (Sel. xylostei). — Verh. d. zool.-bot. Ges. Bd. 13, S. 1297— 1300, Tf. 22. 

Rogenhofer, Zur Lebensgeschichte von Cephus compressus. — Verh. d. zool.-bot. 

Ges. Bd. 13, S. 1335 — 36. 

Winchell, Notes en Selandria cerasi Harr., as it occurr at Ann Arbor, Michigan. 

— Proe. Boston Soc. of nat. hist. IX. p. 321 — 325 und 

On the enrrant worm of Ann Arbor, Michigan. — Silliman’s Americ. Journ. 

Bd. 38, p. 291 (Selandria ribis 2) 

Inchbald, P., Breed of Uryptocampus angusius Hrt. — Entom. monthly Mag. 

Volalepr 47 

Snellen van Volleuhoven, De inlandsche Bladwespen, Tiende Stuk. — Tijd- 

schrift voor Entom. Deel VII. p. 59—74, Pl. 1-3. — Elfde Stuk. — Ibid. Deel 

Vilt. 73—93, Pl. 3—6. (Cimbex connata Schr., Nematus betulae Hrt., Empbytus 

einetus L., Selandria melanocephala F, Dineura alni L., D rufa Pnz.) 

Kaltenbach, J. H., Die deutschen Plytophagen aus der Klasse der Insecten. 

(Buchst. M.—P.) — Verl. d nat. Vereins d. preuss. Rheinl. u. Westph. Jhrg. 21, 

p. 228— 404. 
Lucas, Note sur le Lophyrus pini L. et sur son parasite le 'Torymus obsoletus 

Fabr. — Ann. Soc. ent. de Fr. Ser. 4, Tom. IV. 

Kawall, J. H., Beiträge zur Kenntniss der Hymenopteren-Fauna Russlands. Darin: 

Additamenta Eversmanni ad Faunam hymenopterologiecam Volgo - Uralensem 

(26 Arten Blattw.) und Nachträge zur kurländischen Fauna (38 Arten Blatt- und 

Holzwespen) — Bull. Soc. imp. d. Nat. de Moscou, Tom. 37, p. 293—303. 

von Frauenfeld, G., Vergrösserung der Eier bei Nematus fuseus Lep., Tenthredo 

sp., und Lixus turbatus Gyll. — Verh. zo0l.-bot. Ges. Bd. 14, S. 693. 

Smith, Fr., Captures of new and rare Species of Hymenoptera. — Entom. Annual 

for 4864, p. 108 (Hemichroa alni in company with Eriocampa oyata). 
4* 
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Costa, Ach. Annuario del Museo zoologico della R. Universita dı Napoli. Anno Il. 

1862. Nap. 1864. Darin unter den dem Museum zugegangenen Tliieren Blait- 

wespen: p. 66 Nr. 1945 — 1964 20 Arten, von denen als neu beschrieben: 

Pterygophora analis aus Australien, Tenthredo aureola und dorsilinea aus Brasi- 

lien, p 95 N. 3—4 2 Arten aus Toscana, p. 97 N 21 — 42 22 Arten aus 

Parma, neu Dolerus rufotorqualus und Lyda fasciatipennis, p 103 N. 47 

p. 104 N. 70 24 Arten a. d. nördl. Italien, neu: Trichiocampns Garbigliettii, Se- 

landria croceipes, Uerobactrus facialis ) 

Smith, Fr., Descriptions of new species of Hymenopterous Inseets from the Islands 

of Sumatra, Sula, Gilolo, Salwatty and New Guinea, collected by Mr. Wallace. — 

Journ. of the Proc. of the Linn. Soe Vol. VI. p. 62. (Selandria Doryca, Cla- 
domacra macropus). 

Brischke und Zaddach, Beobachtungen über die Arten der Blatt- und Holz- 

wespen, 3. Abh. Lydidae. — Schr. d phys.-ökon. Ges. in Königsberg. Bd. 6. 

Ss. 104—202 mit 1 Taf. 

Boheman, €. H., Spetsbergens Insekt Fauna. — Öfv. a K. Vet. Ak. Förhand- 

lingar är 1865. p. 563. (Neue Art: Nematus frigidus) 

Sichel, Abia aurulenta, Fragment d’une revision monographique des Cimbieides de 

France et d’Europe—! — Ann. Soc. ent de Fr. Ser. IV. Tom. 5 p. 488—489. 

pl. 10. fg. 2—3. 

Cresson, On the Hymenoptera of Cuba. — Proc. of the Ent. Soc. of Philadel- 

pbia, IV p. 1—200. «Lophyrus insularis, Tremex cubensis und latitarsus). 

Cresson, Catalogue of Hymenoptera in the collection of the Ent Soe. of Plila- 

delphia from Colorado Territory. — Ibid. Bd. IV. p. 242—312 und 426--488 

(Schizocerus abdominalis, Selandria dubia, montana, Tenthredo pleuralis, I,yda 

cavifrons, Urocerus caudatus). 
Smith, Fr., Notes on some Hymenopterous Inseets collected by M. Peckolt at Ca- 

tagallo, South Brazil. — Trans. Ent. Soc. of London, 3. ser. V. p. 323. (Die- 

locerus Ellisii). 

Boisduval, Sur les ravages causes aux poiriers par la larve de la Tenthredo ad- 

umbrata Kl. — Ann. Soc. ent. d Fr. Ser. IV. Tom. 6. 
Snellen van Vollenhoven, De inlandsche Bladwespen, Twaalfde Stuck. — 

Tijdschrift voor Ent., Deel IX. p. 189—205, Pl. ”—9. (Maerophya albieineta 

Schr, Phyllotoma melanopyga Kl., Nematus aquilegiae Voll.). 

Taschenberg, E. L., Die Hymenopteren Deutschlands nach ihren Gattungen und 

theilweise nach ihren Arten. Leipzig. (Die Blatt- und Holzwespen p. 7—30.) 

de Motschulsky, Catalogue des Inseets regus du Japon. — Bull. Soc. imp. d. 
Nat. de Moscou. Bd. 39 (5 Blattw. p. 182—183, neu: Dolerus coxalis, Tenthr. 

pieta und adusta). 

von Frauenfeld, Zoologische Miscellen IX. Larve von Phyllotoma melanopyga Kl., 

Minirer in Blättern von Alnus glutinosa. — Verh. d. zool.-bot. Ges. Bd. XVI. 566. 

von Frauenfeld, G, Ueber landwirthschaftliche Insektenschäden. — Verl. d. 

zool.-bot. Ges. NVI. S. 642. (Auftreten der Rapswespe, Athalia spinarum, in 

Opotschno.) 

von Frauenfeld, G., Weitere Mittheilungen über die Rapswespe, ibid. p. 839— S4. 
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Wullschlegel, Ueber Vorkommen und Lebensweise der Halmwespe, Cephus pyg- 

maeus. — Mitih. d. schweiz. ent. Ges. II. S. 153 —156. Dazu Anmerkung von 
Stierlin S. 156—159. 

Löw, Fr., Zoologische Notizen 1. Gallen auf Myrsinites, Cephus compressus auf 

Birnbäumen, Larvengehäuse von Lyda inanita. Verh. d. zool.-bot. Ges. Bd XVI. 

Ss. 953 — 954. 

Damianitsch, R., Hymenopterologische Beiträge. — Ibid. S. 993—996 (Cephus 
brachypterus, C. Eberti, Abnorme Fühlerbildung bei Tenthr. scalaris und amhigua) . 

Smith, Fr., Description of the larva of Croesus septentrionalis, Note on Hemichroa 

alni and Eriocampa ovata (cf. No. 420). — Ent. annual for 1866. p. 136. 
Kessler, Die Lebensgeschichte von Ceutorhyncehus suleicollis Gyll. und Neimatus 

ventriecosus Kl. Cassel 1866. 

Bianconi, Intorno ad aleuni Insetti perforatori dei metall. — Me. della Acad. di 

Bologna. Ser. II. Tom. 6. p. 439—455 (Urocerus juvencus). 

Taschenberg zeigt eine Sirex juvencus, welche das Blei in der Bleikammer einer 

Schwefelsäurefabrik durehgenagt hat. — Ztschr. f. gesammte Naturw. Bd. 27. S. 459. 

Lord, J. K., The Naturalist in Vancouver Island and British Columbia. London. 

Vol. II. «Sirex varipes Walk. aus Columbia.) 

Walsh, B. D., Noxious ınsects naturalized in America. — Practical Entom, Phila- 

delphia. Sept. 1866 (Nematus ventricosus seit 1862). 

Costa, Ach., Annuario del Museo zoologieo della R. Univ. di Napoli. Anno Il. 

1863. Nap. 1866. (Darin Battw. p. 26. N. 449-452, 4 Arten). 

Walsh, Die in Weidengallen lebenden Käfer, Hautflügler und Zweiflügler. — Proc. 

Ent. Soe. of Philadelphia 1866—67. VI. p. 260. (Pristiphora n. sp. aus Gallen 

von Salix brassioides, 9 Arten Nematus, 4 Arten Eunra). 

Snellen van Vollenhoven, De inlandsche Bladwespen. Dertiende Stuk. — 

Tijdschrift voor Ent. Deel X. 165—182 Pl. 6—9 (Nematus betularius Hrt, N. 
virescens Hrt., N. Jatipes Vill., Selandria annulipes Kl.). 

Snellen van Vollenhoven, Drie nieuwe Soorten van inlandsche Hymenoptera. 
— Tijdschr. voor Ent. Deel X. Pl. 10. (Nematus pectoralis Voll.) 

Kaltenbach, J. H., Die deutschen Phytophagen aus der Klasse der Insecten 

(Buchst. Q- R). — Verh. d. nat. Vereins d. preuss. Rlıeinl. u. Westph. Jhrg. 24. 

B. 21— 117. 

Kirchner, L., Catalogus Hymenopterorum Europae. Vindebonae. Tenthredinidae 

p. 1—21 und Nachtrag p. 257—260 (Die in diesem Nachtrage mit meinem 

Namen versehenen Namen zahlreicher Nema'us-Arten sind ganz ohne mein Wissen 

veröffentlicht und haben natürlich ohne Beschreibung der Arten gar keinen Werth. 

Ihre Aufnahme ın das Verzeichniss zeigt aber, wie kritiklos dieses zusammenge- 

stellt und wie unzuverlässig es ist.) 

Norton, E., Catalogue of the described Tenfhredinidae and Uroceridae of N. Ame- 

rica. — Trans. Am. Ent. Soc. I. p. 3I—8# u. p. 193—324 (Nov. gen. Themos 

= Hylotoma Olfersii et surinamensis Kl. und viele neue Arten). 

Makowsky, Verheerungen an Rosen durch Hylotoma rosarum. — Verh. d. na- 

turf. Vereins in Brünn. Bd VI. 39. 

Haslinger, Athalla spinarum in Mähren. — Ibid. p. 40. 

Forel, Schädlichkeit der Athalia centifoliae. — Bull. Soc. Vaud. Se, nat. IX. p. Ti. 
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Löw, Fr., Zoologische Notizen Il. Lyda inanita Vill. — Verl. d. zo0l.-bot. Ges. 

Vol. XVII. S. 74T, 

von Frauenfeld, G., Zoologische Miscellen Xll. Ueber einige lieuer häufiger auf- 

getretene Insekten. — Ibid. S. 783—784. (Selandria iridis und Hylotoma berbe- 

ridis und eine Tenthredo auf Rumex). 

Künstler, 6. A, Ueber Land- und Forstwirtlischaftschäden durch Insekten (Athalia 

spinarum). — Ibid. S. 943— 946. 

Costa, Ach. Annuario del Museo zoologieo della R. Univ. di Napoli. Anno IV, 

4864. Nap. 1867. (Darın p. 19. N. 1—6 6 Arten aus Brä.). 

Jännicke, Zur Hymenopteren-Fauna der Umgegend von Frankfurt a. M. — Berl. 

Ent. Zischr. Jhrg. 11. S 141—154 (75 Blatt- und Holzwespen). 

Radoszkowsky, 0., Miscellanea. Hymenoptera im J. 1867 beı Petersburg gefangen. 

Horae societatis ent. Rossicae, T. V. p. 167—168. 

MLachlan, Additions to the British Tenthredinidae. — Ent. monthly Mag. 1867 

bis 1868 p. 102—105. (Neu: Phyllotoma aceris). 
Healy, Ch., Observations on the Oeconomy of the sawfly Phyllotoma aceris M'L. 

that mines the leaves of maple. — Ibid. 105—107. 

MLachlan, Capture of a considerable number of the males of the saw-fly Stron- 

gylogaster eingulatus. Proc. Ent. Soc. of London 1567 Jun. 

Cresson, Description of Urocerus areolatus from New Mexico. Trans. Amerie. Ent. 

Soc. I. 379. 

M’Lachlan, Note on some cases of gynandromorphism and monstrosity. — Proc. 

Ent. Soc. of London 1867 Nov. (Zwitter v. Dolerus madidus Kl. Monströse 

Bildungen an Hylotoma faseiata St. und Tenthredo scalarisZKl.)., 

Doubleday, Birds which eat the larvae of the goose-berry saw-Ay. — Ent. monthly 

Mag. 1867— 1868. p. 17. 

Goureau, Note sur les Insects qui vivent aux depens des feuilles de l’aune. — 

Ann. Soe. ent. Ser. 4, T. 8, Bull. p. 17—18 (Piryllotoma melanopyga, Fenusa 

pumila). 

Healy, Lebensweise von Phyllotoma melanopyga, tormentillae und microcephala 

Kl. — Entomologist IV. p. 176 —178. 

Giraud, Note sur la larve £pineuse de Selandria bipunctata Hrt. — Ann. Soc. ent. 

de Fr Ser. 4, T. S, Bull. p. 55 (ist Selandria lineolata Kl.) 

Dietrich, K, Beiträge zur Kenntniss der im Kanton Zürich einheimischen Insekten. 

Hymenoptera. — Mitth. d. schweiz. ent. Ges. II. 347. (78 Blatt- und Holzwespen, 

darunter als neu: Hylotoma confusa, Emphytus dissimilis, E. vernalis, Allantus 

collaris, Tenthredo orbitalis, Lyda adusta\. 
Snellen van Vollenhoven, De inlandsche Bladwespen. Veertiende Stuk. — 

Tijaschr. voor Ent,, Deel XI Pl. 8S—10. (Cimbex lucorum S, Cladius difformis 

Panz, Nematus abbreviatus Hrt.). 

Packard, Guide to the Stndy of Inseets and a Treatise on those injurious and 

beneficial to crops. P. I. Salem, London. (Larve von Abia centifolium, Pristiphora, 

Nematus trilineatus, Selandria caryae, Lophyrus pinus-rigidus). 

Norton, E., Catalogue of the deseribed Tenthredinidae and Uroceridae of N. Ame- 

rica. — Trans. Americ. Ent. Soc. Il, 211. Continued. {darin Beschreibung von 

25 neuen Arten). 
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Packard, A. S., On the structure of the Ovipositor and homologous parts in the 
male Insects. — Proc. Boston Soc. Nat. Hist. X. 393. 

von Frauenfeld, G., Zoologische Miscellen XV. Xiphydria camelus L. — Verh. 

d. zool.-bot. Ges. 'l'h. 18. S. 885—886. 

von Heyden, Ueber das seither unbekannte Männchen von Xyloterus fuseicornis F. 
— Berl. Ent. Zischr. Jhrg. 12, S. 227 — 230. 

Inchbald, Note on Craesus septentrionalis. — Ent. monthly Mag. V, p. 21. (Zucht.) 

Me Lachlan, Tenthredo olivacea Kl., a new British saw-fy. — Ent. monthly 
Mag. V. p. 44 

Kongl. Svenska Fregatten Eugenies resa omkring jürden. Hymenoptera von A. E. 

Holmgren. — (Unter den Blattwespen neue Arten: Hylotoma bonariensis, atrıpes 

und Schizocera- pilicornis). 

Walsh and Riley, Remarks ou the economy of Emphytus maculatus Nort., Ne- 

matus ventricosus Kl., Pristiphora grossulariae \W., Nematus salicis - pomum W., 

Euura salieis - ovum W., E. salicis gemma W. — Amerie. Entomologist. Vol. I, 

90, Vol. II. 15. 45. 49. 

Costa, Ach , Annuario del Museo zoel. della Univ. di Napoli. Anno V. 1865. 

Nap. 1869. (Darin p. 13 N. 153 — p. 15 N. 224 72 Arten Blattw. aus Piemont 

und den Alpen, als neu beschr.: Harpiphorus taeniatus und Macrophya trochanterica.) 

Snellen van Vollenhoven, Nieuwe Naamlyst van Nederlandsche vliesvleugelige 

“ Insecten (Hymenoptera). — Tijdschr. voor Ent. Deel N, p. SI—118 (neu: Ne- 

matus immaculatus, N. catachloris, Dolerus Busaei, Emphytus majalis, Phyllotoma 

pinguis, Selandria humeralis, S. soror, S. phtisica, Macrophyga Klugii). 

Snellen van Vollenhoven, De inlandsche Bladwespen, Vijftiende Stuk. — Tijd- 

schr. voor Ent., Deel XIII p. 56, Pl. 1—3. (Nematus appendieulatus, N. solea 

Voll., Einphytus serotinus Kl., Cimbex femorata Lin., ©. sylvarım Fbr., Lophyrus 

pini L., Nematus ventricosus Hrt.) s 

Kaltenbach, J. H., Die deutschen Phytophagen aus der Klasse der Inseeten (Buchst. 

S.) — Verh. des nat. Vereins d. preuss. Rheinl. u. Westph. Jhrg. 26. S. 106—2?4. 

Giraud, Observations Hymenopterologiques II. Description d’un Hymenoptere nou- 

veau du genre Lyda (L. parisiensis). — Ann. Soc. ent. d. Fr., Ser. 4, Tom. 9 

p. 474—475 (ist L. mandibularis Tschb. in N. 423.) 

Kriechbaumer, J., Hymenopterologische Beiträge. Neue Blattwespen der Gattung 

Allantus. — Verh. d. zool.-bot. Ges. Bd. 19, S. 586—597. (Allantus sulphu- 

ripes, parvulus, sibirieus, xanthorius, Grientalis, monozonus, vittatus, maculatus, 

balteatus, trieolor, pectoralis). 

Provancher, L, Description d’un nouvel Hyımenoptere. — Naturaliste Canadian |. 

p. 17. (Urocerus tricolor). 

Walsh, B. D., The imported Currant Worm-Fly (Nematus ventricosus Kl.) and its 

parasite (Hemiteles nemativorus Walsh). — Canadian Entomologist I. 9 and 31. 

Harris, Th. W., Entomological Correspondence edited by Scudder, Boston p. 268 
bis 270 (Larvae of Selandria vitis, rosae, Allantus sambuei, Macrophya tibiata, 

Nematus ventralis). 

Packard, A. S, List of Hymenopterous and Lepidopterous Insects, collected by the 

Smithsonian Expedition to South America under Professor J. Orton. — Report of 

the Peabody Academy of Science for 1869. p. 56. 
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Ballion, E., Ueber Tenthredo Navicornis und 'T. Iuteicornis. — Bull. Soc. imp. d. 

Nat, de Moscou, Tom. 42 p. 441 —448 (T. Nlavicornis Fversm. soll heissen 

T. Eversmanni, und Nachtrag zu Kirchners Catalogus Hymenopterorum aus Evers- 

manns Fauna hym. volgo-uralensis.) 

M’Lachlan, Note on Nematus Saliceti. — Ynt. monthly Mag. VI. p. 31. (Berich- 

tigung einer Angabe in Fritsch’s Insecten.) 

Newman „Camponiscus Healyi sp. n. auf Erlen. — Entomologist IV. 215. Al- 

lantus viduus und Schäffer, neue Arten für d. eng]. Fauna, ib. 217. Ueber die 

Gattungen Druida und Euura ib. 319. 

Newman and Healy, Phyllotoma melitta and the history of the larva which mines 

birch leaves. — Newman's Entom. IV. Druida parviceps und Fenusa purmnila, 

ibid. p- 208, 211. Fenusa fuliginosa, ib. p. 225. F. ulmi, F. pygınaea, ibid. 

297, 299. 

M’Lachlan, Phyllotoma melitta Newm. = Fenusa betulae Zadd. — Ent. monthly 
Mag. Vol. VI, p. 213. 

Müller, Alb., Note on the oeconomy of Nem. Saliceti Fall. — Ent. monthly Mag. 

Vol. VI, p. 29. 

Müller, Alb., Notes on Nematus peduneuli Hrt. — Ent. monthly Mag. Vol. VI. 
p. 184»(Beob. bei d. Zucht von Nematus viminalis). 

Cohn, F., Untersuchungen über Inseetenschaden auf den schlesischen Getreidefeldern 
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NEMATIDAR. 

Zu den Nematiden rechne ich alle Blattwespen, deren Larven nur 20 Füsse besitzen, 

nämlich 3 Paar Brustfüsse, 6 Paar Bauchfüsse am 2ten bis Tten Segmente des Abdomens 

und 1 Paar Afterfüsse. Diese Eigenthümlichkeit ist das Band, welches die bei Hartig in die 
3 Gattungen Cladius, Nematus und Dineura vertheilten Thiere in eine Gruppe vereinigt. 

Die erwachsenen Wespen selbst zeigen mehr eine Uebereinstimmung in dem Verhältniss der 

einzelnen Körpertheile zu einander als ein gemeinsames leicht in die Augen fallendes Merk- 

mal. Der Körper ist schlank und mehr zart als kräftig gebaut, der Rumpf verschmälert 

sich von der Mitte gewöhnlich nach beiden Enden etwas, der Rücken der Vorderbrust springt 

seitlich nicht vor, sondern ist schmäler als die Mittelbrust und in der Mitte so tief ausge- 

schnitten, dass er hier von dem Kopfe ganz verdeckt wird. Dieser ist zierlich, ebenfalls 

schmäler als die Brust und gewöhnlich nur halb so lang als breit. Die Augen, welche die 

vorderen Seitenecken bilden, springen wenig vor und ihre die Stirn einschliessenden Innen- 

ränder verlaufen einander parallel. Auf dem Kopfe ist der mittlere Theil vom Scheitel bis 
zur Stirn gewöhnlich über die Seitentheile erhaben und bildet zwischen den Fühlern einen 

schmalen Stirnhöcker. Das Kopfschildchen ist durch eine Naht von der Stirn getrennt und 

lässt je nach seiner Form die Lippe bald mehr bald weniger vortreten. Die Mandibeln sind 

schmal und mit langen, sich weit kreuzenden Spitzen versehen. Die Fühler stehen etwas 

unterhalb der Mitte der Augen in ziemlich tiefen. Gruben, sind stets neungliederig, meistens 

schlank und borstenförmig, seltener fadenförmig. Sie sind bei den Männchen immer viel 

länger als bei den Weibchen und häufig auch durch ihre Form ausgezeichnet, indem ihre 

Glieder bald von den Seiten zusammengedrückt sind, bald sich (adurch, dass sie am Ende 

einerseits in eine Spitze auslaufen oder allseitig verdickt sind, scharf von einander absetzen. 

Die Hinterbrust ist, wenn auch viel schwächer als die Mittelbrust, doch in allen ihren Tbeilen 

gleichmässig entwickelt, d. h. es ist der vordere oder mittlere Lappen als kleine dreieckige 

Platte vorhanden, welche sich dem Schildchen der Mittelbrust dicht anschliesst, aber durch 
5* 
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eine Naht von ihm getrennt bleibt. Dadurch bekommen die den Seitenlappen der Mittel- 

brust entsprechenden Rückenkörnchen, und die beiden vom Hinterschildchen ausgehenden 

schrägen Leisten, welche die Basis des Hinterflügels umfassen, Raum sich selbstständig zu 

entwickeln. Durch diese Bildung schliessen sich die Nematiden den Selandrien und Tenthre- 

«diniden enger an, und entfernen sich ebenso von den Cimbiciden, Hylotomiden und Lydiden, 

bei denen der Vorderlappen der Hinterbrust unterdrückt ist und das Hinterschildchen sich 

lem Schildchen der Mittelbrust anschliesst. In dieser Hinsicht, sowie in fast jeder andern 

Formbildung des Körpers weichen sie auch von der Gattung Lophyrus ab, bei der ebenfalls 

der Vorderlappen der Hinterbrust nicht ausgebildet ist und die Rückenkörnchen zusammen- 

gedrückt zu beiden Seiten des Schildchens liegen. Es ist daher sehr auffallend, dass die 

Gattung Monoectenus, die scheinbar durch ihre Fühlerbildung den Lophyren so nahe verwandt 

ist, in der Bildung der Hinterbrust von diesen ganz abweicht und sich genau den Nematiden 

anschliesst, so dass diese Gattung, wenn die Larven derselben den Larven der Nematiden 

ähnlich wären, natürlicher den letzteren als den Lophyren zugerechnet werden müsste. Jeden- 

falls bildet sie ein sehr bemerkenswerthes Verbindungsglied zwischen diesen innerhalb des 

Kreises der Blattwespen sich im Uebrigen so fern stehenden Formen. Der Hinterleib ist 
seltener eylindrisch, gewöhnlich hinten verschmälert, nicht an der Basis eingeschnürt und 

hinten verbreitert wie bei der Gattung Tenthredo. Die Beine sind lang, aber dünn und 

schmächtig, die Hinterhüfte reicht gewöhnlich bis an die Gränze des 3. und 4. Hinterleibs- 

segmentes. 

Von der hier geschilderten Körperform giebt es allerdings einige Abweichungen, da 

in der artenreichen Gattung Nematus und in der Gattung Dineura Thiere vorkommen, welche 

durch eine breitere und mehr gedrungene Körperform an die Selandrien erinnern. Auch das 

Flügelgeäder bietet keine allgemein gültigen Merkmale dar. Niemals zwar kommt eine An- 

hangszelle neben der Radialzelle vor wie bei Hylotoma, und immer ist die erste Cubitalzelle 

an ihrem inneren Winkel abgerundet, aber sonst gehören Gattungen mit 1 oder 2 Radial- 

zellen, mit 3 oder 4 Cubitalzellen hieher, indem von dem regelmässigen Flügelgeäder bald 

der 1ste bald der 3te Cubitalscheidenerve fehlt. Sehr charakteristisch für einige hieher ge- 

hörige Gattungen ist freilich der Umstand, dass die 2te Cubitalzelle (nach der regelmässigen 

Zahl gerechnet) verlängert ist und beide rücklaufenden Nerven aufnimmt. Es ist dies eine 

der grössten Abweichungen, die im Flügelgeäder der Blattwespen vorkommen, aber sie fehlt 

den Cladien, die doch nach ihrem Körperbau und ihrer Larvenform von den Nematiden nicht 

zu trennen sind, andererseits findet sich dasselbe Flügelgeäder zwar nicht bei europäischen, 

aber bei einigen brasilianischen Hylotomiden. Die Form der lancetförmigen Zelle schwankt 
nur zwischen den beiden einander sehr nahe stehenden Formen, die man als gestielte und als 

in der Mitte breit verwachsene Zelle bezeichnet. 
Bis zum Jahre 1807, da Jurine (99) seine Methode, bei der Eintheilung der Insekten 

das Flügelgeäder zu berücksichtigen, bekannt machte, wurden die Nematiden von den übrigen 

Blattwespen nicht getrennt, sondern theils der Gattung Hylotoma, theils der Gattung Ten- 

thredo beigezählt. Jurine stellte (l. c. p. 59) die Gattung Nematus auf, gab ihr aber einen 

geringeren Umfang, als wir ihr zuertheilen werden, indem er alle Arten mit 3 Cubitalzellen, 

sowie die jetzt selbstständigen Gattungen Cladius und Cryptocampus mit den Lophyren zu- 

sammen in seiner Gattung Pteronus zusammenliess, die auf diese Weise sehr fremdartige 

Elemente in sich vereinigte, Zu gleicher Zeit errichtete aber Illiger (99a) die Gattung Üla- 

dius, und später schlug Latreille (104a) vor, die übrigen Arten der Gattung Pteronus mit 

9 sliedrigen Antennen von denjenigen mit vielgliedrigen Fühlern (Lophyrus) unter dem Namen 



Pristiphora zu trennen. Diese Gattung, welche Lepeletier in demselben Umfange in seiner Mono- 

graphie (128) bearbeitet hat, umfasste ausser mehreren Nematen und unserer Gattung Crypto- 

campus noch eine Art Pr. varipes, welche neben 1 Radialzelle 3 Cubitalzellen hat, von denen die 

2te und 3te die rücklaufenden Nerven aufnehmen, und für die er später in dem von Brull& 

herausgegebenen 4. Bande seiner Hymenopteres (257) den Gattungsnamen Stevenia vorschlug. 

1516 entwickelte dann Klug (111 p. 126) sein System, indem er zwar neben den Gattungen 

Tarpa, Lyda, Lophyrus, Hylotoma nur noch die Gattung Tenthredo anerkannte, die Arten der 

letzteren aber in 14 Familien vertheilte, von denen die 1Ote bis f4te den Gattungen unserer 

Nematiden entsprechen mit Ausnahme der Gattung Dineura, deren Arten er seiner zweiten 

Familie, den Selandrien, zuzählte. Leach (112) war der erste, der in der Abtheilung der 

Blattwespen verschiedene Stämme (Stirpes) aufzustellen suchte. Seine Stirps VIII entspricht 

genau den eben genannten Familien Klugs, auch er erkannte die nahe Verwandtschaft der 

Cladien und Nematen, trennte aber von den letzteren noch die Gattung Craesus. Von den spä- 

teren Schriftstellern ist diese Art der Eintheilung nicht fortgeführt, bis sie 1846 von Brull« im 

vierten Bande von Lepeletier’s Hymenopteres (p. 655) und 1862 von mir in der ersten Abhand- 

lung dieser Arbeit über Blattwespen wieder aufgenommen wurde. Le Peletier in seiner Mono- 

graphie 1823, Dahlbom, Hartig haben nach der Form der Antennen und des Flügelgeäders ihre 

Systeme streng durchgeführt und einzelnen Abtheilungen als Untergattungen, Sectionen, Tribus 

besondere Namen beigelegt. Dahlbom (179) namentlich stellte Dineura als Untergattung der 

Gattung Tenthredo auf, und Hartig hat sich bekanntlich das Verdienst erworben, überall die 

Form der lancetförmigen Zelle zu berücksichtigen und sie als Eintheilungsgrund für die nie- 

deren Abtheilungen einzuführen. So trennte er in der Untergattung Nematus die Sectio 

Leptopus und in der Gattung Dineura als Seet. II Leptocerca ab. In dem neuesten Werke, 

welches die ganze Familie der Blattwespen behandelt, hat Thomson (510) auch die Einthei- 

lung in Stämme durchgeführt und 6 solcher angenommen, die er Tribus nennt. Die Nema- 
tides bilden bei ihm einen Subtribus in dem Tribus der Tenthredinidae, in die auch, wie mir 

scheint, mit Unrecht die Lophyriden hineingezogen sind. Allerdings stehen die Nematiden, 

wie ich oben hervorgehoben habe, durch den Bau der Brust den Selandrien und Tenthredi- 

niden näher als den Cimbieiden und Hylotomiden, indessen erhalten sie auch durch die eigen- 

thümliche Form ihrer Larven und manche Züge in ihrer Lebensweise eine so selbstständige 

Stellung, dass sie sehr wohl jenen anderen Stämmen gegenübergestellt werden können. Ueber- 

dies scheint es mir nicht die Uebersicht zu erhöhen, wenn in der ersten Eimtheilung einer 

grösseren Gruppe sogleich mehrfache Unterordnungen gemacht werden. Ist es doch in keinem 

Theile des Systems möglich, alle in einer Reihe stehenden Abtheilungen vollkommen gleich- 

werthig und gleichweit von einander abstehend zu bilden. In der Umgränzung der Gattungen 

hat Thomson der Form der lancetförmigen Zelle ein Uebergewicht über die übrigen Verschie- 

denheiten des Flügelgeäders beigelegt, und deshalb z. B. die Hartig’sche Sectio Leptopus 

aus der Gattung Nematus mit der Hartig’schen Seet. Leptocerea aus der Gattung Dineura 

zu einer Gattung Leptocereus verbunden. Mir scheint diese Vereinigung nicht natürlich, im 

Allgemeinen scheint es besser, die Form der lancetförmigen Zelle erst in zweiter Reihe, wie 

Hartig gethan hat, nach den Rand - und Unterrandzellen zu berücksichtigen, zumal wenn es 

sich um zwei einander so nahe stehende Formen der lancetförmigen Zelle handelt, wie in 

diesem Falle. Eben so wenig kann ich Thomson darin beistimmen, dass er auch den übri- 

gen Theil der Gattung Dineura Dahlboms aufgelöst hat, indem er die meisten Arten der 

Gattung Nematus, 2 Arten aber den Selandrien zugezählt hat. Dadurch werden die scharfen 

Kennzeichen der Gattung Nematus unnöthiger Weise verwischt und die Arten derselben ver- 
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mehrt, die schon durch ihre grosse Zahl so schwer übersichtlich sind. Die beiden Arten, 

welche Thomson zu den Selandrien hinübernimmt, habe ich gegenwärtig nicht vor Augen, 

auch sind ihre Larven noch nicht bekannt; wenn diese letzteren aber, wie man vorläufig an- 

nehmen muss, sich in ihrer Form und Lebensweise den übrigen Dineura-Larven anschliessen 

sollten, so würden sie wegen der kleinen Abweichungen in den Mundtheilen, die sich schwer 

nachweisen lassen und deren Werlh zur Bestimmung der Gattungen noch keinesweges erwiesen 

ist, von der Gattung Dineura nicht getrennt werden können. Es werden durch ihre Vereini- 

gung mit der Gattung Blennocampa auch die Charaktere dieser Gattung und der Selandrien 

überhaupt schwankend. Ich werde also folgende Gattungen in dem Stamme der Nematiden 

annehmen: 

Vorderflügel ınit 1 Randzelle und entweder 4 Unterrandzellen, 

von denen die 2. beide rücklaufenden Nerven aufnimmt, 

oder 3 Unterrandzellen, wenn der Scheidenerve zwischen 

der 1. u. 2. Zelle fehlt; lancetförmige Zelle gestielt. . . Nematus Jur. 

Vorderflügel mit 4 Randzelle und 3 Unterrandzellen, indem der 

Scheidenerve zwischen der 3. u. 4. Zelle fehlt; die 2. Unter- 

randzelle sehr lang, beide rücklaufenden Nerven aufnehmend; 

lancetförmige Zelle gestielt . . .» . . h . . Cryptocampus Hart. 

Vorderflügel mit 1 Randzelle; Beradaellen. wie in is 

oder Oryptocampus; laneetfornuge Zelle in der Mitte breit 

verwachsen . . . EA Eu ER Leptopus Hart. 

Vorderflügel mit 1 Bandzelle End 3 Er ndaellen indem der 

1 Scheidenerve mehr oder weniger undeutlich ist; rücklau- 

fende Nerven in die 2. u. 3. Zelle (des normalen Geäders) 

einmündend; lancetförmige Zelle in der Mitte breit ver- 

WACHSENE ee: TEE. re Cladius Il. 

Vorderflügel mit 2 kalen und 4 Unterrandzehänie von 

denen die 2. entweder beide rücklaufenden Nerven aufnimmt 

oder den 1., während der 2. auf den 2. Unterrand-Scheide- 

nerven trifft; lancetförmige Zelle gestilt . . . . . . Dineura Dahlb. z. Th. 

Randzellen und Unterrandzellen des Vorderflügels ebenso; lan- 

cetförmige Zelle in der Mitte breit verwachsen . . . . Leptocerca Hart. 

Die 4 ersten Gattungen bilden eine genau zusammenbängende Reihe, in der die Gat- 

tung Nematus den Mittelpunkt bildet; an sie und zwar an die Gruppe der Gallen bildenden 

Nematen schliesst sich die scharf umschriebene Gattung Cryptocampus an, ebenso schliessen 

sich an einige schwarzen Nematen, die Gruppe des N. compressicornis, die Gattungen Lep- 

topus und Cladius, die letztere in gewissen Beziehungen auch an die Gruppe des N. luteus 

an. In den Dineuren sehe ich eine zweite Entwickelungsreihe innerhalb des Stammes der 

Nematiden, die sich von den typischen Formen in manchen Stücken weiter entfernt und den 

Selandrien sich nähert. Die Trennung der Gattung Leptocerca von der Hauptgattung ist 

weniger durch innere Verhältnisse geboten, als dass sie passend erscheint, iheils wegen Parallel- 

stellung mit der Gattung Leptopus und um auch hier die verschiedene Form der lancetför- 

migen Zelle als Gattungsmerkmal anzuerkennen. Die Gründe, weshalb ich die übrigen von 

verschiedenen Schriftstellern aufgestellten Gattungen nicht angenommen habe, werde ich später 

aus einander setzen. 
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GENUS NEMATUS JUR. 

Zu der Gattung Nematus rechne ich, wie aus der vorstehenden Uebersicht über die 

Gattungen der Nematiden hervorgeht, alle Blattwespen, welche im Vorderflügel eine Radial- 

zelle ohne Anhangszelle, eine gestielte larcetförmige Zelle und entweder 4 Cubitalzellen mit 

verlängerter 2ter Zelle oder, wenn der erste Scheidenerve fehlt, 3 Cubitalzellen haben. Im 

letzteren Falle nimmt die erste, sonst die 2te Cubitalzelle beide rücklaufenden Nerven auf. 

Im Uebrigen gilt, was über die Nematiden im Allgemeinen gesagt worden, auch von den 

Arten dieser Gattung; sie sind, wenn auch einzelne Arten eine etwas mehr gedrungene Ge- 
stalt zeigen als die übrigen, in den meisten Körperverhältnissen sehr übereinstimmend, so 

dass es schwer ist Formmerkmale aufzufinden, die dazu dienen könnten, die sehr zahlreichen 

Arten in grössere und kleinere Gruppen zu theilen. Es scheint mir nicht überflüssig, einige 

dieser Verhältnisse, welche zu diesem Zwecke von anderen Schriftstellern angewandt sind, 
oder dazu brauchbar scheinen, kurz zu besprechen. Es sind dies folgende: 1) Die 

Form des Clypeus, der an der Spitze entweder ausgerandet oder gerade abgeschnitten 
ist; im ersteren Falle pflegt die Oberlippe wenig vorzutreten, im letzteren Falle erscheint 

sie gewöhnlich gross und vierkantig. Darin liegt im Ganzen ein vortreffliches Merkmal, ob- 

gleich es einige Arten z. B. conjugatus giebt, bei denen man zweifelhaft sein kann, ob der 

untere Rand des Kopfschildchens flach ausgerandet oder gerade ist. Versucht man aber hie- 

nach sämmtliche Arten in 2 grosse Abtheilungen zu bringen, so sieht man doch, dass dadurch 

manche Arten, die sonst einander sehr ähnlich sind, weit von einander getrennt werden, dass 

es also zu diesem Zwecke unbrauchbar ist. 2) Die Länge und verschiedene Form der An- 

tennen. Dies Merkmal kommt besonders bei den Männchen in Betracht, da die Fühler bei ihnen 

bald rund bald seitlich zusammengedrückt sind, bald an einander schliessende, bald schärfer 

von einander abgesetzte Glieder haben. 3) Die Form der oberen Kopffläche. Gewöhnlich 

ist der mittlere Theil des Kopfes vom Scheitel bis zur Wurzel der»Fühler über die Seiten- 

theile erhaben, und der Scheitel bildet eine vierkantige, vortretende Fläche, welche durch eine 

schmale Furche von den einfachen Augen getrennt ist. Von der innern Seite der hinteren 

Augen gehen ferner gewöhnlich 2 schmale Leisten aus, die anfangs divergiren, sich dann 

aber wieder nach dem Fusse des Stirnhöckers hin zusammenbiegen und so eine ebene oder 

wenig vertiefte ovale Fläche einschliessen. Sie ist es, welche Thomson in den Beschreibungen 

der Nematen area pentagona nennt. Allerdings treten die Leisten und die von ihnen gebil- 

dete Figur bald mehr bald weniger deutlich hervor, und es zeigen sich dabei wie in der 
Grösse des Stirnhöckers kleine Abweichungen, aber diese sind, auf ein Mehr oder Weniger 

beruhend, mit Worten schwer zu beschreiben und lassen sich als Artenmerkmale kaum ver- 

werthen. Ein sehr in die Augen fallendes Merkmal indessen ist es, wenn dieser Theil der 

Stirn vollkommen glatt gewölbt und von den Seiten des Kopfes nicht abgesetzt ist; dann 

pflegt auch der Scheitel nur durch seichte und kurze Eindrücke beiderseits begränzt zu sein. 

Dies ist der Fall bei N. appendieulatus und einigen ihm nahe stehenden Arten. Da bei die- 

sen Arten zugleich der erste Cubital-Scheidenerve fehlt, so könnte man leicht zu der Ansicht 

verleitet werden, in der Vereinigung beider Merkmale einen Grund zur Aufstellung einer be- 

sonderen Gattung zu erkennen und die von Latreille aufgestellte Gattung Pristiphora in be- 

schränkterem Umfange anzuerkennen; indessen sieht man bei ausgedehnteren Vergleichungen 

bald, dass beide Merkmale keine gleiche Verbreitung haben, und dass einerseits die glatte 
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Stirn durch Zwischenformen in die gewöhnliche Form übergeht, andererseits das Fehlen des 

ersten Scheidenerven in manchen Arten nicht einmal ganz beständig ist, und dass es daher 

natürlicher ist, die Arten, in denen er fehlt, nicht von der Gattung Nematus zu trennen. 

4) Die Brustseiten Diese sind gewöhnlich glatt und glänzend, mitunter aber durch feine 

Punktirung matt oder mit llärchen bedeckt; doch ist auch dies ein Unterschied, der kaum 

zur Charakterisirung kleiner Gruppen dienen kann, sondern mitunter nur 2 sonst in fast allen 

Stücken übereinstimmende Arten trennt wie z.B. N. capreae Panz und pleuralis Th. 5) Bei 

mehreren Arten ist die Säge der Weibchen und die sie einschliessenden Theile des Oten 

Hinterleibsringes abweichend geformt, wie dies bei den Gruppen des N. luteus und des 

N. compressus Hrt. der Fall ist. Diese Abweichungen würden von allen am meisten dazu 

geeignet sein, eine besondere Gattung oder wenigstens Untergattung zu charakterisiren, wenn 

man im Stande wäre, Eigenthümlichkeiten in der Lebensweise mit ihnen in Verbindung zu 

bringen, was indessen bis jetzt nicht der Fall ist. Die Form des 8ten Rückensegmentes 

bietet auch mitunter bei den Männchen Merkmale zur Unterscheidung verschiedener Arten 

dar. Der Hinterrand desselben ist nämlich nicht gleichmässig stark chitinisirt, neben dem 

härteren mittleren Theile, der als Spitze nach hinten vorspringt, bleibt jederseits eine ver- 

tiefte Stelle von mehr häutiger Beschaffenheit. Die Länge, Weite und Richtung dieser Ein- 

drücke bieten Unterschiede dar, die sich zwar schwer beschreiben lassen, aber jedenfalls beim 

Vergleichen und Zusammenordnen der Thiere wohl benutzt werden können. 6) Thomson 

legt bei der Eintheilung der Arten ein grosses Gewicht auch auf die Form der Fussklauen, 

ob diese an der Spitze gespalten oder hinter der Spitze mit einem Zahne versehen sind. 

Mir scheint dieses Merkmal zu minutiös und am wenigsten geeignet, grössere Abtheilungen 

zu bilden, da es zu schwer erkannt werden kann und da die Beständigkeit zweier so wenig 
verschiedener Formen auch keinesweges erwiesen ist. 7) In einzelnen Fällen mag auch die 

Länge der Dornen an der Spitze der Hinterschienen zur Unterscheidung der Arten benutzt 

werden können, wenn ein Unterschied darin sehr deutlich und beständig hervortritt, in den 

meisten Fällen scheint es mir überflüssig bei der Beschreibung der Arten ihre Länge anzu- 

geben. Es ist nicht anzgınehmen, dass diese Theile nicht variiren sollten, und bei manchen 

Arten ist es bekannt, dass sie varjiren. 8) Ebenso wenig Gewicht lege ich auf die gar zu 

genaue Beschreibung des Flügelgeäders. Allerdings münden die beiden rücklaufenden Nerven 

in den hintern Rand der 2ten Cubitalzelle in einer für die einzelnen Arten im Ganzen ziem- 

lich gleich bleibenden Entfernung von den beiden die Zelle begrenzenden Scheidenerven. 

Aber einmal giebt es in diesen Verhältnissen sehr oft kleine Abänderungen, und überdies 

wird eine genaue Beschreibung derselben, wie Förster (312) sie versucht hat, so lang und 

schwer verständlich, dass sie dadurch unbrauchbar wird. 

In der Farbenvertheilung zeigen nicht alle Arten, aber gewisse Kreise derselben einen 

übereinstimmenden Charakter, und sie scheint daher am geeignetsten, bestimmte Gruppen zu 

charakterisiren. Zahlreiche Arten sind vorwiegend schwarz gefärbt und die helle Farbe tritt 

nur an kleinen Flecken neben dem Scheitel, an den Ecken des Vorderrückens, den Flügel- 

schuppen und den unteren Theilen der Beine auf. In diesem Falle scheint die Zeichnung 

ziemlich beständig zu sein. Dagegen ändern manche Arten, die auf hellem Grunde schwarz 

gefleckt sind, ausserordentlich ab. Auf der hellen Grundfarbe des Körpers erscheinen dann zu- 
erst folgende Stellen schwarz: ein Flecken auf der Stirn um die einfachen Augen, 3 Längs- 

striemen auf deren Mittelrücken, ein Längsstrich in der Mitte oder ein Querstrich am Hin- 

terrande des Schildchens, die erhabenen Stellen der Hinterbrust, ein Querstrich auf jedem 

Segmente des Hinterleibs, ein runder Flecken mitten auf der Mittelbrust und in zweiter 
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Reihe Flecken unter den Flügeln. Von diesen Stellen breitet sich dann die schwarze Farbe 

aus, bis nur einige Theile um den Mund, der Vorderrücken und der Bauch hellgefärbt bleiben. 

In seltneren Fällen stellen sich auch auf dem letzteren «unkele Flecken ein. Es giebt Arten, 

welche fast den ganzen Kreis dieser Farbenabänderungen durchlaufen, andere, bei denen diese 

gewisse Gränzen nicht überschreiten. Manche Arten, nämlich die Gallen erzeugenden, ändern, 
wie die Zuchten erwiesen haben, selbst in der Grösse so bedeutend ab, dass nicht nur ein- 

zelne Thiere, sosdern ganze Reihen derselben vorkommen, welche nicht einmal die Hälfte 

der gewöhnlichen Grösse der Art erreichen. Diese kleinen Individuen sind dann viel dunkler 
gefärbt, so dass sie ein ganz abweichendes Ansehen haben. 

Neben dieser Veränderlichkeit vermehrt auch der Umstand noch bedeutend die Schwie- 

rigkeit der Artbestimmung, dass bei manchen Arten die Männchen von den Weibchen sehr 

verschieden sind; sie sind nämlich nicht nur viel kleiner, sondern auch viel dunkler gefärbt, 
ja mitunter wie z. B. bei den Arten, deren weibliche Thiere grün gefärbt sind (N. miliaris 

Panz.), ist sogar die Grundfarbe des Körpers bei den Männchen eine ganz andere, nämlich 

röthlich gelb, so dass das Zusammengehören derselben zu einer Art nur durch die Zucht hat 
bewiesen werden können. 

In der Lebensweise zeichnen sich einige Arten vor allen anderen Blattwespen dadurch 

aus, dass sie im Larvenzustande in Gallen (N. Vallisnierii Hrt., viminalis Lin., vesicator Bremi) 

oder in umgerollten Blatträndern wie N. leucostietus Hrt. u. a. leben. Verschieden ist auch 
die Art und Weise, in der die Weibchen die Eier ablegen. Taschen in Zweige machen zu 

diesem Zwecke abdominalis Pnz. und fulvus Hrt., in die Blattrippe ribesii Scop. und sep- 

tentrionalis Lin., in die Blattfläche salieis Lin. und melanocephalus Hrt., in den Blattrand 

endlich conjugatus Dhlb. und betulae Retz., andere wie eitreus m. und pavidus Lep. legen 
die Eier frei auf die Blattfläche. 

Die Larven der Nematen sind mehr oder weniger walzenförmig, meistens glatt und 
glänzend, wenige wie z. B. die Larve von N. bilineatus Kl. nähern sich durch ihre mehr 
breite und platte Form der Larve von Leptopus hypogastrieus Hrt. Sie zeichnen sich vor 

den meisten, vielleicht vor allen andern Blattwespenlarven durch 2 kleine Fortsätze am letzten 

Segmente, Afterspitzchen, aus. Unter den Farben ist bei den Larven Grün vorherrschend, 

welches bei einigen wie histrio Lep. und capreae Panz. in Roth abändert, bei vielen wie 

fulvus Hrt., salieis Lin., ribesii Sc. u. s. w. sind die beiden Körperenden roth oder röthlich 

gelb gefärbt, ganz roth ist die Larve von N. quercus Hrt., schwarzbraun mit gelben Seiten- 

flecken N. latipes de Vill., grau N. Erichsonii Hrt., gelb cheilon m., mit kleinen weissen 

Dornwärzchen besetzt sind die Larven aus der Gruppe des N. luteus, viele andere mit 

schwarzen glänzenden Warzen, die entweder in Längs- oder Querreihen stehen wie N. lueidus 
Pnz., ribesii Sc, salieis Lin., pavidus Lep. u. a. 

Viele Larven kommen stets in grösserer Anzahl zusammen vor, andere leben einzeln, 

die meisten fressen die Blätter vom Rande aus ab, wobei sie die Hinterleibsspitze nach unten 

eingerollt tragen, seltener ist es, dass sie gestreckt auf der Blattfläche sitzen und Löcher in 

dieselbe fressen, wie dies die Larven aus der Gruppe des N. luteus thun, die sich dadurch 

wie in der Körperform den Larven der Gattungen Cladius und Dineura nähern. 

Die meisten Larven der Nematen schlagen bekanntlich, wenn sie berührt werden, mit 

dem Hinterleibe regelmässig in die Höhe, „sie schnippen“, um, wie man meint, die gefürch- 

teten Ichneumonen zu verjagen. Da man gerade bei diesen Arten an der Bauchseite des 

Hinterleibes die Warzen beobachtet hat, die schon von De Geer und auch ausführlich von 

Hartig (p 180) beschrieben und wahrscheinlich mit Unrecht Haftwarzen genannt worden sind, 
Schriften der phys.-ökon. Gesellschaft. Jahrgang XVI. 6 



42 

so ist es mir wahrscheinlich, dass sie durch diese Bewegung das Sekret der Warzen empor- 

schleudern, was den Ichneumonen unangenehm sein mag, wenn es auch in den meisten Fällen 

von den menschlichen Geruchsorganen nicht wahrgenommen wird, denn nur bei einigen wie 

z.B. (len Larven von pavidus Lep. und einigen anderen hat man in solchem Falle einen 

eigenthümlichen Geruch bemerkt. Andere Arten schützen sich bei Berührungen dadurch, 

dass sie schlangenförmige Windungen machen und sich zur Erde fallen lassen, so histrio Lep., 

fallax Lep., puncticeps Th, noch andere endlich rollen sich zusammen, wie capreae Panz. 

Die Lieblingspflauze der Nematen ist bekanntlich die Weide, die meisten Arten leben 

auf den verschiedenen Arten dieser Pflanzengattung und zwar so, dass sie meistens nicht 

auf eine bestimmte Art angewiesen sind, sondern nur die glattblättrigen (Salix alba, triandra, 

fragilis, pentandra, repens) und die rauhblättrigen (Salix caprea, einerea, aurita) unterscheiden. 

Doch finden sich auch auf verschiedenen anderen Pflanzen Nematus-Larven, vorwiegend 

jedoch auf Bäumen und Sträuchen, nur wenige auf Kräutern. Die Pflanzen, auf denen 

Brischke Larven dieser Gattung beobachtet hat, sind folgende: Pinus larix, Betula alba, 

Alnus glutinosa und incana, Fagus sylvatica, Populus tremula und pyramidalis, Corylus avel- 

lana, Carpinus betulus, Ribes grossularia und rubrum, Crataegus oxyacantha und monogyna, 

Pyrus malus, Sorbus aucuparia, Vaceinium myrtillus, Rumex obtusifolius, Ranuneulus acer, 

Carex filiformis. 

Die Nematen bilden diejenige Gattung der Blattwespen, deren Arten sich in dem 

nördlichen Theile der gemässigten Zone zu grösster Mannigfaltigkeit entwickelt haben. Sie 

gehen bis hoch in die kalte Zone hinauf, denn unter den 7 Blattwespen, welche von Island 

und Spitzbergen bekannt sind, gehören 6 Arten der Gattung Nematus an (5 Island nach 

Ruthe (357), eine, nämlich Nematus frigidus, nach Boheman (424) Spitzbergen. Sie folgen 

überall der Weide nach und scheinen in Finnland, wo Weidengebüsche weite Landstriche 

bedecken, in grösster Menge vorhanden zu sein; weniger zahlreich wenn auch noch ebenso 

artenreich sind sie im nördlichen Deutschland und Frankreich, in geringerer Zahl, wie es 

scheint, im südlichen Europa. Ob in der heissen Zone eine Nematus-Art gefunden, ist mir 

nicht bekannt, ein Cryptocampus ist allerdings von Wallace auf einer der indischen Inseln 

entdeckt und von Smith beschrieben worden. Indessen ist bei Betrachtung der Verbreitung 

der Gattung freilich zu berücksichtigen, dass die Nematen erst in neuester Zeit vollständiger 

beschrieben wurden, und dass es deshalb bis dahin nicht möglich war, die gesammelten sicher 

zu bestimmen und für die einzelnen Länder einigermassen vollständige Verzeichnisse zu ent- 

werfen. 

Die Thiere, welche den folgenden Beschreibungen zu Grunde liegen, sind zunächst 

diejenigen, welche seit einer langen Reihe von Jahren von Herrn Rector Wohlfromm, Direetor 

Sauter und mir in der weiteren Umgegend von Königsberg und von Herrn Brischke in der 

Umgegend von Danzig gesammelt wurden. Sodann erhielt ich zur Benutzung kleinere oder 

grössere Sammlungen, welche von den Herren Dr. Raddatz in Meklenburg, Prof. Buchholz 

bei Greifswald und in Meklenburg, von Hrn. Wüstenei an verschiedenen Orten in Holstein, 
von Hrn. Rudow am Harz, von Hrn. v. Heyden bei Frankfurt, am Oberrhein und in der 

Schweiz, von Hrn. Heyer bei Lüneburg, von Hrn. Dr. Herrich - Schäffer bei Regensburg ge- 

sammelt wurden. Hr. Prof. Claus theilte mir gütigst eine Anzahl von Hartig bestimmter 

Arten aus dem Göttinger Museum, Hr. Prof. Grube aus dem Breslauer Museum alle dort 

vorhandenen Arten, zum grossen Theil der Gravenhorst’schen Sammlung angehörig, einzelne 

bemerkenswerthe Arten Hr. P. Cameron Jun. aus Schottland mit. Sehr wesentlichen Nutzen 
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gewährte mir endlich eine grosse Sammlung von Nematiden, welche von den Herren Dr. Palmen 

und Dr. Sahlberg auf mehrfachen Reisen durch Finnland und das finnische Lappland zu- 

sammengebracht sind und dem Museum in Helsingfors gehören, sowie eine kleine Zahl einst 
von Dahlbom selbst bestimmter, Hrn. Dr. Sahlberg gehöriger Arten. Allen diesen Herren, 

die so freundlich meine Arbeit unterstützten und zum Theil recht lange mit grosser Nach- 

sicht ihre Sammlungen mir anvertrauten, sage ich meinen verbindlichsten Dauk *). 

Bei der grossen Zahl der zu beschreibenden Arten hängt die Brauchbarkeit des Ganzen 

wesentlich von der übersichtlichen Zusammenstellung der Arten ab, die eine solche sein muss, 

dass diejenigen Arten, die am leichtesten mit einander verwechselt werden können, dicht 

hinter einander beschrieben werden. Es wird daher durchaus nöthig sein, dass ich hier eine 

Uebersicht über die Reihenfolge, in der ich die Arten zu beschreiben gedenke, vorausschicke. 

Ördnet man die Arten nach einzelnen Merkmalen, der Form und Farbe einzelner Theile, 

Punktirung der Oberfläche u. s. w, so erhält man, wie man die Merkmale auch wählen mag, 

ein ganz buntes Gemenge, welches gar keine Uebersicht gewährt. Ich habe das mehrfach 

versucht und alle Versuche, die Nematen zu ordnen, die bisher gemacht sind, geben Belege 

dafür. Ueberdies verliert man sehr leicht den leitenden Faden in einer vielgliedrigen Ein- 

theilung, wenn diese sich durch mehrere Bogen hinzieht. Ich werde daher die Arten in 

Gruppen zusammenstellen mit Berücksichtigung verschiedener Merkmale, namentlich der 

Körperform, der Farbenvertheilung, der Form und Farbe der Fühler u.s w. Diese Gruppen 

ordne ich dann nach der Grundfarbe des Körpers, und zwar der weiblichen Thiere, die von 

vielen Arten häufiger vorkommen und besser bekannt sind :ls die Männchen. Die Farbe 

spielt hier eine grössere Rolle als in anderen Gattungen, da es zahlreiche Arten giebt, die 

sich fast nur in einer gewissen Abänderung der Grundfarbe von einander unterscheiden. Wir 

müssen ihr daher hier einen grösseren Werth beilegen, als sonst gewöhnlich geschieht, und 

sie mit möglichst bestimmten Ausdrücken bezeichnen. Eben deshalb sind die Beschreibungen 

älterer Schriftsteller so wenig bezeichnend, weil sie sich, da sie nur wenige Arten kannten, 

mit allgemeinen Farbenbezeichnungen begnügten, wie Fallen, der entschiedenes Roth mit pal- 

lens oder album bezeichnete, wie die Namen N. pallipes und albilabris beweisen, oder Lepel- 

letier, der ausser Schwarz und Weiss nur noch „testaceum‘“ kannte. 

Ich nehme überall die helle Farbe als die Grundfarbe des Körpers an, die durch 

Schwarz allmälig mehr und mehr verdrängt wird, in der Art, wie ich dies oben bereits ge- 

schildert habe; in dieser Weise werde ich die Arten beschreiben, selbst wenn die Grundfarbe 

nur noch an der Bauchseite hervortritt. Schwarz nenne ich nur diejenigen Arten, in denen 

entweder die helle Farbe nur einen Gürtel am Hinterleibe bildet, oder in denen sie selbst 

vom Bauche durch Schwarz verdrängt ist und sich nur noch am Munde, an den Ecken des 

Vorderrückens, an den Beinen und zuweilen an der Spitze des Hinterleibes zeigt. 

Nach einer bestimmten Formverschiedenheit trenne ich von den übrigen Arten nur 

vier in der 

I. Gruppe des Nematus Iuteus Panz. 

deren Weibchen sich durch eine eigenthümliche Form der äusseren Geschlechtsorgane, durch 

*) Sehr lieb würde es mir sein, wenn ich für die Fortsetzung dieser Arbeit noch Nematiden aus Süddeutsch- 

land, aus den südeuropäischen Ländern uud aus Russland zur Ansicht erhalten könnte, damit die grösstmög- 

liche Vollständigkeit bei Beschreibung der europäischen Arten erreicht werden könnte, 

6* 
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eine breite Sägenscheide und durch besonders grosse, sie von unten bedeckende Klappen aus- 

zeichnen, deren Larven sich auch durch ihre breite Form am meisten der asselförmigen 
Raupe der Gattung Leptopus und den Larven der Gattung Oladius nähern. 

Alle übrigen Arten der Nematen reihe ich an die kleine 

6. Gruppe des Nematus histrio Lep 

der unter dem Hartig’schen Namen rufescens bekannter ist. Damit will ich nicht behaupten, 

dass die zu dieser Gruppe gehörigen Arten wirklich die ersten und ältesten Nematen auf 

der Erde gewesen sind, aber man kann sie sich, um Ördnung und Uebersicht in die Form 

und Farbenverschiedenheiten zu bringen, als den Ausgangs - und Mittelpunkt aller übrigen 

denken. Zu dieser Gruppe gehören vorzüglich zwei Arten, histrio Lep. und fallax Lep., 

welche weit verbreitet sind und sich durch ausserordentliche Abänderungsfähigkeit auszeichnen. 

Die Weibchen sind gekennzeichnet durch den langgestreckten, hinten allmälig zugespitzten 

Körper, durch kurze, kräftige, schwarze Fühler, welche kaum die Länge des Hinterleibes er- 

reichen, durch die ziegelrothe Grundfarbe des Scheitels, des Mittelrückens und der Brustseiten 

und das weisse Untergesicht, während die Grundfarbe des übrigen Körpers entweder (bei 

histrio) rothgelb oder (bei fallax) ein blasses Grün ist, welches sich im Tode in ein schmutzi- 

ges, röthliches Weiss verändert: In den hellen Abänderungen ist nur die Oberseite des 

Körpers und die Mittelbrust schwarz gefleckt, in den dunkelen Abänderungen nimmt die 

schwarze Farbe so überhand, dass bei histrio nur einzelne Segmente des Hinterleibes gelb 
bleiben, was auch die beständige Farbe der Männchen ist, bei fallax der Körper grössten- 

theils dunkel erscheint, bis auf einzelne Flecken der Bauchseite, wie denn ebenfalls beständig 

die männlichen Thiere gefärbt sind. Diese letzteren haben ausserdem viel längere Fühler 

als die Weibchen, und einen schmalen runden Hinterleib. 

An die dunkele Abänderung des N. histrio schliessen sich zunächst an 

I. Die schwarzen Arten mit brauner oder gelber Binde 

am Hinterleibe. 

Da diese Arten wenig Zusammenhang mit den übrigen Arten haben, so werde ich sie 

vor der Gruppe des N. histrio beschreiben. Sie zerfallen in 4 Gruppen, die ich hier nur 

kurz charakterisire. 

2. Die 6ruppe des N. septentrionalis Lin. 

ausgezeichnet durch die blattartige Erweiterung der unteren Hälfte der Schiene und des 

ersten Fussgliedes der Hinterbeine. 

3. Die Gruppe des N. quereus Hrt. 

vor allen Verwandten gekennzeichnet durch das gerade abgeschnittene Kopfschildchen. 

4. Die &ruppe des N. lueidus Panz. 

mit schmalem, langgestrecktem Hinterleibe und rothem Halskragen. 

5. Die Gruppe des N. insignis Sax. 

Sie enthält die grössten Arten der Gattung, bei denen die Binde des Hinterleibes 

mehr oder weniger eine gelblich weisse Farbe annimmt und die Seitenränder des Leibes 

weiss färbt. 
An die dunkelen Abänderungen von N. fallax reihen sich aufs engste an 
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1. Die Arten von bräunlich gelber, ins Rothgelbe ziehender 
Grundfarbe. 

Manche der hieher gehörigen Arten sind fast ebenso veränderlich als N. fallax und 

kommen auch in hellen Abänderungen vor, im Ganzen aber herrschen hier die dunkelen 

Färbungen vor, und die meisten Arten, bei denen die Oberseite des Körpers, namentlich der 

Hinterleibsrücken mit Ausnahme der letzten Segmente, schwarz ist und am Rumpfe also nur 
der Vorderrücken, einzelne Theile der Mittelbrust und der Bauch gelb gefärbt sind, gehören 

in diese Abtheilung. Selbst an der Bauchseite stellt sich bei manchen Arten eine schwärz- 

liche Farbe ein. Eine ähnliche Farbenvertheilung findet sich allerdings auch ausserhalb dieser 

Gruppe, und deshalb werde ich die Gruppen und Arten, in denen sie vorkommt, am Ende 
dieser Uebersicht noch zusammenstellen. Hier unterscheiden wir 

s 7. Die Gruppe des N. capreae Panz. 

Mittelgrosse (d. h. 6—9 Mm. lange) Arten mit schwarzen kräftigen Fühlern und gelbem 

oder blassgefärbtem Flügelmale. Die Weibchen mit gewöhnlich gebildeter Legescheide. 

Ss. Die Gruppe des N. abietinus Chr. 

Arten, deren Weibchen sich durch einen gekielten, an der Spitze scharf von den Seiten 

her zusammengedrückten Hinterleib und durch eine sehr kurze oder breit abgestumpfte Lege- 
scheide auszeichnen. 

An die helle Abänderung des N. histrio schliessen sich ferner an 

Il. Die rothen Nematen, 

die durch die Grundfarbe ihres Körpers genugsam gekennzeichnet sind und höchstens mit 

einigen rothgelben Arten anderer Gruppen verwechselt werden können. Immer zeichnen sich 

Mittelrücken und Mittelbrust, meistens auch der Kopf durch besonders dunkele und intensiv 

rothe Farbe aus. Sie werden noch näher bestimmt durch die beiden Gruppen, in die sie zu 

theilen sind. 

9. Die Gruppe des N. Fahraei Thoms. 

Sparsam vorkommende Arten von kurzem gedrungenem Körperbau mit kurzen schwarzen 
Fühlern. 

10. Die Gruppe des N. fulvus Hrt. 

enthält zahlreichere Arten in allen Schattirungen der rothen Farbe mit hellen und meistens 

schlanken Fühlern. 

ll. Die Gruppe des N. umbratus Thoms. 

ähnlich den Arten der 9. Gruppe, aber mit dunkler gefinbtem Mittelrücken, hellerem Hinter- 

leibe und leuchtend rothem Vorderrücken, 

Die helleren Arten dieser Abtheilung gehen über in 

IV. Die gelben Arten, 

die ebenso zahlreiche Abschattirungen der gelben Farbe zeigen aus dem leuchtenden Roth- 
gelb ins blasse Citronengelb. 

} 
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12. Die Gruppe des N. conjugatus Dhlb. 

enthält Arten, die dem N. umbratus sehr ähnlich sind, von rothgelber Grundfarbe, aber ver- 

schieden durch heller gefärbte Fühler und ausgezeichnet durch das fast gerade abgestutzte 

Kopfschildchen. 

13. Die Gruppe des N. myosotidis Fabr. 

enthält Arten von verschiedenartig gelber Grundfarbe, die stets mit einer nur wenig unter- 
brochenen Reihe schwarzer Flecken vom Scheitel bis zur Spitze des Hinterleibes versehen sind, 

ld. Die Gruppe des N. pavidus Lep. 

Arten mit hellgefärbten Fühlern und gelbem Flügelmale. Im weiblichen Geschlechte 

sind nur die ersten Ringe des Hinterleibes mehr oder weniger schwarz gefärbt. 

15. Die Gruppe des N. ribesii Scop. 

Hinterleib der Weibehen meistens ganz gelb, in seltenen Fällen vorn schwärzlich, 

Fühler hellgefärbt, Flügelmal dunkelbraun. 

16. Die Gruppe des N salieis Lin. 

Arten mit schwarzen Fühlern. Hinterleib der Weibchen ganz gelb. 

17. Die Gruppe des N. viminalis Lin. 

umfasst Arten unter Mittelgrösse mit rothen oder gelben Ecken des Vorderrückens, schwarzer 

Brust und fast schwarzer Oberseite, und entweder rothgelbem Bauche oder wenigstens so ge- 
färbter Hinterleibsspitze, denn bei den dunkelen Abänderungen tritt das Schwarz auch auf 

die Bauchseite über. So bildet diese Gruppe den unmittelbaren Uebergang zu den kleineren 

Arten der nächsten Gruppe. Es folgen also 

V. Die schwarzen Arten mit rothen oder gelben Beinen. 

IS. Die Gruppe des N. pallipes Fab. 

enthält theils grössere theils sehr kleine Arten mit rothen oder bräunlichen Ecken des Vorder- 
rückens. Bei einigen ist die Aftergegend noch braun oder gelb gefärbt. 

19. Die Gruppe des N. erassus Fall. 

Grosse, ganz schwarz gefärbte Arten mit lebhaft roth gefärbten Beinen. 

20. Die Gruppe des N. rufipes Lep. 

Theils mittelgrosse, theils sehr kleine Arten mit rothgelben oder theilweise gelben 

Beinen und einfarbigem Flügelmal. 

21. Die Gruppe des N. Yallisnierii Hrt. 

enthält die meisten Gallen bildenden Nematen, kleine glänzend schwarze Arten mit zwei- 

spitzigem Kopfschildchen, zierlichen faderförmigen, an der Spitze hellgefärbten Fühlern, gelben 

Beinen und (bei den Weibchen) weiss geflecktem Flügelmale. 
Mit den hellen Abänderungen des N. fallax hängen ferner enge zusammen 

VI. Die grünen Nematen. 

22. Die Gruppe des N. miliaris Panz. 

Bei lebhaft grüner Grundfarbe sind Scheitel, Mittelrücken und Mittelbrust wie 
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bei N, fallax ziegelroth gefärbt und der Körper ist mit den gewöhnlichen schwarzen Zeich- 

nungen in verschiedener Abänderung versehen. In Tode bleicht die grüne Farbe in ein 
grünliches oder gelbliches Weiss aus. Die Männchen sind rothgelb mit schwarzer Zeichnung, 

mit schmalem, hinten zugespitztem Hinterleibe und sehr langen Fühlern. 

Ebenso enge schliessen sich an die halb dunkelen Abänderungen des N. fallax an 

VII. Die weissen Arten. 

23. Die Gruppe des N. leucogaster Hrt. 

enthält Arten, bei denen die weisse (im Leben zuweilen blassgrüne) Farbe an Kopf, Vorder- 

rücken, Bauch und Beinen auftritt. Ihnen reihen sich endlich sehr natürlich an 

VII. Die schwarzen Arten mit ganz oder theilweise weiss 
gefärbten Beinen. 

24. Die Gruppe des N. leucopodiuns Hrt. 

umfasst diese kleinen oder wenigstens kaum mittelgrossen Arten. 

Nach den angegebenen Merkmalen wird man in den meisten Fällen, wie ich glaube, 

ziemlich leicht und sicher die Gruppe bestimmen können, in welcher ein zu bestimmender 

weiblicher Nematus zu suchen ist. Am meisten Schwierigkeit möchten diejenigen zahlreichen 

Arten machen, welche an der Oberseite ganz oder grösstentheils schwarz und an der Brust 

schwarz oder gefleckt, am Bauche heilgefärbt sind Deshalb will ich, da ein Hauptzweck 

dieser Arbeit ist, die Bestimmung der Nematen zu erleichtern, noch Folgendes bemerken. 

Ist in diesem Falle die helle Farbe des Bauches eine blasse, gelblich- oder schmutzig-weisse, 
so werden die grünen und die weissen Arten (Gr. des N. miliaris und leucogaster) sowie 

die Arten N. jallaw und N. eitreus aus d. Gr. des N. myosotidis in Betracht kommen, ist 
dagegen die helle Farbe eine entschieden gelbe und mehr oder weniger röthliche, so werden 

zunächst die Gruppen des N. capreae, N. abietinus, N. myosotidis und N. vininalis, dann 
die Arten mmeintatus, fulvus, rumieis und pineti aus d. Gr. des N. fulvus, allenfalls auch die 

Arten faustus und conjugatus zu vergleichen sein, doch wird die Berücksichtigung anderer 

Merkmale diesen Kreis sogleich sehr beschränken. 

Männliche Thiere sind nach der hier gegebenen Uebersicht nicht zu bestimmen. Bei 

der grossen Verschiedenheit beider Geschlechter kann über das Zusammengehören derselben 

zu einer Art Gewissheit nur die Zucht, Wahrscheinlichkeit allenfalls der gemeinschaftliche 

Fang geben und die Uebereinstimmung in gewissen Formmerkmalen, in der Form des Kopf- 
schildehens und der Lippe, der Stirn und des Scheitels, in der Punktirung. Das sind aber 

sämmtlich Merkmale, die durch Worte schwer zu beschreiben sind. Von Farbenmerkmalen 

ist am besten die Farbe der Flügel und des Mundes, oft auch, aber nicht immer die Farbe 

des Flügelmals zu brauchen. Ich werde am Ende der Beschreibungen noch eine Zusammen- 

stellung der Männchen zur Bestimmung nach einzelnen Merkmalen zu geben versuchen, aber 

grosse Sicherheit wird auch diese wahrscheinlich nicht gewähren. 

I. Gruppe des Nematus luteus (Panz.) 
Species elypeo emarginato, colore aurantiaco. Feminae vagina terebrae 

lata, supra plana, utrinque carinata, vwalvulis ultimi segmenti lateralibus per- 

magnis. Mares valvula pubis paullo delatata. 
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Die Gruppe des Nematus Juteus enthält einige sehr bekannte und weit verbreitete 

Arten, deren Weibchen an der ihnen eigenthümlichen Form der Hinterleibsspitze auf den 
ersten Blick zu erkennen sind. Schon die Bauchgürtel nämlich des 6ten und 7ten Segmentes 

sind verkürzt und nach vorn vorgeschoben, so dass ein grosser Raum für die an dem letz- 

tern sitzende Legeröhre entsteht Dieser Raum wird fast ganz ausgefüllt durch die klappen- 

ähnlichen Fortsätze des Iten Segmentes, welche nicht wie sonst hinter dem Sten Segmente 

liegen, sondern sich seitlich unter dasselbe schieben, die Legeröhre von unten bedecken und 

in der Mittellinie des Bauches an einander stossen. Auch am Rücken ist das Ite Segment 

sehr breit, an den Seiten stark gewölbt und mit Jangen Afterstielen versehen. Dem so ent- 

stehenden verhältnissmässig weiten Raume entspricht die breite Scheide der Legeröhre, deren 

Klappen seitlich eine Kante und oben eine ebene Fläche bilden, aber stumpf endigen und 

nicht weit vorragen. Die Legeröhre selbst ist sichelartig nach unten gebogen, an der 

scharfen Spitze fast rund und ringsum mit groben Riefen versehen. Bei den Männchen ist 

die Schamklappe nicht so auffallend gross, aber doch etwas breiter als gewöhnlich. Der 

Rückentheil des letzten Segmentes ist schwach gekielt und der mittlere Theil durch ein Paar 

seitlich divergirender Furchen schwach erhaben. 

Auch die Larven der 3 hierher gehörigen Arten, von denen sie bekannt sind, sind 

einander sehr ähnlich und zeichnen sich durch ihre verhältnissmässig breite, am Bauche 

flache, am Rücken gewölbte Form aus. Sie wird durch das weite und bogenförmige Vor- 
springen der Seitenfalten hervorgebracht. Alle sind grün, mit Querreihen milchweisser Dorn- 
wärzchen besetzt und an den Seiten mit rückwärts stehenden Härchen gewimpert, die von 

eben solchen Wärzchen ausgehen. Alle leben an der untern Fläche der Erlenblätter, in 
welche sie Löcher einfressen. Die Eier werden in Taschen einer Blattrippe oder eines jungen 

Zweiges gelegt. 

Flügelmal gelb mit dunkeler Wurzel. 

Beide Geschlechter schwarz mit gelbem Hiuterleibe. Männchen mit 

zugespitzterSchamklappe- m Ser rn eErrebdominalıs Prz; 

Männchen schwarz mit gelbem Hinterleibe und kurz ausgerandeter 

Schamklappe. Weibchen rothgelb. . . . . 2» 2 2.2.2.2... Juteus Fbr. 

Flügelmal einfarbig gelb. 

Scheide der Weibchen breit, kurz, stumpf. . » » 2.2.2.2... bilineatus KI 

Scheide der Weibchen schmäler, lang, zugespitzt.. . . » . » ». . acuminatus Th. 

1. Nematus abdominalis (Panz.) 

(Taf. I. Fig. 5.) 

N. aurantiacus capite, thorace, abdominis segmento primo secundique parte 

anteriore nigris, alis nigricantibus vel fuscis margıne dilutiore, carpo luteo bası 

nigricante. 

Mas segmento ultimo ventrali non emarginato, 

long. corp. 6 mm., ant. 5 mm. 

Femina segmento ultimo permagno, 

long. corp. 8,9 mm., ant. d mm. 

Larva, 11—13 mm. longa, corpore plieis lateralibus dilatato, ventre 

plano, viridis, corporis segmentis quaternis seriebus verrucarum lactearum gra- 
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nulatis, margintbus lateralibus eiliatis, capite fulvo — in Alni foliorum paginis 

inferioribus reperitur, . 

Bei den Weibchen sind immer der Rand des Kopfschildchens, die Mundtheile, Flecken 

über den Augen, die Flügelschuppen und die Ränder des Halskragens gelb; bei den Männchen 

tritt die helle Farbe dieser Theile weniger deutlich hervor oder verschwindet auch theilweise 

ganz, dagegen findet sich bei ihnen meistens ein schwarzer Flecken auf dem 7. u. 8. Segment 

des Hinterleibes, in seltenen Fällen sogar eine vollständige schwärzliche Rückenstrieme. In 

beiden Geschlechtern sind die Fühler unten und an der Spitze hellgefärbt, die Basis sämmt- 

licher Hüften schwarz, auch die Schienenspitzen und Fussglieder der Hinterbeine sind 
schwärzlich. 

An der flachen Larve ist jedes Segment seitlich bogenförmig erweitert und weiss ge- 

wimpert. Die Grundfarbe ist gelblich grün, der dunkel bläulichgrüne Rücken setzt sich bei 

dem erwachsenen Thiere seitlich scharf von der Grundfarbe ab und hat zwischen dem 11. 

und 12. Segmente eine hellere Lücke. Auf jedem Ringe stehen etwa 4 Querreihen weisser 

Dornwärzchen, der Kopf ıst glänzend bräunlich gelb mit schwarzen Augenflecken und braunen 

Mundtheilen. Dieselbe Farbe behält die Larve auch nach der letzten Häutung. Bei jungen 

Thieren ist der dunklere Rücken nicht scharf begränzt und der Kopf heller. 

Die Larven werden im September und October auf Erlen häufig gefunden. Sie sitzen 

auf der Unterseite der Blätter ausgestreckt, durchlöchern dieselben bis auf die Rippen und 
fallen bei Berührung sehr leicht zur Erde. 

Das in der Erde verfertigte Cocon ist elliptisch, dicht, innen glänzend rothbraun, 

aussen mit Sandkörnchen bedeckt. 

Es kommen 2 Generationen im Jahre vor. 

Am 22. Juni 1556 fand Brischke eine Wespe mit Eierlegen beschäftigt. Sie sass an 

einem dünnen, noch grünen Zweige von Alnus incana, machte an demselben mit der Säge 
eine Reihe von Einschnitten und schob in jeden derselben ein Ei. Nach 2 Tagen hatte sich 

über jedem Einschnitte eine schwarzbraune Kruste gebildet, das unter derselben in der Tasche 

liegende Ei war elliptisch und glänzend weiss. 

Tenthredo abdominaliıs Panz. (82) H. 64 T. a danach Latr. (95) 131; Fall. (101) 

115 n. 54. 

Nematus abdominalis Dhlb. (180) n. 66, wie ich an einem von Dahlbom bestimmten 

Stücke sehe; HS (224) 175; Zett. (225a) 352 n. 50. 

N. wentralis Eyt. ((INELI2NE A637 Hit. N. 22 1)En: 2437 Cst. (370) 15. tb. 63.27; 

Thms. (511) 137 n. 66. — Durch ein Versehen, welches Klug begangen zu haben 

scheint, war die Wespe im Berliner Museum nach Panz. (82) H. 64 T. 4 als Ten- 

thredo ventralis bezeichnet, als Hartig sein Werk über die Blattwespen schrieb, 

und er nahm diesen Namen ohne die Abbildung in Panzer zu vergleichen an. In 

Folge dessen ist diese Benennung die gebräuchliche geworden, sie ist aber falsch 

und muss geändert werden, denn T. ventralis Pnz. ist eine Selandria, und die vor- 

hergehende Abbildung, T. abdominalis, ist die zutreffende, wie dies schon von Giraud 

(323) aus einander gesetzt ist. 

N. fuscipennis Lep. (128) 68 n. 204; Ffr. (129) 70 n. 24. 

N. luteus var. k. Thms. ©. (402). 

N. Gravenhorstii Gimm. (189). 

Ueber ein Stück mit monströsem Vorderflügel berichtet Tschb. (509). 
Schriften der phys.-ökon. Gesellschaft. Jahrgang XVI. 7 

Fr ” 
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Die von Thomson als Synonym mit dem Beisatz (forte) angeführte 7, »/mi Lin. (14) 

395 n. 1570 und (26) 923 n. 52 gehört keinesweges hieher, denn Lin. gründete 

die Art auf Reaumur’s Beobachtung (8) T. V. p. 104 Pl. 10. F. 16. Die dort er- 

wähnte Larve ist 22füssig und hat mit der Larve unserer Art nicht die geringste 

Achnlichkeit. 

Die Larve wurde als N. ventralis von Brischke (320) 8 T.I. F.6 beschrieben 

und abgebildet; danach Kalt. (347) 172. Wenn Scheffer (291) sagt, die Larve lebe 

auf Stachelbeeren, so beruht dies auf einer Verwechselung 

Vorkommen: Die Art ist in ganz Europa eine der gemeinsten Arten dieser Gattung 

und findet sich von Schottland und Lappland (selbst in Grönland) bis zum südlichsten Italien. 

Grönland Schiödte (354), Schottland Cameron, Lappland Dhlb (180), Ganz Skan- 

dinavien Thms., Ganz Finnland Palmen!, Livland, Curland Gimm. (189), Königsberg! 

Danzig! Greifswald! Meklenburg! Holstein! Harz! Bautzen! Halle T. (431), Schle- 

sien! Böhmen Krehn. (315), Regensburg! Schweiz! Wien Sch. (291), Casan Ev, (260), 

Holland Voll. (379), Frankreich Lep. (128), Neapel Ust. (370) 

2, Nematus Iuteus (Fabr.) 
(Taf. I. Fig. 6.) 

N. testaceus, macula mesosterni media nigra, alis lutescentibus wel fusce- 

scentibus margine dilutiore, radıo carpoque luteo, hoc basi nigricante, 

Mas fronte, vertice, /horacis dorso, abdominis primo segmento secundique 

margine anteriore nigris, segmento ultimo ventrali breviter emarginato, 

long. 5 mm., ant. long. 45 mm. 

Femina capite thoraceque rufo, metanoti partibus depressis nigris, 

lung. 8 mm., ant. long. 4,5 mm. 

Larva et forma et colore et wictu larvae Nemati abdominalis simillima, 

sed corporis segmentis binis seriebus verrucarum lactearum et binis verrucis 

instructis, capite testaceo fusco-maculato. 

Wie verschieden auch die schr bekannten Weibchen dieser Art von den Weibchen 

des N, abdominalis sind, so ähnlich sind die Männchen beider Arten einander, doch sind die 

Männchen von N. luteus immer leicht kenntlich an den weniger dunkelen Flügeln, an dem 

weissgelb gefärbten Untergesicht und innern Augenrande, an der geringeren Ausdehnung der 

schwarzen Farbe am 2. Hinterleibssegmente, an der gelbrothen und scharf begränzten Farbe 

der Brustseiten und den ebenso gefärbten Hüften. 

Die bis 8 Lin. lange Larve hat ein helles Graugrün zur Grundfarbe, der Rücken 

ist dunkel bläulichgrün, an den Seiten scharf begränzt, das letzte Segment ist feinborstig, 

hell graugrün mit einem schwärzlichen, in der Mitte zusammengezogenen Querflecken. Jedes 

Segment hat etwa 4 Querrunzeln und 2 Querreihen weisser Dornwärzchen, vor denen noch 

2 einzelne Dornwärzchen stehen. Die Brustfüsse sind auf dem ersten Segmente braun ge- 

fleekt und tragen braune Krallen. Der fein gekörnte und behaarte Kopf ist gelblich oder 

hell röthlichbraun mit braunem Munde, schwarzen hinterwärts erweiterten Augenflecken und 

2 braunen nicht scharf begränzten Flecken neben dem Scheitel. Die jungen Larven sind hell 

grasgrün und zeigen von den Scheitelflecken oft nur geringe Spuren. 
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Im September und October sind die Larven häufig auf Erlen, leben wie die Larven 
von N. abdominalis und machen auch zur Verwandlung ein ebensolches Cocon in der Erde. 

Die Wespen fliegen in Preussen in der 2. Hälfte des Mai und Anfangs Juni. Wahrscheinlich 

aber giebt es 2 Generationen im Jahre. 
Tenthredo lutea Fbr. S. (91) 41 n 58 ohne die Var.; Pnz. (94) H. 90 n. 10, Pnz. 

(97) 46; Latr. (95) 132, Fall. (101) 116, mas et femina. 

Nematus luteus Oliv. (105) 167 n. 6; Lep. (128) 70 n. 212; Ffr. (129) 73 n. 32; 

Dhlb. (180) n. 68, St. (188 b.) 29 n. 11, Gimm. (189) 443, Hrt. (199) 195 n. 21, 

Hrt. N. (221) n. 31, HS. (224) 476, Cst. (370) 19 Tb. 64. Fe. 3, Thms. (511) 
135 n. 67. 

N, luteus var. c. Thms. OÖ. (402). 

Das Männchen beschrieb nochmals Tschb. (300) 104. 

Die Raupe wurde schon von Bechstein und Scharfenberg (96) 866 als Tenthredo 

alnina, aber ohne Beschreibung der Wespe genau beschrieben, dann von Kalt. (324) 

210 und (521) 619. 

Die von HS. (224) 176 als Synonym angeführte Tenthredo Hava Lin. gehört nicht 

hieher, sondern ist gleich T. brunnea Kl. 

Vorkommen. Die Art ist gemein in ganz Europa von Lappland und Schottland 

bis Süditalien. 

Lappland Dhlb. (180), Skandinavien Thms. (511), Finnland Palmen!, Schottland 
Cam.!, England St. (147), Livland Gimm. (189), Königsberg! Danzig! Greifswald! 

Meklenburg! Bautzen! Schlesien! Harz! Frankfurt! Regensburg! Wien! Casan Ev. 

(260), Holland Voll. (379), Schweiz!, Frankreich Lep. (128), Neapel Ost. (370). 

3 Nematus bilineatus Kl.) 

(Taf. I. Fig. 7.) 

N. luteus, capite et thorace rufo, dorso thoracis non solum maculis nigris 

in partibus depressis sed strigts eliam nigris duaebus wel tribus notato, alis 

lutescentibus, margine dilutiore, radio carpoque luteo immaculato. 

Mas ultimo abdominis segmento ventrali late truncato, 

long. corp. 6— 1,3 nım., ant. 5 mm. 

Femina macula mesosterni media nigricunte, 

long. corp. S mm., ant. 4,5. 

Larva et forma et colore et victu larvre Nemati abdominalis simillima, 

corporis segmentis ternis sertebus verrucarum lactearum instructis, capite luteo, 

vertice duabus maculis fuseis notato. 

Diese Art ist häufig als Varietät von luteus beschrieben worden, insofern nicht ganz 

mit Unrecht, als sämmtliche Arten dieser Gruppe ihre Abstammung von einer gemeinschaft- 

lichen Grundform deutlich zur Schau tragen. Indessen hat Klug schon 1819 die Beständig- 

keit der Unterschiede von luteus nachgewiesen und die hiehergehörigen Thiere als selbst- 

ständige Art aufgestellt. Während abdominalis sich von-luteus hauptsächlich in der Farbe 

des weiblichen Geschlechts unterscheidet, weicht bilineatus von luteus in der Farbe der 
IF 



Männchen sehr ab. Denn hier sind beide Geschlechter in gleicher Weise rotligelb gefärbt, 

im Ganzen etwas heller als bei den Weibehen von luteus. Am Mittelrücken sind ausser den 

Flügelgruben meistens 2 Striemen auf den Mittellappen schwarz, seltener tritt dazu eine dritte 

auf den Vorderlappen Kin schwarzer Brustflecken fehlt den Männchen und tritt bei den 

Weibchen weniger scharf begränzt und gewöhnlich in mehre kleinere Flecken zerfallen auf, 

Als wesentliche Merkmale sind die helleren, nur gelben, sehr selten bräunlichen Flügel, die 

ich auch bei einem Exemplar fast ungefärbt gesehen habe, und der Mangel des schwarzen 

Fleckens am Grunde des Flügelmals zu betrachten. 

Die Larven ähnen ebenfalls durchaus den Larven der vorhergehenden Arten. Nach 

Brischke geht bei ihnen die grasgrüne Farbe des Rückens an den Seiten allmälig in die hell- 

srüne Grundfarbe über. Jedes der quergerunzelten Segmente trägt 3 Querreihen weisser 

Warzenpunkte und eben solche, kurze weisse Härchen tragend, finden sich an den bogenför- 

migen Seitenrändern. Die Brustfüsse haben braune Krallen. Der Kopf ist gelblich mit 

2 runden braunen Scheitelflecken, glänzend schwarzen Augenfeldern und braunen Mundtheilen. 

Die jungen Larven sind hell gelblichgrün. Das Cocon gleicht demjenigen der vorhergehenden 

Arten. 

Die Eier werden an der Unterseite der Erlenblätter in die Mittelrippe gelegt, indem 
die Wespe 2 Längsreihen schräger Taschen von der Basis nach der Spitze des Blattes hin 

einsägt. 

Vom Juli bis zum October fand Brischke die Larven auf beiden Arten von Alnus, 
elutinosa sowie incana, häufig. Auch hier kommen im Jahre 2 Generationen vor. 

Tenthredo lutea var. Fbr. S. (91) 41 n. 58. 

Tenthredo bilineata Kl. (121) Sb 

Nematus luteus Thms. (402) 632 n. 41. 

N. Klugi Thms. (511) 136 n. 65, indem Thomson glaubt, dass die mit diesem Namen be- 

zeichnete Abbildung von Dahlbom (179) Fig. 6. das Männchen unserer Art darstelle: 

das ist aber nicht der Fall, denn sie hat wegen der langen schwarzen Fühler, des 

grossen abgerundeten Fleckens auf dem Mittelrücken, des dunkeln Flügelrandes mit 

diesem geringe Aehnlichkeit, sondern entspricht ganz genau dem Männchen von 

N. salieis Lin. 

Die Larve beschrieb De Geer (31) 1006 n. 22. DGG. (39) 269 n. 22 Tf. 38 

Fg. 14—15, konnte sie aber nicht erziehen, ferner beschrieben sie genau als Ten- 

thredo alneti ohne die Wespe zu kennen Bechstein und Scharfenberg (96) 366, und 

nach de Geer erwähnt ihrer als Hylotoma spec. iqnota Dhlb. (179) n. 7. 

Vorkommen. Diese Art kommt neben N. luteus, und wenn auch nicht so häufig, 

doch wahrscheinlich ebenso weit verbreitet vor. 

In ganz Skandinavien Thms. (511), im südlichen und mittleren Finnland bis zum 

63°, auch auf der Insel Solowetsch im weissen Meere, Palmen; Livland, Curland 

Gimm (189), Königsberg! Danzig! Greifswald! Meklenburg! Holstein! Harz! Bautzen! 

Schlesien! Regensburg! 

4. Nematus acuminatus Thoms. 

Femina lutea, capite et thorace rufo, metanoti partibus depressis «uc 

margine anteriore et primi et secundi segmenti nigris, alis lutescentibus, radıo 



carpoque luteo immaculato, ultimo abdominis segmento permagno ut in Nemato 

bilineato sed vagina minus lata magisque acuminata, 
> ja y r long. corp. 6,5 mm., ant. long. 4,5 min. 

Mas et Larva ignoti. 

Seit vielen Jahren habe ich in meiner Sammlung eine Blattwespe von N. bilineatus 

getrennt, die diesem zwar sehr ähnlich ist, offenbar aber den Uebergang zu den Arten mit 

gewöhnlich gebildeter Hinterleibsspitze und Legeröhre macht Sie bildet ohne Zweifel dieje- 

nige Art, welche Thomson neuerlichst N. acuminatus genannt hat, obschon die Färbung in 

Einzelnheiten etwas anders ist. Die Grundfarbe ist gerade wie bei N. bilineatus: an dem 

ziegelrothen Brustkasten sind aber nur die Flügelgruben über und unter dem Vorderflügel 

schwarz gerandet und die vertieften Stellen des Hinterrückens schwarz, am Abdomen von 
dieser Farbe nur die Vorderränder des 1. und 2. Segments. Schwärzlich ist auch die Wurzel 
der Fühler. Die Flügel sind blasser als bei der verwandten Art, aber ziemlich gleichmässig 

über die ganze Fläche röthlich gelb gefärbt, Randader und Flügelmal ebenso, das übrige 

Geäder von der Mitte des Flügels an bräunlich. Die Beine sind ebenfalls blasser und Hüften 

und Schienen weissgelb. Das letzte Segment ist zwar an der Bauchseite gross wie bei den 

vorhergehenden Arten, aber seitlich nicht so stark gewölbt und dem entsprechend auch die 

Scheide der Legeröhre nicht so breit, dagegen weiter vortretend und mehr zugespitzt. Die 

Afterstäbchen lang. 

Nematus luteus Var. e. Thms. ©. (402) 633. 

Nematus acuminatus Thms. (511) p. 138. n. 68. 

N. erocatus Dhlb. (180) n. 69 nach einigen von Dahlbom bezettelten Stücken, die 

mir Hr. Dr. Sahlberg in Helsingfors mittheilte*). 

Vorkommen. Ein Stück fing in Preussen Hr. Sauter, ein anderes in Lüneburg 

Hr. Heyer! In Lappland nach Dahlbom, in Schweden nach Thomson, in Finnland nach 

Mittheilungen des Hrn. Dr. Palmen. 

Schwarze Arten mit brauner Binde am Hinterleibe. 

(Gruppe 2-5.) 

2. Gruppe des Nematus septentrionalis. 

Species tibüis postieis tarsorumque articulo primo valde compressis et 

dilatatis, nigrae, abdominis annulis mediis castaneis, tihiis basi albis, posticis 

apice nigris. 

*) Dahlbom hat bekanntlich in seinem Conspectus Tenthredinidum (180) eine Menge Blattwespen und 

vorzüglich Nematen benannt, ohne irgend eine Beschreibung hinzuzufügen. Ebenso ist Herrich - Schäffer in 

seinem Nomenclator zoologieus (224) verfahren, und nicht viel besser steht es mit den meistens ganz unge- 

nügend charakterisirten Arten, die Hartig in seinen Hymenopterologischen Mittheilungen (22]) anfzühlt. Solche 

Namen existiren für die Wissenschaft eigentlich garnicht. Wenn ich ihrer dennoch wie oben erwähne, so ge- 

schieht dies, weil diese Schriftsteller auch Thiere, die mit solchen Namen bestimmt waren, an verschiedene 

Sammlungen gesandt haben. Ich werde die Namen auch dann beibehalten, wenn ich zufällig mit Sicherheit 

ihre Bedeutung kennen gelernt habe und wenn die betreffende Art inzwischen nicht unter einem andern Namen 

kenntlich beschrieben ist. Ein Recht auf Anerkennung haben sie aber jedenfalls nicht. 
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Das am meisten in die Augen fallende Merkmal dieser Gruppe besteht bekanntlich 

in der Form der Hinterbeine, die sehr lang sind und an denen die untere Hälfte der Schiene 

und das erste Fussglied blattförmig erweitert sind. Ebenso bezeichnend ist die bei allen 

hieher gehörigen Arten übereinstimmende Färbung des Körpers. Die kastanienbraune Grund- 

farbe tritt beständig nur in der Mitte des Hinterleibes vom 3. bis zum 6, 7. oder 8. Segmente 

auf, während Kopf, Brustkasten, Basis und Spitze des Hinterleibes schwarz sind. Die Farbe 

der Beine ändert nach Art und Geschlecht ab, bei allen sind sämmtliche Tibien am Grunde 

weisslich, namentlich die Hinterschienen weiss mit schwarzer Spitze, an den Hinterbeinen 

sigd auch die Schenkelringe und Spitzen der Hüften weiss, während die Wurzeln der letzteren 

schwarz sind. Das Kopfschildchen ist tief ausgeschnitten, die Fühler sind lang, borsten- 

förmig, bei beiden Geschlechtern rund, oben schwarz und nur bei den Männchen an der 

untern Seite der Geissel heller gefärbt. An den Flügeln jst das Geäder braun, an dem 

Grunde etwas heller als im ferneren Verlaufe, von den Schienenspornen der Hinterbeine ist 

der innere doppelt so lang als der äussere. 

Die Männchen sind viel kleiner als dıe Weibchen und haben hellbraune Schenkel mit 

schwarzen Knieflecken an den Hinterbeinen, auch da, wo diese Theile bei den Weibchen 

dunkler gefärbt sind. Das 8. Segment ist gekielt, dieser Kiel hinten vorspringend, an jeder 

Seite desselben eine tiefe Ausbuchtung, die fast bis zum vorderen Rande des Gliedes reicht. 

Die Larven zeigen in der Farbe keine Uebereinstimmung; sie sind an der Bauchseite 

zwischen den Hinterleibs-Füssen mit sogenannten Haftwarzen versehen. Alle fressen an den 

Blatträndern und schlagen, wenn sie berührt werden, den Hinterleib in die Höhe. 

Leach (112) 129. hat aus dieser Gruppe bekanntlich eine besondere Gattung Craesus 

gebildet; jedoch haben weder die Larven eine besondere Bildung — denn die Haftwarzen 
kommen auch bei anderen Arten vor —, noch lässt sich irgend ein Einfluss der eigenthüm- 

lichen Form der Hinterbeine auf die Lebensweise der Thiere erkennen. Ueberdiess schliessen 

sich an sie die Arten der folgenden Gruppe sowohl in Form als Farbe aufs innigste an und 

zeigen, wenn auch in geringerem Maasse, ebenfalls eine Erweiterung der Schienenspitzen. 
Aus diesem Grunde scheint es unnatürlich, die wenigen Arten aus der Reihe der übrigen 

Nematen herauszureissen. 

Vorderflügel vom Mal bis zur Spitze bräunlich. . » » » . - . . . septentrionalis (Lin.). 

Vorderflügel mit einer schmalen bräunlichen Querbinde, 

Die Schienen der Mittelbeine an der Wurzel weiss, an der Spitze 

braun et ES aha Mahineside"Vall. 

Die Schienen der Mittelbeine ganz weiss . . - » 2 2... Brischkii m. 

Vorderlügel klar, ohne Binde . . » 2 2. 20 0. . varus de Will. 

5. Nematus septentrionalis (Lin.). 

(Taf. I. Fig. 2.) 

N. thorace dense punctato, mesopleuris opacis, alis a stigmate ad apicem 

usque fuscis. 

Mas ore tegulisque rufescentibus, femoribus posticis castaneis upice nigro, 

abdominis extremo tantum apice nigricante, 
corp. long. 8,6 mm., ant. 7,4 mm. 



Femina labro fusco, tegulis, abdominis segmentis duobus vel tribus ultimis 

femoribusque posticis nigris. 

corp. long. 10,7 mm., ant, 8,3 mın. 

Larva 26 mm. longa, sordide viridis, maculis nigris majoribus duas prope 

tergum series constituentibus, minoribus per latera dispersis notata, prime cor- 

poris segmento et duobus ultimis annulis luteis, capite nigro — in Almo et 

in Betula vulgaris et sociabilis est. 

So gemein und bekannt diese Art auch ist, so sind die Merkmale, die sie von den 

nahe verwandten Arten unterscheiden, bisher selten scharf hervorgehoben, namentlich vermisst 

man dies in dem Hartigschen Werke. Ich habe sie in der Diagnose genau bezeichnet 

und werde bei Beschreibung der anderen Arten noch auf dieselben zurückkommen. 

Auch die Larve ist bekannt und oft beschrieben. Sie wird 1 Zoll lang und hat 

Haftwarzen, die zwischen den Bauchfüssen vortreten. Die Grundfarbe ist gewöhnlich ein 

schmutziges Meergsrün, der Rücken ist dunkler, das erste und die zwei oder drei letzten 

Segmente sind röthlich gelb, der Kopf glänzend schwarz. Auf jedem Segmente mit Ausnahme 

des ersten und letzten findet sich an jeder Seite des dunkleren Rückens ein grosser schwarzer 

glänzender Flecken, über der Fusswurzel ferner am 2. und 3. Segmente ein kleinerer runder 

Flecken, an den übrigen Segmenten zwei kleinere längliche Flecken und neben und unter ihnen 

noch kleine schwarze Striche. Die Luftlöcher sind auch schwarz. Das letzte Segment trägt 

nur oben einen glänzend schwarzen Flecken. Die Haftwarzen sind gelb mit schwarzem 

Flecken. 

Die Larven treten auf Birken und Erlen oft so häufig auf, dass sie jungen Anpflan- 

zungen schädlich werden. Nach Ratzeburg sollen sie auch auf Ebereschen, Lorbeerweiden, 

Haseln und Balsampappeln vorkommen. Man findet sie vom Juli bis gegen das Ende des 

October, sie fressen gesellig an den Blatträndern und schnippen, wenn sie berührt werden, 

mit dem hintern Körpertheile; zur Verwandlung gehen sie in die Erde und machen eine ein- 

fache, längliche, schwarzbraune Puppenhülle. Es giebt zwei Generationen im Jahre. 

Das Männchen: Zenthredo abdomine ferrugineo pedibus postieis longissimis plants 

Uddm. (12) 42. n. 86. 

Venthredo septentrionalis Lin. (13) 557 n. 24; (14) 1558, (26) 926 n. 36; GI. (32) 766; 

Abbild. d. Männchens Sch. (25) Tf 167 Fe. 5. 6; Müll. (38) 1730, Schr. (46) 672; 

Panz. (82) H. 64. 11, Pnz. (97) 45; Fbr. (91) 42; BS. (96) 856. 
T. septentrionalis var. Fall (101) 60; var. b. Zttst. (225a) 349 n. 41. 

Nematus septentrionalis Oliv (105) 166 n. 4; Lep. (123) 63 n. 184; Ffr. (129) 64 n. 6; 

de Vill. (153) 303; Hrt (199) 184 n. 2; Voll. (372) 328; 'TIhms. (402) 614 n. 1; 

Thms. (511) 84 n. 5. 

Oraesus septentrionalis Leach (112) 129; Curt. (135) 1. Pl 17; St. (147) 3821; Hrt. 

220) 245788. QRANAO FESTE ETONI12END. 1631 4 

Nematus latierus de Vill. (153) 307 pl. 11 Fe. 7; Hrt. (199) 186 n. 5. 

Oraesus laticrus Hrt. (221) n. 2; H. S. (224) 110. 

Le Tenthrede du Nord Enc. (136) 103. Fe. 8. 

Larve und Verwandlung: 

Mouche a scie 4 larges pattes DG. (31) 995 n. 16 DG.G. (39) 262 n. 16. Tf. 37 

Fg. 24—28. 
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Tenthredo largipes etz. (49) n. 409. 

Tenthr. sept. Bor. (58) 24 Tf. 55. B. Fg. 2 mit Beschreibung der Larve. 
Öraesus sept. Doubleday (167) n. 167. — Westw. (219) I. 105. 

T. (N.) sept. Ratz. (244) 118. Tf. 111 Fg. 3. Das Eierlegen, Larve, Puppe, Imago. 
Ebenso v. Voll. (340) 74. Tb. 5. 

Die Larve beschrieben noch: Kalt. (324) 194, Kalt. (347) 104 und (521) 619; Smith 

(439); Inchbald (474). 

Vorkommen: Die Art ist sehr gemein im südlicheren und mittleren Europa, seltener 

in den nördlichen Ländern, und ist im schwedischen Lappland nur sehr selten, im finnischen 

Lappland noch garnicht gefunden. 

Bei Quickjock in Lappland Boh. (248a), sehr selten im schw. Lappl. Ztt. (225a), 

im südl. und mittleren Finnland, aber nicht über 64°, Palm@n; Livland, Curland 

simm (261); Dänemark MI. (38); in ganz Deutschland! in den Vorbergen des 

Ural Ev. (260), in Schottland und England St. (147); Frankreich Lep. (128). Ita- 

lien Ost. (370a). 

6. Nematus latipes de Vill. 
(Taf. I. Fig. 3.) 

N, thorace punctato, mesopleuris opacis, labro fuscescente, femorihus posticis 

castaneis apice nigris, alis fascia fusca angusta notatis. 

Mas tegulis et abdominis segmentis duobus vel tribus ultimis nigris, 

corp. lung. T mm., ant. long. T mm. 

Femina tegulis et abdominis seqmentis 3 vel 4 ultimis nigris, pedum 

anteriorum tbiis bast pallidis apive fuscis, 

corp. long. 10 mm., ant. long. 8 mm., 

- - Tomm, - - 6 mm. 

Larva juvenilis fuscescens, adulta 26 mm. longa, e fusco nigricans, nitida, 

maculis lateralibus stigmata eingentihus pedibusque testaceis, Betulae folits vescitur. 

Diese Art ist etwas, aber nur wenig kleiner als N. septentrionalis, und ihm in beiden 

Geschlechtern äusserst ähnlich, Der Brustkasten ist etwas weniger dicht punktirt, so dass 
zwar die Brustseiten noch matt erscheinen, auf dem Rücken sich aber schon Glanz einstellt; 

ein zweiter und wesentlicher Unterschied liegt in der klaren Beschaffenheit der Flügelspitzen, 

da die dunklere Farbe sich hier auf eine den Flügel quer durchsetzende Binde beschränkt, 

während sie bei septentrionalis sich weiter ausbreitend die ganze Flügelspitze trübt. Un- 

sicherer ist der Unterschied in der Vertheilung der Farben am Hinterleibe. Bei den Weib- 

chen von latipes pflegt schon der zweite Hinterleibsring in der Mitte einen braunen Flecken 

zu tragen, und es tritt die schwarze Farbe wieder in der Mitte des 6. oder 7. Ringes auf. 

Bei septentrionalis ist dies mitunter zwar ebenso, aber häufig sind nur die beiden letzten 

Segmente schwarz. Die Beine sind in beiden Arten gleich gefärbt bis auf die Hinterschenkel, 

die ein letztes wesentliches Merkmal zur Unterscheidung der Weibchen bilden, bei septen- 

trionalis sind sie meistens an der äusseren Seite ganz schwarz, bei latipes lassen sie zum 

grossen Theil die braune Farbe erkennen und werden nur gegen die Spitze hin schwarz. 
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Bei den Männchen sind die Beine in beiden Arten gleich, sämmtliche Schenkel sind hell- 

braun, und die Hinterschenkel tragen einen kleinen schwarzen Flecken am Knie; hier dient 

ausser dem Merkmal, welches die Flügel darbieten, die grössere Ausdehnung der schwarzen 

Farbe an der Spitze des Hinterleibes zur Unterscheidung, bei septentrionalis ist nur das 

8. Glied oder auch nur der obere Eindruck desselben dunkler gefärbt, bei latipes ist schon 
meist auf dem 6, Segment ein schwarzer Flecken, und der 7. und 8. Ring sind ganz schwarz, 

auch hat latipes schwarze, septentrionalis rothe Flügelschuppen. 

Die erwachsene Larve wird einen Zoll lang, ist querrunzelig und glänzend schwarzbraun, 

die Bauchseite der drei ersten und der beiden letzten Ringe, ferner die Felder, in denen die 

Luftlöcher liegen, und die Füsse sind orangefarbig, die Brustfüsse haben schwarzbraune 

Krallen. In der Jugend sind die Larven heller braun. Brischke fand sie häufig vom Juli 
bis in den September auf der Nehrung bei Danzig auf Birkengesträuch. Sie sitzen oft dicht 

gedrängt um das Blatt, welches sie bis auf die Mittelrippe verzehren. Berührt schnippen 
sie mit dem Hinterleibe, wie die Larven von septentrionalis. Die in der Erde angefertigte 

Puppenhülle gleicht ebenfalls derjenigen dieser Art. Es gelang mehrfach Wespen zu erziehen. 

Bis jetzt wurde nur eine Generation jährlich beobachtet. 

Nematus latipes de Vill (153) 306. pl. 11 Fg. 4-6. Hrt. (199) 185 n. 3; Voll (445) 
174. pl. 8. Abbildung der Larve, des Cocons, der Puppe, beider Geschlechter und 

einzelner Theile. Danach Kalt (521) 607. 

N. latierus Ev. (260) 14. in Folge eines Versehens. 

Öraesus latipes Hrt. (221) n. 3; HS. (224) 110 

Tischbein (300) 104 beschrieb die Larve fälschlich als diejenige von N. betularius. 

Vorkommen. Diese Art ist bisher nur selten gefunden worden. Ich traf sie nur 

in wenigen der von mir durchgesehenen Sammlungen an, Thomson führt sie nicht unter den 

schwedischen Blattwespen auf und ebenso wenig scheint sie in Finnland vorzukommen. Im 

mittleren Europa aber ist sie vom Ural bis zum westlichen Frankreich verbreitet. 

Orenburg Ev. (260), Riga Gimm. (261), Königsberg! Danzig! Mecklenburg! Holland 

Voll. (479), Boulogne de Vill. (153). 

7. Nematus Brischkii m. 

(Taf. (7) Fig. 2.) 

Femina thorace subtiliter punctato, mesopleuris subnitidis, labro fuscescente, 

abdominis apice nigricante, pedum posticorum femorihus maximam partem nigris, 

anteriorum tibtis totis pallidis, alis fascia angusta notatis, 

eorp. long. 7,2 mm., ant. 6,5 mm., 

- =. mm - 6,5 mm. 

Larva juvenilis nitidissima, viridis, capite nigro, — adulta, IT mm. longa, 

nitida, viridis, utrinque maculis nigris in duas vel tres series dispositis ornata, 

pedibus abdominalibus testaceis, segmentorum quatuor ultimorum marginibus luteis, 

capite ferrugineo — in Carpino Betulo vivit. 

Im Sommer 1872 ist es Herrn Brischke gelungen, zu den drei schon seit längerer 

Zeit her bekannten Arten dieser Gruppe noch eine vierte Art zu entdecken, die ich zum 

Andenken an Brischke’s unermüdlichen Fleiss im Beobachten und Sammeln nach ihm benenne. 
Schriften der phys.-ökon. Gesellschaft. Jahrgang XVT, 8 
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Brischke erzog zwei Weibchen, von denen zufällig das eine eine helle, das andere eine 

sehr dunkele Abänderung darstellt. Diese Thiere sind etwas kleiner als die Weibceben von 

N. latipes, aber diesen so sehr ähnlich, dass es schwer ist, unterscheidende Merkmale auf- 

zufinden. Auch bei ihnen durchzieht den Flügel vom Male her eine schmale bräunliche 

Binde. Die Flügelschuppen sind mit dem Rande des Vorderrückens schwarz, die Oberlippe 

ist schwärzlich oder dunkelbraun, am Rande mit gelblichen Härchen besetzt, so dass sie hier 

heller erscheint. Einen Unterschied bietet der Brustkasten dadurch, dass er viel weniger 

tief punktirt ist und auf den Brustseiten Glanz zeigt, wie es bei den meisten Stücken von 

N. varus der Fall ist. Am Hinterleibe sind die beiden ersten Ringe schwarz, bei dem hellen 

Stücke die übrigen Ringe bis zum achten braun und nur am letzten Ringe und in der Um- 

gebung der Legescheide tritt die schwarze Farbe auf, bei dem dunkeln Stücke aber sind nur 

drei Ringe dunkelbraun, die übrigen schwarz, doch so, dass die dunkele Farbe allmälig in 

die braune übergeht und nicht scharf abschneidet, wie bei N. latipes. 

Die Beine sind im Ganzen ähnlich wie bei der verwandten Art; also die Hüften 

sämmtlich schwarz, die Schenkelringe an den vorderen Beinen ebenso, an den Hinterbeinen 

weiss, die Schenkel aber sind noch dunkler als dort, zum grossen Theile schwarz und an 

den Hinterbeinen, namentlich bei der dunkeln Abänderung an der Aussenseite ganz schwarz. 

Ein Unterschied besteht aber darin, dass bei der neuen Art die Schienen beider vorderer 

Beine schmutzig weiss sind, während bei latipes die Schienen der Vorderbeine bräunlich, der 

Mittelbeine schwärzlich und beide nur am Grunde weiss sind. Die weisse Farbe an den 

Schienen der Hinterbeine ist auch beschränkter als bei latipes. 

Die acht Linien lange Larve ist seicht runzelig, glänzend, grasgrün. Durch die 

rothen Luftlöcher zieht eine feine weisse Linie und über dieser steht auf jedem Ringe des 

Hinterleibes mit Ausnahme der beiden letzten ein schwarzer Wisch, auf jedem Brustringe 

aber mehrere kleinere in einer Linie, ein ebensolcher Flecken findet sich auf jedem Seiten- 

wulst und ein kleinerer endlich über jedem Beine. Die vier letzten Segmente des Leibes 

sind breit gelb gerandet, die Bauchfüsse orangefarbig. Der Kopf ist glänzend und hell braun- 

roth, kurz behaart, nur hinter den schwarzen Augenfeldern und um die Gesichtsnähte herum 

grün, die Oberkiefer braun. ä 

Die Larven leben gesellig, sitzen in der Ruhe ausgestreckt oder mit untergeschlagenem 

Schwanzende, gestört schnippen sie wie die Larven der verwandten Arten. Brischke fand 

sie am 28. Juli bei Oliva auf einer Weissbuche, am 31. Juli gingen sie in die Erde, und 

schon am 29. August erschienen die Wespen; es muss also auch hier zwei Generationen 

geben. Aber auch am 14. August fanden sich noch junge Larven, die sehr glänzend waren, 

grün mit schwarzem Kopfe. 

85, Nematus varus de Will. 

(Taf. (4) Fig. 4.) 

N. thorace subtiliter punctato, mesopleuris nitidis, labro et tegulis pallidis, 

femoribus posticis castaneis, apice nigris, abdominis 3 wel 4 ultimis annulis 

nigris, alis hyalinis fascia nudatis. 

Fem. corp. long. 7,7 mm., ant. 6 mm., 

- = =:.09 mm, ud Imm. 



Larva jwvenılis oliv«cea, adulta 20 mm. longa, viridis, nitida, maculis 

nigris 4 ordines constituentibus ornata, capite fulvo — in Alno reperitur. 

Schon durch die viel geringere Grösse weicht diese Art bedeutender von den beiden 

vorhergehenden Arten ab. Sowohl in dieser Hinsicht wie in der Farbe der Beine ähnen die 

Weibchen den Männchen jener Arten, denn hier sind die Schenkel sämmtlich rothbraun und 

diejenigen der Hinterbeine nur mit einem kleinen scharf umschriebenen Knieflecken versehen. 

Ebenso tritt die weisse Farbe auch an den Drehgelenken der vorderen Beine auf. Am Kopfe 

sind die Oberlippe, zuweilen auch die Eeken des Kopfschildehens weisslich; blass röthlich 

auch die Flügelschuppen. Nur der Rücken des Brustkastens zeigt eine schwache Punktirung, 

die Seiten sind gewöhnlich glatt und glänzend, wenn auch nicht bei allen Stücken in gleichem 

Maasse. Auf dem 2ten Ringe des Hinterleibes bemerkt man in der Mitte schon einen braunen 

Flecken, der 3., 4., 5. Ring und der vordere Rand des 6ten sind rothbraun, der grösste 

"heil des 6. Ringes und die folgenden sind glänzend schwarz. 

Die Männchen scheinen viel seltener zu sein, als die Weibchen, denn obschon ich von 

letzteren viele gesehen und verglichen habe, sind mir die ersteren unbekannt geblieben. In- 

dessen wurde die Art von de Villaret nach einem Männchen aufgestellt, und da die Weibchen 

mit dieser Beschreibung genau übereinstimmen, so scheinen beide Geschlechter hier gleich- 

gefärbt zu sein. 
Die ausgewachsene Larve wird 20 Mm. lang und ist glänzend grün mit schwarzen 

Punkten und Flecken, welche auf jeder Seite des Körpers 2 Reihen bilden. Die Afterklappe 

ist oft schwarz und hat 2 seitliche Spitzen. Der Kopf glänzend hellbraun, die Augenfelder 
schwarz. Bei der letzten Häutung werden Kopf und Afterklappe grün. Die jungen Larven 

haben eine bräunliche Grundfarbe. 
Brischke fand die Larven im Juli und im September an verschiedenen Orten in der 

Umgegend von Danzig, ich dieselben bei Königsberg, auf Alnus glutinosa, und wir haben sie 

öfters erzogen. Sie benagen theils einzeln, theils gesellig den Blattrand und schlagen bei 

Berührung, wie die Larven von N. septentrionalis, den Hinterleib in die Höhe. Auch ihre 

Puppenhülle gleicht derjenigen dieser Art. Es kommen zwei Generationen im Jahre zum 

Vorschein. 

Tenthredo septentrionalis Fall. (101) 60 n. 24. — Var. a. Zttst. (225a) 349 n. 41. 

Nematus varus de Vill. (153) 306 pl. 11 fg. 8, Hrt. (199) 186 n. 4; Thms. (402) 615 

n. 2 und (511) 86. n. 6. 
Craesus varus Hrt. (221) n. 4; HS. (224) 110. 

Die Larve beschrieb zuerst kurz De Geer (31) 999, DG.G. (39) 264 am Ende des 

Abschnittes über N. septentrionalis, ausführlicher ohne Kenutniss der Wespe als 
Tenthredo alniastr! B. S. (96) 865, dann Voll. (393) 76 Pl. 6 mit Abbildungen 

von Larven, Cocon, Weibchen und einzelnen Theilen. Danach Kalt. (521) 619. 

Vorkommen: Ziemlich häufig im ganzen mittleren Europa, auch im südlichen Finn- 

land, seltener in Schweden, sehr selten in Lappland. 

Sehr selten in Lappland Zttst (225a), ziemlich selten in Schweden Thms. (11); im 

südlichen Finnland bis zum 61. Grade Palm&n, Riga Gimm, (261), Königsberg! Danzig! 

Schlesien! Bautzen! Harz! Frankfurt! Holland Voll. (479), Normandie de Vill. (153). 
gr 
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3. Gruppe des Nematus quercus Hrt. 

Spectes lypeo truncato, nigrae, abdominis annulis mediis eustaneis wel 
fulwis. 

Die beiden ersten Arten dieser Gruppe schliessen sich nicht nur durch die Farbe des 
kumpfes, sondern auch durch die eigenthümliche Zeichnung der Hinterbeine und die zusammen- 
gedrückten und gefurchten Schienen an die vorige Gruppe aufs engste an. Eigen ist ihnen 
das gerade oder fast gerade abgeschnittene Kopfschildchen. Dies Merkmal und die Farbe 
des Rumpfes hat auch die dritte Art mit ihnen gemeinsam, die sich aber durch die einfarbig 
gelben Beine und den einfarbigen Flügelrand viel weiter von jenen entfernt und den Ueber- 

gang zu den übrigen gelben Arten bildet. 

Männchen kennt man erst von einer der hieher gehörigen Arten, und auch dıese sind 
sehr selten. 

Hinterschenkel mit schwarzem Knieflecken, 

Brustseiten matt. Er 

Brustseiten glatt und glänzend . . . . . 2... quereus Hrt. 

Hinterschenkel einfarbig gelb Anderschi m. 

Erichsonii Hrt. 

9 Nematus Erichsonii Hrt. 

(Taf. I. (4) Fig. 8.) 

Wemina clypeo brevi subtruncato, mesopleuris punctatis opacis, nigra, 

abdominis segmentis 2—5 castaneis, femortbus castaneis, postieis apice nigris, 

ribiis pallidis, posticis compressis et apice una cum tarsis nigris, alis lutescen- 

tibus, radio rufo, curpo fusco, 

corp. long. 9,5 mm., amt. 6 mm. 

Larva cinerea, pilis brevibus nigricantibus sparsa, maculis in basi pedum 

anteriorum et capite nigris — Pini laricis foliis vescitur. 

Scheitel und Stirn sind wenig erhaben, aber immerhin deutlich -abgesetzt; das Kopf- 

schildchen ist in einem so breiten und flachen Bogen ausgerandet, dass der Rand fast gerade 

erscheint und die Oberlippe ganz hervortreten lässt. Die Fühler sind nur wenig länger als 

der Hinterleib, schwarz, unten heller gefärbt (Gl. 3>4>5). Der Körper ist schwarz, am 

Kopfe sind die Oberlippe und die Taster gelblich, die Mandibeln braun. Der Brustkasten 

ist am Rücken und an den Seiten punktirt und matt, letztere auch mit feinen Härchen be- 

deckt. Die äussersten Ecken des Vorderrückens und die Flügelschuppen braun. Die Mitte 

des Hinterleibes vom 2ten bis zum öten Ringe ist rothbraun; die Beine haben schwarze 

Hüften, rothbraune Schenkel, heller gefärbte Schenkelringe und schmutzig weisse Schienen. 

Von derselben Farbe sind auch die Fussglieder der beiden vorderen Beinpaare, während an 

den Hinterbeinen die Schenkel mit einem schwarzen Knieflecken bezeichnet sind, und die 

untere Hälfte der Schienen sammt den Füssen schwarz ist. Die Flügel haben braunes Geäder, 

ein fast schwarzes Mal und rothgelbe Randader; der Scheidenerv zwischen der 1. und 2. Cu- 

bitalzelle fehlt oder ist unvollständig. 
Die Larve wird 15 Mm. lang, ist mattglänzend und hellgrau. Der Rücken wird mit 

Ausnahme des ersten Ringes von einer dunkeler grauen, ins Grüne ziehenden Farbe einge- 
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nommen, die allmälig in die Grundfarbe übergeht. Auf den Runzeln finden sich Spuren ein- 

zelner heller Punkte, die Seitenfalten sind mit kurzen schwarzen Härchen besetzt und ähn- 

liche stehen hin und wieder auf dem Körper. Die Luftlöcher sind klein und braun, die 
Brustfüsse schwarz beschildet, der Kopf ist glänzend schwarz. 

Diese Larven, die in einem Garten bei Danzig die Zweige einer Lärche entnadelt 

hatten, erhielt Brischke im September 1855. Sie gingen auch in die Erde, starben aber: 

später sind sie nicht wieder gefunden. Dass sie zu dieser Art gehörten, konnte daher nur 

aus der Angabe Ratzeburgs geschlossen werden, der sie beschrieben hat 

N. Erichsoni Hrt. (199) 187 n. 9, Hrt. N. (221) n. 7., Thms. (402) 620. n. 14 und 

(511) 96 n. 19. 

N. Leachii Dhlb. (180) 10. n. 110. ohne Beschreibung und die Larve Dhlb (179) 

Zune 30: 

Die Raupe und ihre Schädlichkeit beschrieb Saxesen (214) und Tischbein (225), und 
die ganze Naturgeschichte der Wespe gab Ratzeburg (244) 121 Tf. 3 Fe. 4 mit 
Abbildungen der Eier, Larve, Wespe. 

Vorkommen. Obgleich die Raupe hie und da in grösserer Menge aufgetreten ist. 

gehört die Wespe zu den seltneren Arten im mittleren Europa. 

Selten in Schweden Ths., Dänemark Dhlb (179), Danzig! Holstein Tschb., Harz 
Sax., Böhmen Krehn. (315), Holland Voll. (379). 

Id. Nematus quercus Hrt. 
(Taf. II. (6). Fig. 17.) 

N. clypeo truncato, mesopleuris nitidis, nigra, labro albo, abdominis 

segmentis medits castaneis vel fulvis, femoribus castaneis, posticis aptice nigris, 

eibits pallidis, postieis apice una cum tarsis nigris, alis subinfumatis, radio 

luteo, carpo aut luteo et basi fusco aut toto fusco. 

Mas antennis crassis, ventre fulvo, abdominis eingulo in medio dorso 

interdum nigricante, 

corp. long. 6 mm., ant,. 5 mm. 

Femina abdominis eingulo latiore et puro, 

corp. long. 6,7 mm., ant. 4,5 mm. 

Larva 11 mm. longa corpore fusiformi, rubra, lines in capite, punetis 

in dorso et lateribus, vitta dorsali in abdomine fuscis in Vaccinio Myrtillo 

reperttur, 

Die weibliche Wespe erscheint bald dunkler bald heller gefärbt, was sich nicht nur 

in der Farbe selbst, sondern auch in dem Umfange der hellgefärbten Stellen ausspricht. Die 

rothbraune Farbe reicht bald vom 2. bis zum 7., bald vom 3. bis zum 6 Ringe des Hinter- 

leibes, mit der Lippe ist auch mitunter der gerade Rand des Kopfschildehens weiss. Auf 

dem Kopfe sind Stirn und Scheitel sehr wenig erhaben, doch immer noch von den Kopfseiten 

und unter sich kenntlich abgesetzt Die ganz schwarzen Fühler haben die Länge des Hinter- 

leibes und der halben Brust (Gl. 3>1>>5). Am Brustkasten sind nur die vorderen Theile 
schwach punktirt, die Seiten glatt und glänzend. Die Flügelschuppen und mitunter die äus- 
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sersten Eeken des Vorderrückens sind gelb. Die Beine sind fast ganz so gefärbt, wie bei 

N. Erichsonii. Die bei dunkeln Exemplaren rauchgrauen, bei helleren Stücken fast klaren 

Flügel haben eine gelbe oder hellbräunliche Randader und gewöhnlich ein ebenso gefärbtes 

Mal, dessen Wurzel dunkelbraun ist, mitunter erscheint das Mal aber auch ziemlich gleich- 

mässig braun. Der Scheidenerv zwischen der 1. und 2. Qubitalzelle ist nur selten angedeutet, 

meistens fehlt er ganz. 

Männchen sind von dieser Art ausserordentlich selten, und erst vor Kurzem habe ich 

einige kennen gelernt. Sie gleichen im Ganzen den Weibchen durchaus, namentlich auch in 

der Farbe der Beine, am Hinterleibe ist aber die gelbe Binde schmäler und wird in der 

Mittellinie des Rückens zuweilen durch schwarze Flecke mehr oder weniger unterbrochen. 

Bei dem einen der vorliegenden Stücke nimmt sie nur den 3. und 4. Ring ein, bei dem andern 

erstreckt sie sich vom 2. bis zum 5. Ringe, aber der 2., 3. und 5. Ring tragen in der Mitte 

einen breiten schwarzen Querwisch, der 4. Ring 2 kleinere schwarze Flecken. Dagegen ist 

auf der Bauchseite die gelbe Farbe ausgebreiteter und nimmt sie fast ganz ein, nur in der 

Umgebung der Schamklappe tritt die schwärzliche Farbe auf. 

Die Larve fand Brischke im Juni und Juli auf Blaubeeren. Sie lebt einzeln und 

ist träge. Der spindelförmige Körper trägt einen Kopf, der höher als breit, fast dreieckig 

ist. Grundfarbe schön ziegelroth, mit dunkelbraunem Rückenstreifen, von dem vom 5. Ringe 

ab jederseits mehrere ebenso gefärbte schräge Striche nach hinten abgehen, die allmälig 

schmäler werden, auch erscheint der Rückenstreifen hier auf beiden Seiten hell, fast weiss 

eingefasst. Ausserdem trägt jeder Ring, mit Ausnahme der 3 letzten, 2 Querreihen brauner 

Warzenpunkte und eine Punktreihe am Grunde der Bauchfüsse, die Brustfüsse haben an 

ihrem Grunde einen braunen Längswisch. Von den glänzend schwarzen Augenfeldern zieht 

ein brauner Streifen zum Scheitel hin, und die Scheitelnaht, so wie die Nähte um das Kopf- 

schildehen, zuweilen selbst dieses, sind braun; ebenso gefärbt sind die Oberkiefer. 

Die Verwandlung geschieht in der Erde. Schon nach wenigen Wochen erschien die 

Wespe, was auf eine doppelte Generation derselben im Jahre schliessen lässt. 

Nematus quercus Hrt. (499) 190 n. 10, und Hrt. N. (221) n. 16, Thms. (402) 620 

ns 18, Ihms. (1995 n. 18. 

N. Friesü Dhlb. (180) 10 n. 112 ohne Beschreibung — nach einem von Dahlbom be- 

stimmten Stücke. 

Tenthredo borealis Zttst. (22a) 353 n. 39. 

Vorkommen. Bisher nur im nördlichen und mittleren Europa nachgewiesen und 

nirgends häufig, wie man doch aus dem weit verbreiteten und massenhaft vorkommenden 

Futterkraute schliessen sollte. 
Ueber ganz Skandinavien (Thms.), aber selten im schwedischen Lapplande Zittst. 

(225a), über ganz Finnland verbreitet bis in Lappland Palmen! Riga Gimm. (261), 

Königsberg! Danzig! Berlin Hrt. Frankfurt! Orenburg Ev. (260). 

ll. Nematus Anderschi m. 

Femina clypeo truncato, mesopleuris nitidis, nigra, labro albo, abdominis 

segmentis mediis fulvis, pedibus luteis, alis subpellucidis margine luteo, 

corp. long. 5,5 mm., ant. 3,7. 
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Das-eine Stück dieser Art, welches vorliegt, stammt aus der Sammlung des verstor- 

benen Dr. Andersch, ist also sehr alt, aber wohlerhalten. Es ist etwas kleiner als N. quercus, 

aber diesem im Ganzen sehr ähnlich, nur in der Farbe der Beine und des Flügelrandes 

wesentlich verschieden. 

Der Kopf hat die Form wie bei N. quereus, er ist schwarz, nur der gerade Rand 

des Kopfschildchens, die Oberlippe und die übrigen Mundtheile sind gelblich weiss. Die 

schwarzen Fühler sind etwas länger als der Hinterleib (Gl. 5>4=5). Am Leibesrücken 

sind der 3., 4. und 5. Ring rothbraun, der 6. schwärzlich, «die übrigen schwarz, der Bauch 

ist gelb und nur die beiden letzten Segmente neben der Legescheide sind schwarz. Die Beine ü 

sind einfach gelb gefärbt, kaum auf die äusserste Wurzel der Hüften zieht sich die schwarze 

Farbe des Brustkastens herab; an frischen Thieren mögen auch vielleicht die äussersten 

Spitzen der Schienen und der einzelnen Fussglieder der Hinterbeine grau oder bräunlich sein. 

Die Flügel sind ziemlich klar, wenigstens nicht bestimmt gefärbt, das Geäder sowie Rand- 

ader und Mal sind bräunlich gelb, letzteres kaum dunkler als die Randader. Zwischen der 

ersten und zweiten Cubitalzelle ist ein äusserst feiner Nerv sichtbar. 

Fundort zwar nicht sicher bekannt, aber höchst wahrschemlich die Umgegend von 

Tilsit in Preussen, wo Andersch wohnte und sammelte. 

4. Gruppe des Nematus lucidus (Panz.). 

Nur eine Art, welche sowohl durch die Form des Körpers als auch durch diejenige 

des Kopfes von den übrigen Arten so weit abweicht, dass sie eine besondere Gruppe bilden 

muss. Der Hinterleib spitzt sich schon von dem 5. Ringe an nach hinten zu und erscheint 

daher besonders langgestreckt. Am Hinterkopfe aber finden sich neben dem Scheitel tiefe 

Eindrücke, die sich jederseits in eine Querfurche fortsetzen, welche hinter den Augen eine 

Einschnürung des Kopfes hervorrufen. 

12. Nematus Incidus (Panz.) 

(Taf. (7). Fig. 1.) 

N. niger, pronoto rufo, abdominis duobus vel tribus segmentis et pedibus 

castaneis, pedum posticorum tibits apice tarsisque nigris, alis pellueidis, radio 

rufo, carpo nigro. Mas antennis longioribus nodosis pilosis insignis. 

Mas corp. long. 7,6 mm., ant, long. 7,6 mm. 

Fem. - - 20 & - 2 

Larva 20 mm. longa, rugosa, nitida, viridis dorso obseuriore, utrinque 

supra pedes in thorace maculis, in abdomine verrucis nigris instructa, plicis 

lateralibus spinulis nigris vestitis, ultimo segmento duobus cercis testaceis wel 

nigricantibus ornato, capite testaceo vertice fuscescente — in Crataego oxya- 

cantha wivit. 

Die Hauptfarbe schwarz, am Kopfe sind nur die Mundtheile braun. Die Fühler sind 

schlank, beim Weibchen so lang wie der Hinterleib und die halbe Brust, beim Männchen von 

Körperlänge, behaart, und die einzelnen Glieder an der Spitze und namentlich an der Innen- 
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seite erweitert. Der Brustkasten ist ausgezeichnet durch den rothen Vorderrücken und die 

ebenso gefärbten Flügelschuppen. Am Hinterleibe sind bald nur der 2. und 3. Ring, bald 

auch der 4. rothbraun, bald einfarbig, bald noch wieder schwarzgefleckt, in seltenen Fällen 

ist die Farbe heller und geht auch auf das 1. Segment und einzelne Theile der Hinterbrust 

über. An den sonst rothen Beinen sind nur die Hüften schwarz und an den Jlinterbeinen 

auch die Spitzen der Tibien und die Tarsen. Die klaren Flügel zeigen wie in den ver- 

wandten Arten eine rothe Randader und ein schwarzes Mal. 

Die 9 oder 10 Linien lange Larve ist walzig, querrunzelig, glänzend, hellgrün, welche 

“ Farbe am Rücken allmälig in ein dunkleres Blaugrün übergeht. Durch die braunrothen el- 

liptischen Luftlöcher verläuft eine weisse Linie. Der 1ste Ring trägt hinter dem Kopfe zu 

beiden Seiten des Rückengefässes einen schwarzen glänzenden Flecken und ein ebensolcher 

steht am Grunde eines jeden Brustbeines, von den HHinterleibsringen sind der 1ste und alle 

diejenigen, welche Beine tragen, am Grunde dieser mit runden, glänzenden, schwarzen Warzen 

versehen. Die Seitenfalten sind mit kleinen schwarzen Dornspitzchen besetzt, die in schrägen 
Reihen stehen, und ebensolche umsäumen die letzten fusslosen Ringe des Körpers. Das letzte 

Segment endlich trägt 2 stumpfe, hellbraunrothe Afterspitzen, die vor der letzten Häutung 

schwarz werden, zwischen ihnen stehen 2 schwarze Dörnehen. Kopf kurz behaart und hell- 

braun, Gesicht und Scheitel bis zu den schwarzen glänzenden Augenfeldern dunkler, Ober- 

kiefer schwarzbraun. 

Die Larven fressen gesellig an den Blatträndern von Orataegus oxyacantha, sitzen ge- 

streckt und schnippen, wenn sie berührt werden. DBrischke fand sie bei Danzig am 3. Juni 

1868 und im folgenden Jahre um dieselbe Zeit noch unausgewachsen. Sie machten eine 

einfache, elliptische, braune Puppenhülle in der Erde und überwinterten. Im April erschienen 

die Wespen; es scheint also nur eine Generation jährlich zu geben. 

Tenthredo lucida Pnz. (86) H. 82. 10, Pnz. R. (97) 45. 

Nematus lucidus Oliv. (105) 167 n. 5, Lep. (128) 66 n. 199 nach Panzer, St. (147) 

3819; Hrt. (199) 187 n. 7, HS. (224) 176, Cst. (370a) 14 tb. 63. 6, Thms. (402) 

187 n. 6, Thms. (511) 630 n. 30. 

Tenthredo crassa var. $ Fall. (101) 106 n. 41. 

Nematus einctus Lep. (128) 66 n. 198, Ffr. (129) 68 n. 19. 

Vorkommen. Selten im nördlichen und mittleren, häufiger wahrscheinlich im süd- 

lichen Europa. 
Die Art scheint in Finnland zu fehlen Selten im südlichen Schweden Fall., Thms. 

Einzeln bei Danzig! Halle T. (431), Harz! Frankfurt! Wien Sch. (291), Holland 

Voll. (379), Zürich D. (467), Neapel Cost. (370a). 

5. Gruppe des Nematus insignis Sax. 

Species magnitudine praestabiles, elypeo emarginato, mesopleurts opacıs, 

nigrae, abdomine cingulo castaneo aut albido ornato, alis pellueidis, radio rufo, 

carpo nigro. 

Die Gruppe enthält nur 2 seltene, durch ihre Grösse vor allen ausgezeichnete Arten, 

die sich durch ihre Flügel mit rother Randader und dunkelem Male und durch ihre langen 

Hinterbeine mit zusammengedrückten und an der Aussenseite gefurchten Schienen und ersten 
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Fussgliedern‘ der Gruppe des N. septentrionalis noch nähern. Auch treten noch verschie- 

dene Merkmale dieser letzteren hier einzeln auf. 

Mit weiss geringelten Fühlern und braunem Gürtel am Hinterleibe . insignis Sax. 

Mit schwarzen Fühlern und weissem Gürtel am Hinterleibe . . . . priuceps Palmen. 

13. Nematus insignis Sax. 

Femina mesopleuris punctatis et opacis, nigra, antennarum segmentis 

quarto ex parte et quinto t0t0 «lbis, abdominis segmentis 83—6 rufis, lateribus 

albidis, pedibus rufis basi nigris, posticorum trochanteribus albis, genibus nigris, 

alis lutescentibus, radio rufo, carpo subnigro. 

corp. long. 11,6 mm., ant. long. 3,15 mm. 

Es sind nur die Weibchen dieser seltenen Art bekannt, die sich vor allen übrigen 

Nematen durch den weissen Ring auszeichnen, der in den sonst schwarzen Fühlern die Hälfte 

des 4. und das ganze 5. Glied einnimmt. Die Länge der Fühler gleicht der Länge des 
Hinterleibes und der halben Brust Das Kopfschildchen ist ausgerandet und wie der grösste 
Theil des Gesichtes schwarz, aber der obere Theil desselben, das dreieckige Epistom, ist 

hellbräunlich und die Lippe braun. Auch neben dem Scheitel schimmert die braune Farbe 

in 2 unbestimmt begrenzten Flecken durch. Der Brustkasten ist schwarz und sowohl am 

rücken wie an den Seiten punktirt und matt. Am Hinterleibe sind die beiden ersten Ringe 

der Quere nach fein nadelrissig und schwarz, nur die Mitte des hintern Randes ist am 

2. Ringe rothbraun, wie der grösste Theil des 3., 4., 5. und 6. Ringes; auf ihnen liegen nur 

an den Seiten kleinere schwarze Flecken, aber der Hinterrand des 6 Gliedes ist schon 

schwarz wie auch die folgenden Glieder nebst den Geschlechtstheilen. Ausserdem sind aber 

die Seitenränder des 2, 3., 4. und 5. Segmentes gelblich - weiss und diese Farbe zieht sich 

zum Theil bis zum Rande der auf die Bauchseite übergreifenden Rückengürtel hin Der 

Bauch ist schwarz, nur an den vorderen Gliedern tritt in der Mitte die rothbraune Farbe 

auf. Die Legescheide ist auflallend stumpf. 

An den Beinen sind die Hüften überall schwarz, an den vorderen Beinen auch die 

Schenkelringe und in geringer Ausdehnung die Wurzel der Schenkel, übrigens sind sie roth- 

braun; die Hinterbeine aber haben weisse Schenkelringe, und sind sonst braun mit schwarzer 
Spitzenhälfte der Schenkel und Schienen. 

Die Flügel sind gelblich mit bräunlichem Geäder, rothbrauner Randader und dunkel- 

braunem oder fast schwarzem Male. 

Nematus insignis Hrt. (221) 22 n. 6, Thms. (402) 627 n. 29, (511) p. 121 n. 48. 

Tenthredo (Nematus) insignis Ratz (244) 122. 

Vorkommen. Von Saxesen bei Clausthal entdeckt. In Schlesien! In Schweden (Thms.). 

14. Nematus princeps Palmen. 

Femina mesopleuris leviter punctatis et suboparis, nigra, labro et tegulis 

testaceis, abdominis segmentis tertio et quarto albidis, plus minus colore fusco 
Schriften der phys.-ökon. Gesellschaft. Jahrgang XVI 9 
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oblitis, pedibus vufis, bast nigris, posticorum trochanteribus albis, genibus tıbiıs 

tarsisque nigris, alis lutescentibus, radio rufo, carpo fusco, 

corp. long. 13 mm., ant. long. 11,5 mm, 

Der Kopf ist schwarz, das Kopfschildehen breitbogig ausgerandet, Oberlippe und 

Taster rothbraun. Fühler schlank und von Rumpflänge (Gl 3< 4> 5), sonst schwarz, nur 

die beiden Grundglieder haben an der innern Seite einen braunen Rand und das 3. Glied 

ist von der Wurzel bis zur Mitte rothbraun Am Brustkasten sind nur die Flügelschuppen 

vothbraun, Rücken und Brustseiten sind nur schwach punktirt, der erstere glänzend und auch 

die letzteren weniger matt als bei den meisten verwandten Arten. Am Hinterleibe sind die 

ersten Segmente der Quere nach fein nadelrissig. Die Farbe ist schwarz, nur das 3. und 

4 Segment sind gelblich weiss, doch auch hier wird die helle Farbe durch die dunkele 

Farbe, die als Braun auftritt, am Rücken und an den umgeschlagenen Seitentheilen der 

tückenschienen mehr oder weniger verdrängt. Bei dem einen Stücke liegen nur am Rücken 

einzelne bräunliche Flecken in der weissen Binde, bei dem andern Stücke ist der Rücken in 

der Mitte dunkelbraun, und die dunkele Farbe geht allmälig in die hellen Ränder über; an 

der Bauchseite ziehen ebenfalls zwei braune Streifen neben den Bauchschienen hin. 

Sämmtliche Hüften sind schwarz, an den vorderen Beinen auch die Schenkelringe, 

doch sind die Ränder dieser schon rothbraun wie die Schenkel, Schienen und Fussglieder. 

An den Hinterbeinen sind die Schenkelringe weiss; die rothbraune Farbe der Schenkel wird 

schon gegen die Mitte hin dunkler uud geht in Schwarz über, von welcher Farbe auch die 

breiten Schienen und Füsse sind. Nicht allein die Schienen, sondern auch die ersten Tarsen- 

elieder sind breit und mit einer der Länge nach verlaufenden tiefen Furche versehen. Flügel 

wie bei der vorigen Art. 
Vorkommen. Von Süddeutschland bis Finnland, aber sehr selten. 

Ein Schlesisches Stück dieser Art erhielt ich von Ratzeburg zur Ansicht, ein anderes 

besitzt Hr. Brischke! Im Wiener Museum soll sich ein Stück aus Krain befinden. 

Aus dem südwestlichen und mittleren Theile von Finnland sind 4 Stücke bekannt 

(Palmön)! Ich lasse der Art den Namen, unter dem ich sie von Herrn Dr. Palmen, 

Custos am Museum in Helsingfors, erhalten habe. 

6. Gruppe des Nematus histrio Lep. 

Species, clypeo unguste emarginato, colore fulvo aut pallido, vertice meso- 

noto pectore rufis, ore albido. HFeminae antennis setaceis, validis, abdomine 

brevioribus, nigris, pictura variabili. Mares corpore mazximam partem nigro, 

antennis longis, validis, vix compressis. 

Diese Gruppe, welche ich als den Ausgangspunkt für alle übrigen Gruppen betrachte, 

ist oben $. 44 (236) ausführlich geschildert worden. 

Von rothgelber Grundfarbe, 

W das letzte Rückensegment nicht verlängert, 

M. mit gelber Mitte des Hinterleibes . . . . . .„ N. histrio Lep. 

W. das letzte Rückensegment verlängert, 

M. Hinterleib obeu schwarz, unten gelb . . . . . N. longiserra Th. 

Von blasser, schmutzig weisser Grundfarbe. . . . . . . N. fallax Lep. 
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15. Nematus histrio (Lep.) 

(Taf. I. (9 Fig. 10.) 

NE ehypeo anquste emarginato, mesopleurts nitidis, fulwus, ore et tequlis 

et pronoti marginibus pallidis, antennis nigris, alis pellueidis, radio carpoque 

testaceo fuscescente. 

Mas capite, thorace, abdominis basi et upice nigris, 

long. corp. 6 mm., ent. 5 mm. 

- 7 8,Drmım: 

Femina variat vertice et thoracis dorso aut rufo et nigro-maculato aut 

nigro, pectore rufo et in media parte fuscescente aut macula media nigra no- 

tato aut toto nigricante, abdominis dorso aut in basi tantum nigro aut in bast 

et in posterioribus segmentis nigro-maculato aut toto nigricante margınibus et 

apice fulvis, 

corp. long. 8,6 mm., ant. 4,6 mm. 

= ga = AS 

Larva adulta 24 mm. longa, rugosa, nitida, e glauco virescens, dorso 

obscuriore, lineis tribus cinereis notato, lateribus maculis parvis fuscis vestitis, 

capite olivaceo — Suliets auritae foliis vescitur. 

Bei der hellsten Abänderung der Weibchen ist die ganze Unterseite des Körpers hell- 

gefärbt, das Untergesicht und der Vorderrücken gelblich weiss, die Brust röthlich mit bräun- 

licher Mitte, der Bauch rothgelb Die Oberseite des Kopfes und der Mittelbrust ist ziegel- 

voth, jener trägt einen kleinen schwarzen Flecken um die einfachen Augen, auf diesem sind 

3 Längsstriemen, die hintere Hälfte des Schildchens und die Flügelgruben schwarz, dieselbe 

Farbe zeigt der Hinterrücken und die Mitte des ersten Leibesringes. Die Beine sind 

schmutzig gelb, die Schenkel schwarz gerändert und die Tarsen mit den Schienenspitzen der 

Hinterbeine bräunlich grau. 

Bei der etwas dunkler gefärbten Abänderung werden die Flecken an der Stirn und 

auf dem Mittelrücken grösser, ohne jedoch zusammenzufliessen, der ganze erste Leibesgürtel 

ist schwarz und schwarze Flecken finden sich auf dem 7. und 8. Rückengürtel ein; ebenso 

trägt die Brust einen grossen schwarzen Mittelflecken und die Hinterschenkel sind fast ganz 

schwärzlich. Dann erscheint auch das Weiss des Mundes reiner. Endlich breitet sich die 

schwarze Farbe auch über den grössten Theil des Leibesrückens aus und lässt nur die Seiten 

und die Spitze oder auch noch die Ränder der einzelnen Ringe hell. Seltener ist es, dass 

der Leib vom zweiten Ringe an rothgelb bleibt, dagegen die Stirn in ihrer ganzen Breite und 

der Scheitel, der ganze Mittel- und Hinterrücken und die Brust zum grössten Theile schwarz 

sind. Dann pflegen auch an den Vorderbeinen die Hüften, Schenkelringe und Schenkel zum 

Theil, die Hinterbeine fast ganz schwarz zu sein. 

Die Fühler sind immer schwarz, stark, vom 3. Gliede an nach der Spitze regelmässig 

verdünnt. (Gl. 3<4>>5). Die Bauchseite bleibt immer rothgelb, die langen Afterstielchen 

und die Spitze der langen und stumpfen Legescheide schwarz. Die Flügel klar, Randader 

und Mal hell rothbraun, letzteres mit etwas dunklerem Rande, oder in der dunkleren Abän- 

derung auch beide bräunlich. 9* 
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Die ausgewachsene Larve ist 11 Lin. lang, glänzend und querrunzelig. Ihre Grund- 

farbe ist ein blasses Grün, welches gewöhnlich ins Bläuliche, mitunter auch ins Röthliche 

zieht. Ueber den Rücken verlaufen 3 graugrüne Linien, von denen die seitlichen die dunk- 

leren und breiteren sind und am Innenrande allmälig in die Grundfarbe übergehen. Die 

Seiten des Körpers sind, mit Ausnahme der 3 ersten und der beiden letzten Ringe, mit 

vielen dunkleren Punkten besetzt, welche sich den Runzeln entsprechend in Querreihen ord- 

nen, und zwar hat jedes der ınittleren Ringe 3 solcher Querreihen, von denen die äusseren 

aus 3, die mittleren aus 2 Punkten bestehen. Unter der weisslichen Linie, welche die Luft- 

löcher verbindet, bilden die Punkte noch schräge Reihen. Die ziemlich langen Brustfüsse 

haben bräunliche Krallen. Der glänzende Kopf hat dieselbe Farbe wie der Körper, ist aber 
ebenfalls mit Punkten bestreut, welche an den Nähten dunklere Schattenstreifen bilden. Die 

Augenfelder sind klein und glänzend schwarz, die Mundtheile braun. 

Ich fand die Larve einst am 18. Juni auf Salix aurita, sie ging am 27. Juni wie an- 

dere Larven in die Erde und lieferte im nächsten Frühjahre eine weibliche Wespe, welche 

genau dem von Hartig als N. rufescens bestimmten Stücke des Göttinger Museums entspricht. 

Brischke fand die ausgewachsenen Larven im Juni an Stämmen von Weiden und Zitter- 

pappeln und sie nagten im Zwinger lange Gänge in Weidenrinde und Hollunderzweige, aus 

denen sie nur selten hervorkamen und in denen sie auch später ihre braunen einfachen 

Puppenhüllen machten, um zu überwintern. Im April erschienen die Wespen, und es scheint 

sonach bei dieser Art gewöhnlich nur eine Generation vorzukommen. 

Nematus histto Lep. (128) 63 n. 185. Ffr. (129) 65 n. 7. HS. Pnz. (212) H. 164, 24. 

Abbildung des Männchens, HS. (224) 176. 

N. rufescens Hrt. (199) 191 n. 15, Hrt. (221) n. 15, Ratz. (224) 126, Thms. (511) 

130 n. 56. 
N. Deutschi Dhlb. (180) 10 n. 130. ist das Männchen von N. histrio nach einem von 

Dahlbom bestimmten Stücke. 

Tenthredo capreae Var. a, Var. c (Varietät mit gelbem Gürtel am Hinterleibe) und 

Var. d (Männchen) Zettst. (225a) 352. n. 52. 

N. capreae Var. g. Thms. (402). 

N. striatus Brischke (320) 12. Tf. II. Fig. 6. Beschreibung und Abbildung der Larve. 

Vorkommen: Häufig im ganzen nördlichen. Europa. 

Häufig in Lappland auf Weidenblüthen Zttst. (325a), Schottland Cameron!, Curland, 

Livland Gimm. (261), Königsberg! Danzig! Mecklenburg! Schlesien! Halle! Regensburg! 

Holland Voll. (379), Zürich D. (467), Frankreich (129). 

16. Nematus longiserra Thoms. 

Femina clypeo vix emarginato, mesopleuris pubescentibus opacis, fulva, 

ore alho, vertice et pectore et thoracis dorso rufis, maculis in hoc et strigis in 

hasi segmentorum abdominalium anteriorum interdum confluentibus nigris, ultimi 

segmenti parte media protensa, terebrae vagina alta et longe prominente. 

corp. long. 8,4 mm., ant. long. 4,2 mn. 

Diese seltene Art gehört zu den wenigen Nematen, die sich durch ein leicht in die 

Augen fallendes Formmerkmal vor allen übrigen Arten auszeichnen. Die Legeröhre ist 
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nämlich bei ihr länger als gewöhnlich und drängt einerseits den 7. Bauchgürtel nach vorn, 

andererseits steht sie weiter als sonst hervor. Dem entsprechend tritt auch der mittlere 

eingedrückte Theil des 9. Hinterleibsringes als ein halbkreisförmiges, gewölbtes Blättchen 

frei nach hinten vor. Es erscheint daher der Hinterleib noch gestreckter und spitzer als bei 

den verwandten Arten. Die hellgefärbten Stücke, die ich kenne, entsprechen der hellsten 

Abänderung des N. histrio, nur sind die schwarzen Flecken am Rücken etwas anders vertheilt. 

Der rothe Scheitel trägt nur einen kleinen schwarzen Augenflecken, der ebenso gefärbte 

Mittelrücken hat zwei schwarze Längsstriemen, die dritte ist kaum angedeutet, und das 

Schildehen ist auch ungefleckt, aber die Flügelgruben sind hier wie auf dem Hinterrücken 

schwarz und ebenso die Mitte des ersten Hinterleibsringes und feine Querstriche am Grunde 

der fünf folgenden Ringe. Die Legescheide ist hellgefärbt; ebenso die Beine, an denen nur 

die Hintertarsen graubräunlich sind. Randader und Mal der klaren Flügel sind rothbraun. 

Bei einer dunkleren Abänderung sind drei schwarze Striemen auf dem Mittelrücken vor- 

handen, der Hinterrand des Schildchens und von da an ein grosser Theil des Rückens des 

Hinterleibes sind schwarz. 

Die Männchen, die ich nicht kenne, sollen sich nach Thomson von denjenigen des 

N. histrio durch schwarzen Rücken und gelbe Bauchseite des Hinterleibes unterscheiden, 

Nematus longiserra Thoms. (402) 632, 39; (St) 1280799. 

Vorkommen: Im mittleren und südlichen Schweden (Thoms.), in Lappland (Palmön) ! 

In Preussen bei Danzig (Br.)! Königsberg (Sauter)!, Frankfurt a. M. (v. Heyden)! 

17  Nematus fallax Lep. 
(Taf. II. (5) Fig. 11 und Taf. III. (6) Fig. 4.) 

N. elypeo anguste emarginato, mesopleuris puhescentibus subopacis, antennis 

nigris, ore albo, pronoti marginibus pallidis, alis pellueidis radio carpoque wel 

pallido vel fuscescente vel fusco. 

Mas niger, valvula pubis alba vel fusca vel nigra, 

corp. long. T mm., «ant. 5,2 mm., 

- - 76 mm.,- 5,5 mm. 

Femina wivens virescens, exsiccata pallida variat vertice et thoracis 

dorso et pevtore aut rufo nigro-maculato aut mazximam partem nigro, abdomine 

aut in eingulis dorsalibus tantum faseiis vel abbreviatis vel latioribus nigris 

notato aut nigro cinqulis et dorsalibus et ventrabibus pallide marginatis, pedihus 

aut fere totis pallidis aut femoribus nigro limbatis aut femoribus nigrieamtibus. 

corp. long. 6,9 mm., ant. 4 mm., 

- zu HEDr Me - 46 - 

= =.’ = 2 48 - 

Larva adulta 20 mm. longa, viridis, utrinque lineis tribus albis, media 

interrupta, et inferius maculis olivaceis notat«, ultimo segmento setis brewibus 

eincto — in Salice (aurita, repente) habitat. Exuviis ultimum positis, lineue 

albae evanescunt et dorsus colore olivaceo infieitur. 
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Keine andere Art der Gattung Nematus ist so veränderlich, wie diese, und sie ist 

daher auch von allen Schriftstellern bisher in mehrere Arten zerrissen worden. Auch ich 

habe erst allmälig durch Vergleichung sehr vieler Stücke die ganze Reihe der Veränderungen 

übersehen gelernt. 

Die Grundfarbe der lebendigen Weibchen ist ein blasses Grün, während die Oberseite 

des Kopfes und des Brustkastens so wie die Brust ziegelroth oder braunroth gefärbt sind. 

Die gläuzenden schwarzen Flecken auf diesem Grunde geben dem Thiere ein sehr zierliches 

Ansehen, während die todten Thiere ziemlich unansehnlich sind, nachdem die grüne Farbe 

in ein schmutziges Weiss oder Gelb verblichen ist. 

Bei der hellsten Abänderung ist die ganze Unterseite hellgefärbt, das Untergesicht 

weiss und auf der Oberseite sind nur schwarz: ein kleiner Augenflecken, zwei oder drei 

Rückenstriemen, die hintere Hälfte des Schildchens, die Flügelgruben des Mittel- und Hinter- 

rückens und kurze Querflecken auf den meisten Segmenten, die eine unterbrochene 

Rückenstrieme zusammensetzen. Die Legescheide hat eine schwarze Spitze. Die Beine sind 

fast ganz hell, nur Fussglieder und Schienenspitze der Hinterbeine sind grau oder bräunlich, 

Das Flügelmal ist blass oder röthlich, oft mit dunklerem Hinterrande. — Ein nur geringer 

Unterschied ist es, wenn, wie meistens, die Querflecke auf jedem Leibesringe fast die ganze 

Breite desselben einnehmen, doch erscheint dadurch bei zusammengetrockneten Stücken häufig 

der ganze Hinterleibsrücken schwarz. Diese Abänderungen bilden Hartigs N. striatus. 
Wenn die Flecken auf dem Rücken des Brustkastens grösser werden, ohne sich zu 

berühren, der ganze Hinterleibsrücken mit Ausnahme der Spitze schwarz erscheint, zwei 

halbmondförmige Flecken an der Brust erscheinen, die Schenkel zum Theil schwarz gesäumt 

sind, so entspricht diese zweite Stufe Lepelletier’s N. fallax und Hartigs N. melanoleueus, 

wie ich mich an den Hartigschen Typen des Göttinger Museums überzeugt habe. 

In der dritten Stufe der Abänderungen breitet sich die schwarze Farbe auf dem 

Kopfe über die ganze Stirn und den Scheitel aus, die Fühlergruben und oft ein Querstrich 

auf dem Kopfschildchen sind schwarz, an der Brust ebenso die Flügelgruben und ein grosser 

Mittelflecken. Auch am Vorderrücken stellt sich jederseits ein schwarzer Flecken ein, die- 

jenigen des Mittelrückens fliessen zusammen, der Hinterleib ist schwarz mit weissen Rändern 

der einzelnen Ringe, die Hüften und Schenkel grösstentheils schwarz. Der Bauch bleibt 

dabei oft noch hell, mitunter aber stellen sich auf ihm schwarze Flecken ein und so ist der 

Uebergang zur vierten Stufe gegeben. 
Bei dieser ist von der hellen Grundfarbe nur noch wenig übrig geblieben, die schwarze 

Farbe ist überall vorwiegend, am Kopfe sind nur noch der Mund und die Wangen weiss, 

häufig auch der Rand des Kopfschildchens, am Vorderrücken die Ränder und die Flügel- 

schuppen. Am Mittelrücken schimmert die rothe Farbe hie und da an den Ecken der ein- 
zelnen Lappen durch; am Hinterleibe haben die einzelnen Ringe am Rücken wie am Bauche 

bald breitere, bald schmälere helle Ränder, mitunter bilden sich an den Seiten Reihen von 

weisslichen Flecken. An den Beinen sind mitunter, aber nicht immer, die Schenkelringe 

weiss, an den vorderen sind Schienen und Füsse schmutzig weiss oder gelblich, an den 

Hinterbeinen schimmert die helle Farbe nur noch an den Schienenwurzeln durch. Gewöhnlich 

bleibt auch bei dieser Abänderung das Flügelmal röthlichbraun, mitunter aber erscheint es 
ziemlich dunkelbraun, in seltenen Fällen, wie bei einigen mir vorliegenden sehr grossen und 

dunkel gefärbten Stücken, fast schwarz. 
Diese letzte Abänderung scheint mir dem N. humeralis Thomsons zu entsprechen; 

die für diese Art als Merkmal angegebene gedrungenere Körperform ist wohl nur zufällig 



re 

und durch Eintrocknen hervorgebracht. Die dunkleren Abänderungen bilden auch Tisch- 
beins N. vartabilis. 

Die Männchen, deren Fühler etwa die Länge des hıumpfes haben, entsprechen, wie 

bei N. histrio, gewöhnlich der dunkelsten Varietät. Sie sind verschieden gross und oft viel 

kleiner als die Weibchen, schwarz, weiss sind der Mund und die Wangen, zuweilen auch das 

Kopfschildehen, die Flügelschuppen und der Rand des Vorderrückens; zu beiden Seiten des 

Scheitels schimmert die rothbraune Farbe durch; die Schamklappe ist schwarz oder braun 

oder weiss und erscheint bald breiter und stumpfer, bald gegen die Spitze etwas verschmälert, 

Die hellste Abänderung, die ich kenne, Hartigs N. melanoleueus, hat noch weisse Bauchgürtel. 

An den vorderen Beinen sind die Schenkel entweder nur schwarz gerändert oder zum grössern 

Theile schwarz, Schienen und Tarsen weiss oder gelblich. Die Hinterbeine sind noch dunkler, 

und meistens sind nur die Schienen theilweise hell oder auch nur grau gefärbt Der von 

zwei tiefen Gruben eingefasste Kiel des S. Rückensegments erweitert sich gegen die Spitze 
etwas und ist hier etwas abgeplattet, gleichsam wie abgeschliffen. 

Dass alle diese Formen zu einer Art zusammengehören, darüber kann kaum ein 

Zweifel sein, wenn die ganze Reihe mit den Uebergängen vorliegt. Die Zucht der Thiere 

hat dies auch, wenn noch nicht ganz vollständig, doch zum grossen Theile bestätigt. Ich 

habe die hellere Abänderung (Hartigs N. striatus) aus einer auf Salix aurita gefundenen 

Larve erzogen; Herr Brischke erzog aus denselben Raupen, die Taf. I. Fig. 11 abgebildet 

sind, sehr dunkel gefärbte, kleinere Männchen und aus den Taf. II. Fig. 4 abgebildeten 

Raupen auf Salix repens, die mit jenen übereinstimmen, drei Weibchen, die ich oben als 

dritte Stufe der Abänderungen beschrieben habe, und zwei Männchen mit weisser Scham- 

klappe. Die dunkelste Abänderung ist allerdings noch nicht erzogen, und es ist daher 

immerhin wünschenswerth, dass die Zuchten dieser Art fortgesetzt werden, auch deshalb, 

um, wie wir sehen werden, die Unterschiede zwischen den Larven dieser Art und denjenigen 

des N. histrio genauer festzustellen. 

Die acht oder neun Linien lange Raupe ist hellgrün. Neben dem Rücken, der wegen 

des durchscheinenden Rückengefässes dunkler erscheint, läuft bis auf den drittletzten Ring 

eine ziemlich breite weisse Linie hin, eine fejnere ähnliche zieht sich durch die schwarzen, 

strichförmigen Luftlöcher, und zwischen beiden liegt eine Reihe weisser Flecken, deren sich 

vier oder fünf auf jedem Ringe finden. Unterhalb der Luftlöcher sind die Seiten mit dunkel- 

grünen oder bräunlichen Punkten besetzt, die sich in schräge Reihen ordnen, zuweilen treten 

sie auf den ersten Ringen auch in Querreihen über den Rücken. Die beiden letzten Ringe 

sind ohne Zeichnung, der letzte aber ist mit kurzen Borsten besetzt. Die Krallen der Brust- 

füsse sind hellbraun. Der grüne Kopf ist mit dunkleren Punkten bestreut, die zwischen 

den schwarzen Augenfeldern einen Flecken bilden. 

Nach der letzten Häutung wird die Larve (Taf. I. Fig. 11. ce.) gedrungener, runzelig, 

glänzend. Die weissen Streifen werden undeutlich oder verschwinden, der Rücken erscheint 

dunkler, zuweilen auch jederseits mit einem noch dunkleren Schatten eingefasst. 

Die jungen Larven (ebenda b.) haben nicht die weissen Seitenstreifen und Flecken, 

wie die erwachsenen Larven, man bemerkt bei ihnen an den einzelnen Ringen weisshäutige 

Ränder; die bräunlichen Punkte stehen an den Seiten dichter, ziehen sich an den drei ersten 

tingen über den Rücken hin und bilden über den Füssen dunkele Flecken. 

Die Larven kommen vom Juni bis September auf Salix aurita und repens vor, deren 
Blätter sie am Rande benagen Berührt fallen sie leicht vom Blatte und springen, sich 

krümmend und windend, in der Hand umher. Die von mir beobachtete Larve und diejenigen, 
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welche Brischke Taf. III. Fig. 4 abgebildet hat, gingen zur Verwandlung auf die Erde und 

machten sich in derselben oder zwischen Blättern ihre einfachen, dünnen, braunen und lang 

elliptischen Puppenhüllen; bei andern Larven (Taf I. Fig. 11.) beobachtete er aber, dass sie 

wie die Larven von N. histrio Gänge in Weidenzweige frassen und in diesen sich einspannen, 

Man sieht aus dieser Beschreibung, dass die Raupen im letzten Zustande ihrer Ent- 

wickelung mit denjenigen von N. histrio sehr grosse Aehnlichkeit haben, und da die früheren 

Zustände der letzteren Art nicht beschrieben sind, so sind die Unterschiede zwischen beiden 

noch nicht hinlänglich festzustellen. 

Herr Brischke machte bei diesen Larven noch eine Beobachtung, die ich selbst auch 

an anderen Afterraupen öfters gemacht habe, dass sie das Bedürfniss ‚haben, neben der 

Nahrung noch Flüssigkeit einzusaugen, sehr unruhig werden, wenn ihnen diese fehlt, und 

dann, wenn sie einen Wassertropfen finden, solchen mit grosser Begierde aufschlürfen. 

Albin (5%) Pl 59 Fg. d. e. f gehört wahrscheinlich hieher, denn ein dunkelfarbiger 

Nematus von der Grösse der T. salicis mit blassen Beinen aus einer ganz grünen 
taupe, die auf Weiden lebt, kann kaum eine andere Art sein. 

Tenthredo capreae Fall. (101) 121 n. 64 die hellste Varietät, Zettst. (225a) 352 n 52. 

Der Name T. capreae war aber bereits von Fabr. und Panz. (82) vergeben. 
Nematus capreae Thms. (402) 631 n. 38. 

N. fallax Lep. (128) 64 n. 187, Ffr. (129) 66 n. 9 die 2. Varietät. 
N. striatus Hrt. (199) n. 14., Hrt. (221) n. 48 die helle Var., dem entspricht 

N. vittatus Lep. (128) 64 .n. 188, Ffr. (129) 66 n. 12. 

N. nigricornis Lep. (128) 63 n. 186, Ffr. (129) 65 n. 8; St. (147) 3818 wahrscheinlich, 
N. haemorrhoidalis Spin. (104) I. p. 20, Lep. (128) 65 n. 194 das Männchen wahr- 

scheinlich, und ebenso 

N. humeralis Lep. (128) 66 n. 195, Ffr. (129) 68 n. 16. 

N. melanoleucus Hrt. (221) n 81, die 2. Var. nach einem von Hartig bestimmten 

Stücke! Vielleicht auch N. melanoleucus Gimm. (261). 

Tenthredo humaralis var. a und b. Zttst. (225a) 351 n. 48, danach 

Nematus humeralis Thms. (511) 132 n.-58. 

N. variabilis Tschb. (254) 78. 

N. squelidus Ev. (260) 21, die 3. dunkele Varietät. 

N. incanus Först. (312) 302 die dunkele Varietät genau. 

N. striatus 'Thms. (514) 131 n. 57 umfasst die meisten Abänderungen. 

Vorkommen: Sehr häufig, namentlich in den mittleren Varietäten im ganzen nörd- 

lichen und mittleren Europa. 

Häufig im schwedischen Lappland an den Weidenblüthen im Juni und Juli, aber 

weder auf den Alpen noch auf den Voralpen von Nordland und Finnmarken Zttst. 

In ganz Finnland gemein bis nach Lappland hinein Palmen!, in ganz Skandinavien 
Thms., Curland Gimm. (261), Königsberg! Danzig! Mecklenburg! Berlin Hrt., Harz! 

Schlesien! Sachsen! Böhmen! Regensburg! Frankfurt! Schottland! England St., Frank- 
reich Lep., Zürich D (467), Norditalien Spin. 
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7. Gruppe des Nematus capreae (Panz.). 

Species magnitudine medioeri, chrpeo emarginato, colore luteo aut auran- 

tiaco, wertice et mesothorace rufescente, alarum margine luteo aut pallido. 

Feminae antennis setaceis brevibus validis nigris, mesonoto maculis nigris ornato, 

abdominis dorso strigts confluentibus nigricante, abdominis upice non compressv. 

Mares antennis longis cOmpressis pilosis nigris, abdomine depresso subcarinuto, 

nigri, abdominis apice luteo. 

Durch die kräftigen schwarzen Fühler der Weibchen, die bei den meisten Arten noch 

ganz den Fühlern des N. fallax ähnen, bei einigen Arten schon etwas schlanker und länger 

erscheinen und durch die Veränderlichkeit in der Färbung schliessen sich die Arten dieser 

Gruppe unmittelbar an N. fallax an bei veränderter Grundfarbe des Körpers, die hier meistens 

ein ins Bräunliche ziehendes Gelb, seltener ein lebhaftes Rothgelb ist. An sie reihen sich 

neben der folgenden Gruppe, aber durch schwache fadenförmige Fühler verschieden, die 

kleineren Arten der Gruppe des N. viminalis an. 

Die hieher gehörigen Männchen haben, soweit sie bekannt sind, einen etwas nieder- 

sedrückten Hinterleib, der in seiner ganzen Ausdehnung ziemlich gleich breit, an der Spitze 
schwach gekielt und ‚im getrockneten Zustande häufig nach oben gekrümmt ist. 

Kopf in der Schläfengegend schmäler als in der Augengegend . . . variator R 

Kopf in der Schläfengegend breiter als in der Augengegend, 

Flügelrand gelb, 

Flügel klar oder leicht gelblich, 

Brustseiten glatt und glänzend, 

Hinterleib oben gelb oder schwarz . . . . . . . eapreae Pz. 

Hinterleib oben baun . . ». » 22.2... . . turgidus m. 

Brustseiten gekörnt und matt -. . 2. 2 2 2.2.2... eanaliculatus Hrt. 

Flügel bis zum Male bräwlichgelb . . . . . -. 2 2... . umbripennis Ev. 

Flügelrand weiss, 

Mal einfarbig weis . . capreae var. pectoralis Voll. 

Mal weiss mit bräunlicher Spitze. . - © » = =... 2... imperfectus m. 

15. Nematus variator Ruthe. 

Feminu capıte post oculos ad ocerpitem versus angustato, mesopleuris 

pubescentibus opacis, luteu, vertice thoracis dorso et pectore rufis et nigro- 

maculatis, abdominis dorso nigro apice excepto, ventre luteo et plus minusre 

nigro-maculato, pedibus luteis bası nigricantibus, alis hyalinis radio carpo- 

que luteo. 

Specimen Islandieum corp. long. 8 mm., ant. 4,5 mm. 

Specimen Prussicum corp. long. 5,8 mm., ant. 4 mm, 

Ein von Staudinger in Island gefangenes Weibchen, ein Stück aus Finnland, eines von 

Danzig, eines aus Lüneburg liegen vor. Das Isländische ist grösser als die übrigen. wie die 

Ausmessungen der beiden am meisten von einander abweichenden Stücke zeigen, aber es ist 
nicht zweifelhaft, dass alle derselben Art angehören. Das finnländische Stück ist am hellsten 

Schriften der phys.-ökon. Gesellschaft. Jahrgang XVI 10 
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gefärbt und entspricht ungefähr der ersten, die übrigen gehören der zweiten von Ruthe 

beschriebenen Abänderung an. Die Art steht dem N. fallax sehr nahe und stimmt mit ihm 

in der Form der kurzen, kräftigen, schwarzen Fühler, in dem weissen Munde, in der Aus- 

randung des Kopfschildchens, in der ziegelrothen Grundfarbe des Mittelrückens und der 

Mittelbrust überein, abweichend ist aber die Form des Kopfes, durch welche sie sich auch 

von den folgenden Arten unterscheidet, und die Grundfarbe des Körpers, ein lebhaftes Gelb, 

welches weniger ins Rothe als ins Rothbraune übergeht. Diese Grundfarbe tritt freilich nur 

am Flügelrande, an den Beinen und in beschränkteın Maasse am Bauche auf, 

Rei dem hellgefärbten Stücke ist nur der Raum vom hintern Scheitelrande bis zur 

Fühlerwurzel schwarz, die rothe Farbe umgiebt rings die Augen und geht zwischen den 

Fühlern bis zum Kopfschildchen herab, welches wie der Mund weiss ist, Der Vorderrücken 

ist grösstentheils gelb wie die Flügelschuppen; die drei schwarzen Flecken des Mittelrückens 

sind gesondert und lassen die Zwischenräume und das ganze Schildehen roth. Ebenso gefärbt 

ist ein grosser Theil der Seiten der Mittelbrust. Hinterrücken und Rücken des Hinterleibs 

sind schwarz mit Ausnahme der Spitze, die umgebogenen Seitentheile der Rückenschienen 

sind schwärzlich, lassen aber die Grundfarbe in zahlreichen Flecken durchscheinen, die Bauch- 

schienen sind bräunlich gelb. Lebhaft gelb sind fast die ganzen Beine, nur die Basis der 

Hüften schwarz, die Spitze derselben und die Schenkelringe blassgelb. Hintertarsen wenig 

bräunlich. 

Bei der dunkleren Abänderung breitet sich am Kopfe die schwarze Farbe über die 

ganze Stirn aus bis auf das Kopfschildchen hinab. Die Flecken des Mittelrückens fliessen 

hinten zusammen, und die schwarze Farbe überzieht das ganze Schildehen; ebenso tritt die 

rothe Farbe an der Mittelbrust beschränkter auf, und am Bauche sind auch die Bauchschienen 

zum Theil schwärzlich gefleckt. Dabei bleiben die Beine entweder wie bei der hellen Ab- 

änderung gefärbt oder es zieht sich auch an ihnen die schwarze Farbe über die Hüften und 

Schenkelringe bis auf die Basis der Schenkel herab. Auch die Hintertarsen erscheinen dann 

etwas stärker gebräunt. Die Flügel sind stets klar, Mal und Randader gelb, das übrige 

Geäder braun. 

Ein Männchen, welches bei Danzig gefangen wurde, würde ich ohne Bedenken zu 

dieser Art rechnen, wenn bei ihm der Kopf sich ebenso deutlich hinter den Augen ver- 

schmälerte wie bei den Weibchen, was aber nicht der Fall ist. Vielleicht gehört es dennoch 

hieher, da der Kopf bei den Männchen stets kleiner und zierlicher ist. Es hat dieselbe 

Körperform und dieselben langen, starken, seitlich zusammengedrückten Fühler wie die Männ- 

chen von N. fallax. Der Körper ist sonst schwarz, nur der Mund ist weiss, und der Rand 

des Vorderrückens, die Flügelschuppen und die Schamklappe sind gelb. An den vorderen 

Beinen sind Hüften, Schenkelringe und die Schenkel an der Wurzel, sowie an beiden Rändern 

schwarz, das Uebrige ist gelb. Die Hinterbeine sind aber fast ganz schwarz, nur an den 

Schienen schimmert die hellere Grundfarbe einigermassen durch. Länge: 8,5 mm. 

N. variator Ruthe (357) p. 308 n. 6. 

Die Verbreitung der Art scheint, wie man nach den wenigen vorliegenden Stücken 

urtheilen darf, vom höchsten Norden bis zum mittleren Deutschland zu reichen. In Island 

allein ist sie bis jetzt häufiger angetroffen, Staudinger fing zwölf Stücke, die Hälfte aller dort 

beobachteten Blattwespen. Das finnländische Stück wurde bei Pargas gefangen. In Skandi- 

navien scheint die Art bis jetzt nicht beobachtet zu sein. 



19. Nematus capreae (Panz.). 
(Taf. II. (5). Fig. 8 und 9.) 

N. chypeo brevi, lato, anguste emarginato, capite post oculos ad occipitem 

versus dilatato, mesopleuris nitidıs, ore et abdominis apice et pedum mazxima 

purte Iuteis, alis pellucidis subflavescentibus, radio carpoque luteo. 

Mas ater, labro et abdominis posteriore parte luteis, temportbus, pronoti 

marginibus, scutello, mesopleuris nonnumguam Iuteo-maculatis, 

corp. long. 6 mm., ant,. 6 mm, 

- = SDR - 6,5 - 

Femina aurantiaca vel lutea, mesothorace saturatius tincto, wertice 

fronte mesonoto et pectore aut nigro-maculatis aut nigris, abdominis dorso aut 

strigis nigris notato aut apice excepto nigro, ventre aut luteo aut plus minus 

nigricante, 

corp. long. 7,5 m., ant. 4,4 mm., 

- - 8 - - 45—D5D mm. 

Larva jwvenilis olivacea, capite ruscescente — adulta, 15—15 mm. longa, 
aut viridis aut rubra, lineis duabus dorsalibus ulbidis, espite ochraceo — pelle 

postremum exuta lines albis nudata aut viridis aut rubre, capıe fusco — in 

Carice filiformi habitat. 

Die Art ist ebenso veränderlich wie N. fallax, nur bei anderer Grundfarbe des Körpers; 

diese ist hier ein lebhaftes Rothgelb wie bei N. Juteus, welches besonders dunkel an der 

oberen Seite des Kopfes, am Mittelrücken und an der Mittelbrust auftritt und daher bei den 
dunkleren Abänderungen, wo diese Theile durch Schwarz grossen Theils verdeckt werden, 

matter, nämlich bräunlich gelb erscheint. Man kann auch hier etwa vier Hauptabänderungen 

unterscheiden: 
Zu der 1. Abänderung rechne ich alle diejenigen Stücke, bei denen der Hinterleibs- 

rücken die helle Farbe überall durchschimmern lässt Hier findet sich auf dem Kopfe nur 

ein viereckiger schwarzer Flecken um die einfachen Augen, während das Untergesicht heller 

gelb ist; auf dem Mittelrücken sind 3 Flecken, auf dem Hinterrücken die erhabenen Stellen, 

an der Brust ein grosser Mittelllecken und die Flügelgruben schwarz, der Hinterleib trägt 

entweder auf den beiden ersten Segmenten um die Blösse herum schwärzliche Querstriche, 

oder es stellen sich solche auch am Grunde der folgenden oder auf fast allen Abschnitten 

ein, die dann nur noch die Ränder der einzelnen Segmente hell erscheinen lassen. Das 

Schildehen ist dabei gewöhnlich ganz gelb, zuweilen auch schwarz gefleckt, an den Beinen 

ist nur die Wurzel der Hüften schwarz, die Tarsen sind etwas bräunlich. 

Ein Stück, bei dem das Roth besonders gesättigt erscheint, hat das 1. Segment und 

die Wurzel des 2. Segments dunkelschwarz und ähnt dadurch sehr einer Abänderung des 

N. histrio, unterscheidet sich aber durch das helle Flügelmal und die hellgefärbten Hinter- 

beine. 

Bei der 2. Hauptabänderung ist der Kopf ebenso gefärbt, der Mittelleib ebenfalls ge- 

fleckt, nur dass die dunkelen Stellen am Rücken grösser werden und auch wohl schon hie 

und da zusammenfliessen. Das Schildchen ist entweder ganz hell oder auf verschiedene 
10* 
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Weise gefleckt; am Iinterleibe aber sind die schwarzen Querstriche zusammengeflossen, und 

es bleiben am Rücken nur ein schmaler Seitenrand, das letzte Segment und der Hinterrand 

des vorletzten gelb. An den Beinen ist gewöhnlich die Wurzel der Schenkel schwarz, die 

Tarsen sind gewöhnlich schwach bräunlich, in seltenen Fällen die Hintertarsen mit der äus- 

sersten Spitze der Schienen dunkelbraun. Die grossen Flügel zeigen hier wie bei der hellsten 

Abänderung einen gelblichen Anflug. Diese 2. Abänderung ist offenbar die am häufigsten 

vorkommende und für die Art am meisten charakteristisch, sie ist von Panzer sehr kenntlich 

als 7. capreae Fabr. abgebildet und von Förster als N. /risignatus genau beschrieben. Sie 

ist es auch, welche von Brischke aus Larven erzogen wurde 

Die dunkelen Abänderungen gewähren ein mehr verändertes Ansehen, und ich habe 

lange gezweifelt, ob sie mit den vorhergehenden zu derselben Art gehören, indessen finden 

sich Uebergänge und keine anderen wesentlichen Verschiedenheiten, als dass die Flügel we- 

niger gelblich erscheinen, was mit der dunkleren Färbung des übrigen Körpers zusammen- 

hängen mag. Die schwarze Farbe breitet sich hier am Kopfe über die ganze Stirn zwischen 

den beiden grossen Augen aus und geht durch die Fühlergruben auf den obern Rand des 

Kopfschildchens über, wodurch dieses noch kürzer erscheint und das darüberliegende drei- 
eckige Epistoma, welches fast immer gelb bleibt, besonders deutlich hervortritt. Am Mittel- 

leibe ist der Vorderrücken schwarz mit hellem Rande, der mitunter auch verschwindet, am 

Mittelrücken, namentlich am Schildchen, so wie an den Brustseiten zeigen sich mitunter 

noch bräunliche Flecken, gewöhnlich aber sind diese Theile ganz glänzend schwarz, und an 

der Wurzel des Hinterleibes zieht sich die schwarze Farbe auf die Bauchseite hinüber. End- 

lich breitet sich auf den Bauchschienen die schwarze Farbe von der Wurzel nach der Spitze 

des Leibes aus, während die umgeschlagenen Theile der Rückenschienen noch gelb bleiben. 

Dabei werden denn auch die Beine von der Wurzel an bis zur Hälfte der Schenkel oder 

drüber hinaus schwarz und im Gegensatze dazu erscheinen die Schienen heller, fast weisslich 

gelb. Diese Abänderung ist es, welche Förster als N. eireumseriptus beschrieben hat. 

In der letzten und dunkelsten Abänderung, die nur selten vorzukommen scheint, ist 

der Körper fast ganz schwarz, nur der Mund mit dem äussersten Rande des Ulypeus und 

vewöhnlich das Epistom, die Flügelschuppen, die Spitze des Hinterleibes oben wie unten, 

einige undeutliche Flecken an den Seiten desselben, und die Beine von den Knieen an sind gelb. 

Von N. variator unterscheiden sich die dunkleren Abänderungen durch die Form des 

Kopfes, der hier in der Schläfengegend entschieden breiter, dort schmäler ist als in der 

Augengegend, ferner dadurch, dass Scheitel und Mittelrücken hier nicht sowohl ziegelroth, 

als vielmehr nur gesättigt bräunlich gelb sind. 
Bemerkenswerth ist noch, dass bei einigen weiblichen Wespen, die sich sonst durch 

nichts auszeichnen, die Fühler etwas schlanker und länger erscheinen als gewöhnlich, sie sind 

aber immer kräftig und spitzen sich allmälig zu, sind also nicht fadenförmig. 

Die Männchen, welche durchaus diejenige Form haben, die oben als für die Gruppe 

bezeichnend beschrieben wurde, sind immer sehr dunkel gefärbt und grossentheils glänzend 

schwarz. Am Kopfe ist nur die Oberlippe gelb und zuweilen der äusserste Rand des Kopf- 

schildchens, die Oberkiefer sind braun, auch die Schläfen lassen oft noch die rothbraune 

Farbe erkennen. Am Mittelleibe sind zuweilen die Ränder des Vorderrückens und die Flügel- 

schuppen gelb, in seltneren Fällen schimmert in zwei Flecken des Schildchens und an der 

Mittelbrust die lichtere Farbe durch. Nur ein Männchen liegt vor, bei dem der Hinterleib 
vom zweiten Ringe an rothgelb ist, häufiger breitet sich die schwarze Farbe bis zur Mitte 
des Leibes oben wie unten aus, meistens lässt sie nur den Rand des letzten Segmentes gelb. 



Die mit stumpfer Spitze vorspringende Schamklappe ist immer rothgelb gefärbt. Das Ste 

Rückensegment hat jederseits einen weit bogigen Eindruck, und springt in der Mitte in einem 

gekielten, nicht zugespitzten Fortsatze vor. An den Beinen sind entweder wie bei der 2. Ab- 

änderung der Weibchen nur die Hüften und Schenkel an der äussersten Wurzel schwarz, 

oder die schwarze Farbe zieht sich wie bei der dunkleren Abänderung von der Wurzel bis 

über die Mitte der Schenkel. Die Flügel sind ziemlich farblos und das Randmal wird mit- 

unter etwas dunkler als gewöhnlich, fast bräunlich. 

Bei dieser Art, wie bei den meisten, die man in grosser Zahl übersehen kann, zeigt 

sich recht deutlich, wie unbrauchbar die einzelnen Verhältnisse im Flügelgeäder, auf welche 

Förster so grossen Werth gelest hat, zur Bestimmung der Art sind. Hier trifft meistens 

der 2. rücklaufende Nerv genau oder ziemlich genau auf den 2. Scheidenerven der Unter- 

randzellen sowohl im Vorder- als im Hinterflügel, aber oft mündet er auch weit vorher in 

die 2. Oubitalzelle, und zwar in allen Abänderungen und bei beiden Geschlechtern. 

Bemerken will ich hier noch, dass ich noch einige männliche Nematen vor mir habe, 

die in der Körperform und sonstigen Zeichnung mit den eben beschriebenen übereinstimmen, 

aber durch ganz schwarzen Mund, schwarze Flügelschuppen und schwärzliche Flügel abweichen. 

Es wird unmöglich sein, sie dieser Art zuzuzählen, mir sind aber auch keine ihnen ent- 

sprechenden Weibchen bekannt. Sie stammen aus Finnland. 

Die Larven fand Brischke vom Ende des Juli bis zur Mitte des October in Brüchen 

auf Carex, einer für Blattwespen seltenen Futterpflanze. Sie sind 6— 7 Linien lang, nach 

hinten etwas verschmälert, entweder von grasgrüner oder von schön carmoisinrother Grund- 

farbe. Neben dem dunkel durchscheinenden Rückengefäss verläuft jederseits eine weisse 

Linie, die im ersten und im letzten Segmente undeutlich ist, in der Mitte über dem dunkeln 

Mageninhalte am deutlichsten hervortritt. Neben den Luftlöchern zieht ebenfalls eine weiss- 

liche Linie hin; am Grunde jedes Brustfusses steht ein dunkeler Wisch Kopf bräunlich 

gelb mit hellen Nähten, Augen schwarz, Oberkiefer schwarzbraun. Die jungen Larven sind 

schmutzig braungrün mit braungelbem Kopfe. Nach der letzten Häutung verlieren sich die 

Längslinien, der Körper ist ganz grün oder ganz roth mit schwarzen Luftlöchern und dunkler 

hbraunem Kopfe. 

Die Raupen sind sehr schnell, krümmen sich, wenn sie berührt werden, lebhaft und 

lassen sich :uf die Erde fallen, schnellen sich auch auf der Erde noch in die Höhe. Die 

Verwandlung geht in der Erde vor sich. Die Wespen erscheinen entweder noch in dem- 

selben Jahre oder im nächsten Frühjahre. 

Auch von Herrn Cameron in Glasgow wurden diese Larven als zu N. capreae gehörig 

beobachtet. 

Tenthredo capreae Fbr. (73) U. 118n.54, Pnz. (82) H. 65. 8. und (97) II. 46, Fabr. 

(91) 35 n. 30. Die Diagnose bei Fabrieius „T. antennis filiformibus, flava capite 
thorace abdomineque supra nigris alis puncto flavo“ ist zwar sehr ungenau und in 

den Citaten verwechselt er die Art mit N. salieis und N. ribesii, aber er eitirt auch 

die Abbildung Panzers, die unsere Art kenntlich darstellt. — T.capreae Latr. (95) 

132, Lam. (181) 383. 

Nematus capreae Oliv. (105) 166 n. 1, Voll. (479) n. 53 nach dem Citate von Panzer. 

Der Name Tenthredo capreae und Nematus capreae ist allerdings von verschie- 

denen Schriftstellern in sehr verschiedener Bedeutung gebraucht und lässt viel- 

fache Verwechselungen zu. Da aber die älteste Bezeichnung 7. capre«ae Lin. 
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S,N. (13) 559 n. 40 und $. N. (26) 928 n. 55 entsprechend Lin. F. S. (14) 395 

n. 1572 ausfällt, weil Linn‘ hiemit nur die Larve derjenigen Wespe bezeichnet, 

die er vorher als T. salicis beschrieben hatte, so rückt der zunächst älteste Name 
T, capreoe Panzer, dessen Bedeutung durch die Abbildung feststeht, in das Recht 

der Priorität. — Von Fallen und Zetterstedt sind später, wie wir gesehen haben, 
Abänderungen von N, histrio und fallax, von Hartig gar der halb so grosse N. ru- 

mieis Fall. unter diesem Namen beschrieben worden. 

N. pallicereus Hrt. (199) 190 n. 13, Hrt. N. (221) n.29 gehört wahrscheinlich hicher. 

Ich habe Stücke von N. capreae verglichen, welche in Grösse und allen Einzeln- 

heiten der Zeichnung mit der Beschreibung von N. pallicercus übereinstimmen bis 

auf das eine Merkmal, dass das Mal gelb, am Innenrande der Basis aber bläulich schwarz 
sei. Diese dunkele Färbung, deren Hartig auch in der Diagnose nicht erwähnt, 
könnte möglicher Weise zufällig bei einem Stücke entstanden sein. Da aber die 

Farbe des Flügelmals ziemlich beständig zu sein pflegt, so mag es auch noch eine 

nahe verwandte Art mit diesem Merkmale geben. 

N. Kirbyi Dhlb. (179) Fig. 4 gehört wohl hieher und bezeichnet dann die hellste und 

seltenste Abänderung des Männchens. Dhlb. (180) n 65; Thms. (402) 626 n. 26; 

Thms. (511) 115 n. 40 mit allen Varietäten. 

N. griseus Ev. (260) 18, die hellste Abänderung. 

N. continwus Ev. (260) 19, die gewöhnliche, mittlere Abänderung. 

N. trisignatus Först. (312) 292, dieselbe Abänderung. 
N. circumseriptus Först. (312) 301, unsere 3. Abänderung. 

Vorkommen: Sehr häufig im ganzen nördlichen und mittleren Europa. 

In ganz Schweden, seltener in Lappland Zttst, Sbk. (502, 523), in ganz Finnland 

und Lappland Palmen! Riga Gimm. (261), Königsberg! Insterburg! Danzig! Meck- 

lenburg! Schlesien! Harz! Schottland Cam.! Holland Voll. (479), Casan Ev. (260). 

N capreae Var. pectoralis Voll. — N. capreae capite et thorace 

maculato, abdominis dorso nigro, ventre luteo aut nigro — alis lacteis, carpo 

radioque albo, ceteris nervis fuscis. 

Es kommen von N. capreae und zwar von den beiden mittleren oben beschriebenen 

Abänderungen Stücke vor, bei denen die Flügel nicht nur jedes gelben Schimmers entbehren, 

sondern bei voller Durchsichtigkeit eine milchweisse Farbe zeigen, wobei zugleich Randader 

und Mal ebenso gefärbt sind, während das übrige Geäder die braune Farbe behalten hat. 

Da diese Thiere sich sonst in keiner Hinsicht von den gewöhnlichen N. capreae unter- 

scheiden, kann man sie wohl nur als eine Abänderung dieser Art betrachten, die aber ausser 

dem gewöhnlichen Kreise der Abänderungen liegt, die bei den Nematus-Arten vorzukommen 

pflegen. 

Van Vollenhoven beschrieb 1867 (446) diese Nematen als X. pectoralis, nahm aber 1569 

in einer Anmerkung zu dem Verzeichniss der niederländischen Hymenopteren (4:9) 

diese Bestimmung zurück und erklärte die Thiere für eine Abänderung von N. ca- 

preae, worin wir ihm beistimmen müssen. 

Verbreitung. Es liegen einzelne Stücke aus Preussen, Mecklenburg, Holstein, Frank- 



furt a. M, und 5 Stücke aus Finnland vor, und nach van Vollenhoven ist Holland noch 

als Fundort hinzuzufügen. 

2%. Nematus canaliculatus Hrt. 

N. pectore punctato et opaco, luteus, capitis superiore parte et mesonoto 

et pectore rufescentibus et nigro maculatis, metanoto nigro, alis pellueidis mar- 

gine luteo. 

Mas, abdomtne nigro waelvula pubis lutea, 

corp. long. 7,5 mm., ant. 5,5 mm. 

Fem., abdomine a basi ad apicem plus minus nigricante, 

corp. long. T,T mm., ant. 4,5 mm. 

De EA: 
Diese Art ist dem N. capreae sehr nahe verwandt, aber nicht allein durch die punk- 

tirten und daher matt erscheinenden Brustseiten, sondern auch durch die Art der Farben- 

vertheilung verschieden. Bei den Weibchen liegt auf der rothen Oberfläche des Kopfes ent- 

weder nur um die Ocellen ein kleiner schwarzer Flecken, oder dieser nimmt den ganzen er- 

habenen Theil zwischen Fühlerwurzel und dem hintern Scheitelrande ein. Epistom und Unter- 

gesicht sind gelb. Der Thorax ist an allen zehn mir vorliegenden Stücken gleich gezeichnet. 

Die Flecken auf dem Mittelrücken fliessen nicht zusammen, das Schildehen ist ganz roth. 

An der Brust ein grosser schwarzer Mittelflecken, ein kleiner in der Flügelgrube. Hinter- 

rücken schwarz. Auf dem Hinterleibe finden sich bei der hellsten Abänderung nur einige 
schwarze Querstriche auf den ersten Segmenten, bei anderen Stücken breitet sich die schwarze 

Farbe, zugleich auf die Bauchseite übergreifend, bis zur Mitte aus, wobei gewöhnlich eine 

Reihe schwarzer Punkte in der Mittellinie der dunkeln Farbe vorausgeht. Selten ist der 

Rücken bis zum 8. Segmente schwarz und dann ist auch der Bauch an den Seiten schwärzlieh 

gefleckt. Die Beine sind gewöhnlich ganz gelb, mit Ausnahme eines schwarzen Fleckens an 

den Hinterhüften und etwas bräunlicher Tarsen. Wenn sich eine dunklere Färbung an ihnen 

einstellt, so tritt sie zuerst an den vorderen Beinen als schwarze Ränder der Schenkel auf, 

was bei N. capreae nie der Fall ist. 

Männchen scheinen bei dieser Art selten zu sein, ich kenne nur eines, welches im 

Göttinger Museum aufbewahrt wird und von Hartig bestimmt ist. Es ist im Vergleich zu 

den Männchen von N. capreae sehr hell gefärbt, da die rothe Grundfarbe am Scheitel wie 

am Mittelrücken sichtbar ist und die schwarzen Flecken der Weibchen nur mehr ausgedehnt 

sind ohne zusammenzufliessen, doch hat das Schildchen einen schwarzen Längsstrich und 

Hinterrand. Der Hinterleib ist aber schwarz bis auf die Schamklappe, wenn auch am Bauche 

nicht so dunkel wie am Rücken. 

Hr. Brischke hat mehrmals einzelne Stücke dieser Art erzogen und zwar aus denselben 

Larven (Taf. I. Fig. 4), welche sonst den N. umbripennis geben, auch, wie es scheint, mit 

dieser Art zusammen in derselben Zucht. Allerdings würde es wünschenswerth sein, dies 

noch durch wiederholte Zuchten und mit genauester Vergleichung der Larven zu bestätigen. 

(Wir werden dieser selben auf Populus tremula lebenden Larven auch noch bei N. miniatus 

zu erwähnen haben). Die Wespen der beiden Nematen canalieulatus und umbripennis sind, 

obschon nahe verwandt, durch die hier glatten, dort punktirten und matten Brustseiten, so 
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wie durch die hier braunen, dort ungefärbten Flügel so abweichend, dass ınan sie unmöglich 

vereinigen kann. Es würde also hier der Fall vorliegen, dass eine Art sich erst in der 

Wespenform, aber noch nicht in der Larve in zwei Arten gespalten hat, wie wir umgekehrt 

sowohl unter den Nematen als auch in der Gattung Lophyrus solche Arten kennen, die nur 

in der Larvenform verschieden sind. Bemerkenswerth ist hier aber noch, dass diejenige Art, 

die beiden genannten Arten viel näher steht, als diese unter sich, N. capreae. Larven hat, 

die sowohl in der Farbe, wie in dem Futterkraute von der Larve jener ganz abweichen. 

Nematus canalteulatus Hrt. (221) n. 13. 

N. stenogaster Först. (312) 339, die dunkelste Varietät 

N. pleuralis Thms. (402) 628 n. 32 und (511) 117 n. 41. 

Vorkommen. Ein Stück fing Boheman bei Stockholm (Thms.), ich kenne Stück« 

aus Lappland, Preussen (Königsberg und Danzig), Holstein, Nassau (am Feldberg v. Hevd. 

Regensburg. 

21. Nematus imperfectus m. 

Femina pectore aut punctulato opaco aut laevi nitido, lutescens capite 

et mesonoto rufescente et nigro-maculato, abdominis dorso nigro, femorum mar- 

gintbus nigrieantibus, tarsis fuscescentibus, alis pellueidis, radıo carpoque pal- 

lido, hoc upice fuscescente, 

corp. lung. 6 mm., ant, 4 mm. 

Die hieher gehörigen Thiere stehen zu N. canaliculatus ungefähr in demselben Ver- 

hältnisse, wie die Varietät pectoralis zu N. capreae, aber mit dem Unterschiede, dass sie sich 

schon weiter von der Stammart entfernen. Man kann sie vielleicht als eine in der Bildung 

begriffene, noch nicht zur vollen Selbstständigkeit gelangte Art betrachten. 

Sie unterscheiden sich sämmtlich von den vorhergehenden Arten durch die blasse, 

schmutzig gelbe Grundfarbe, welche Vorderrücken, Bauch und Beine bekleidet, und durch 

die Flügel, welche eine weisse Randader und ein ebenso gefärbtes Mal haben, auf das von 

der Spitze und dem innern Rande aus ein bräunlicher Schatten fällt Zwei von den 7 vor- 

liegenden Stücken stehen indessen dem N. canaliculatus näher dadurch, dass ihre Brust 

fein punktirt und matt ist und einen grossen schwarzen Flecken in der Mitte trägt. Ihr 

Kopf ist ebenso gefärbt wie dort, nur ist das Untergesicht fast weiss, der Mittelrücken ist 

dunkler, da die schwarzen Flecken vor dem Schildchen zusammenfliessen und dieses selbst 

hinten einen schwarzen Rand hat Der Rücken des Hinterleibes ist ganz schwarz und zwar 

bis zum Ende des 8. Ringes, so dass kaum noch die Spitze hell bleibt, da das Ite Segment 

grossentheils in dem vorletzten verborgen ist. 

Diese beiden Stücke könnte man noch als eine bleichsüchtige Abänderung des N. ca- 

nalieulatus betrachten. 

Bei 5 anderen Stücken trägt am Kopfe der Clypeus wie bei N. capreae einen dunkeln 

obern Rand; der schwarze Stirnflecken fehlt einem Stücke ganz. Brust- und Hinterleibsrücken 

sind wie bei den beiden beschriebenen gefärbt, aber die letzten Segmente sind verkürzt und 

am Rücken schwach gekielt, ohne von den Seiten her zusammengedrückt zu sein, die Scheide 
erscheint etwas verkürzt und ihre Spitze stumpf. Es ist also eine Anlage zu der Form der 

Hinterleibsspitze vorhanden, welche die folgende Gruppe charakterisirt. Die Brust ist glatt 



und glänzend, das eine Stück zeigt noch den schwarzen Mittelflecken, zwei andere nur in 

dunklerem Roth die Andeutung dazu, zweien fehlt er ganz, was weder bei capreae noch bei 

canaliculatus vorkommt. Dass aber trotz der glatten Brust diese Thiere nur mit der letzten 

Art Zusammenhang haben, zeigt der Umstand, dass die Schenkel der blassen Beine an beiden 

Kanten mit feinen schwarzen Rändern versehen sind. 

Vorkommen. Die beiden erstgenannten Stücke stammen aus Finnland, ein ähnliches 

aus Schottland, von den zuletzt beschriebenen ist eins ebenfalls aus Finnland, ein zweites 

aus Frankfurt a. M., ein drittes aus Sachsen, zwei aus Schlesien. 

22. Nemwatus umbripennis Eversm. 
(Taf. II. (6). Fig. 4.) 

N. pectore laevi et nitido, croceo-Lluteus, alis ochraceo-lutescentibus, apice 

pellueidis, margine luteo. 

Mas wapite et thorace fere totis nigris, labro /Juteo, abdominis dorso luteo 

vel nigricante, 

corp. long. 6,2 mm., ant. T mm. 

Femina maculis in fronte, mesonoto, metanoto, pectore, strigis in abdo- 

minis dorso nigris. 

corp. long. 7 mm., ant. 4,7 mm. 

Larva adulta 15>—1T7T mm. longa, coeruleo-virens, segmeniorum marginibus 

alhis, lineis duabus dorsalibus et duabus lateralibus pallidis — pelle postremuim 

eruta tota viridis et nitida — Populi tremulae foliis vescitur. 

Diese Art, die ebenfalls dem N. capreae nahe steht, ist von allen vorhergehenden leicht 

durch die nicht nur gelb, sondern stark ins Bräunliche ziehende Farbe der Flügel zu unter- 

scheiden. Diese Farbe dehnt sich bis zum Flügelmale aus, die Spitze ist klar. Es sind 

hier nur solche Thiere bekannt, welche der hellsten Abänderung von N capreae entsprechen, 
und die Weibchen haben eine zwar gesättigt gelbe, ins Bräunliche und Röthliche ziehende 

Grundfarbe, aber nicht das lebhafte Rothgelb jener Art Bei einigen sind nur die 3 ge- 

wöhnlichen Flecken auf dem Mittelrücken und der runde Brustflecken schwarz, bei anderen 

treten hiezu noch kleinere Fiecken um das Schildehen und auf den erhabenen Stellen des 

Hinterrückens, so wie Querstriche an der Wurzel der vorderen Hinterleibsringe. Die Beine 

tragen entweder nur einen schwarzen Flecken an den Hinterhüften, oder es sind sämmtliche 

Schenkel an der Wurzel in geringer Ausdehnung schwarz. 

An den Männchen, die, wie die Ausmessung zeigt, sehr lange Fühler haben, sind Kopf 

und Thorax meistens ganz schwarz mit Ausnahme der gelben Oberlippe, zuweilen tritt die 

helle Farbe aber noch an den Schläfer, den Ecken des Vorderrückens, den Brustseiten und 

auf dem Schildeben durch. Der Hinterleib ist mitunter ganz gelb oder auf der Oberseite 

mehr oder weniger, selbst bis zum 7. Segmente schwarz; in solchen Fällen sind dann auch 

an den Beinen Hüften, Schenkelringe und Schenkel bis zur Mitte schwarz. Das 8. Segment 

hat jederseits einen tiefen und weiten Ausschnitt und in der Mitte einen gekielten Fortsatz. 

Die Larve ist 7”—8 Lin. lang, selılank, nach hinten allmälig verschmälert, hellbläulich 

grün mit glänzendem Kopfe, schwarzen Augenfeldern und dunklerem Munde. Das Rücken- 
Schriften der phys.-ökon. Gesellschaft. Jahrgang XVI. 11 
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vefäss schimmert in der Mittellinie hie und da dunkel durch, und dieser Raum erscheint seit- 

lich durch schmale weisse Linien begränzt. Auch durch die sehr kleinen Luftlöcher zieht 

eine weissliche Linie. Die Segmente sind durch weisse Hautränder getrennt. Die Haut- 

wülste an der Wurzel der Füsse tragen zuweilen Reihen feiner schwarzer Dornspitzchen, die 
aber nicht immer gleich deutlich sind. Nach der letzten Häutung erscheint die Larve hell 

grasgrün und glänzend, 

jrischke fand diese Larven an verschiedenen Orten der Umgegend Danzigs im Juni, 

August und September auf den Blättern von Populus tremula, die sie am Rande benagen. 

Bei Berührung wenden sie sich heftig hin und her und fallen zu Boden; auch in der Hand 
springen sie lebhaft umher. 

Das Cocon ist braun, locker, unregelmässig und wurde auf der Erde zwischen Blättern 

semacht. Wahrscheimlich giebt es 2 Generationen im Jahre. 

Nematus umbripennis Ev. (260) 20. Vielleicht ist diese Art bei Thomson in seinem 

N. Kirbyi enthalten. 

Vorkommen. Üasan Ev. Mir ist die Art bisher nur aus Preussen bekannt geworden, 
wo sie mehrfach bei Königsberg, Insterburg und Danzig gefangen ist. 

23. Nematus turgidus m. 
(Taf. (T). Fig. 3.) 

Femina, corpore brevi crasso nitido, ochracea, fascia frontali inter oculos, 

pronoto exceptis marginibus, meso- et metanoto et pectore fere totis migris, 

abdominis dorso strigis transversis fusco-nigrieantibus ornato, alis sublutescentihus, 

margine luteo. 
corp. long. T,T mm., ant. 4 man. 

Larva, exuviis postremum positis, 11 mm. longa, colore purpureo, 

Durch die kurze gedrungene Gestalt, durch den breiten, hinten kurz abgerundeten 

Hinterleib erhält diese Art ein anderes Ansehen als die übrigen Arten dieser Gruppe. Die 

Grundfarbe ist ein bräunliches, nur wenig ins Röthliche spielendes Gelb Bei der helleren 

Abänderung trägt der Kopf nur eine leichte schwarze Binde, die von einem Auge über die 

Ocellen hin zum andern Auge hinzieht und den Stirnhöcker zwischen den Fühlern hellgefärbt 

lässt; bei der dunkleren Abänderung ist der Scheitel, die erhabene Stirn und der Raum zwischen 

den Augen schwarz, so dass nur das Untergesicht mit dem Epistom und die Wangen gelb 

bleiben. Am Mittelleibe sind die Ränder des Vorderrückens, meistens auch zwei Punkte auf 

dem Schildehen und ein Flecken an den Brustseiten bräunlich gelb. Besonders bezeichnend 

aber für diese Art ist die braune Farbe, die am Hinterleibe auftritt. Die ersten Segmente 
desselben sind schwarz, die folgenden braun oder schwärzlich braun gebändert, und bei der 

hellen Abänderung sind es die mittleren Abschnitte des Hinterleibes, die am hellsten gefärbt 

sind. Der Bauch gelb, die Legescheide kurz. 

An den Beinen sind die Hüften und die Schenkel an der Wurzel schwarz, alle 

Tarsen braun. 
Sowohl durch die braune Farbe als durch die Körperform hat diese Art viel Aehn- 

lichkeit mit den ersten Arten der folgenden Gruppe. 
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Brischke erzog die Wespe aus einer Larve, die er am 28. Juni 1862 auf der Erde 

fand, wo sie im Begriff war, sich zur Verwandlung zu verkriechen Sie hatte also die letzte 

Häutung bereits überstanden und wahrscheinlich dabei, wie dies gewöhnlich geschieht, die 
am meisten bezeichnenden Zeichnungen eingebüsst. Sie war nur fünf Linien lang, glatt, 
querrunzelig mit wulstigen Seitenrändern, einfarbig carmoisinroth, nur mit schwarzen Augen- 

feldern und schwarzbraunem Munde. Die Wespe erschien schon am 4. August. 

N. pallicereus Thms. (511) 148 n. 79 scheint diese Art zu sein, ist dann aber bestimmt 

nicht gleich N. pallicereus Hrt., wie Thomson meint, da dieser „an Grösse, Körper- 
form und Färbung“ dem N. miniatus sehr nahe stehen soll, mit dem unsere Art 

nicht die geringste Aehnlichkeit hat. Da es nun noch nicht sicher ist, dass N. palli- 

cercus Hrt. als besondere Art eingeht ıs. bei N. capreae oben), so habe ich einen 

andern Namen wählen müssen. 

Vorkommen: Nur wenige Stücke liegen mir vor, die in Preussen bei Insterburg und 
Danzig gefangen sind. 

8. Gruppe des Nematus abietinus Chr. 

Species colore ochraceo vel luteo, quarum feminis ultimi abdominis annuli 

carinati ac compressi sunt, terehrae autem vagina aut brevissima et suberecta 

aut prominens el apice late truncata est. 

In diese. Gruppe fasse ich mehrere Arten von bräunlich gelber Grundfarbe zusammen, 

die sich durch eine besondere Form der Legeröhre auszeichnen. Diese ist nämlich verkürzt, 

und die Spitze des Hinterleibes ist in mehr oder weniger weiter Ausdehnung zusammen- 

gedrückt und daher am Rücken gekielt, so dass die Oefinung des letzten Ringes, durch 
welche die sehr schmale Legescheide hervortritt, fast linienförmig erscheint. Dabei treten zwe; 

Abänderungen auf. In dem eiuen Falle sind nur die letzten Ringe des Hinterleibes zusammen- 

gedrückt, aber in der Ruhe zugleich so enge zusammengeschoben, dass der Rückentbeil des 

9. Segmentes im vorhergehenden versteckt liegt und die sehr kurze Scheide schräge nach 

hinten aufgerichtet ist. Das ist bei den Arten umbrinus, maestus und Wesmaeli der Fall, 

von denen die letzte Art durch die an der Spitze gerade abgeschnittene Scheide den Ueber- 

gang zu den folgenden bildet. Im andern Falle verengt sich der Hinterleib schon von der 

Mitte an, aber die einzelnen Segmente treten frei hervor, und die Scheide ist wagerecht 

nach hinten gestreckt und an der Spitze stark abgestumpft. So bei den Arten Saxesenii 

und abietinus. Trotz dieser Zusammenstellung der Arten aber sind es vigentlich nur die 

drei letzten, welche eine natürliche Gruppe bilden und in wesentlichen Formmerkmalen, wie 

in dem gerade abgeschnittenen Kopfschildchen, der wenig erhabenen Stirn und dem Mangel 

des ersten Scheidenerven im Unterrandfelde übereinstimmen. Die beiden ersten Arten weichen 

in allen diesen Merkmalen ab und schliessen sich mehr der vorhergehenden Gruppe, nament- 

lich auch in der braunen Farbe dem N. turgidus an. Die Männchen jener drei Arten, 
Wesmaeli, Saxesenii und abietinus, ähnen durch den runden, nach hinten sich verschmälernden, 

mit geraden Seitenlinien versehenen Hinterleib den Männchen aus der Gruppe des N. histrio, 

dagegen unterscheiden sich die Männchen der beiden Arten umbrinus und maestus von diesen 

und den Männchen der Gruppe des N. capreae sehr durch den etwas abgeflachten Hinter- 
li 
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leib, der in der Mitte am breitesten ist, sich von da erst nach hinten allmälig verschmälert, 

also beinahe eiförmig ist. 

Die beiden ersten Unterrandzellen vollständig getrennt, 

Fühler schlank, so lang wie der Rumpf . . . . . . . . nambrinus m. 

Fühler plump, nicht länger als der Hinterleib . . . . . . maestus m, 

Die beiden ersten Unterrandzellen nicht getrennt, 

Mit hellgelbem Flügelrande,. . . . 2. 2 2 2 2.2.2.2. Wesmaeli Tschb. 

Mit braunem Flügelrande 

6S8.0limmargrossu it. kenn. wa. mreEEDeSaxesenı Ark 

AS OLORMINEELOSST TE ee anrehunRuohr. 

24 Nematus umbrinus m. 

N, elypeo emarginato, ochraceus vel fulvus, vertice et fronte sıutis editis 

et rugosis et nigris, pectore et mesonoto aut nigro-maculato aut nigro, ubdominis 

anterioribus segmentis nigro = fus is, femortbus fulvis, tibiis posticis apice 

tarsisque nigricantibus, alis pelluerdis subluteseentibus, carpo fusco, radio wel 

eodem wel dilutiore colore. 

Mas antennis compressis corporis longitudine. 

corp. long. 6,5 mm., ant. 6,5 mm. 

Femina antennis abdomen et thoracem longitudine aequantibus. 

eorp. long. T mm., ont. 5 mm. 

Wie aus der Diagnose hervorgeht, giebt es auch hier hellere und dunklere Abände- 

rungen in ähnlicher Weise, nur in geringerem Umfange wie bei N. capreae. Die drei 

schwarzen Striemen des Mittelrückens sind immer breit, so dass sie sich fast berühren. oft 

fliessen sie aber zusammen, und die dunkele Farbe breitet sich nach hinten aus; so erscheint 

das Schildehen bald sammt den Flügelgruben hellgefärbt, bald allein hell auf dunkelem 

Grunde, bald ist es zur Hälfte schwarz, häufig trägt es zwei braune Flecken, selten ist es 

wie der ganze Rücken schwarz. Am Rücken des Hinterleibes tragen immer die vorderen 

Segmente dunkle Querstreifen, von denen bald der erste, bald die beiden vordersten sich 

durch schwarze Farbe auszeichnen, während die übrigen röthlich braun sind, mitunter aber 

ist fast der ganze Hinterleib oben dunkelbraun gefärbt. Selbst an den Bauchschienen stellt 
sich mitunter, obwohl seltener, die braune Farbe ein. Die Brust ist immer wenigstens in 

der Mitte und in den Flügelgruben, bei den dunkelen Abänderungen aber auch ganz schwarz. 

Am Kopfe ist Scheitel und Stirn nicht viel, aber deutlich über die Seitentheile erhaben, die 
Stirn runzelig und rauh. Die Schläfen sind meistens braun, der Mund mit dem Kopfschild- 

chen und den Wangen meistens hellgelb gefärbt. Die Fühler sind bei der hellen Abänderung 

röthlich braun und lassen diese Farbe wenigstens an der Unterseite durchschimmern, bei der 

dunkeln Varietät, der die Männchen, wie es scheint, immer angehören, sind sie schwarz, bei 

diesen überdies noch länger als bei den Weibchen, kräftig und von den Seiten stark zusammen- 

gedrückt. An den Beinen sind die Hüften nur an der Wurzel schwarz gefleckt, im Uebrigen 
mit den Schenkelringen weisslich, die Schenkel rothgelb die Schienen heller, und nur an 

den Hinterbeinen die Spitze der letzteren mit den Tarsen schwarz. Die Flügel haben braunes 

Geäder und ein braunes, meistens recht dunkles Mal die Randader aber verhält sich ver- 

schieden, indem sie öfters durch hellere Farbe sich auszeichnet. 
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In der letzten Zeit habe ich übrigens noch einige Stücke dieser Art kennen gelernt, 

bei denen die Spitze des Hinterleibes am Rücken nicht so scharf wie gewöhnlich zusammen- 

gedrückt ist, so dass die Art genau auf der Grenze dieser Gruppe zur vorhergehenden steht. 

Von der Form der Männchen ist schon oben bei Auseinandersetzung der Gruppen- 

Merkmale gesprochen. Das 8. Segment des Hinterleibs ist bei ihnen sehr schwach gekielt 

und hat neben der Mittellinie einen schwachen und schmalen Eindruck. 

Diese Art bildet mit der vorhergehenden und der folgenden die braunen Nematen, 

d.h. diejenigen Arten, bei denen die dunkele Farbe grossen Theils als Braun auftritt. Von 

N. turgidus ist sie durch die Form der Legescheide und Hinterleibsspitze, durch das dunkle 

Flügelmal, die langen Fühler und die Farbe der Beine, von N. maestus durch das gelbe 
Kopfschildchen, die gerunzelte und erhabene Stirn, die langen Fühler und rothgelben Schenkel 

sehr verschieden. Sie scheint auch grosse Aehnlichkeit zu haben mit N. distriatus Thoms. 

(511) 105 n. 30 (dem wahrscheinlich N, exoletxs Eversm (260) 19 entspricht), aber sie ist 

grösser und weicht in der gerunzelten Stirn (dort: area pentagona vix disereta), in dem kurz 

und deutlich ausgerandeten Kopfschildchen (dort: elypeus emarginato-truncatus) und nament- 

lich in dem dunkelbraunen Flügelmal (dort: stigma pallide Havum) zu sehr ab, als dass beide 

Arten für gleich erachtet werden könnten. 

Vorkommen: Ich kenne von dieser Art nur einige Stücke aus Schlesien und etwa 

ein Dutzend aus Preussen, wo sie bei Königsberg und bei Danzig gefangen sind. 

2. Nematus maestus m. 
(Taf. (7). Fig. 1.) 

N. elypeo emarginato, fronte plana et subtiliter punctata, antennis brevibus 

et crassis, ochraceus, capite ac thorace nigro, ore et pronoto et tequlis exrceptis, 

abdominis dorso strigis nigrofuscis in media parte confluentibus oblito, ventre 

nonnunquam fuscescente, femoribus luteis marginibus nigricantibus, tibiis albi- 

cantibus, tarsıs posticis et tibiis aptee fuscis. 

Has: corp. long. 5 mm., ant. 3 mm,, 

T 44- = .4855,- 

Lasva adulta 15 mm. longa, viridis capite et ultimis tribus segmentis 

em: = - 

eroceis, utroque latere maculis nigris majoribus ex ordine eollocatis multisque 

punectis nigris sparso, tribus anterioribus segmentis praeterea binis ordinibus 

punctorum nigrorum ornatis — in Pyro malo vivit. 

Die hieher gehörigen Thiere sind sehr dunkel gefärbt, und die Männchen sowie 

einzelne weibliche Stücke könnten für schwarze Nematen aus der Gruppe des N. pallipes 

angesprochen werden, auch weichen sie von den Arten, mit denen sie hier zusammengestellt 

sind, durch die flach gewölbte, nicht erhabene Stirn ab. Der Kopf mit dem breit ausge- 

randeten Kopfschildehen ist schwarz, nur die Oberlippe, die Wurzel der Oberkiefer und die 

Taster sind hellgelb. Der Vorderrücken und die Flügelschuppen sind röthlich oder bräunlich 

gelb, der übrige Thorax ist meistens schwarz, und nur selten schimmert die bräunliche Farbe 

an den Seiten der Brust oder an den Rändern des Mittelrückens vor. Der Hinterleib ist 

meistens der ganzen Länge nach mit braunschwarzen sich hinten verkürzenden Querstrichen 
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bedeckt, die in der Mitte zusammenfliessend nur am Rande die braune Farbe hindurchtreten 

lassen. Der Bauch ist bräunlich gelb, oft aber auch bei den Weibchen mit braunen Quer- 

strichen bedeckt, so dass er ziemlich dunkel erscheint, und bei den Männchen ist er, so weit 

sie mir bekannt sind, immer schwarzbraun, so dass die hellere Farbe hier nur an den 

scharfen Seitenrändern und an den Rändern der Schamklappe zu erkennen ist. Das achte 

Segment des Hinterleibes hat bei den Männchen am hintern Rande neben der schwach 

gckielten Mittellinie nur eine sehr kleine und schmale Vertiefung. 
Die Fühler sind plump, in der Mitte am dicksten und in beiden Geschlechtern nicht 

länger als der Hinterleib, An den Beinen sind die Hüften an der Wurzel schwarz, die Spitze 

und die Drehgelenke meistens gelblich, bei den Männchen auch bräunlich, die Schenkel 

schmutzig gelb, meistens mit feinen schwärzlichen Rändern, von denen aus sich die schwarze 

Farbe an den Hinterbeinen zuweilen über die ganzen Schenkel ausbreitet. Die Schienen 

mehr ins Weisse ziehend, die Tarsen an der Spitze bräunlich, hinten bräunlich mit weisser 

Wurzel und’ auch die Schienenspitze bräunlich. Die Flügel klar mit-dunkelbraunem Geäder, 

Randader und Mal, die Cubitalzellen vollständig getrennt. 

Die 6 Linien lange Larve ist 'hellgrün mit hellrothgelbem Kopfe und ebenso gefärbten 

3 letzten Segmenten. Diese letzteren sind ungefleckt, aber an der Seite eines jeden anderen 

Segmentes liegt ein grosser, glänzend schwarzer Flecken und unter diesem stehen meistens 

noch 3 feine schwarze Punkte in einer Linie. Andere ebensolche Punkte stehen über den 

Flecken und bilden auf jedem Segmente 2 Querreihen, die aber nur in den ersten 3 Segmenten 

ohne Unterbrechung über den Rücken hinweggehen, auf den übrigen Ringen unterbrochen 

sind, so dass der Rücken ungefleckt erscheint. Endlich stehen über den Brustfüssen, die 

hellbraune Krallen haben, noch zwei schwarze Flecken, die zusammenfliessen. Die Augenfelder 

sind glänzend schwarz. 

Brischke fand. die Larven in der zweiten Hälfte des Juni auf den Blättern wilder 

Apfelbäume gesellig lebend. Berührt riechen sie stark nach Aepfeln. Noch im Juni ver- 

fertigten sie die läuglich runden, gelbbraunen Puppenhüllen zwischen Blättern und bald 

darauf erschienen die Wespen. 

Vorkommen. Es sind wir nur die zahlreichen von Brischke bei Danzig erzogenen 

Stücke dieser Art bekannt. 

85. Nematus Wesmaeli Tischb. 

N. clypeo apice truncato, flavus, fronte et vertice et thoracis abdominis- 

que dorso nigro, pectore vel rufescente (in maribus) wel nigro - maculato (in 

fenunis), femoribus fulvis ; alis pellueidis margine flavo, cellulis eubitalibus duabus 

anterioribus confluentibus, vagina feminae apice truncato. 

Mas corp. long. 5,2 mm. 
Fem. - - 6,75 mm., ant. 4 mm. 

Larva (sec. Tischbein) viridis, dorso obscuriore, quoque segmento ab- 

dominis punctis in duos ordines dispositis notato, capite olivaceo — in Pino 

larice reperitur. 

Diese von Tischbein einst in zahlreichen Stücken, dann von Snellen van Vollenhoven 

erzogene, sonst aber, wie es scheint, selten vorkommende Art steht dem N. Saxesenii sehr 

nahe und ist im trockenen Zustande einzelnen Abänderungen dieser Art auch in der Färbung 
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sehr ähnlich. Frische Exemplare zeichnen sich durch ihre bunte Zeichnung aus, da die 

hellgelbe Grundfarbe, wie sie am Vorderrücken und am Bauche auftritt, auf der Oberseite 
des Körpers, an den Flügelschuppen, an der Brust und an den Schenkeln ins Rothgelbe, 

andererseits im Untergesichte, an den Hüften, Schenkelringen und Schienen mehr oder 

weniger ins Weisse übergeht. Die Fühler der Weibchen sind kräftig, länger als der Hinter- 

leib und röthlich gelb mit dunklerer Wurzel. Ausser der anders gestalteten Hinterleibsspitze 

werden die viel hellere Grundfarbe, das Fehlen des schwarzen Kniefleckens an den Hinter- 

schenkeln und der hellere und einfarbige Flügelrand die besten Unterscheidungsmerkmale 

von N. Saxesenii sein. Das letzte Merkmal wird auch zur Unterscheidung der Männchen 

dienen, die im Uebrigen einander sehr ähnlich sind. Es scheint bei N. Wesmaeli auch der 

mittlere Lappen des achten Ringes nicht so rund gewölbt wie bei Saxesenii, sondern schärfer 

sekielt zn sein. 

N. Wesmaeli 'Vischbein (308) 347. 

N. solea Voll. (480) Pl. I. Abbildung der Larve, die — vielleicht nach der letzten 

Häutung — hier emfarbig grün erscheint, des Vocons, der männlichen Wespe. — 

Danach Kalt. (521) 701. 

Vorkommen: Birkenfeld (Ischb.), Holland Voll. In Preussen ist die Art noch nicht 

gefunden, auch habe ich in den verschiedenen Sammlungen fast nur Stücke gesehen, die von 

'Tisehbein herrührten 

27. Nematus Saxvesenii IIrt. 

IN: elypeo truncato sulvus, ore albo, fronte thoracisque dorso nigris, femo- 

ribus posticis plerumque apice nigris, alis pellueidis radio carpoque fuscescente, 

rarius nigrieante, radio pice subdilutiore, cellulis cubitalibus duabus anterioribus 

non separatts. 

Has peectore fulvo vel nigro-maculato, abdominis dorso nigris, ventre pallido, 

corp. long. 6 mm., ant. d mm. 

Femina vwariat abdominis dorso aut vitta nigra Interrupta notato aut 

i0t0 nigro, pectore aut toto tulvo «ut nigro-maculato ruf nigro, ventre fulvo 

aut nigro-maculato, 

corp. long. 7,4 mm., ant. 4,4 mm. 

perraro SD - =, 8,8 = 

Die Grundfarbe ist ein Jebhaftes Gelbbraun, bald heller, bald dunkler. Bei der 

hellsten Abänderung, die aber selten ist, sind ausser dem Rücken des Mittelleibes nur 

noch ein Stirnflecken und eine Reihe von Flecken auf den ersten oder mittleren Ringen 

des Hinterleibes schwarz. . Gewöhnlich ist die schwarze Farbe über die ganze Breite der 

Stirn, den Scheitel und Hinterkopf, sowie über den ganzen Hinterleibsrücken mit Ausnahme 

der Spitze ausgebreitet. Vorderrücken und Untergesicht sind heller gefärbt, letzteres fast 

weiss und bei lebenden Thieren ins Grünliche ziehend, die hellen Stellen neben dem Scheitel 

und die Hinterleibsspitze röthlichbraun. Bei den noch dunkleren Abänderungen ist der Kopf 

bis zum Rande des Schildchens schwarz, und die Brust erhält schwarze Seitenflecken, von 

denen sich die dunkele Farbe über die ganze Brust ausbreitet. In seltneren Fällen stellen 

sich auch am Bauche zwei schwarze Striemen ein, und auch hier breitet sich die dunkele 
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Farbe zuweilen so aus, dass in derselben nur noch drei braune Streifen zu erkennen sind. 

Die Legescheide ist braun und hat meistens eine schwarze Spitze. 

Die Beine zeigen nicht in gleichem Grade eine veränderliche Färbung wie der Rumpf. 

Abgesehen von einem schwarzen Flecken am Grunde der Hinterhüften sind die Hüften und 

Schenkelringe hell, fast weiss gefärbt und beim lebenden Thiere grünlich. An den vorderen 

Beinen bleiben die Schenkel meistens braungelb und erhalten auch bei den dunkelsten Ab- 

änderungen nur am untern Rande einen schwarzen Saum, die Schienen sind weisslich, die 

Füsse bräunlich. An den Hinterbeinen erscheint freilich bei den hellsten Varietäten der 

schwarze Knieflecken, der sonst so charakteristisch für die Art ist, kaum angedeutet, ge- 

wöhnlich ist er scharf begränzt und nur ausnahmsweise verbreitet sich die schwarze Farbe 
von der Spitze aus über den grössten Theil des Schenkels. Die Spitze der Schienen und 

die Tarsen sind an den Hinterbeinen immer schwärzlich oder schwarz. 

Die Flügel sind klar, zeigen in der Mitte zuweilen einen bräunlichen Schimmer und 

haben Randader und Mal gelb oder bräunlich; ausnahmsweise werden diese aber auch dunkel- 

braun oder schwarz. Da die Randader in ihrer Mitte hier immer am dunkelsten ist, so bleibt 

zwischen ihr und dem Male oft eine heller gefärbte Stelle; der erste Scheidenerv im Unter- 

randfelde fehlt oder ist nur an beiden Enden angedeutet. 

Die Fühler sind wenig länger als der Hinterleib, kräftig, oben schwarz, unten braun. 

Die Männchen entsprechen, so weit sie mir bekannt sind, den mittleren Abänderungen 
der Weibchen, die Oberseite des Rumpfes ist bei ihnen gewöhnlich schwarz, die Unterseite 

mitsammt den Beinen hellgefärbt, dann verschwindet auch an den Hinterbeinen mitunter 

der Knieflecken, nur die Schienenspitze und Fussglieder bleiben bräunlich. Bei anderen 

Stücken zeigt sich die Brust gefleckt und der Knieflecken ist deutlich. Der Hinterleib ist 

am Rücken gekielt, der Mittellappen des Sten Ringes aber erweitert sich zwischen den 

schmalen schrägen Furchen nach hinten und stellt eine rund gewölbte Schuppe dar, etwas 

über den Hinterrand des Ringes vorspringend. 

Die Fühler sind viel länger als diejenigen der Weibchen, von den Seiten stark zu- 

sammengedrückt und in grösserer Ausdehnung braun gefärbt. 

Nematus Saxesenii Hrt. (199) 212 n. 45, und 

N. compressus Hrt. (199) 213 n. 46 bezeichnen die hellere und dunklere Abänderung, 

wie ich mich an Stücken, die von Hartig bestimmt waren, überzeugt habe. 

Tenthredo (N.) Saxeseni und compressa Ratz. (244) 124. Ratzeburg schildert die 

Veränderlichkeit der Art, geht aber zu weit, wenn er die ganz verschiedenen Arten 

N. pallescens und scutellatus Hrt. hieher ziehen will. — Von Kaltenbach (416) 304 

und (521) 701 sind beide Arten erwähnt. 

Später hat Hartig (221) n. 44 auch N. abietum als Abänderung zu Saxesenii gerechnet, 

wieich glaube, mit Unrecht, und Thomson (511) 107 hat Saxesenii und compressus 

als Abänderung von N. abietum aufgeführt. 
Vielleicht gehört hieher Schäff. (25) T. 179 Fg. 1, die nicht, wie Pnz. (93) 160, 237 

meint, Tenthredo rapae sein kann. 

Vorkommen. Wohl selten oder häufig in verschiedenen Gegenden, entsprechend 

der Verbreitung von Abies excelsa, in Ostpreussen stellenweise sehr häufig. 

Selten in Skandinavien Thms. Einmal im nördlichen Finnland Palmen! Häufig 

bei Königsberg! Schlesien! Mecklenburg! sehr häufig am Harz! 
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25. Nematus abietinus (Chr.). 

N. elypeo apice truncato, fulvus, fronte et vertice et thoracis et abdominis 

dorso nigro, peclore nigro-maculato vel nigro, alis subpellucidis margine fusces- 

cente immaeculato, cellulis cubitalibus duabus primis non separatis, femorihus 

posticts feminarum in apice et in margzine infero nigris. 

Mas corp. long. 4,2, ant. 3 mm. 

Fem. - — 5.06220738- 

Larva sec. Hartig, 6 lin. lunga, viridis maculis in lateribus sitis obseu- 

rioribus ac spinulis vestitis in Abiete excelsa invenitur. 

Ich habe mich noch nicht davon überzeugen können, dass, wie man jetzt wohl meistens 

annimmt, N. abietinus nur eine Abänderung von N. Saxesenii ist. Freilich ist es haupt- 
sächlich die viel geringere Grösse, welche diese Art von jener trennt. Dieser Unterschied 

scheint aber ganz beständig zu sein, denn unter den vielen Stücken von N. Saxeseniü, die 

aus verschiedenen Gegenden von Deutschland mir vorliegen, ist keines, welches auch nur im 

geringsten eine Annäherung an N. abietinus zeigte. Die Farbenvertheilung ist in beiden 

Arten allerdiugs fast genau dieselbe, doch kenne ich hier nur solche Thiere, welche der 

mitteldunkeln Abänderung des N. Saxesenii entsprechen d. h. Weibchen, die auf der Ober- 

seite schwarz gefärbt, auf der Unterseite hell sind mit Ausnahme der Brust, die entweder 

schwarz oder schwarz gefleckt ist. Dabei finde ich nur folgende Unterschiede von der vorigen 

Art. Die Flügel sind nicht so klar, sondern zum grössten Theile etwas, wenn auch nur wenig 

getrübt. Die Randader ist in der Mitte, namentlich am lebenden Thiere, dunkler als an 

beiden Enden, aber das Ende und das Mal sind von gleicher Farbe, so dass hier nicht an 

der Spitze der Randader eine hellere Stelle bemerkt wird. An den Hinterschenkeln ist nicht 

sowohl ein eng umschriebener Knieflecken vorhanden, sondern die Spitze der Schenkel ist 

ringsum und im Zusammenhange wit dem untern Rande schwarz. Die Männchen entsprechen 

ganz den bei voriger Art beschriebenen, doch scheinen mir bei ihnen die Fühler verhältniss- 

mässig kürzer als bei jenen zu sein. 

Die Raupe hat nach De Geer und Hartig sehr wenige bezeichnende Merkmale, die 

deshalb nicht einmal ganz sicher sind, weil Hartig, wie es scheint, zwei einander vielleicht 

ähnliche Raupen nicht unterschied, denn er erzog aus ihnen N. abietinus und N. parvus. 

Mouche & scie du sapin DG. (31) 1001 n. 19, DG. G. (39) 266 n. 19 Tf. 18 Fg.5—7 

— T. pini Retz. (49) n. 311. 

Tenthredo abietina Chr. (68) 447 nach De Geer. 
Nematus abietinus Dhlb. (179) 27 n.35 die Larve nach De Geer. — Dhlb. (180) n. 86 

N. abietum Hit. (199) 210 n. 44, als Varietät von Saxesenii (221) n. 44. — Thms. 

(402) 623 n. 21. und (511) 106 n. 31. 

Tenthredo (N.) abietum Ratz. (244) 124. 

Vorkommen. Selten in Skandinavien, einmal bei Helsingfors, Königsberg! am 

Harz Sax. Schweiz! 



u 

@ 

| d. 

’ be ef ı® N » 

L /EBARFR AR u "I 

5 
6 

da une 

Kahr. A 

Bi! N 
N 

ei al A f 

En 

4 ur etelı PET ERIENTO I, u mr 

i Are Wil a 4 ni 

N N Alınaiid ie LE Mu ATIT | EIER 

Viailhir SIG Juni ve ml 'E Im 

AH HM Rum N ALS ke du did! 

m . Bra Wr ie N Mr un); ji 

“ HR, Kuh ara sig 

Mh ars Are; Mer 

a Kn| ol ILsE i Bari Io 

Een 1 A PM 

10073 Ban in ie A 

PIITEIE rn 
u r 

“N X . 

6 ee 

a eh 
R 5 

er 
. 



Bericht 

in den Sizungen 

physikalisch-ökonomischen (sesellschaft 

zu Königsberg 

oehaltenen Vorträge 

für das Jahr 1875. 



Nndaellarnd alien dann? lg) 

34 4 Mu al »#ı, 

da 1x ge: 5 

14 Ai 

Dre, Mp “ 
Sue u} I 0? 

u Ten ‚Feel, sich vl jur 

3 an re « x v 1 u, 

n “ i h u 



Sitzung am 6. Januar 1575. 

Der Vorsitzende begrüsst die Versammlung und hält einen Rückblick auf das verflos- 

sene Jahr, welches für die Gesellschaft als ein ungünstises bezeichnet werden muss. Zunächst 

ist der Verlust des Geologen Herrn Professor Dr. Berendt zu bedauern, dessen Stelle bis 

jetzt noch unbesetzt ist, doch ist Hoflnung vorhanden diese Lücke auszufüllen, da Verhand- 

lungen mit einem jetzt in Leipzig weilenden (Greologen angeknüpft sind, welcher sich namentlich 

für Diluvial-Bildungen interessirt und desshalb nach Ostpreussen kommen will. Auch ist es 

bis jetzt nicht gelungen ein Lokal zur Aufstellung der Sammlungen zu erlangen. Doch wird 

der Vorstand unausgesetzt seine Bemühungen fortsetzen, um diesen langgehegten Wunsch zu 

realisiren. 

Was die Statistik der Gesellschaft anbelangt, so zählt dieselbe jetzt S Ehrenmitglieder, 

233 ordentliche und 291 auswärtige Mitglieder, während sie beim Beginn des Jahres 1874 

5 Ehrenmitglieder, 227 ordentliche und 276 auswärtige Mitglieder hatte. Der Tod hat der 

Gesellschaft S Mitglieder entrissen, £ ordentliche: Geheimrath Prof. Dr. Burow, Geheimrath 

. Jachmann, Kaufmann Petter und Dr. Stobbe, und 4 auswärtige: Prof. Agassiz in Cambridee. 

Graf Dohna, Excellenz in Friedrichsstein, Prof. Dr. Hesse in München, Direktor Quetelet in 

Brüssel. Der Vorsitzende gedenkt aller Dahingeschiedenen in warmen Worten, die Geseil- 

schaft wird ihnen ein ehrendes Andenken bewahren. 

Die Gesellschaft hat im verflossenen Jahre 2 Abtheilungen der Schriften und ein Heft 

der Beiträge zur Naturkunde Preussens herausgegeben. 

An Geschenken waren eingegangen: 1) von Herrn Stadtältesten Dr. Hensche, eine 

kleine Sammlung Geschiebe vom Küstenabhange bei Neuhäuser; 2) von Herrn Kaufmann Franz 

Claassen ein Mineral aus dem Harz: 3) von Herrn Kaunhowen diverse Gräberfunde; 4) von 

Herrn Oberförster Mühl-Föderndorf bei Mühlhausen zwei Mahlsteine gefunden in Wusterwald, 

und eine beim Graben eines Brunnens gefundene Concretion; 5) von Herrn Gutsbesitzer 

Gaden-Polwitten, Gräberfund bestehend in 4 Urnen, 4 Münzen etc. gefunden in Polwitten. 

Herr Dr. Adamkiewicz hielt einen Vortrag über die Wärme im Körper der Thiere. 

Die Elementarerscheinungen und die sie bedingenden Gesetze in den Aeusserungen des lebenden 

Organismus unterscheiden sich, soweit sie nicht seelische Processe betreffen, von denen der 

Anorganismen nicht. Die Differenz zwischen beiden beruht nur darauf, dass jene hier in 

einfachster Form, dort in den tiefsten Complicationen zur Geltung kommen. Je mehr es ge- 

lingt, den Knoten dieser Complicationen zu entwirren, um so mehr löst sich auch das ver- 



wickelte Getriebe des Organismus in Mechanismen auf, die die Herrschaft einer besondern 

Lebenskraft nirgends erkennen lassen. Die Aufgabe, die Lebenserscheinungen auf diese Ele- 

mente zurückzuführen, das wissenschaftliche Ziel der Analyse organischen Seins, fordert also 

zunächst eine Erkenntniss der vom Organismus gebotenen Complieationen. In den Processen 

thierischer Wärme müssen letztere am besten aus denjenigen Modificationen zu erkennen 

sein, welche das lebende Thier gesetzmässigen, an Anorganismen geprüften Erscheinungen 

segenüber unter gleichen Verhältnissen darbietet. Für diese haben die beiden Forscher Du- 

long und Petit unter Anderem die Regel hergeleitet, dass das relative Verhältniss zwischen 

Oberfläche und Inhalt in bestimmter Weise massgebend sei für Abhängigkeit ihrer Tempe- 

raturen von denen der Umgebung. Die Grösse (dieser Abhängigkeit stehe zum Volumen der 

Körper in umgekehrtem Verhältniss. Denn nehme das Volumen ab, so werde im Verhältniss 

zum Inhalt die Oberfläche grösser, und die Oberfläche bestimme eben die Temperaturlabilität 

der Körper. In der Klasse höher organisirter Thiere scheint dieses Gesetz von vornherein 

eine Ausnahme zu erleiden. — Denn die Natur hat sie in ausserordentlichster Mannigfaltig- 

keit ihrer Körperdimensionen geschaffen, und trotzdem bewahren sie vom winzigen Kolibri 

bis zum mächtigen Narval im Wechsel der Umgebungswärme jene Temperaturbeständigkeit 

bei, die ihnen den Namen der Homöothermen und Warmblüter eingetragen. — Dem Expe- 

riment gelingt indessen der Nachweis, dass auch der Warmblüter dem Dulong - Petitschen 

Gesetz unterliegen kann. Es ist dies dann der Fall, wenn die Organe seiner willkürlichen 
Bewegung vollkommen ausser Thätigkeit gesetzt sind. In diesem Zustand wechseln seine 

Temperaturen nach der Regel, welche sich aus den Beziehungen zwischen Körpergrösse und 

Umgebungswärme herleiten lassen. Demnach muss die volle Bewegungsfreiheit im lebenden 

Warmblüter diejenige „Complication“ schaffen, welche unter den gewöhnlichen Bedingungen 

die Wirkung des physikalischen Gesetzes paralisirte. Es weiss sich in der That das Thier, 
so lange es sich im Vollbesitz seiner Freiheit befindet, zum Theil durch zweckmässige Ge- 

staltsveränderungen schon instinetiv seine Unabhängigkeit von jenem Gesetz zu wahren. Bald 

kauert es sich zusammen, bald streckt es sich aus. und passt so unwillkürlich Oberfläche und 

Inhalt dem jeweiligen Bedürfniss seiner Temperatureonstanz an. Aber ungleich wichtiger für 

diese ist der Umstand, dass die Organe der Bewegung, diejenigen, welche durch ihr Fune- 

tioniren jenen freiheitlichen Zustand geradezu vermitteln, — die Muskeln — in hohem Grad 

die Fähigkeit, Wärme zu bilden, besitzen, dass die Wärmeentwickelung in ihnen mit dem 

(rad ihrer Leistungen Hand in Hand geht, und dass Musikelarbeit als Compensator derje- 

nigen Nachtheile bei den Thieren auftritt, welche ihnen, je_nach ihrer Körpergrösse, erwachsen 

würden. Der Kolibri, das kleinste Geschöpf unter den Warmblütern, muss den mächtigen 

Wärmeverlust seiner relativ sehr grossen Oberfläche durch Muskelleistungen decken, dureh 

eine so enorme Lebhaftigkeit und Schnelligkeit seiner Bewegungen, dass man seinen Flug 

mit dem des Blitzes zu vergleichen gewagt hat. Und der riesige Narval, dessen im Verhält- 
niss zur Masse sehr kleine Oberfläche die Gefahren der Wärmestauung herbeiführen würde, 

regt seine Wärmeheerde nur wenig an, indem’ er nur lässig im Meer umhertreibt und seine 

Muskulatur nur zur Propulsion seines Körpers braucht. Denn das Medium, in dem er lebt, 

trägt ihm sein Körpergewicht, während bei den in der Luft und auf dem Lande lebenden 

Thieren die gleiche Leistung von den Muskeln verrichtet wird. Aber auch jene Abhängig- 

keit des Thiers vom Dulong-Petit’schen Gesetz entspricht in der Tiefe ihres Wesens derjeni- 

gen der Anorganismen nicht. Hier treten die Temperaturänderungen nach einfachen Gesetzen 

der Wärmeleitung ein, dort sind es verwickeltere Vorgänge, in denen wiederum die Musku- 

latur eine wichtige Rolle spielt. Es spricht sich dieselbe darin aus, dass die Muskulatur in 
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hohem Grad die Fähigkeit besitzt, Temperatureinfiüssen zu trotzen und dadurch auch den 

lebenden Thierkörper so lange vor den gleichen Einflüssen zu schützen, bis sie ihnen selbst 

unterliegt. 

Herr Professor Caspary zeigt vor: 1) eine riesige fast walzige weisse Kartoffel, deren 

Spielart nicht angegeben war, von 190 Mm. Länge und S6 bis 105 Mm. Dicke, mit mehreren 

seitlichen Auswüchsen, an Gewicht fast 3 Pfd. (1440 Gramm) schwer, eingeschickt vom Gast- 

wirth Krüger in Dubeningken, Kreis Goldap; 2) eine grosse weisse Wasserrübe (Brassica 

Rapa L.), eingeschickt von Herrn Gutsbesitzer Fritz Reuter auf Lupken, Kreis Johannisburg, 

Sie ist seitlich etwas zusammengedrückt und endet unten in fünf fast fächerartig gestellte, 

an Dicke wenig unterschiedene Wurzeln, von denen die beiden seitlichen unter einer starken 
Krümmung dem ungetheilten obern Stück der Rübe angedrückt sind. In England wird eine 

Krankheit der Wasserrübe, bei der sich mehrere Wurzeln entwickeln, die aber zugleich mit 

Knollenbildung an den Wurzeln und Verkümmerung im Ganzen verbunden ist: „Finger und 

Zehen“ (fingers and toes Gard. Chron. 1849, 55) genannt. Damit scheint der vorliegende 

Fall nichts zu thun zu haben. 3) Prof. Caspary legt eine kleine zierliche neue Alge vor: 

Merismopedium Reitenbachii Casp. aus dem Teich von Presberg, Herrn Lieutenant Wilvo- 

dinger-Presberg, Kreis Goldap, gehörig, unterschieden von Meris. violaceum de Brebisson 
durch die tiefrosige Farbe und dadurch, dass die Tafeln nur aus 2—16, höchstens 32 Zellen 

bestehen, während Meris. viol. Familien hat, die meist aus 32—064, ja 1285 Zellen und mehr 

gebildet sind. 4) Prof. Caspary theilt mit, dass er im Herbst 1573 mehrere der Wurzel- 

knollen mit Laubsprossen, welche der Wrucke entnommen waren, die er 1873 der physik.- 

ökon. Gesellschaft vorlegte, und die damals ihm von Herrn Reitenbach-Plicken zugesandt war 

(Schriften der physik.-ökon. Gesellschaft 1873 S. 109 #f.), in Töpfe mit Erde eingeptlanzt 

habe und daraus neue Pflanzen zu ziehen versucht. Etwa ein Dutzend solcher Knöllchen 

wurde auf zwei Töpfe vertheilt. Es wuchsen die Wurzelsprossen etwas heran, gingen aber 

alle bis auf einen gegen das Frühjahr 1874 hin zu Grunde. Dieser eine Spross entwickelte 

sich jedoch zur kräftigen, wenn auch nicht hohen Pflanze, wurde ins freie Land gepflanzt, 

erlangte eine Grösse von etwa 1'/, Fuss, blühte und trug auch Samen, welche vorgelegt 

werden. Sie sollen gesäet werden, um zu sehen, ob die Krankheit der Mutterptlanze sich in 

den Abkömmlingen fortsetzt. Es ıst das erste Mal, so weit dem Vortragenden bekannt, so- 

wohl dass solch knolliger Wurzelausschlag Laubknospen trug, als auch, dass eine solche zur 

blühenden und fruchttragenden Pflanze herangezogen ist. 5) Prof. Caspary spricht dann über 

die verschiedenen Formen der stigmatischen Scheibe der gelben Mummel (Nuphar luteum 

Sın.), die er lebend von viel mehr als 100 Fundorten in Deutschland, Frankreich, Belgien, 
England, Schweden und Lappland im Laufe von mehr als 20 Jahren untersucht hat. Die 

Schwankungen der Form betreffen den Rand der stigmatischen Scheibe, ihre Fläche, ihre 

Mitte und die stigmatischen Strahlen. Der Rand ist entweder ganz oder etwas buchtig, wobei 

denn die vorspringenden Lappen meist zwischen die stigmatischen Strahlen fallen, oder ist 

selbst, jedoch höchst selten, etwas gekerbt, vielleicht unter Einfluss von Nuphar pumilum, 

Die Fläche der stigmatischen Scheibe ist entweder zwischen den stigmatischen Strahlen eben, 

nicht gefurcht (forma isostigma), oder in sehr seltenen Fällen überall oder theilweise scharf 

gefurcht (forma holcostigma). Zwischen der nicht gefurchten Form fand sich einmal in der 

nassawer Forst im Torfsee östlich vom Wege zwischen Nassawen und Theerbude eine Frucht, 
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die zwischen allen stigmatischen Strahlen eine scharfe Furche hatte und somit eine Annähe- 

rung an Nuphar puwilum Sm. bot. Die stigmatischen Strahlen hören meist vor dem Rande 
der Scheibe auf, und zwar in einer Entfernung, welche ’/,—2 Mal die Breite des Strahls 

ist (forma brachyactis), oder sie gehen in seltenem Falle bis zur Kante des Kandes (forma 

macractis), letzteres z. D. theilweise im See von Wittinnen bei Lyck; die Strahlen sind ferner 

meist Jineal oder umgekehrt eiförmig-länglich, und berühren sich nicht (forına eleutheractis), 

oder sie berühren sich in seltenem Falle seitlich, bisweilen der ganzen Länge nach (forma 

symphytactis), so z. B. im Jesirgnosee bei Grezybau, Kr. Berent, im Bukowker Sce bei Alt- 

Paleschken, Kr. Berent. im See Bobrowo bei Kitnau, Kr. Graudenz. Die stigmatischen Strahlen 

sind auf der Spitze entweder abgerundet (forma vulgaris), oder daselbst dreizahnig (forma 

tridentata), letzteres z. B. im See von Kitnau, Kr. Graudenz. Die Mitte der stigmatischen 

Scheibe ist meist trichterförmig spitzwinkelig und scharf vertieft (forma mesoxygonia), bis- 

weilen so tief, dass die Tiefe des Trichters bis auf die Hälfte der Höhe des Fruchtknotens 

oder der Frucht, oder selbst tiefer hinab geht (forma urceolata), z. B. im See von Szittno 

bei Briesen, Kr. Culm. Die trichterförmige Vertiefung ist auf der Oberfläche meist glatt und 

gelb in der Blüthe, oder grün und glänzend in der Frucht (forma mesolampra), oder mit 

der fast papillösen matten, rauhen Oberflächenbildung der stigmatischen Strahlen bedeckt und 

in der Frucht braun und matt, wie korkig, gleichsam eine Fortsetzung der Oberfläche der 

stigmatischen Strahlen (forma mesoscotaea), zZ. B. im See Bobrowo bei Kitnau, Kr. Graudenz. 

In seltenen Tall trägt die flachvertiefte glänzende Mitte der Frucht einen braunen, schwach 

erhabenen Höcker (forma mesocyrtus) z. B. einzelne Früchte im See Chlebowo bei Kitnau, 

Kr. Graudenz, im grossen Selment-See bei Lyck, oder die Mitte der stigmatischen Scheibe 

der Frucht ist tlach und gerundet vertieft (forma mesobothrus), z. B. im Bobrowo-See bei 

Kitnau. Eine Gombination dieser Formen kommt öfters vor, und dieselbe Pflanze bleibt sich 

nicht gleich. Zum Theil mag dies Schwanken früherer Bastardirung mit Nuphar pumilumn 

zuzuschreiben sein, die aber längst überwunden war, da sich nie in den geschlechtlichen 

Verhältnissen eine Störung aufweisen liess, welche in den ersten Generationen des Bastards 

bei den Pflanzen sich stets vorfindet. 

Herr Prof. Dr. Berendt hat eine Sektion der geologischen Karte (Gumbinnen-Goldap) 

eingesandt, welche vorgelegt wird mit dem Bemerken, dass an derselben noch eine Korrektur 

zu machen ist, daher sie wohl erst im Februar zur Versendung kommen wird. 

Sitzung am 5. Februar 1575. 

Im Anschluss an einen früher gehaltenen Vortrag berichtet Herr ©. Tischler über 

die neuesten Erdbebenuntersuchungen von Lasaulx in Bonn. Ein grösseres Gebiet um Aachen 

wurde von Ende September bis Anfang Dezember 1873 von über 20 Erdstössen erschüttert; 
den Uulminationspunkt bildete ein ziemlich heftiger und weit sich verbreitender am 22. Ok- 
tober. Ueber diesen letzteren liess sich nun ein ziemlich umfangreiches Beobachtungsmaterial 

zusammenbringen, so dass Lasaulx sich an eine Berechnung wagen konnte, in derselben 

Weise, wie Seebach es mit dem thüringischen Erdbeben 1872 versucht hatte. Zunächst 
mussten die Zeitangaben sehr genau geprüft, gesichtet und auf eine Normalzeit reducirt 
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werden. Da 5 grosse Eisenbahnlinien das Erschütterungsgebiet durchzogen, und auch um 

Aachen nebst Umgegend mehrere gute Beobachtungen gemacht waren, so konnte das vor- 

liegende Material schon bei Weitem mehr Genauigkeit bieten, als das von Seebach benutzte. 

Durch Zeichnung der Isoseisten konnte das Epicentrum, wie in früheren Fällen, mit ziemlicher 

Genauigkeit bestimmt werden, nämlich 1 Meile nördlich von Aachen bei Pannenheide, dicht 

an der preussisch-holländischen Grenze. Demnächst unternahm Lasaulx die Seebach’sche 
Oonstruction, nach welcher die Entfernungen der erschütterten Punkte vom Epicentrum als 

Abseissen, die Zeiten als Ordinaten aufgetragen werden. Im idealen Fall sollen die so er- 

haltenen Punkte auf einer Hyperbel liegen, welche den Moment der Erschütterung, die wahre 

Fortpflanzungsgeschwindigkeit und die Tiefe des Erdbebencentrums ergiebt. Im vorliegenden 

Falle wichen die Punkte von einer solehen Linie immer noch ziemlich bedeutend ab: doch 

jeste L. durch die am genauesten festgelegten eine Curve und fand für die Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit 2,25 und für die Tiefe 1,5 Meilen. Um die Genauigkeit der Resultate zu 

prüfen, liess er noch die besten Beobachtungen vom Prof. Kortum nach der Methode der 

kleinsten Quadrate berechnen. Die Geschwindigkeit stellte sich dann im Mittel als 2,67 Meilen 

heraus, die Tiefe sehr abweichend als 0,6%. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Tiefe geringer 
als 5 Meilen, ist 50 : 1, dass sie geringer als 6—250 : 1. Man kann also als sicheres Re- 

sultat dieser Untersuchungen nur aussprechen, dass die Erschütterung immer noch innerhalb 

der festen Erdrinde stattgefunden haben muss, welcher Hypothese über die Beschaffenheit 

des Erdinneren man auch anhängen mag. Diese Arbeit, welche auf Grund eines verhältniss- 

mässig guten Beobachtungsmaterials nach allen Seiten gründlich ausgeführt ist, zeigt die 

Grenzen der Genauigkeit, bis zu welchen man mit der bis jetzt angewandten Methode der 

Zeitbestimmung gelangen kann. Um weiter zu kommen, ist es daher durchaus nöthig, an 

möglichst zahlreichen Stationen selbstthätige Instrumente aufzustellen, welche die Erschütte- 

rungszeiten mit grösster Genauigkeit angeben. Der Vortragende schliesst mit Beschreibung 

der von Seebach und Lasaulx zu diesem Zwecke vorgeschlagenen Seismometer 

Darauf spricht Herr Steuer-Inspektor Stiemer über die Moosbrüche insbesondere 

den Zehlaubruch bei Tapiau. Die gemäss Gesetz vom 21. Mai 1861 bewirkte Veranlagung 

zur anderweiten Regelung der Grundsteuer bietet zur Kenntniss unserer Provinz ein so reiches 

Material und giebt auf Grund amtlicher unwiderlegbarer Feststellungen so reichen Stoff zur 

Erkenntniss der darin waltenden Verhältnisse, wie Beides bisher nicht bestanden hat. 

Der Regierungsbezirk Königsberg enthält zufolge der amtlichen Zusammenstellung der > o- > oO T 

Ergebnisse der Grundsteuer-Veranlagung in runden Zahlen: 

1.084.099 Hektare Acker, 

3.250 > Gärten, 

248,354 - Wiesen, 

206.327 - Weide, 

421,842 - Waldungen, 

47,671 - Wasser (nutzbare Privatgewässer), 

3,320 - Oedland, 

2,020,423 Hektare wirthschaftlich nutzbare und ertragsfähige Fläche, wozu noch 

kommen: 



Transport: 2,020,423 IIcktare. 
25,170 - vollständig ertragloses Unland, 

40,529 - Wege (Chausseen, Eisenbahnen) zum öffentlichen Verkehr, 

3,044 - Wasser (Flüsse, Bäche, Entwässerungs-Kanäle), 

17,036 - Hof- und Baustellen, Städtelagen und Hausgärten, 

2,111,202 Hektare = 414°/, Quadrat-Meilen ist der Gesammt-Flächeninhalt des 

Itegierungsbezirks Königsberg. 
Die 25,170 Hektare Unland, mit den 2,020,423 Hektaren ertragsfähiger und steuer- 

ptlichtiger Fläcbe verglichen, ergeben circa 1'/, Prozent als vollständig ertragslos bei der 

Veranlagung angesprochenes Unland. 

Dieser enorme Prozentsatz von Unland bildet in einem Departement, dessen Bestim- 

mung zufolge Acusserung an hoher Stelle der Ackerbau und nicht die Industrie ist, einen 

so dunkeln Fleck, dass mehr Licht vielleicht Manchem erwünscht sein dürfte. Ich erlaube 

mir deshalb, die Resultate meiner Beobachtungen und siebenjährigen Forschungen in Nach- 

stehendem mitzutheilen: 
4,620 Hektare dieses Unlandes fallen auf die Kreise Fischhausen und Memel, 

sind also im grossen Ganzen Düne, während der liest von 

20.550 Hektare mit Ausnahme von verschwindend kleinen Flächen als Moos- 

bruch daliegt. 

Es fallen hiervon nach erwähnter amtlicher Quelle: 

2,300 Hektare auf den Kreis Pr. Eylau = ca. 2 pCt. der ertragsfähigen Fläche 

des Kreises, 

9,880 - auf den Kreis Labiau = ca. 9°/, pCt. der ertragsfähigen Fläche 

des Kreises, 

6,460 - auf den Kreis Memel = ca. 8 pCt. der ertragsfähigen Fläche 

des Kreises, 

560 - auf den Kreis Wehlau = ca. ?/, pCt. der ertragsfähigen Fläche 

des Kreises, 

vertheilen sich auf die übrigen 15 Landkreise unseres Depar- 

tements und ist der Prozentsatz gegen die ertragsfähigen Lie- 

genschaften derselben weniger abnorm. 

Diese Moosbrüche sind mit verschwindend kleinen Ausnahmen in fiskalischem Besitze 

und gehören zur Verwaltung der Königl. Forsten. In diesen sind die Hauptkomplexe 

folgende: 

1,350 

7,300 Hektare der sogenannte grosse Moosbruch am kurischen Haff, Kreises 

Labiau, 

1,500 die Muppiau im Druskener Forstreviere, 

2,330 - der Zehlaubruch im Gauledener Forstreviere, 

110 - der sogen. grosse Moosbruch im Imtener Forstreviere, 
4,374 - der Augstumal- und Schwengelbruch im Kloschener Reviere, 

193 - der Curauer Bruch im Foedersdorfer Reviere, 

Sa. 15,804 Hektare, welche einen jährlichen Nutzen von 555 Mk. bringen. 

Die fiskalischen Forstkomplexe, in denen diese 15,504 Hektare Moosbruch liegen, ent- 

halten mit Ausschluss der Acker-, Wiesen-, Weide- und Hofraumflächen: 



circa 45,494 Hektare mit 26,982 Thlr. Grundsteuer-Reinertrag; obige Moosbruchfläche mit 

15,504 - als nieht bestandenes Unland in Abzug gebracht bleiben 

29,690 Hektare ınit Wald bestandenes Areal und bilden die Moosbrüche über 33 pÜt. 

der Gesammtfläche dieser Reviere. 

In vorstehender Nachweisung aus der Forstverwaltung sind gegen die Veranlagung zur 

Grundsteuer betreffs dieser genannten Reviere: 

2.082 Hektare Moosbruch mehr nachgewiesen, da bei letzterer nur 
arca 13,122 - als vollständig ertragslos angesprochen sind; in diesem Plus von 

2,082 °  - liegt der oben erwähnte Ertrag von 855 Mk. jährlich = 0,41 Mk. 

pr. Hekt. 

Diese nutzbaren Theile der Moosbrüche sind theils die Ränder, welche noch krüppel- 

haften Holzbestand haben oder etwas Streunutzung bieten, theils wird der Nutzen in Erman- 

selung besseren Materiales aus Torfstich gezogen. 
Ein vollständig ungenutzter Moosbruch ist der vier Meilen von Königsberg, im König- 

lichen Forstrevier Gauleden belegene Zehlaubruch. 
Eine unabsehbare weite Fläche, von Norden und Osten sanft, von Süden und Westen 

schroffer ansteigend, ohne jedes Leben und ohne alle Bewegung — eine Unendlichkeit von 

grössestem Reize für den Naturkundigen, den Laien aber niederdrückend-traurig stimmend. 

Wo der Bruch sich überlassen blieb, ist er der Hauptsache nach mit Calluna, Erio- 

phorum, Andromeda bestanden, in welche andere wenige Pflanzen, hin und wieder auch eine 

verkrüppelte Birke und Tanne eingesprengt sind. 

Der durch Brandkultur geübte Raubbau ist nur auf einer verschwindend kleinen Fläche 
am nordwestlichen Rande vor circa einem Menschenalter versucht. Hier ist jede Vegetation 

getödtet und der Bruch liegt, seiner Moosdecke beraubt, wie geschunden da! 

In der Nähe des festen, stark lehmigen Bruchrandes sieht man Spuren alter Kultur- 

versuche, welche sichtlich daran scheiterten, dass von dem Bruchboden verlangt wurde, ohne 

ihm etwas geben zu können. 

Ein Bliek auf die Generalstabs-Karte weist genügend nach, wie Chausseen und Wege 

weit um den Bruch herum und diesen ängstlich meidend geführt werden mussten, um seine 

betreffs der Passage stets sehr zweifelhafte Umgebung auch zu vermeiden, und so kann die 

3egrenzung im Norden durch die Königsberg - Eydtkuhner Eisenbahn, im Osten durch die 

Chaussee von Tapiau nach Friedland, im Süden durch die Chaussee von Friedland nach 

Domnau, im Westen durch die Chaussee von Domnau über Uderwangen nach Guttenfeld an- 

genommen werden. In früherer Zeit ist von Sechshuben nach Kaemmersbruch, quer durch 

den Bruch von Osten nach Westen eine Winterbahn benutzt, um den Weg von Allenburg 

nach Königsberg abzukürzen. Häufig vorgekommene Unglücksfälle haben diesen Winterweg 

schon seit Menschengedenken aufgeben lassen. 
Von den lebhaften Abgrabungen, welche die Generalstabskarte im nordwestlichen Theile 

nachweist, sind in Wirklichkeit nur noch die Umfassungsgräben in durchaus unzureichendem 

Profile, ja nur noch schwach erkennbar, vorhanden. 

Die Oberfläche des Zehlaubruches hat die Ordinate 123, der tiefste von mir ermittelte 

Punkt des festen Untergrundes 102 über dem Wasserspiegel der Ostsee, und liegt mithin 

bedeutend höher, als das im Norden durch den Pregel, im Osten und Süden durch den Alle- 

fluss, bis Friedland demnächst durch die Ausläufer des Stablack bis Balga, im Westen durch 

das frische Haff begrenzte Terrain. 5 
Schriften der phys.-ükun. Gesellschaft. Jahrgang XVI. b 
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Der Untergrund des Bruches besteht aus blauem Thon, stellweise so stark mit Kies 

besetzt, dass er durchlässig ist, und das von dem vollgesogenen Riesenschwamm successive 

abgegebene Wasser grösstentheils den hohen Stand des Grundwassers in dem vorbezeichneten 

Theile der Provinz mit seinen schädlichen, erkältenden Einflüssen und Wirthschaftserschwer- 

nissen veranlasst. 

Je näher dem Bruche, um so schreiender treten die grossen Uebelstände hervor, deren 

wesentliche Abschwächung, ja sogar vollständige Hebung doch so leicht zu bewirken ist, wie 

ich später nachweisen werde. 

Da Zahlen am unwiderleglichsten sprechen, habe ich eine Zusammenstellung”) der- 

jenigen seitens des grossen Generalstabes ihrer Höhenlage nach bestimmten 90 Punkte ge- 

geben, welche mir als in dem oben begrenzten Terrain liegend bekannt geworden sind. Die 

Grösse dieses Terrains berechnet sich überschläglich auf 20 Quadratmeilen. Die Gesammt- 

summe dieser 90 Höhenbestimmungen beträgt 7131 Fuss, die Durchschnittshöhe also 79'/, Fuss, 

wobei erwähnt werden muss, dass sämmtliche 90 Punkte auf die höchsten Stellen ihrer Um- 

sebung gelegt sind, das dazwischen liegende, hier allein in Betracht kommende Flachland 

=) Des trigonometrischen Punktes 

Höhe Höhe Höhe 
Nr, Nächste Ortschaft. in Nr. Nächste Ortschaft. in Nr. Nächste Ortschaft. in 

Fuss. Fuss. Fuss, 

. n Transport 2824 Transport 5021 
I. Kreis Friedland. 30. Oberwalde 76 60. Patersort 42 

1. Eisenbath 116 31. Zobpen 65 61. Rippen 71 
2. Stockheim 139 32. Genslack 96 62. Wiedkeim 57 
3. Sommerfeld 115 33. Starkenberg 108 63. Wolituick 63 
4. Schwönau 106 34. Liedersdorf sh 64. Kohlholz yl 
2. desgl. 121 | iR 
6: desel. 106° | Ill. Pr. Eylau. V. Königsberg. 

7. Kl. Schönau 101 | 35. Cämmersbruch 100 | 65. Waldhof 115 
8. desgl. 106 36. Lawdt 102 | 66. Ottenhagen 199 
9. Dietrichswalde s0 37. Jesau 77 | 67. Gr. Borthen 64 

10. Wommen 92 38. desgl. 67 | 68. Löwenhagen 15 
11. Hansfelde 106 39. Gr. Carwinden 74 | #9. Friedrichstein 70 
12. Karschau 60 | 40. Lichtenfelde 115 | 70. Guttenfeld 64 
13. Heinrichsdorf 115 | 41. Schultitten 70 | 71. Sehönmohr 112 
14. Friedland sS1 | 42. Schrombehnen 55 | 72. Charlottenhof 107 
15. desgl. 91 | 43 Tharau 76 73. Mahnsfeld 121 

' 44. Grüuhof 35 74. Lichtenhagen 64 
Il. Kreis Wehlau. | 45. Gr. Bajohren 19 73. desgl. 47 

16. Hauptgestell am Zehlau- | 46. Packerau 92°, 76. desgl. 41 
bruche Forst Gauleden 137 47. Struwe 24 | 77 Gollau 48 

17. Kühnbruch 1085 | 48. Karlshof ss | 78. Bergau 60 
18. Albrechtsheide 9% | 49. Liepnicken 47 | 2. Prappelu bh) 
19. Kampenbruch 107 | 50. Globuhnen 53 50. Warthen 6 
20. Hanswalde % | 51. Tykrigehnen 69 | 81. Waldburg 65 
2]. Gundau 3 | BR: . \ 82. Seepothen 66 
22. Gross Engelau OIEER| IV. Heiligenbeil. | 83. Jäskeim sh 
23. Engelshöhe 82 52. Conradswalde 90 | 84. desgl. 32 
24. Jägersdorf 79 53. Perwitten 74 | 85. Wesdehnen 95 
25. Paterswalde 95 54. Wargitten 22 | 86. Kobbelbude 36 
26. Hauptgestell Rosengar- 59. Praussen 115 97: desgl. 11 

ten Forst Imten 124 56. Poerschken 36 88. Neuendorf 46 
27. Neu Wehlau 32 57. Pocarben 59 89. Ludwigswalde 73 
28. Rowau 30 58. Brandenburg S172212390: desgl. 19 
29. Bieberswalde 76 59. Hoppenbruch % | Somme’ DI 

Latus 28924 . Latus 5021 

mithin die Durchschnittshöhe gleich 7130: 90 = 79,223 Fuss rheinl. über dem Wasserspiegel der Ostsee. 
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also noch bedeutend tiefer liegt, und um so mehr durch das von diesem vollgesogenen Riesen- 

schwamm abgegebene Grundwasser leidet. 
Ob und in wieweit die Wasserläufe des Pregels und der Alle den unterirdischen Lauf 

des Druckwassers aus dem Zehlaubruche unterbrechen, muss ich unerörtert lassen und will 

nur bemerken: dass die Moosbrüche von Süden nach Norden in einem bisher nicht ergrün- 

deten Zusammenhange zu stehen scheinen, möglichenfalls also die Wirkung des Druckwassers 

aus dem Zehlaubruche sich bis an das kurische Haff erstreckt. 

Beobachtungen hierüber anzustellen, werde ich nicht unterlassen, sobald sich Gelegen- 

heit bietet. Da, wie nachgewiesen, der Zehlaubruch bedeutend höher als das weite umlie- 

gende Terrain, eine Bergkuppe bildend, liegt, ist es natürlich, dass er sein nicht durch den 

Untergrund abfliessendes Wasser oberhalb nach allen Richtungen der Windrose abgiebt. 

Ist die Oberfläche gefroren, so ist die Wasserabkunft bei plötzlichen starken Nieder- 

schlägen oder bei Abgang des Schnees eine rapide; ist die Oberfläche nicht gefroren, so 

saugt dieser Riesenschwamm von 163 Millionen Schachtruthen = 725 Millionen Kubikmeter 

Moos mit grössester Vehemenz alles Niederschlagswasser auf, lässt es durehfiltriren, sich mit 

der unter dem Moose lagernden 4—5‘ starken schlammartigen Humusschicht verbinden und 

erst am dritten Tage presst das Gewicht der vollgesogenen bis 15’ starken Moosschicht am 

niedriger belegenen Rande die dort vorlagernde syrupähnliche Melasse durch die Moosschicht 

und hinter dieser kommt nach ferneren 2 Tagen das tief braun gefärbte Wasser so lange, 

bis das vom Moose weder gehaltene noch von den durchlassenden Stellen’ des Untergrundes 

abgeführte Wasser abgelaufen ist. 
Wie bedeutend das vom Moose gehaltene Wasserquantum ist, beweist das Factum, 

dass 6 Meter hohe und bis 3000 Q -Meter Durchschnittsfläche habende klare Wassersäulen, 

also Massen bis 18,000 Kubikmeter — 18 Millionen Kilogramm = 360,000 Gentnern auf 

der Höhe des Zehlaubruches, nur vom Moose gehalten, belegen sind, deren Oberfläche mit 

der sie umgebenden Moosfläche fast gleich steht. Man ersieht hieraus die Grösse der Haar- 

röhrchenkraft, denn diese allein trägt die Last. 

Eins dieser Wasserbassins wurde durch einen Graben angestochen und um 1'/; Meter 

gesenkt. Vier Tage nach Verdämmung des Grabens mit Moos war das Bassin wieder bis 

zum Rande gefüllt. Da kein Niederschlag stattgefunden, muss das als Ersatz eingetroffene 

Wasserquantum von ca. 4000 Kubik-Meter — 400,000 Kilogramm —= 80,000 Gentnern von 

dem umliegenden Mooskörper abgegeben oder durch Kapillarkraft gehoben sein. 

Das vom Zehlaubruche abfliessende Wasser geht dem Alleflusse durch die Schwöne 

“und den Pietzkergraben, dem Pregel durch das Kuhfliess und den Gilgengraben, dem frischen 

Haft durch den Frischingfluss zu. 
Am Kuhfliesse liegen die Wassermühlen zu Falkenhorst und Zimmau, an dem Aufstau 

des Gilgegrabens die Kellermühle zu Linkehnen, an dem Frischingflusse die Mühle zu Uder- 

wangen. Sämmtliche Mühlen sind als bedeutend leistungsfähige Werke bekannt. 

Mit Ausnahme derjenigen in Uderwangen haben diese Mühlen vor dem Zehlaubruche 

noch in Oberteichen Wasserreservoirs liegen, deren gegenwärtige Bedeutung für die Werke, 

nach den eingebundenen Profilen, in Folge Vernachlässigung der Becken sehr untergeordneter 

Natur ist. Trotzdem aber thun dieselben das Ikrige zur noch grösseren Verwässerung der 

Umgegend und erweitern die eigentliche Bruchfläche zu einer Völkerscheide en miniature, 

da gegenüberliegende Ortschaften nur auf drei- bis vierfachen Umwegen zu erreichen sind. 

Hugo von Klinggräf beschreibt den Bau der in diesen Brüchen wuchernden Moosgruppe, 

die Gattung Sphagnum, wie folgt: 

b* 
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Der Stengel ist eine Axe mit unbegrenztem Wachsthum, weitläufig beblättert und hat 

dichtbeblätterte in einer Spirale stehende Aeste mit begrenztem Wachsthum. Die Aeste 

theilen sich dicht am Stengel in mehr oder weniger Zweige (eine Eigenthümlichkeit, welche 

im ganzen Pflanzenreiche nicht ınehr beobachtet ist), von denen ein Theil wagrecht absteht 

und dann bogenförmig herabhängt, der andere Theil hängt schlaff am Stengel herab, diesen 

mehr oder weniger einhüllend. Die jüngsten Aeste sind an der Spitze des Stengels in ein 

Köpfchen zusammengedrängt, werden erst beim weitern Wachsthum auseinandergerückt und 
(den andern gleich. — Neben dieser Erdknospe des Stengels entwickelt sich häufig ein Seiten- 

spross, welcher zu einem der Mutterpflanze gleichen Stengel auswächst, weshalb eine aus 

dem Moospolster losgelöste Pflanze gabelig getheilt erscheint. Der Stengel ist äusserlich 

von einer meistens mehrfachen Rindenschicht grosser Zellen, welche im trockenen Zustande 

Luft, im feuchten Wasser führen, bedeckt; dann folgen langgestreckte enge Holzzellen und 

in der Mitte das aus lockeren Zellen gebildete Mark. Die Zweige zeigen einen gleichen 

innern Bau, jedoch ist die Rindenschicht meistens nur aus einfacher Lage von Zellen gebildet 

und finden sich ausserdem theilweise frei abstehende, gekrümmte am freistehenden Ende 

offene leere Zellen, sogenannte Retortenzellen, welche eine wichtige Rolle zu spieien scheinen. 

Wurzeln hat ein Sphagnum nur in frühester Jugend und sehr spärlich; die erwachsene Pflanze 

ist vollständig wurzellos, eine Eigenthümlichkeit, welche kein anderes Moos aufweist. Die 

Form der Blätter schwankt von Eiform zur schmal lanzettförmigen, sie bestehen aus einfacher 

Zellenschicht jedoch von zweierlei Art; erstens: lange, enge, im Durchschnitt meist dreieckige 

Zellen, welche mit lebendem Zelleninhalt, Chlorophyll, gefüllt sind und zweitens: weite ton- 

nenförmige nur mit Luft oder Wasser gefüllte Zellen, deren Wände noch häufig durch Re- 

sorption durchlöchert sind und ring- oder spiralförmige Verdickungsschichten zeigen. Die 

Form und Ordnung dieser Zellenarten ist sehr verschieden bei den verschiedenen Gattungs- 

arten und ist nur für die beschreibende Botanik von Wichtigkeit Der eigentliche Lebens- 

prozess des Blattes findet nur in den Chlorophylizellen statt, die andern, hyalinen Zellen 

dienen nur als Reservoire für Wasser. Die männlichen Blüthentheile, Antheridien, sitzen in 

den Blattachseln der Zweige, die weiblichen Blüthen an der Spitze, und ist für die Fort- 

pflanzung der Sphagna durch eine grosse Zahl von Sporen gesorgt. Durch den anatomischen 

Bau, die grossen porösen Zellen und besonders durch die herabhängenden Flagellenzweige 

sind die Sphagna im Stande, das Wasser, in welchem sie wachsen, weit über sein Nivean zu 

heben, sowie die Feuchtigkeit der Luft zu absorbiren. Sie wachsen in dichten schwellenden 

Polstern unter fortwährender Verlängerung der Stengel, während sie am Grunde meistens 

absterben und bei günstigen Verhältnissen sich in Torf verwandeln. Betrachtet man diese 

Polster näher, so bemerkt man, dass an den Rändern ununterbrochen Wasser herabsickert, 

welches eine schmale Sumpfzone bildet. — Dass das Moos in diesen Brüchen rapide wächst, 

ist dadurch erwiesen, dass die sonst sich niedrig haltende Calluna vulgaris bis sechs Fuss 

lange Stengel im Moose birgt, welche deutlich dafür sprechen, dass die Pflanze gegen ihre 

Natur dem nachwachsenden Moose voraneilen musste, um den zur Lebensfähigkeit ihr erfor- 

derlichen Connex mit Luft und Licht zu unterhalten. 

Die Torfmoose wachsen in Europa vom höchsten Norden bis an die Alpen und Pyre- 

näen sowohl in Ebenen wie im Gebirge; in den südlichen Ländern nur in den kälteren Kli- 

maten entsprechenden Höhenlagen der Gebirge. Das ganze nördliche Asien ist überreich an 

Sphagnum- Vegetation. In Africa sollen sich im Atlas nur wenige Spuren zeigen, aber am 

Gap sind mehrere Arten bekannt. Ueberreich ist Amerika an Sphagnen, von den arctischen 

Regionen kommen sie bis Louisiana und Florida, also bis zu einem subtropischen Klima auch 
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in der Ebene vor; in Mexiko, den westindischen Inseln und im tropischen Südamerika sind 

sie Bewohner der Gebirge und steigen erst im Süden wieder in die Ebene hinab, Im Wei- 

teren verweise ich auf den am 20. Dezember 1572 in der Literaria zu Marienwerder gehal- 

tenen Vortrag, welcher in der altpreassischen Monatsschrift, herausgegeben von R. Reicke 

und EB. Wichert Band XI Heft 5 und 6 Seite 433 bis 455 abgedruckt ist und nicht nur 

3ryologen, sondern Jedermann, der für den Torfreichthum unserer Provinz sich interessirt, 

zum Nachlesen dringend empfohlen werden muss. 

In geognostischer Hinsicht will ich nur noch darauf aufmerksam machen, dass diese 

Hochmoore die bei weitem grössesten Ansammlungen von Kohlenstoff in der Alluvialperiode 
bilden. Annähernd dürften damit nur noch die Ansammlungen von Treibholz in den arkti- 

schen Meeren zu vergleichen sein; der Surturbrand auf Island dürfte durch fossiles Treib- 

holz bestehen. 

Die Kohlenstoffansammlungen in den selbst tropischen Urwäldern scheint dagegen gar 

nicht in Betracht kommen zu können, weil die Verwesung und Verflüchtisung dort eine gar 

zu seltnelle und nur bei grosser Nässe in sumpfigem Boden etwas verminderte ist. 

Wenden wir uns zu den früheren geologischen Perioden, so finden wir in allen nep- 

tunischen Formationen Kohlenansammlungen, die Braunkohlen in der Tertiärformation, die 

Steinkohlen als die, soweit bekannt, mächtigste in der alten, auf der Uebergangsformation 

ruhenden Steinkohlenformation. Wie haben wir uns die Entstehung dieser Ansammlungen 

zu erklären? Aus Treibholz können sie im wesentlichen nicht bestehen; dem widersprechen 

die aufrechtstehenden, zum Theil noch mit Wurzeln versehenen Stämme, welche sich darin 

finden. Für dureh Naturereignisse verschüttete oder versenkte Wälder sind die Massen zu 

gewaltig, denn die heutigen gewaltigsten Wälder würden eine nur verschwindend dünne Koh- 

lenschicht liefern und nach den erhaltenen Resten übertrafen die Bäume der Steinkohlen- 

formation die gegenwärtigen nicht an Grösse und Massenhaftigkeit. Es bleibt nach allen 

Erfahrungen also nur die Annahme übrig, dass sie, unsern Mooren ähnlich, das Erzeugniss 

einer Jahrtausende lang ununterbrochenen untergeordneteren Vegetation seien, welche durch 

Wasser an der Verwesung verhindert wurde, 

So wie das Vorkommen von Holzresten in unsern Torfmooren niemals zu der An- 

nahme berechtigt, dass Letztere aus Ersteren entstanden sind, so wird man sich wohl auch 

nicht täuschen, wenn man als die Hauptmasse der Steinkohlen ebenfalls unbedeutendere 

Vegetabilien, welche in Massenproduktion vorkommen, vielleicht auch Moose annimmt. 

Die Stämme der Oycadeen, Lycopodiaceen und Kalamiten dürften bei den Steinkohlen 

dieselbe Rolle spielen, wie die Kiefern und Erlenstämme in unsern Hochmooren. Die Farren, 
deren zahlreiche Blattabdrücke so häufig in den Kohlenschiefern gefunden worden, können 

unter ähnlichen Verhältnissen gewachsen sein, wie bei uns auf alten Mooren Aspidium The- 

Iypteris spinulosum, eristatum und andere. Würden diese durch eme sich in Schiefer ver- 

wandelnde Thonsenicht gedeckt, so wären ähnliche Abdrücke fertig. 

Die Sphagnen, welche so fremdartig in unserer heutigen Pflanzenwelt dastehen, für 

einen Ueberrest der ältesten Zeit des Erdenlebens und vielleicht für den Hauptbildner der 

Steinkohle, wie unserer Torfmoore, zu halten, wird dadurch hinfällig, dass die die Steinkohlen 

bildende Vegetation nach den erkennbaren Resten zu urtheilen, unter dem Einflusse eines 

sehr heissen und feuchten Klimas, ähnlich dem auf unsern tropischen Inseln, gewachsen sein 
muss, die Sphagnen aber zur Zeit in derartigen Klimaten, wie oben erwähnt, gerade fehlen. 

— Dass die Hauptbildner der Steinkohlen Pflanzen mit ähnlichen hygroscopischen Eigen- 
schaften, wie unsere Sphagnen, gewesen, ist ziemlich zweiffellos, doch müssen dieselben eine 
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noch mächtigere Vegetation gehabt haben, denn auch unsere mächtigsten Torfmoore, zu der 

Konsistenz der Steinkohle zusammengedrückt, würden an Mächtiekeit nicht im Entferntesten 

den bekannten Steinkohlenflötzen gleichkommen. Sehen wir die Kohlenflötze als uralte Hoch- 

moore an, so sind wir durchaus nicht auf die Sphagnen als Urbildner angewiesen, da ein 

solcher histologischer Bau nieht nur bei den verschiedensten Moosgruppen, sondern auch bei 

höheren Pflanzen vorkommt, wie die aus leeren Spiralfaserzellen bestehende Wurzelhülle der 

tropischen Orchideen beweist. Was von den Steinkohlen gesagt ist, gilt auch für die Braun- 

kohle, obwohl bei dieser die verkohlten und bituminösen Holzmassen noch viel häufiger als 

bei Ersteren sind. Die Annahme einer alleinigen Hochwaldvegetation zur Erklärung ihres 

Entstehens bleibt durchaus unzureichend und ist es zu beklagen, dass die Zartheit der ander- 

weiten bedeutend überwiegenden Pflanzen weder Abdrücke, wie die Farren, noch sonst er- 

kennbare Reste, wie wir sie von vielen Bäumen finden, zurückgelassen haben, welche dem 

Forscher irgend einen Anhalt bieten. Das Ergebniss der Forschungen in unserer Zeit wird 

der Berichtigung, nicht aber der Vernichtung unterliegen und kehre ich deshalb zu den 

Sphagnen zurück. i 

Eine wesentliche Eigenthümlichkeit dieser Moose ist die Wurzellosigkeit der erwach- 

senen Pflanzen; die Crescenz jedes Jahres stirbt zum Winter ab und legt sich horizontal 

nieder; die Stengelköpfehen heben sich mit erstem eintretenden Thauwetter und schieben 

neue Pflanzen in die Höhe, bis der spätere Winter diese überaus dichte, üppig wuchernde 

Vegetation wieder niederlegt, auf welche Weise in deutlich erkennbaren Jahresringen mit 

der Zeit diese unendlichen Massen erzeugt werden. 

Wird nun durch aufgetriebenes Laub und andere Pflanzenreste eine anderweiter Vege- 

tation günstige Krume gebildet, so finden sich bald Fremdlinge ein, welche die Monotonie 

dier Moosbrüche unterbrechen, deren Existenz aber eine durchaus kümmerliche und äusserst 

gefährdete ist. Es finden sich erst andere Moose, besonders Hypna, demnächst die charak- 
teristischen Moospflanzen wie Vaceinium oxycoccos und uliginosum, Andromeda polifolia caly- 

eulata, Rubus Chamaemorus, demnächst kriechende Weiden, Binsen, Wollgräser, Riedgräser, 

schliesslich Ledum palustre, verkrüppelte Kiefern und Birken. 
Die sich überall findenden grösseren und kleineren Vertiefungen, welche durch das 

dort üppig wuchernde Sphagnum ceuspidatum schön grün gefärbt erscheinen, muss man sorg- 

fältig umgehen. Es sind erst neuerdings überwachsene Bassins; die noch dünne Deckschicht 
ist durchbrüchig, und rettungsloses Versinken steht dem Unvorsichtigen in sicherer Aussicht. 

Das auf diese unsichere Stelle tretende Wild, (ich selbst habe Elch und Reh dabei beobachtet) 

wirft sich beim Durchtreten blitzschnell auf die breite Seite und schiebt sich mit den Läufen 

unter Hilfe des Gehörns über dieses unsichere Terraın fort. Jedes Thier sprang. auf fes- 

terem Boden angelangt, auf, besah sich die gefährliche Stelle ringsum und ging dann erst ab. 

Das Moos im Zehlaubruche hat sich bereits weit über das eigentliche Bruchbecken 

ausgedehnt, Alles verschlingend und sicheren Tod bringend. Eine traurige Zukunft für das 

Königliche Forst-Revier Gauleden, wenn nichts dagegen geschieht. 

Die bis fünf Meter starke Moosablagerung schwillt durch Aufsaugen von Wasser 

mamma-artig an und senkt sich demnächst nach Verhältniss, wie sie das Wasser abgiebt. 

Durch diesen Umstand erklärt sich die Thatsache, dass diese bedeutende Fläche bisher 

ohne Forstkultur liegen bleiben musste, obwohl es an genügendem Anfluge, namentlich am 

Rande, nicht mangelt. Diese Hebung der Bruchoberfläche mit ihrem Bestande stört die Be- 

wurzelung der Bäume fortwährend, und zerreisst mit der oben nachgewiesenen enormen Kraft 
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diese, sobald die Wurzeln in den untern Schichten des Bruches noch eingefroren, also fest- 

gehalten sind. 

Hieraus erklärt sich auch der Umstand, dass im eigentlichen Moosbruche die Kiefer 

niemals höher als (—1'/, Meter wird und dann abstirbt. Das langsame, krüppelhafte Wachs- 

thum der Bäume aber ist der fortwährenden Störung in der Bewurzelung und deren anomale 

wellenartig gebogene Form dem Heben und darauf eintretenden Senken des Terrains zuzu- 

schreiben, wodurch die Wurzeln aus den untern Schichten in die Höhe gezogen und beim 

Senken nicht wieder eingedrückt, sondern gebogen gelegt werden. Stämme von 4 bis 5 Cen- 

timeter Durchmesser zeigten unter dem Mikroskope 50 bis S4 Jahresringe. 

Nachdem in Vorstehendem dies treue Bild eines nicht unbedeutenden Fleckes Erde 

in unmittelbarer Nähe Königsbergs gegeben; nachdem bis ins Kleinste die schädlichen Ein- 

tlüsse und deren Wirkung auf unverhältnissmässig grosse Flächen nachgewiesen ist, darf es 

gewiegten Landwirthen überlassen werden, nachzuweisen: 

in wie hohem Grade unsere auf Ackerbau angewiesene Provinz durch derartige 
hochbelegene Wassermassen, welche sich meilenweit langsam unterirdisch er- 
giessen, leidet. 

Jedoch auch dem Laien ist es klar, ein wie grosses Betriebsinventarium unterhalten 

werden muss, um die Bestellung des Ackers in der kurzen Uebergangszeit von schwimmender 

Melasse des Bodens zum unhandtirbaren trockenen Lehmkloss zu ermöglichen und dass mit 

der ‘Ursache die Folgen aufhören. 

Nachhaltige, gleichmässig fortschreitende Kultur ist die unmittelbare Folge hergestellter 

Kommunikation ! 

Der von einer Wasserbassingruppe auf der Höhe des Zehlaubruches vor 4 Jahren 

gegen Norden aus Privatmitteln gezogene Graben weist darauf hin, dass als erste Kommu- 

nikation ein Kanal hergestellt werden müsste, um durch denselben Entwässerung herbeizu- 

führen; demnächst erst kann von Wegebau die Rede sein. 

Eine Wegeanlage nach Art derjenigen bei Lauknen im grossen Moosbruche der kuri- 

schen Haffniederung wäre hier einstweilen zwecklos, da es an Oasen im Zehlaubruche fehlt, 

deren Erschliessung anzustreben ist und da es jetzt noch zu den grössesten Seltenheiten ge- 

hört, ohne harte Winterbahn durch die Königliche Forst bis zum Zehlaubruche zu gelangen. 

Es erweisen sich hier auch wieder die Wassermühlen als unleidliches Hemmniss der Kultur. 

Bei der nachgewiesenen hohen Lage des Zehlaubruches aber gegen die Forst ist dessen 

Kanalisirung ohne Beeinträchtigung der Mühleninteressen sehr gut ausführbar, sie konnte 

bisher aber wohl am Kostenpunkte scheitern, weil eine rationelle Verwerthung des Bruches 

doch in zu weiter Ferne stand und der grosse umliegende Grundbesitz seine Schädigung 

durch denselben entweder nicht kannte oder für unüberwindlich hielt. 

Es war deshalb zuvörderst die Frage der Verwerthung des Bruches resp. der darin 

abgelagerten Pflanzenfaser - Stoffe zu lösen. 

£s liegen heute Fabrikate vor, deren Absatzfähigkeit anerkannt und die zweifellos 

erweisen: die Verwerthung des aus den Kanälen gehobenen Bruchbodens in der Papier- und 

Pappenfabrikation als billigstes und sachgemässestes Füllmaterial. 

„Lumpennoth“! ist seit länger als einem Jahrhundert der Schmerzensschrei aller 

Papierfabrikanten und veranlasste derselbe in Mitte des vorigen Jahrhunderts schon den 

Superintendenten Schäfer in Nürnberg zu Anstellung seiner berühmten, viel zu wenig ge- 

kannten Versuche, aus den verschiedensten Vegetabilien Papier herzustellen, auf welche Fach- 

leute nicht eingingen. 
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Der Konsum an Papier ist so enorm gestiegen, dass kaum der dritte Theil dessen an 

Lumpen aufgebracht werden kann, was an Papier verbraucht wird. Man hat in neuerer 

Zeit deshalb angefangen, mit Stroh, Holz und sonstigen Faserstoffen den Papierbrei zu 

versetzen. 

Das Missverhältniss zwischen den Preisen des Kkohstoffes und den Fabrikationskosten 

einerseits und dem Verkaufspreise des Fabrikates andererseits, veranlasste mich, eine grosse 

Anzahl Papier - und Pappen - Sorten chemisch wie mikroskopisch zu untersuchen, wobei ich 

gefunden habe, dass bis 50 Prozent erdige resp. mineralische Beimengungen sich darin 

befanden. 

Thonerde — Kieselerde — Wasser ist die Zusammensetzung dieser Beimengung; 

Thonerde hat besondere Affinität für die Faser. In kleineren Mengen macht sie das Papier 
elätter und undurchsichtiger, in grösseren weich und schwach und der Käufer erhält über- 

dies bröckliche Erde statt starker elastischer Faser. In demselben Verhältniss wie die Kon- 

sumenten geschädigt werden, gewinnt der Fabrikant und wurden grosse Summen damit er- 

worben, so lange nur Wenige die Lumpen im Papierbrei durch Thonerde zu ersetzen ver- 

standen. Bei der Verbreitung des Geheimnisses entstand lebhafte Konkurrenz und sind die 

Fabrikanten noch heute gezwungen, die Papiere mit so viel Thonerde zu beladen, als sie 

ohne augenblicklich in die Augen springenden Schaden tragen können. Selbstredend ist die 

Thonerde umgetauft und heisst als Surrogat zur Papierfabrikation Kaolin auch Chinaclay. 

Ferner habe ich schwefelsauren Kalk gefunden, der den Namen Gyps zu diesem Zwecke in 

Pearl Bardening oder Analine umänderte, der gefundene Schwerspatli (Baryta sulf) kommt 

zu diesem Zwecke unter dem Namen Blanc fixe in den Handel. 

Sämmtliche bisherige Surrogate, soweit sie in Pflanzenfaser bestehen, werden je nach 

/ufälligkeiten bei der Verarbeitung zu Papierstoff mehr oder weniger ihres natürlichen Leim- 

gehaltes an das Fabrikationswasser abgeben und dem entsprechend sich bei der Verarbeitung 

verschieden erweisen. 

Das im Zehlaubruche und in ähnlichen Moosbrüchen aufgestapelte, seit Jahrtausenden 

im Wasser lagernde Material, der Hauptsache nach aus Sphagnum mit Resten von Eriophorum 

und andern Pflanzen bestehend, wird nichts mehr an das Fabrikationswasser abzugeben haben, 

sich also als Füllmaterial stets gleichmässig erweisen. Es ist kein Stoff, dessen Fabrikat in 

Kuriositäten-Sammlungen seinen richtigen Platz zu suchen hat. sondern ein Material. von der 

Natur seit Jahrtausenden aufgespeichert, welches bisher nicht nur als nutzloser Ballast, son- 

dern als unüberwundenes Hinderniss der Kultur dalag. Es sind hieraus folgende Proben 

hergestellt: 

4. Packpapier aus dem Materiale, wie es im Bruche lagert. 

2. F „ an der Luft gebleichtem Materiale. 

3. Rohe gewöhnliche Pappen. 

Ar „ zu Dachpappen verarbeitet. 

5. Pappen bis 6 Öentimer stark, nicht mit thierischem oder Pflanzenleim verbunden. 

6. Dieselben Jakirt und polirt, so wie mit gewöhnlichen Baubeschlägen garnirt, um 

deren Haltbarkeit darin n: chzuweisen. 
Pappen von gebleichtem Sphagnum mit '/; Papierspähnen versetzt, in verschie- 

denen Stärken roh und polirt. 

8. Hobelspahn von den Pappen ab 7, auf deren grosse Zähigkeit und Achnlichkeit 

mit Hornspahn hingewiesen wird. 
Für weitere technische Mittheilungen über die Herstellung der Fabrikate ist hier nicht 

1 
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der geeignete Ort und bleiben dieselben einer andern Abhandlung vorbehalten, jedoch muss 
zur gerechten Beurtheilung des Vorliegenden bemerkt werden, dass diese Proben mit den 

primitivsten Hilfsmitteln und nicht im geordneten Fabrikbetriebe hergestellt sind, welcher 

letztere zweifellos ein bedeutend besseres Fabrikat liefern würde. 
Jetzt, da es nachgewiesen, dass das aus den Kanälen gehobene Material technische 

Verwerthung findet, ja da es zweifellos’ ist, dass die Natur in diesen unerschöpflichen Vor- 

räthen einen Stoff aufspeicherte, der eine grosse Zukunft hat, war die Hoffnung berechtigt, 
dass der Kostenpunkt eine bereitwilligere Auffassung finden werde; jedoch, noch ist keine 

Hoffnung zur Wahrheit geworden. Es handelt sich jetzt nur darum, einen Abzugskanal vom 

Zehlaubruche durch den Friedländer Stadtwald (die sog. Plauschine) nach dem Kuhfliess zu 

ziehen, worauf die innere Kanalisation des Bruches sich durch Hebung und Verwerthung des 

Materiales nicht nur kostenfrei gestaltet, sondern einen Ertrag bringen würde, der die Zinsen 

des Kapitals für Herstellung des Abzugskanals reichlich deckt, sobald für genügende Vorfluth 

bis zu demjenigen Punkte des Kuhfliesses, an welchem das Schwarzbruchwasser hineinfällt, 

gesorgt und dadurch die Möglichkeit zur Herstellung von Abfuhrwegen beschafft ist, welche 

gegenwärtig wegen kaum glaublicher Versumpfung des Reviers nicht vorliegt. Das im Bruche 

lagernde Material enthält nach Durchschnittsversuchen: 

durch Pressen zu beseitigendes Wasser 68,357 Gewichtstheile, 

durch Darren - - - 1 - 

trockenen Raserstofl . . - - - : . 16,072 - 

Summa 100,000 Gewichtstheile. 

Seit zwei Monaten ausgeworfenes Material enthielt im Durchschnitt: 

durch Pressen zu beseitigendes Wasser 21,378 Gewichtstheile, 

durch Darren - - - 38,650 - 

troekenen Faserstol „.... . 2... 89942 - 

Summa 100,000 Gewichtstheile. 

Es ist mithin an einen weiten Transport des Rohmaterials wegen des hohen gebun- 

denen Wassergehaltes nicht zu denken und müsste die Fabrik unmittelbar am Bruche ihren 
Platz haben. 

Ausser der vorangegebenen Verwerthung des gehobenen Materiales fördert die Ent- 

wässerung des Bruches den Baumwuchs auch in hohem Grade, was die üppige Vegetation 

an dem neu gezogenen Graben von der Wasserbassingruppe nach Norden erweist. Das 

Fortbestehen dieses Wachsthums für das Holz ist aber zweifellos, weil das Wasser bei dem 

starken Gefälle durch den offenen Graben schneller abgeführt, als von dem Pflanzenfaserstoffe 

aufgesogen wird, sich mithin das die Vegetation — wie oben nachgewiesen — störende Heben 

und Senken der Bruchoberfläche auf ein verschwindendes Minimum redueiren wird. Die 

dreijährige Wirkung des 4 Meter breiten Grabens ist von mir auf eirca 200 Meter zu jeder 

Seite beobachtet, wird sich aber zweifellos im Laufe der Zeit weiter erstrecken und mit 

breiterer Anlage der Gräben sich noch erhöhen. 

Nach diesen Erfolgen müssen 10 Meter breite Gräben, vom Bruchrande aus in Ent- 
fernungen von 1000 Meter gegen die Höhe des Bruches geführt, genügen, um auf dem Areale 

Forstkultur mit Erfolg einzuführen. Es wird rückenartige Terrainformation entstehen, und 
werden die in Folge der Entwässerung an den Kanälen entstehenden Mulden, deren tiefste 

Linie die Kanalsohle ist, zweifellos genügen, um das Niederschlagswasser und die vielen auf 
der Bruchhöhe belegenen Wasserbassins abzuführen. 

Schriften der phys.-ökon. Gesellschaft. Jahrgang XVI. c 
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Diese den Bruch aufschliessenden Kanäle sind demnächst durch einen Hauptkanal an 

dem tiefer belegenen Bruchrande zusammenzufassen und an der tiefsten Stelle durch den 

Friedländer Stadtwald mittelst eines Ableitungskanals nach dem Kuhfliesse sachgemäss zu 

entleeren. 

Nachdem unter Bekämpfung endloser Strapazen dieses Resultat durch achtwöchentliche 

Arbeit bei 12—18 Gr. R. Frost ermittelt war, stellte sich aus alten im Archive der König- 

lichen Regierung lagernden Karten heraus, dass bereits im vorigen Jahrhundert dieser Weg 

(durch den Friedländer Stadtwald als bequemer Entwässerungsweg für den Zehlaubruch fest- 

sestellt war. 

Erscheint es demnächst erspriesslich, die Kämme dieses durch Entwässerung ent- 

standenen rückenartigen Terrains dureh concentrisch dem Randkanale zu ziehende Gräben zu 

durchbrechen, so wird der innige Zusammenhang dieses unendlichen Faserstoffgewebes ganz 

aufgehoben, die von allen vier Seiten freistehenden Körper werden einerseits durch ihre 

eigene Schwere das anhängende fast 84 pCt. des Gewichtes betragende Wasser zum grossen 

Theile abpressen, andererseits aber werden bis zum vollen Eflekt dieser selbstthätigen Presse 

die isolirten Würfel eine nach vier Seiten abfallende zeltdachartize Oberfläche annehmen. und 

das Niederschlagswasser wird schneller den Kanälen zulaufen und durch diese abgeführt, als 

vom Pflanzenfaserstoffe aufgesogen werden. 

Ueber die Entstehungsart unserer Moorbrüche lässt sich nichts Positives feststellen, 

weil die Entstehungsperiode vorgeschichtlich ist. Schon Plinius der ältere, welcher 79 nach 

Christus bei dem Ausbruche des Vesuv, der den Untergang von Pompeji, Herculanum und 

Stabiae herbeiführte, ein Opfer seiner Forschung wurde, erwähnt der Moore unserer nörd- 

lichen Länder und deren Unfruchtbarkeit, meint damit aber wahrscheinlich die hannöverschen 

und Oldenburger Moore. In seiner Historia naturalis, geschöpft aus vielen jetzt nicht mehr 

vorhandenen, meist griechischen Schriftstellern, sagt er von den Bewohnern der nördlichen 

Küstenländer: „Sie besitzen kein Vieh, von dessen Milch ihre Angehörigen sich nähren. 

Zum Fischfange flechten sie Netze aus den Binsen ihrer Sümpfe, deren Schlamm sie mit 

den Händen formen und unter dem trüben Himmel trocknen; mit dem Brande dieser Erde 

kochen sie ihre Speisen und erwärmen ihre von dem Eise des Nordens starrenden Glieder.“ 

Meine Grabungen im und am Zehlaubruche haben zweifellos ergeben, dass der Grund 

desselben früher mit Holz bestanden gewesen ist, dass dieser Bestand durch ein Natur- 

ereigniss in der Richtung von Südost nach Nordwest umgelegt wurde. Durch dieses Fallholz 

dürfte der vorhandene Wasserabzug versperrt sein und die sich in Folge dessen ansammelnden 

Wassermengen das Terrain bald zur Bildung einer Vegetation der verschiedensten Sumpf- 

und Wasserpflanzen, namentlich auch von Sphagnum, geeignet gemacht haben, die absterbend, 

neues Wachsthum ähnlicher Gewächse begünstigten. Unter dem steten Einflusse der atmo- 

sphärischen Niederschläge, die stets gierig aufgenommen, aber langsam wieder abgegeben 

wurden, wucherte schliesslich das Sphagnum vorherrschend und bildete durch seine Eingangs 

erwähnten Eigenschaften im Laufe der Zeit dieses unabsehbare Lager, welches ohne Schranken 

nicht nur über sich, sondern gleichzeitig auch an der Peripherie wachsend rettungslos Alles 

verschlinst und in sich aufnimmt, was seinem stetigen sichern Fortschreiten in den Weg 

kommt. Die umstehenden Waldbäume sterben in Folge Hinaufsteigens der Sphagnum-\Vege- 

tation an ihren Stämmen ab, brechen zusammen oder werden als gutes trockenes Holz ent- 

fernt, während die Stubben vom Sphagnum begraben werden. Die Fouriere der Sphagnum- 

Vegetation im Zehlaubruche sind bereits weit in den Königlich Gauledener Forst vorgedrungen 

und haben die angrenzenden Privatwaldungen schon vollständig besetzt — die unausbleib- 
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lichen Folgen sind sicher vorauszuschen und wird es nicht ausbleiben, dass das Quantum 

des abgestandenen Holzes sich von Jahr zu Jahr mehrt. Die einzige Rettung besteht in 
Beseitigung des Hauptbedingnisses für derartige Sphagnum-Wucherung: Beseitigung der 

stagnirenden Nässe durch lebhafte Abgrabung! — Eine Eigenthümlichkeit des im Zehlau- 

moose befindlichen Wassers ist noch zu erwähnen. Dasselbe ist nämlich frei von Infusorien. 

In dasselbe übertragene, vorher besonders eultivirte Infusorien gingen sofort zu massenhafter 

Vermehrung durch Selbsttheilung über und am andern Tage fanden sich nur die Kiesel- 

panzer mit einzelnen sehr schwach lebenden Thierchen vor, welche nach ferneren 24 Stunden 

auch nicht mehr zu schen waren. Die Analyse ergab, dass es ein fast ganz reines Wasser 

ist. Zu einer erschöpfenden Analyse des im Zehlaubruche abgelagerten Pflanzen-Faserstofles 

bin ich mit meinem Wissen antiquirt und ist es mir noch nicht gelungen, einen Chemiker 

von Fach dafür zu interessiren. 

Es bleibt nun noch der weitere Nutzen zu erörtern, welchen die Entwässerung des 

Zehlaubruches gewähren würde. 

Als Minimum würde durch dieselbe der Zustand für den ganzen Bruch herbeigeführt, 

welcher jetzt an den Rändern ähnlicher Brüche obwaltet und welcher, wie Eingangs nach- 
gewiesen, pro Hektar Al Pfennige Ertrag bringt, was für den fiskalischen Theil mit circa 

2330 Hektar 955,30 Mark ergäbe, die zu 5 pCt. kapitalisirt 19106 Mark repräsentirten, 

wodurch die Kosten des Hauptentwässerungskanals gedeckt sind. 

Die Rechnung wird sich aber viel günstiger gestalten, denn nach. Abzapfung des 

kalten Wassers wird nicht nur die umliegende Forstfläche, sondern auf Quadratmeilen hin die 

Kultur in der Weise gehoben werden können, wie die Bodenmischung es gestattet, der hohe 

Stand des Grundwassers mit seiner erkältenden Wirkung es aber bisher unmöglich machte. 

Bei der Veranlagung zur anderweiten Regelung der Grundsteuer musste guter gebundener 

Boden des hohen Grundwasserstandes wegen, welches jedoch nicht allein auf Rechnung des 

Zehlaubruches contirt, in die fünfte resp. sechste Klasse geschätzt werden, so dass diese 

Ackerklassen zusammen nach folgenden Procentsätzen in den einzelnen Kreisen vertreten sind: 

im Kreise Pr. Eylau 74 pCt. 

- - Friedand 59 - des gesamten als Acker ange- 

- -  Heiligenbeil 67 - \ sprochenen Areals im Kreise. 
- -  Wehlau 60 - 

Würden durch Beseitigung des Grundwassers diese enormen Flächen in der Skala zur 

Grundsteuer-Veranlagung nur um eine Stufe höher steigen, so würde der zeitige jährliche 

Grundsteuer-Reinertrag dadurch 

im Kreise Pr. Eylau um 256,347 Mark, 

- - Friedland - 134,754 - 

- -  Heiligenbeil - 210,039  - 

- -  Wehlau - 169,629  - 

zusammen um 770,769 Mark 

steigen, welche Werthssteigerung pro anno ein Kapital von 15,415,380 Mark repräsentirt. 

Zur Erläuterung des von mir als Werthsbezeichnung herangezogenen Grundsteuer- 

Reinertrages dient $ 3 der Anweisung für das Verfahren bei Eriwittelung des Reinertrages, 
welcher bestimmt: 

„Als Reinertrag ist anzusehen der nach Abzug der Bewirthschaftungskosten vom 

tohertrage bleibende Ueberschuss, welcher nachhaltig erzielt werden kann.“ 

o= 
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Als Kaufwerth der Liegenschaften hat sich nach meinen bisherigen Erfahrungen der 

50—80fache Grundsteuer-Reinertrag bei uns herausgestellt. Es würde also, wenn 65 als 

Durchsehnittsfaetor angenommen wird, der Werth der Liegenschaften um eirca 50 Millionen 

Mark sich heben. 

Dass derartige Erfolge nicht in wenigen Jahren zu schaffen sind und zu deren Er- 

langung bedeutende Mittel und gesetzliche Regelung des Verfahrens erforderlich werden, ist 

wohl nicht nöthig zu erwähnen. 

Als erste Vorarbeit hierzu ist die Trockenlegung dieser auf Bergkuppen lagernden, 

ringsum in weite Ferne ihr Wasser unterirdisch abgebenden Moosbrüche erforderlich, deren 

Möglichkeit nachgewiesen ist und deren Kosten durch die Hebung und Verwerthung des darin 

aufgestapelten Faserstoffes gedeckt werden, welcher letztere eine grosse Zukunft hat und 

reichen Segen über unsere Provinz bringen wird. 

Hier, wo die im Zustande der Urzeit noch befindliche Natur nach Quadratmeilen 

gerechnet werden muss, lassen sich von fleissigen Händen und klaren Köpfen, die von viel- 

seitiger Erfahrung geleitet und von der Technik der Neuzeit unterstützt sind, noch Schätze 

heben, welche Niemand geahnt hat und die von Thoren am Ende der Welt gesucht werden. 

Der Zehlaubruch, bisher der Cultur nicht nur verschlossen, sondern von derselben 

sichtlich gemieden und mit vollstem Rechte als ein der grössesten Hemmnisse der Cultur in 

seiner weiten, tiefer belegenen Umgegend angesehen, verspricht ebenso wie zahllose ähnliche 

Lokalitäten, nach seinem wahren Werthe und der Eigenthümlichkeit seiner Natur angefasst, 

die Quelle blühendster Industrie und befriedigenden Wohlstandes durch die Ausbeutung seines 

Faserstoffes zu werden, und noch grössere, geradezu unberechenbar segensreiche Folgen wird 

die Beseitigung dieser hochbelegenen wasserstrotzenden Riesenschwämme für die Landwirth- 

schaft zur Folge haben. Ich empfehle in Bezug hierauf das von Herrn G. Kreiss, (General- 

seeretair des ostpreussischen landwirthschaftlichen Centralvereins, geschriebene Werkchen 

„über die Bedeutung der Drainage“ zum Studium, welches historisch klar nachweist, wie die 

Bedeutung einer prosperirenden Landwirthschaft nicht nur von den leitenden Staatsmännern, 

sondern auch von der öffentlichen Meinung klar erkannt, und wie im Wege einer energischen 

Gesetzgebung die erforderlichen Massregeln getroffen werden müssen, um die nachtheiligen 

Einflüsse auf die Productionsfähigkeit unseres Landbaues zu beseitigen und genügend ver- 

breitete klare Erkenntniss der Bedeutung, welche die Bodenproduction für das Gesammtwohl 

des Volkes hat, herbeizuführen. 

Dieser Bruch mit seiner Umgebung, welcher jetzt in Folge seiner Unwegsamkeit fast 

als eine Völkerscheide zu betrachten ist, wird einst der Centralpunkt fleissiger Arbeiter und 

das Ziel thätiger, umsichtiger Menschen sein. 

Wolle die Hoffnung sich erfüllen, dass nicht wieder Ausländer, sondern Landeskinder 

sich daran zu machen in der Lage wären, die heimische Natur mit ihren reichen Spenden 

auszubeuten und möge die heimische Intelligenz nicht abermals dem grösseren und billigeren 

Kapitale des Auslandes zum Opfer fallen, wie es bisher leider stets der Fall gewesen! — 

Forstleute, Landwirthe, Papierfabrikanten und Naturforscher werden mich durch direete 
Mittheilungen in Bezug des oben Gesagten, sowohl pro wie contra, zu hohem Danke ver- 

pflichten. 
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Es folgte die Generalversammlung, welcher folgende Sachen vorlagen: 

1) Die Anstellung eines neuen Geologen als Nachfolger des nach Berlin berufenen 
Professor Dr. Berendt. 

Der Vorsitzende führt aus, nachdem er die statutenmässige Einberufung der General- 

versammlung constatirt hatte, dass es unter den jetzigen Verhältnissen ungemein schwer ist, 

einen Geologen zu gewinnen. Die von Seiten des deutschen Reiches veranstaltete geologische 

Aufnahme des norddeutschen Flachlandes, wie die von der sächsischen Regierung, unter Lei- 

tung des Professor Kredner ins Werk gesetzten geologischen Arbeiten, haben eine grosse 

Zahl von Geologen absorbirt, es ist daher ein glücklicher Umstand, dass sich Herr Dr. Jentzsch 

aus Leipzig, welcher bereits seit 3 Jahren bei den dortigen Arbeiten beschäftigt gewesen, 
bei uns geineldet hat. Derselbe interessirt sich vorzüglich für die Diluvialformation, hat in 

verschiedenen Schriften Arbeiten geliefert, welche der Gesellschaft vorgelegt werden, hat auch 

eine Arbeit über Pfahlbauten gemacht, mithin auch bekundet, dass er für archäologische und 

anthropologische Untersuchungen Interesse hat, so dass er für die Gesellschaft die geeignete 

Persönlichkeit zu sein scheint. Der Vorsitzende hat Herın Dr. Jentzsch aufgefordert in den 

mit Professor Dr. Berendt geschlossenen Kontrakt zu treten, nach welchem er ein jährliches 

Gehalt von 1000 Thlr. und 300 Thlr. Fahrgelder jährlich bezieht und ihm ein Engagement 

auf 2 Jahre angeboten. Herr Dr. Jentzsch hat sich dazu bereit erklärt und wird am 1. April 

d. J. die Stelle übernehmen. Da es wünschenswerth ist, dass derselbe schon am 1. März 

d. J. eintrifft, um sich mit der Sammlung bekannt zu machen, so ist er auch dazu erbötig 

gegen Zahlung einer Remuneration, bittet nur für den Herbst ihm einen kleinen Urlaub zu 

gewähren, um eine dort angefangene Karte zu vollenden. 

Die Gesellschaft hat nichts gegen die Anstellung des Herrn Dr. Jentzsch unter den 

vorgenannten Bedingungen auf zwei Jahre einzuwenden und genehmigt durch Erheben von 

den Sitzen dieselbe einstimmig. 

2) Nachträgliche Genehmigung des Miethskontraktes einer für das Museum bestimmten 

Wohnung. 

Der Vorsitzende theilt mit, dass der Vorstand von seiner in der letzten Generalver- 

sammlung ihm ertheilten Vollmacht Gebrauch gemacht hat und die parterre gelegene Woh- 

nung im Hause Sackheim rechte Strasse No.46 für den Preis von 300 Thlr, zur Aufstellung 

der Sammlung gemiethet habe. Kontraktlich hat sich aber der Vermiether verpflichtet, die 

1. Etage, sobald dieselbe frei wird, welche aus 11 Zimmern besteht, auf fernere 4 Jahre für 

den Preis von 670 Thlr. pro anno zu vermiethen, falls es die Gesellschaft wünscht, so dass 

also für die nächsten 5 Jahre die Gesellschaft ein Lokal zur Aufstellung der Sammlung hat. 

Auch ist der Vermiether erbötig in der 3. Etage desselben Hanses eine Wohnung für den 

Kastellan für den Preis von 70 Thlr. pro anno vom 1. Oktober d. J. ab der Gesellschaft zu 

vermiethen. Die Generalversammlung genehmigte einstimmig das getrofiene Uebereinkommen, 

Sitzung am 5. März 1875. 

Der Vorsitzende stellt der Gesellschaft den neuen Geologen Herrn Dr. Jentzsch vor, 

begrüsst den anwesenden Prof. Dr. Berendt, welcher hierher gekommen, um seinem Nach- 

folger die Sammlungen zu übergeben und über die Aufstellung derselben zu berathen, und 
+ 

spricht die Hoffnung aus, dass Herr Dr. Jentzsch die Arbeiten im Sinne seines Vorgängers 
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weiter fortführen werde, darauf hinweisend, dass bis jetzt die Publikationen der Gesellschaft 

das allgemeine Interesse erregt haben. Dann zeigt der Vorsitzende den Tod des drittältesten 

Mitgliedes der Gesellschaft, des Prof. Dr. Argelander in Bonn, an, welcher am 14. Dezember 

4821 auf Vorschlag des Prof. Dr. Bessel Mitglied, 1871 Ehrenmitglied wurde und der Ge- 

sellschaft stets ein reges Interesse bewahrt hat. Herr Prof. Dr. Luther hält demselben eine 

(redächtnissrede, giebt in beredten Worten ein Lebensbild des Verstorbenen und geht näher 

auf seine grossartigen astronomischen Arbeiten ein. Die Gesellschaft ehrt das Andenken des 

Dahingeschiedenen durch Erheben von den Sitzen. 

Herr ©. Tischler legt eine Publikation der „Prussia* vor, photographische Aufnahmen 
von Steinwerkzeugen, welche sich in der Sammlung derselben befinden. 

Herr Dr. Hensche legt die Geschenke vor: zwei Stück Geschiebe mit Versteinerungen 

von Ilerın Braune in Insterburg. 

Herr Prof. Berendt beginnt mit einem llinweis auf seine Abschiedsworte vor gerade 

einem Jahre, wo es ihm recht schwer geworden, ein angefangenes Werk, wie die geologische 

Kartirung der Provinz Preussen, das ihm stets als seine Lebensaufgabe erschienen war, un- 

vollendet zu verlassen. Seine damaligen, ihn auch allein bestimmenden Erwartungen, dass 

die bei Uebernahme der Leitung der Gesanmtaufnahme im norddeutschen Flachlande an ihn 

herangetretene grössere Aufgabe auch grössere Erfolge verspräche im Interesse der Gesammt- 

kenntniss der Quartärbildungen, d.h. des Bodens, auf dem ein Haupttheil des Nationalwohl- 

standes, Ackerbau, Viehzucht und Forstwirthschaft, in erster Reihe beruhe, hätten ihn aber 

nicht getäuscht und schienen schon jetzt zum Theil in Erfüllung gehen zu wollen. Er freue 

sich, dies gerade hier inmitten der ihm lieb gewordenen physikalisch-ökonomischen Gesell- 
schaft, deren Interesse indirect durch solche Erfolge mitgefördert würde, gerade zuerst öffent- 

lich aussprechen und begründen zu können. Auf Grund einiger zwanzig zu einem die Wand 

des Zimmers bedeckenden Uebersichtsbilde zusammengefügten Generalstabskartenblätter folgte 
nun eine Darlegung der zum Schlusse der Diluvialzeit und mit Beginn der Jetztzeit im ganzen 

Osten des norddeutschen Flachlandes vorhanden gewesenen Wasserläufe, welche zwar mit den 

heutigen Thälern der Elbe, Oder und Weichsel im stärksten Gegensatze zu stehen scheinen, 
und daher nur zum Theil schon früher erkannt waren, welche aber trotzdem gerade in erster 

teihe bestimmend waren für die heutigen nicht nur natürlichen, sondern auch künstlichen 
Wasserstrassen, und ausserdem für die Beschaffenheit des Bodens jener Gegenden im Allge- 

meinen und gewisser Landstriche ins Besondere. Im Zusammenhange damit aber (und auch 

dafür wurden specielle Beispiele angeführt) sind diese uralten 'Thalbildungen auch für die 

gesammte Culturentwickelung Norddeutschlands von der grössten Bedeutung gewesen und 

allgemeinerer Beachtung in hohem Grade werth. Es ist nicht möglich, die gerade durch die 

Beibringung der grossen Fälle von Detail, den der gleichzeitige Anblick einer Specialkarte 

gewährt, ans Licht tretenden Beobachtungen hier im engen Rahmen eines Referates wieder- 

zugeben, und mag hier nur angedeutet werden, dass die Publikation derselben in einer be- 

sonderen Abhandlung in nahe Aussicht gestellt wurde, 



Herr Dr. Saalschütz hielt einen Vortrag über ein Euler’sches Problem, die Geometrie 
der Lage betreffend. Euler behandelt, durck Mittheilungen bei seinem Aufenthalte in Königs- 

berg angeregt, in den petersburger Commentarien die Frage, ob es möglich sei, die sieben 

königsberger Pregelbrücken (grüne Br., Köttelbr., Schmiedebr., Krämerbr., Honigbr., Holzbr., 

hohe Br.) so zu passiren, dass jede Brücke ein Mal, aber keine zwei Mal überschritten werde. 

Er bezeichnet zuvörderst die vier Gegenden (der Vortrag wurde durch eine Zeichnung, bei 

welcher die vier Gegenden in verschiedenen Farben angelegt waren, veranschaulicht), welche 

von einander durch Pregelarme getrennt werden, und zwar den Kneiphof mit A, die Vor- 

stadt (Haberbere, Viehmarkt) mit B, die Altstadt mit © und die Lindenstrasse nebst Wei- 

dendamm mit D; dann zeigt er, dass jede Gegend, welche eine ungerade Anzahl von Brücken 

hat, gleich oft angetroffen werde, möge die Wanderung innerhalb oder ausserhalb derselben 

beginnen, und zwar bei einer Brücke ein Mal, bei drei Brücken zwei Mal, bei fünf drei Mal 

u.s. w. Wird daher ein Ueberg.ng von A nach B durch AB, von B nach D dureh BD u. s. w. 

bezeichnet, so muss aus eben angegebenem Grunde der Buchstabe A bei der Bezeichnung 

der Wanderung der fünf Kneiphofbrücken wegen drei Mal, jeder der drei andern Buchstaben. 

der betreffenden jedesmaligen drei Brücken wegen, zwei Mal vorkommen, also die ganze 

Wanderung durch eine Reihenfolge von neun Buchstaben ausgedrückt werden. Andererseits 

erfordert aber der Uebergang über sieben Brücken zu seiner Bezeichnung nicht mehr als 

acht Buchstaben, folglich ist die Lösung des alten Problems unmöglich. Von der nun fol- 

genden Verallgemeinerung des Problems durch Euler, wobei eine gerade Anzahl von Brücken 

in Betracht gezogen wird — eine derartige Gegend kommt halb so oft vor, als sie Brücken 

hat, wenn die Wanderung ausserhalb derselben beginnt, und ein Mal mehr, wenn innerhalh 

— macht der Vortragende Anwendung, indem er die neue Eisenbahnbrücke, welche die Gegenden 

B und © miteinander verbindet, mit in den Bereich der Wanderung zieht. Beeinnt dieselbe 

in A oder in D (Kneiphof, Lindenstrasse), so muss der Buchstabe A (fünf Brücken) drei 

Mal, B (vier Brücken) zwei Mal, C (vier Brücken) zwei Mal, D (drei Brücken) zwei Mal 

vorkommen, also müsste die Anzahl sämmtlicher Buchstaben neun betragen, dies steht aber 

auch in Uebereinstimmung mit der Bezeichnung von acht Brückenübergängen, also ist dieses 

Problem möglich. Bildet man nun die Umstellungen der Buchstaben AA ABB CC DD 

mit Rücksicht darauf, erstens, dass zwei aufeinanderfolgende Buchstaben nicht gleich sein 

dürfen, zweitens, dass die Buchstabenfolge AB (oder umgekehrt BA), wegen der beiden, 

A mit B verbindenden Brücken zwei Mal, ebenso AG zwei Mal, hingegen AD, BC, BD, CD 

je ein Mal vorkommen müssen, so erhält man zwanzig mit AB anfangende Umstellungen, 

z.B. Nr. LABACADBCD, oder Nr. 18 ABDCABCAD, also eben soviel mögliche 

Wege, hieraus ergeben sich dann durch einfache Kunstgriffe ebenfalls zwanzig mit A C be- 

ginnende und noch acht mit AD anfangende Umstellungen, im Ganzen also achtundvierzig, 

welche sämmtlich mit D schliessen. Die directe Umkehr dieser achtundvierzig Wege ent- 

spricht sämmtlichen mit D beginnenden Umstellungen, und diese sechsundneunzig verschie- 

denen Wege werden noch dann vervierfacht, wenn man es als verschieden ansieht, ob die 

erste Verbindung zwischen dem Kneiphof und der Vorstadt durch die grüne Brücke, und 

die zweite durch die Köttelbrücke, oder die erste durch die Köttelbrücke und die zweite 

durch die grüne Brücke hergestellt wird, und ähnlich zwischen Kneiphof und Altstadt. — 

Schliesslich wird die Möglichkeit erwiesen, von den sieben alten Pregelbrücken ein Mal und 

die letzte zwei Mal zu passiren, wobei jedoch die Wanderung in den durch die doppelt über- 
schrittenen Brücken verbindenden Gegenden weder beginnen noch schliessen darf. 
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Verzeichniss der mit A beginnenden Umstellungen. 

IABAUADBCD 17 ABDACABCD 33 AGBADBACD 

2ABACADCBD 18 ABDCABCAD 34 AGCGBDABACD 

3 BDACD 19 0° — ACBAD 35 ACDACBABD 

I — BDCAD a), BACAD 36° — BCABD 

a DACBD 21 AUABACDBD 377 ı BACBD 

6 - DBCAD 22 — ADBCD 33 ACDBACBAD 

TABADBCACD Du EDEN Sem ABCAD 

8 —  'CACBD UF E IF CcDBRD 44 ° — cCABAD 

9 ABCABDACD 5 — DABCD AL ADCBACABD 

10 °— CDABD 7 DCBAD 42 ADBABCACD 

11 I ID) 27 ACADCBABD 43 —  cBACD 

127 > DIBAGCED Pla BABCD 4 — CABCD 

43 ABCADCABD 29 ACBACDABD 45 ADBCABACD 

44 ABCDACABD SIEB DAED 456 ADCACBABD 

I ABDABCACD 3 — BDCAD a BCABD 

16 — 'CBACD 32 — DCABD 43 — DBACBD 

Sitzung am 2. April 1875. 

Der Vorsitzende theilt zuvörderst der Gesellschaft das am Tage zuvor erfolgte Ableben 

eines ordentlichen Mitgliedes, des Geheimen Regierungsrathes und Professors Dr. Richelot, 

mit. Der Verstorbene war einer der bedeutendsten und berühmtesten Lehrer an der Alber- 

tina. gehörte der Gesellschaft seit dem Jahrg 1837 an, und wird sein Andenken als das eines 

grossen Gelehrten und ungewöhnlich liebenswürdigen Mannes bei den Mitgliedern fortleben. 

Herr Steuer-Inspector Stiemer aus Tapiau schliesst an den Vortrag des Herrn Professor 

Berendt in vorletzter Sitzung, betreffend den vorgeschichtlichen Ost-Weststrom Norddeutsch- 

lands, an und bringt, gestützt auf diese Autorität, folgende Beobachtungen, deren Mitthei- 

lungen er bisher zurückhielt. Der Höhenzug im südlichen Theile unserer Provinz. welcher 

ohne hervorragende Kuppen mit den Biedigsbergen nördlich von Graudenz beginnt und sich 

westlich durch die mohrunger, neidenburger, sensburger Gegend fortzieht, bildet die Haupt- 

wasserscheide unserer Provinz, und geht von ihm nördlich die Passarge nach dem frischen 

Haft, sämmtliche übrigen Abwässerungen nach dem Pregel. Gegen Süden gehen sämmtliche 

Wasserläufe dureh den Bug”und Narew nach der Weichsel resp. dem Gebiete des vorge- 

schichtlichen Ost-West-Stromes. Das Flachland im Süden dieses Haupthöhenzuges liegt höher, 

als das gegen Norden, wenngleich letzteres einige isolirte Höhenzüge hat, z.B. von Moh- 

rungen nördlich bis Trunz am frischen Haff, bei Goldap südlich gegen Lyck und Bialla fort- 
laufend, den Galtgarben bei Königsberg, den Frisching bei Pr. Eylau und Landsberg. — 

Zwischen Niebudszen und Schillehnen liegt ein geringer Höhenzug, welcher die Wasserscheide 

bildet für die ns kurische Haff mündende Tilsze, Arge, Bardup, Osiat, Ossa, Parwe und 

Eixne mit den Nebenflüssen Liepert, Szillup, Krippe, Schwirgste, Armuth und Melahwe; 

östlich desselben gehen Eymenth, Niebudiesz und Strius in die Inster, welche mit dem Pissa- 
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und Angerappfluss, der von den masurischen Seen und dem Goldapfluss sein Wasser bekommt, 

den Pregel bildet. Hiermit ist der Landstrich begrenzt, welchem der Pregel als einziger 

Entwässerungsweg dient. Jeder der Pregelzuflüsse hat in Folge der Terrainbeschaffenheit 

seine volle Berechtigung zur Abgabe seines Wassers in den Pregel. Die Wasserscheide 

zwischen dem Memel- und Pregelgebiete bei Jackstein ist ganz unbedeutend; die Höhenzüge 

bei Schreitlaucken und Eisseln, der von Norden herbeiströmende Jurafluss, die grossen mit 

Sphagnum ausgefüllten Bassins als Kallwellerbruch und Kocksche Balis lassen mit grössester 

Gewissheit darauf schliessen, dass die Memel früher ihren Abfluss durch das jetzige Pregel- 

thal gehabt und der zeitige Memelflusslauf von dem Durchbruche zwischen Schreitlauken 
und Ober - Eisseln neueren Ursprungs ist. Mit dem Zurücktreten des Wassers blieb eine 

Anzahl kleiner Wasserläufe und eine noch grössere Anzahl von Wasserbassins zurück, welche 

noch zu der Zeit bestanden haben müssen, als Preussen schon Ortschaften mit Namen auf- 

zuweisen hatte, welche in der Nähe dieser Wasserbassins belegen, sämmtlich mit „laken oder 

lauken“‘ von lacus endigen und deren es in dem beregten Theile unserer östlichen Provinz 

eine sehr grosse Zahl giebt, während sie in dem neueren Memelgebiete von Schreitlauken, 

Ober-Eisseln westlich ganz fehlen. Wir wohnen mithin in dem Bette der ehemaligen Memel- 

mündung, und wird diese Annahme durch die Terrainformation in hohem Grade unterstützt. 

Was ist nun aber zur Regelung der Entwässerung geschehen und noch erforderlich? Schon 

vor fast 500 Jahren erschien es dem deutschen Orden nothwendig, das Pregelthal von Wasser 

zu entlasten, und grub derselbe 1405 das Deimebette von Tapiau nach Schmeerberg mehr 

als 2'/ Meile lang. Das Pregelbette genügte in diesem Zustande mit einer Mündung nach 

dem frischen und mit der andern nach dem kurischen Haffe bis in neuere Zeit zur Abfüh- 

rung der Wassermassen aus seinem grossen Niederschlagsgebiete, ist gegenwärtig aber in 

Folge der vorgenommenen Culturen, die förmlich dahin zielen, das Wasser so schnell als 

möglich und in möglichst hohem Masse los zu werden, sehr überlastet. Hierzu tritt der 
Abtrieb grosser Flächen Wald, welcher früher Schnee und Wasser lange zurückhielt, während 

Jetzt dieselben gleichfalls schnell abgegeben werden. Hiervon sind unzeitige Hochwasserstände 

die Folge, welche mit gewaltiger Mahnung an uns herantreten, die seit Trockenwerden des 

Memelbettes unterbliebene Regulirung der zurückgebliebenen Wasserläufe endlich vorzunehmen. 

Das Terrain zwischen Pregel, Deime und Nemonienfluss bedarf dieser Regulirung am noth- 

wendigsten. Dasselbe giebt sein Wasser in zusammenhängenden Wasserläufen nach dem 
Pregel resp. der Deime und dem Nemonienflusse ab; z. B. mündet der Auergraben bei Nor- 

kitten in den Pregel, die andere Abwässerung der Mauergraben bei Schellecken in die Deime; 

die Wasserscheide liegt unweit der Försterei Asslacken in der druskener Forst. Der Neben- 

fluss mündet bei Taplacken in den Pregel, der Stimbelfluss bei Schmeerberg in die Deime. 

Die Wasserscheide liegt zwischen Peremtinen und Krakau unweit des Stimbelflusses; das 

Wasser kriecht mithin von Peremtinen über Gertlaucken, Kuckers, Taplacken, Wehlau, Tapiau 

durch die Deime nach Schmeerberg, während es auf dem fünfzigsten Theile des Weges direet 
durch den Stimbelfluss in die Deime gelangen könnte. Das Pregelhochwasser tritt bis Kuckers 
c. 1'/, Meile in das Nehnethal; von Kuckers bis zum Stimbelflusse ist nur 1'/, Meile, und 

eine erwähnenswerthe Terrainerhebung beschränkt sich auf ca. 1400 Meter. Es handelt sich 

mithin nur um eine Rückwärts - Regulirung des Nehneflusses von Kuckers bis Peremtinen 
und Durchstechung der Wasserscheide von geringem Belange, um dem Pregelhochwasser, 

wenn es unzeitig kommt, den von ihm selbst gebieterisch angezeigten Abflussweg zu beschaffen, 

welchen er sich später ebenso sicher selbst schaffen wird, wıe die Memel sich den kürzeren 

Weg durch die bedeutenden Höhen von Eisseln und Schreitlauken gebohrt hat. In ähnlichem 
Schriften der phys.-ökon. Gesellschaft. Jahrgaag XVI. d 
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Verhältnisse stehen Armuth- und Drojefluss, wenngleich die Wasserscheiden beträchtlicher 

sind und deshalb die Anlage eines Abflussweges für das Pregelhochwasser nicht angebracht 

wäre, wie bei dem Nehneflusse, durch welchen das unzeitige Hochwasser bei demselben Ge- 

fälle auf einem 2°/, Meilen langen Wege abgeleitet würde; während es jetzt nach demselben 

Punkte ca. 6 Meilen langsam schleicht und die übelsten Folgen für die nach Quadratmeilen 

zählenden Wiesen an Pregel und Deime erwachsen lässt. Der Schaden beschränkt sich nicht 

allein auf die verlorene Heuernte, sondern es tritt eine Entwerthung des Futters durch das 

Beschlämmen des Grases bei Sommerhochwasser ein Herr Thierarzt Lausch hat im Magen 

von kranken Pferden nierenförmige, bis ?2 Kilogramm schwere Steine gefunden und war ge- 

neigt, die Ursache dieser Steinbildung auf das im Sommer durch Hochwasser beschlämmte 

Futter zurückzuführen. Bei Wiederkäuern sind derartige Steinbildungen nicht beobachtet. 

Herr Steuer-Inspektor Stiemer betont wiederbolt, dass er nur die Ableitung des unzeitigen 

Pregelhochwassers ins Auge fasst, eine Schädigung der Schifffahrt also ausgeschlossen bleibt, 

desgleichen befürchtet er keine Schädigung der untern Deimewiesen, da das umfangreiche 

Thal der Pregelabkunft genügenden Raum bietet. Die Hersteilung dieses Ableitungskanals 

für das unzeitige Pregelhochwasser in Verbindung mit sachgemässer Regulirung der übrigen 

Wasserläufe vom Pregel nördlich bis zum Nemonienflusse würde einem grossen Landstriche 

im wehlauer und labiauer Kreise erst die erforderliche Vorfluth zu sachgemässer Entwässe- 

rung bieten, welche wohl in keinem Theile des preussischen Staates so nöthig ist wie dort, 

wo das ganze Terrain sich heute noch als altes Flussbett dokumentirt, in dem man vergessen 

hat, die zurückgebliebenen Rinnen und Lachen zu reguliren. Diesen zurückgebliebenen stag- 

nirenden Wasserbassins verdanken wir unseren übergrossen Reichthum an Torflagern ver- 

schiedener Qualität. welche in einem anderen Vortrage von Herrn Stiemer auf 1 pCt. der 

Gesammtfläche unseres Departements berechnet ist, heute aber bei fortgeschrittener Cultur 

ist die Losung: Erwärmung des Bodens durch Entwässerung! Wo das Tageswasser aber 

nicht weiss, welchen Weg es nehmen soll, wo keine Einheit in der Abführung desselben auf 

regulirten Wegen stattfindet, sondern jedem Besitzer es überlassen bleibt, in ihm geeignet 

scheinender Weise sich desselben zu entledigen oder wegen hartnäckigen Widerstandes eines 

unterhalb belegenen Nachbarn es ruhig zu behalten, da muss es mit der Senkung des schäd- 

lichen Grundwassers erst recht traurig aussehen, und wird deshalb jeder Calcul des ratio- 

nellen Landwirthes unsicher. Die seltenen reichen Ernten infolge der vorzüglichen Boden- 

mischung bei günstigen Witterungsverhältnissen können die häufigen Missernten nicht auf- 

wiegen, welche das Zuviel an Wasser herbeiführt. Die Entwässerung aber allein thut es 
nicht; sie ist der erste Schritt zur Melioration, nicht aber die Melioration selbst, welche erst 

beginnen kann, wenn der Besitzer alleiniger und unbeschränkter Herr auf seiner Scholle ist. 

Sodann zeigt der Vorsitzende einige Exemplare von dem Colorado-Kartoffelkäfer vor 

und spricht über die Natur dieser Thiere, sowie über die Möglichkeit seiner Einschleppung 

in Europa. Der Käfer gehört zu den Blattfressern (Phytophagen), speeiell zur Abtheilung 

der Chrysomelinen, und wurde zuerst vor 50 Jahren von dem nordamerikanischen Entomo- 

logen Say unter dem Namen Doryphora decemlineata beschrieben. Der Käfer überwintert 

in der Erde, legt im Frühjahr seine Eier auf die untere Seite der Blätter verschiedener 

Solaneen, namentlich der Kartoffel. Die ausgeschlüpften Larven fressen sich auf die obere 

Blattseite durch und fressen das ganze Blatt bis auf die Hautrippe auf, dann verpuppen sie 



= 

sich, und nach 10—12 Tagen schlüpfen neue Käfer aus. So kommen im Sommer 3 Gene- 

rationen vor. In keiner Entwickelungsstufe hat das Insekt es mit der Knolle der Kartoffel 

zu thun. Der Käfer ist verbreitet in Mittelamerika (die vorgezeigten Exemplare stammten 

aus Venezuela, Costa Rica, Mexico, Texas und Baltimore), hat sich allmälig längs des Ost- 

abhanges des Felsengebirges nach Norden verbreitet und dort durch die Kartoffelfelder der 
Ansiedler eine besonders günstige Verbreitungsstätte gefunden, so dass er schon im Jahre 

1559 in Nebraska den Kartoffelfeldern sehr schädlich wurde. In 15 Jahren ist er von dort 

bis zur Ostküste der vereinigten Staaten und bis Canada vorgedrungen, sich in furchtbarer 

Weise vermehrend. In den Südstaaten kommt er nicht vor, wohl, weil dort keine Kartoffeln 

gebaut werden. Verschiedene Thiere, Vögel und Insekten sind seine Feinde, auch hat die 

Anwendung von pariser Grün sich als bestes Zerstörungsmittel für die Larven erwiesen. 

Da der ursprünglich tropische Käfer jetzt schon in emem Klima lebt, welches eine grössere 

Winterkälte als Ostpreussen hat, und die Ueberfahrt eines befruchteten Weibchens nicht un- 

möglich ist, so lässt sich nicht leuguen, dass der Kartoffelkäfer auch bei uns eingeschleppt 
werden könnte, obgleich namhafte Entomologen entgegengesetzter Meinung sind. 

Herr ©. Tischler legt einen Catalog des Museums in Cambridge (Amerika) vor und 

macht auf die vollendet schönen photo-lithographischen Abbildungen aufmerksam. 

Herr Dr. Berthold hielt einen Vortrag über die Untersuchung des Auges und Ohres 

vermittelst des Reflexspiegels. Er machte zunächst historische Bemerkungen über die Er- 

klärung des Leuchtens der Augen, einer Erscheinung, welche nur auf der Reflexion des Lichtes 

beruht, besprach den Helmholtz’schen Augenspiegel und einen von ihm selbst construirten 

Apparat, der es ermöglicht, dass zwei Beobachter gleichzeitig ein Auge durch den Augen- 

spiegel beobachten können. Der Vortragende hatte einen solchen Apparat aufgestellt und 

-jess die Anwesenden an einem Patienten die Beobachtung machen. 

Sitzung am 7. Mai 1875. 

Der Vorsitzende theilt zuvörderst mit, dass in Folge der von ihm in der letzten Sitzung 

gegebenen Nachrichten über den Colorado-Kartoffelkäfer Herr Generalsekretair Kreis der Ge- 

sellschaft eine vom landwirthschaftlichen Ministerium herausgegebene, sehr lehrreiche Schrift 

über dieses schädliche Insekt übersendet hat und spricht den Dank dafür aus. 

Darauf zeigte und beschrieb Herr Momber einen physikalischen Apparat, die rotirende 

Kugel nach Gore. Auf zwei concentrisch liegenden Messingschienen, deren jede mit je einem 

Pole einer galvanischen Batterie in Verbindung steht, ruht eine leichte Metallkugel, so dass 

dieselbe den galvanischen Strom schliesst. Durch den Widerstand, den der Strom beim 

Uebergange aus den Schienen in die Kugel und umgekehrt erleidet, treten locale Erwär- 
a* 



2 
mungen und in Folge dessen Erhebungen der Schienen an den Berührungsstellen ein, die 

eine fortschreitende und bei geeigneter Stromstärke eine rotirende Bewegung der Kugel her- 

vorbringen. Der Vortragende machte ferner darauf aufmerksam, dass die schwingende Bewe- 

eung des Trevelyan-Instruments auf demselben Prineipe berune, und dass für das Letztere 

von A. Leebeck durch Berechnung einer Reihe von Beobachtungen nachgewiesen sei, dass 
die locale Erwärmung an den Berührungsstellen der beiden Theile des Apparats, des Wiegers 

und des Trägers, hinreichend sei, eine der beobachteten Erhebung gleiche hervorzubringen. 

Hiernach sei die Ausdehnung durch die Wärme für die Erklärung der Bewegungen bei beiden 

erwähnten Apparaten ausreichend, und es sei überflüssig, mit Forbes der Wärme und der 

Blektrieität bei ihrem Uebergange von einem Leiter zu einem andern eine besondere abstos- 

sende Wirkung beizulegen. 

Herr Dr. Adamkiewicz hielt einen Vortrag über künstliche Darstellung von Farben 

aus Eiweiss. Die eigenthümlichen Bluterscheinungen namentlich auf Brot und Hostien, die 

noch dem Mittelalter als ominöse Zeichen des Himmels galten, erhielten zuerst durch Ehren- 

berg eine wissenschaftliche Erklärung. Es fand dieser Forscher, dass die Tropfen des Wun- 

derblutes von mikroskopisch kleinen Wesen bevölkert sind, die sich mit grosser Schnelligkeit 
vermehren und ausbreiten. Bald erkannte man, dass diese Wesen, denen Ehrenberg den 

Namen der Wundermaden — Monas prodigiosa — gegeben hatte, dieselben Thierchen seien, 

welche Pasteur in seinen berühmten Untersuchungen als die Erreger der Gährungs- und 
Fäulnissprozesse festgestellt hat. In der That wiesen der Chemiker Erdmann und der Bota- 

niker Ferd. Cohn nach, dass jene kleinsten Wesen der Schöpfung den Farbestoff des Wunder- 

blutes durch einen Prozess erzeugen, der durchaus analog ist demjenigen, welcher durch Hefe 

in einer Lösung von Zucker angeregt wird. Wie hier die Kohlensäure und der Alkohol, so 

tritt dort der Farbestoff als ein Gährungsproduet auf. Der organische Körper, durch dessen 

Umwandlung dieser Farbestoff entsteht, aber ist derselbe, den man mit dem wissenschaftlichen 

Namen des Albumin oder Protein bezeichnet und der allgemeiner als Eiweiss bekannt ist. 

Cohn unterscheidet unter den Pigmentbacterien, wie man jene Farbstofierzeuger auch nennt, 

mehrere Arten, von denen jede eine specifische Farbe aus dem Eiweiss herstellt, so dass in 

der Eiweissgährung kaum eine der bekannten Farben vermisst wird. Dem Vortragenden ist 

es gelungen, auf dem Wege künstlicher Zersetzung aus dem Eiweiss Farben zu erzeugen, 

die jenen Produkten der Gährungsorganismen sehr ähnlich sind. Sie treten in derselben 

Mannigfaltigkeit auf wie jene, und haben mit ihnen wichtige chemische Reactionen und opti- 

sche Eigenschaften gemein. Als Mittel zur Zersetzung dient ihm eine Säure, welche durch 

ihr Attractionsvermögen für Wasser ausgezeichnet ist, — die Schwefelsäure. Indem letztere 

aus der Gesammtheit der das Eiweiss zusammensetzenden Kohlenstofi-, Stickstoff-, Sauerstofl- 

und Wasserstoflatome die Elemente des Wassers — Sauerstoff und Wasserstoft — entzieht, 

hinterlässt sie einen Rest, der ein Farbstoff ist. Von dem Grade der Dehydration hängt die 

Natur der Farbe ab. Der geringsten Wasserentziehung entspricht die Farbe Grün, der grössten 

die Farbe Violett und zwischen beiden folgen der Reihe nach von Grün und Violett die Farben 

Gelb, Orange und Roth auf einander. Je mehr sich also die einzelnen Farben von Grün 

entfernen und dem Violett nähern, um so höhere Umsetzungsprodukte des Albumin stellen 

sich dar, um so mehr verlieren sie gewisse Eigenschaften, an denen man noch das Eiweiss 

erkennt. Daher lassen sich auch durch neue Operationen aus den einzelnen Farben andere 
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erzeugen, welche dem Violett näher stehen, als jene, während es niemals gelingt, umgekehrt 

dem Violett näher liegende Farben in solche zu verwandeln, welche ihnen in der angegebenen 

Reihe vorangehen. Bei Gegenwart einer zweiten Säure, des Eisessigs, der auf die Wirkungen 

der Schwefelsäure einen eigenthümlich hemmenden Einfluss ausübt, bleibt letzterer nur noch 

die Fähigkeit, aus der ganzen Reihe von Farben eine einzige hervorzurufen. Diese zeichnet 

sich durch ihre ausserordentliche Färbkraft aus Dadurch gewinnt sie eine wichtige prak- 
tische Bedeutung: denn sie ist das sicherste Mittel, Eiweiss in den kleinsten Spuren zu ent- 

decken. Und da sie andererseits nur aus Eiweisskörpern sich bildet, bildet sie ein ebenso 

zuverlässiges und untrügliches Mittel, die eiweissartige Natur der Körper zu erkennen. Von 
nicht geringerem Interesse ist es auch, dass die künstlichen Eiweissfarben Absorptionen im 

Spectrum zeigen, die vollkommen mit denjenigen übereinstimmen, welche einige im lebenden 

Thier von selbst entstehende Farbestoffe geben — beispielsweise die der Galle — und dass 

die Gährungsfarben des Albumin als durchaus den Anilinfarben verwandt erkannt worden 

sind. Daraus erwächst die Hoffnung, der Bildungsweise im Organismus entstehender Farben 

näher zu treten und vielleicht auch einst die bunte Farbenpracht der Organismen auf eine 

gemeinsame Quelle zurückzuführen. Die Uebereinstimmung der Produkte der künstlichen 

Zersetzung des Eiweiss mit denen der natürlich durch Bacterien entstehenden würde aber 
auch einen Einblick in das geheimnissvolle Treiben dieser räthseihaften Geschöpfe gewähren, 
von dem wir gegenwärtig nur noch wenig wissen. 

Herr Dr. Benecke sprach über die Reblaus (Phylloxera vastatrix) und ihre Bedeu- 

ung für den Weinbau. In den weinbauenden Gegenden Nordamerikas seit längerer Zeit 

bekannt, lebte die Reblaus dort ausschliesslich auf den Blättern und jungen Trieben der 

Weinstöcke, denen sie nicht nachtheiliger ist, als die Blattläuse den von ihnen befallenen 

Gewächsen. In den europäischen Ländern dagegen, in die sie seit ca. 10 Jahren eingewandert 

ist, namentlich in Frankreich, Portugal, Griechenland, England, sowie auf Madeira findet 

man sie mit wenigen Ausnahmen ausschliesslich auf den feinsten Wurzeln der Weinstöcke, 

und hier richten sie bei ihrer ungeheuren Vermehrung ausserordentlichen Schaden an. In 

den seit 2 bis 5 Jahren von der Reblaus befallenen Weinbergen bemerkt man gewöhnlich 

mehrere Centren, von denen aus das Thier in radiärer Richtung nach allen Seiten sich ver- 

breitet hat. Die Mitte dieser Stellen ist durch eine Anzahl vollständig abgestorbener Wein- 

stöcke bezeichnet, darauf folgt eine eoncentrische Zone, in der das Laub der Reben welk 

ist und die Triebe ganz verkümmert sind, weiterhin erscheint das Laub weniger welk und 

im weiteren Umkreise sind gewöhnlich die Weinstöcke im besten Zustande. Die Wurzeln 

der kranken Reben findet man verdickt, bräunlich gefärbt, ihre Rinde rissig, die feinen Wür- 

zelchen zeigen massenhaft spindelförmige Verdickungen von bräunlich-rother Farbe. Namentlich 

diese spindelförmigen Theile der Wurzeln erscheinen wie mit einem körnigen braunen Staube 

bedeckt, der sich leicht abwischen lässt und sich bei einiger Vergrösserung als ganz aus 

kleinen Insekten von ca. /, Mm. Länge und aus '/, Mm. Breite erweist. Die Thiere haben 

einen aus mehreren nicht scharf gegen einander abgesetzten Ringen bestehenden Leib, 6 Beine, 

2 grosse dicke Fühler, der etwas nach der Bauchseite gebeugte Kopf zeigt 2 grosse, braune 

facettirte Augen und einen dem Bauch anliegenden Saugrüssel von halber Körperlänge, der 

beim Gebrauch bis zur Hälfte in die Wurzeln der Rebe eingebohrt wird. Die Thiere sind 

sämmtlich Weibchen und ein jedes legt ca. 30 Eier von schwefelgelber Farbe und ca. '/, Mm, 
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Länge, die allmälig dunkler werden und nach 8 Tagen ein Junges auskriechen lassen, das 

abgesehen von der geringeren Grösse der Mutter ziemlich ähnlich ist und ihr durch 3 in 

Intervallen von 3—5 Tagen auf einander folgenden Häutungen gleich wird. In ca, 20 Tagen 

sind die Jungen ausgewachsen und legen wieder je 30 Eier. Mau beobachtete vom April 

bis Anfang November diese geschlechtslose Fortpflanzung durch unbefruchtete Eier, und ein 

Thier bringt durch die 7—8 ihm im Laufe des Sommers folgenden Generationen seine Nach- 

kommenschaft auf 23—30 Millionen. Neben den ungeflügelten Weibchen entstehen im August 

und September auch geflügelte, die zu ihrer vollen Entwicklung 2 Häutungen mehr durch- 

zumachen haben als die anderen. Diese leben auf den jungen Trieben und Blättern der 

Reben. nachdem sie aus der Erde hervorgekrochen sind, und legen ebenfalls ohne Befruch- 

tung 2-4 Eier, die aber viel grösser sind als die der ungeflügelten Weibchen und von denen 

die einen eine Grösse von 0,40 Mm., die andern eine solche von 0,26 erreichen. Aus den 

ersteren kommen geflügelte Weibchen, aus letzteren geflügelte Männchen, beide ohne Saug- 

rüssel. Das Weibchen legt nach der Befruchtung, die also in ähnlicher Weise wie bei den 

Blattläusen u. A. für eine ganze keihe von Generationen wirksam ist, ein grosses Ei. Die 

junge Larve kriecht wieder in die Erde und gleicht den ungeflügelten Weibchen. Im Winter 
scheinen die Rebläuse keine Nahrung aufzunehmen, sie schrumpfen ein, beleben sich aber 

wieder bei höherer Temperatur. Ihre Verbreitung geschieht theils durch Flug, indem der 

Wind die geflügelten Thiere oft weit fortführt und so neue Infectionsorte in bisher nicht 

heimgesuchten Gegenden schaflt, theils durch Wanderung über und unter der Erde, indem 

die ungeflügelten Thiere die Wurzeln der absterbenden Reben verlassen und auf andere über- 

gehen. Zahlreiche Mittel sind gegen die Verbreitung der Reblaus angewendet worden, bisher 

giebt es aber noch keines, das überall anwendbar wäre. Kann man die Weingärten während 

des Winters für einige Monate unter Wasser setzen, so werden die Rebläuse ohne jeden 

Nachtheil für die Weinstöcke sicher getödtet, leider ist nur das Mittel selten anzuwenden. 

In manchen Fällen hat man durch Ausreissen aller im weiten Umkreise um die erkrankten 

teben herumstehenden Weinstöcke der Ausbreitung des Uebels gesteuert. Einspritzung von 

Lösungen verschiedener Chemikalien, namentlich solcher, die langsam Schwefelkohlenstoff 

entwickeln, durch besondere Erdbohrer in die Nähe der Wurzeln der Weinstöcke ist an 

manchen Orten mit Erfolg versucht, aber da alle bisher angegebenen Mittel sich »icht in 

allen Fällen gebrauchen lassen, so hat die französische Regierung einen Preis von 300,000 Fres. 

aufgestellt für ein unfehlbares, einfaches, billiges und überall anwendbares Mittel zur Ver- 

nichtung der Reblauskrankheit, die in den südlichen Departements und in der Umgegend 

von Bordeaux mit grosser Schnelligkeit um sich gegriffen und ungeheure Verluste zur Folge 

gehabt hat. 

Sitzung am 4. Juni 1575. 

Der Vorsitzende zeigt den Tod des Consul Lorck, eines der ältesten Mitglieder an, 

welcher seit 1838 als Kassenkurator zum Vorstande gehörte und ehrt sein Andenken durch 

herzliche Worte. Dann macht derselbe die Mittheilung, dass der Herr Minister für Land- 

wirthschaft der Gesellschaft wiederum 1000 Thaler bewilligt habe und spricht den Dank 

dafür aus. 



Dr. Jentzsch leste die in der letzten Zeit für die Provinzialsammlung eingegangenen 

Geschenke vor. Es sind das: 1. Eine römische Münze, angeblich in einer Urne bei Pobethen 

gefunden, durch Herrn Director Frideriei. 2. Drei neuere Münzen von Schwalgendorf bei 
Saalfeld, durch Herrn Kempka. 3. Eine Seyphia und 2 Stücke Jurageschiebe mit Ammon- 

nites Lamberti und zahlreichen anderen wohlerhaltenen Versteinerungen, durch Herrn Hotelier 

Braune in Insterburg. 4. Von Herrn Pfarrer Heinersdorf zwei Stücke Dolomit mit Stropho- 

mena depressa und Cyathoerinus rugosus von Gr. Schönau a. d. Alle. Die ursprüngliche 

Heimath dieser Geschiebe ist das Obersilur von Esthland. 5. Von Herrn Prof. Ritthausen 

lithionhaltigen Boden von Weitzdorf in Ostpreussen. Der 0,092 pCt. betragende Lithiongehalt 

rührt offenbar von der Zersetzung einer Anhäufung erratischer Blöcke her, welche den in 

Skandinavien nicht seltenen Lithionglimmer führenden Ganggranit enthielten. Ein schädlicher 

oder förderlicher Einfluss auf den Pflanzenwuchs ist dem Lithiongehalt nicht beizumessen. 

6. Durch die königlichen Bergbehörden Bohrproben von Geidau im Samland. Man ist hier 

unter der Bernsteinformation auf kalkreiche Schichten gestossen, welche in bedeutender Mäch- 

tigkeit in die Tiefe fortsetzen. Die darin enthaltenen fast mikroskopisch kleinen Versteine- 
rungen (z. B. Nodosaria ähnliche Foraminiferen, sowie von Belemnit!) beweisen, dass diese 

Schichten der Kreide angehören. Bisher war in unserer Provinz Kreide nur am Brücken- 

kopfe von "Thorn erbohrt. 7. Von Herrn Apotheker Scharlock in Graudenz einige Geschiebe 
und Üoneretionen, worunter Grünsand der Kreideformation, mit Bruchstücken einer Muschel. 

Inoceramus. Die Schalen dieser Muschel sind weiss, von bedeutender Dicke und an ihrer 

faserigen Struktur kenntlich; wenn sie ganz erhalten sind, dienen sie zur genaueren Bestim- 

mung der Formation. 8. Von Herrn Baumeister Claasen Bohrproben vom Werkstätten- 

Bahnhof der königl. Ostbahn zu Königsberg. 9. Von Herrn Director Schieflerdecker einige 
obersilurische Kalkgeschiebe. 10. Eine Sceyphia vom Seestrande bei Cranz durch Herrm 
Dr. Eichelbaum. 11. Ein Rennthiergeweih von Garbniken bei Wildenhof, 10 Fuss tief im 

Mergel gefunden, Geschenk des Herrn Michaelis, ist in sofern von besonderem Interesse, als 

noch in der neuesten Monographie über die Verbreitung des Rennthiers vom Staatsrath Brandt 

in Petersburg, zwar zahlreiche Rennthierfunde aus den verschiedensten Ländern Europas, 

aber keiner aus der Provinz Preussen, nur einer aus den russischen Ostseeprovinzen erwähnt 

worden. Trotzdem waren schon bisher 5 in unseren Alluvialbildungen gefundene Rennthier- 

seweihe in den hiesigen Sammlungen vorhanden. Das vorliegende Geweih ist aber insofern 

ganz besonders belehrend, als es drei von menschlicher Hand herrührende alte Einschnitte 

zeigt und somit das Zusammenleben von Mensch und Renpthier auch in unserer Provinz 

nachweist. 

Herr Professor von der Goltz hielt einen Vortrag über die wirthschaftliche Lage 

der ländlichen = in Ostpreussen. In der Einleitung setzte Prof. v.d. Goltz auseinander, 

dass die Neubildung unserer socialen Verhältnisse, zu welcher die französische Revolution 

von 1789 den Anstoss gegeben, noch nicht zu einem Abschluss gediehen sei. Uebergehend 

auf die ländlichen Arbeiter bemerkte er, dass der jetzige ländliche Arbeiterstand in Ostpreussen, 

wie überhaupt in den östlichen Provinzen der preussischen Monarchie seinen Aufschwung ver- 

danke der sogenannten Stein-Hardenbergischen Gesetzgebung, welche die persönliche Freiheit 

der niederen ländlichen Bevölkerung und die Aufhebung der bäuerlichen Dienste bewirkt 

habe. Die Gutsbesitzer seien dadurch genöthigt worden, auf ihren Gütern Arbeiterwohnungen 



32 

zu bauen und in dieselben Arbeiter aufzunehmen, mit denen sie feste, gewöhnlich halbjähr- 

lich kündbare Contracte schlossen. Diese Arbeiter nannte man und nennt man noch Instleute 

oder Gutstagelöhner. Daneben liessen sich in den Dörfern nicht contracetlich gebundene 

Tagelöhner nieder, welche bei Bauern zur Miethe wohnten und ihre Arbeitskraft überall dort, 

wo sie Arbeit und entsprechenden Lohn fanden, verwertheten. Diese Klasse von Tagelöh- 

nern nennt man Einlieger. Ausserdem giebt es noch eine dritte Klasse von ländlichen Tage- 

löhnern, welche ein eigenes Haus und etwas Grundeigenthum besitzen, von dem Ertrage des- 

selben aber nicht ausschliesslich leben können und deshalb ausserdem Lohnarbeit verrichten 

müssen. Diese Leute heissen grundbesitzende Tagelöhner, Eigenkäthner, Häusler u. s. w. 

In Östpreussen machen die Hauptmasse der Arbeiter auf den grossen Gütern die Instleute, 

in den Bauerndörfern die Einlieger aus; grundbesitzende Tagelöhner sind überall nur spär- 

lich vertreten. Das Charakteristische in der Lage der Instleute ist, dass dieselben verpflichtet 

sind, das ganze Jahr bei demselben Gutsbesitzer zu arbeiten und dass sie hierfür ausser 

einem verhältnissmässig geringen Geldlohn ein umfangreiches Naturaldeputat beziehen. Letz- 

teres besteht gewöhnlich aus freier Wohnung, Landnutzung, Futter für eine Kuh und ein 

paar Schweine, Getreidedeputat und Antheil am Körnerdrusch, freies Brennmaterial u. s, w. 

Der Instmann muss in der Regel zum ständigen Dienst für den gutsherrlichen Betrieb einen 

besonderen Dienstboten, Scharwerker genannt, halten. Der Vortragende machte darauf spe- 

cielle Angaben über den Lohn resp. das Jahreseinkommen der einzelnen Klassen der länd- 

lichen Arbeiter in Ostpreussen. Gemäss derselben stellt sich das Jahreseinkommen der Inst- 

leute, abzüglich der auf Unterhaltung des Scharwerkers zu verwendenden Kosten. durch- 

schnittlich im Regierungsbezirk Gumbinnen auf 175 Thlr. oder 525 Mark, im Regierungs- 

bezirk Königsberg auf 200 Thlr. oder 600 Mark. Das Einkommen der Einlieger, einschliesslich 

des Nebenverdienstes von Frau und Kindern, beläuft sich im Regierungsbezirk Gumbinnen 

auf 412 Mark, im Regierungsbezirk Königsberg auf 486 Mark. Das Einkommen der grund- 

besitzenden Arbeiter ist im Durchschnitt nur wenig höher wie das der Einlieger und in den 

meisten Fällen wohl nicht so gross wie das der Instleute. Hieraus geht hervor, dass die 

Gutstagelöhner oder Instleute im Durchschnitt immer noch in Ostpreussen die bestsituirte 
Klasse der ländlichen Arbeiter darstellen, während die Einlieger sich in der am wenigsten 

günstigen Lage befinden. Trotzdem wächst die Zahl der Einlieger beständig, während die 

Zahl der Instleute ungefähr gleich bleibt und die grundbesitzenden Arbeiter auch nur wenig 

zunehmen. Die Ursache hiervon liegt in dem steigenden Bedarf an Arbeitskräften, sowie 

daran, dass die Gutsbesitzer rationeller Weise nicht mehr Instleute halten können, als sie 

auch den ganzen Winter hindurch lobnend zu beschäftigen im Stande sind. Die Zahl der 

Häusler vermehrt sich deshalb so langsam, weil einmal die Gutsbesitzer gegen die Ansiede- 

jung solcher Leute sich eher abwehrend als unterstützend verhalten, und dann, weil bei 
den Arbeitern im Ganzen wenig Neigung nach Grundstückserwerb und noch weniger Geschick 

vorhanden ist, ein eigenes Besitzthum vortheilhaft zu verwalten. Indessen lässt sich 

constatiren, dass die Zahl der grundbesitzenden Tagelöhner in Deutschland in allmäliger Zu- 

nahme begriffen ist, und dass diese Vermehrung von Westen nach Osten fortschreitet. Im 

mittleren und südöstlichen Deutschland bilden schon jetzt die grundbesitzenden Tagelöhner 
nicht nur die Hauptmasse der ländlichen Arbeiter, sondern sie repräsentiren auch den Hleis- 

sigsten, intelligentesten und wohlhabendsten Theil der ländlichen Arbeiterbevölkerung. Zum 

Schiuss wirft der Vortragende noch einen Blick auf die zukünftige Gestaltung der ländlichen 
Arbeiterverhältnisse in Ostpreussen. Er sagt, dass der Bedarf an landwirthschaftlichen Arbeits- 
kräften fortdauernd steige. Wie soll dieser gedeckt werden? Eine erhebliche Vermehrung 
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der Instleute ist nach Lage der Sache nicht zu erwarten, auch im Interesse des landwirth- 

schaftlichen Betriebes kaum zu empfehlen; eine Vermehrung der Einlieger ist durchaus nicht 

wünschenswerth, da die wirthschaftlich so unsichere Lage dieser Arbeiter zur Bildung eines 

Arbeiterproletariats führt. Es bleibt also blos übrig, eine Vermehrung der grundbesitzenden 

ländlichen Arbeiter, oder eine Verminderung der jetzigen landwirthschaftlichen Betriebsweise 

in der Richtung, dass eine Verminderung des Bedarfs an Arbeitskräften eintritt. Letzteres 

ist dadurch möglich. dass eine Beschränkung des Ackerbaues zu Gunsten der Weidewirth- 

schaft und vielleicht auch der Forstwirthschaft eintritt. Damit ist aber zugleich eine Ver- 

grösserung der (rutscomplexe und eine Verminderung der Zahl der Grundbesitzer gegeben. 

Denn bei Weide- und Forstwirthschaft kann der mittlere und kleinere Besitz mit (lem Gross- 

besitz nicht mehr coneurriren, was bei dem Ackerbaubetrieb recht wohl möglich ist. Prof. 

von der Goltz schliesst seinen Vortrag mit dem Satze, dass seines Erachtens blos eine zwie- 

fache Entwickelung denkbar wäre: „entweder es bildet sich ein zahlreicher grundbesitzender 

Arbeiterstand, oder die neu emporkommende Klasse von Latifundienbesitzern absorbirt das 

gesammte, jetzt in (den Händen der kleineren und mittleren Grundbesitzer noch befindliche 

Areal.‘ 

Es folgte 

die Generalversammlung. 

Der Vorsitzende beginnt mit der Wahl des Kassencurators, welche durch den Tod des 

Consul Lorek nöthig geworden und lenkt die Aufmerksamkeit auf Herrn Consul Andersch, 

welcher seit 1832 Rendant der Gesellschaft gewesen ist, der aber schon vor längerer Zeit 

seinen Wohnsitz in Medenau genommen, wodurch dem Geschäftsgange oft Schwierigkeiten 

erwachsen: als Rendanten schlägt der Vorsitzende Herrn Buchhändler Heilmann vor, bittet 

aber durch seine Vorschläge sich nicht in der freien Wahl beeinflussen zu lassen. Es wurde 

zur Wahl geschritten: zum RKasseneurator Herr Consul Andersch, zum Rendanten Herr Buch- 

händler Heilmann gewählt, welcher sich bereits zur Annahme der Wahl erklärt hat. 

Den Schluss der Tagesordnung bildet die Wahl neuer Mitglieder und wurden zu 

ordentlichen Mitgliedern gewählt: 

Herr Professor Dr. Bauer. 

„ Dr. Jentzsch. 

„  Generalsekretair Kreiss. 

„ Kaufmann Bergenroth. 

i r Pfahl. 

„ Regierungsrath Marcinowski. 

Lottermoser. 

Druck Jer Uuiversifats-Buch- uud Steiudruckerei von FE. 4. Dalkowski in Königsberg. 



ZZ Tarzernzzr 

= | IN De DD 7 

ende 

bar . 

vi Fe: 
ats her 

| 

. Daeeih 
[I e 

cr Viper PER Wr 
j 5 

Bor u R 
L Br BY, en NEUEN W u Fir 

“a - vr 
vı 

er EN 
1-2 a 

er; Br 

ge 





2. Nematus septentrionalis (Lin.) auf Birken (Betula alba). 
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Tafel I. (4). 

Larven von 

Leptopus hypogäastrieus Hrt. auf Erlen (Alnus incana). 

22 
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latipes de Vill. ebenso. 

. varus de Vill. auf Erlen (Alnus glutinosa). 

. abdominalis (Panz.) auf Erlen (Alnus incana). 

. Juteus (Fabr.) ebenso. 

. bilmeatus (Klug) ebenso. 

. Erichsonii Hrt. auf Lärchen (Pinus larix). 

erassus (Fall.) auf der Bruchweide (Salix frasilis). 

histrio Lep. auf Weidenrinde. 

. fallax Lep. auf der geöhrten Weide (Salix aurita). 

. fulvus Hrt ebenso. 



Schritten d. Physik: Oec: Gesellschaft zu Königsberg. Jahrg: RZ. Tafız 

2 

pn. Y% 
N N 
2 

f 

\ Tom, 
oe, \ N 

ER 
ERIITT u 

\ I 

x .% \ 
N N ’ 
ge 

N Da N 

\ 
Pi 

“ 
SL Pi 
STÜTZT 

Pi 

N‘ N 
us 

BA 







"Tafel LI. (5) 

Larven von 

1. Nematus fagi m. auf Buchen (Fagus sylvatica). 

iv N. poecilonotus m. auf Birken (Betula alba). 

3. N, varius Lep. auf der Saalweide (Salix caprea). 

ai Er . umbripennis Ev. auf Espen (Populus tremnla). 

5. N. dispar m. auf Birken (Betula alba). 

6. N. sulphureus m. auf Espen (Populus tremula). 

7. N. ribesii (Seop.) auf Stachelbeeren (Ribes grossularia). 

8 u.9. N. capreae (Panz.) auf Riedgras (Carex filiformis). 

10. N. Fahraei Thoms. auf dem scharfen Hahnenfuss (Ranuneulus aeris). 

11. N. rumieis (Fall.) auf Ampfer (Rumex obtusifolius). 

12. N. salieis (Lin.) auf glattblättrigen Weiden. 

13. N. melanocephalus Hrt. ebenso. 

14. N. sulphureus m. ebenso. 

15. N. pavidus Lep. auf Weiden, sowohl auf rauhblättrigen als auf glattblättrigen. 
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Tafel ILI. (6). 

Larven von 

. Nematus maestus m. auf wilden Aepfelbäumen (Pyrus malus). 

IN: jugieola Thoms. auf der geöhrten Weide (Salix aurita). 

. togatus m. auf Haseln (Corylus avellana). 

fallax Lep. auf der kriechenden Weide (Salix repens). 

. xanthopus m. auf Weissdorn (Urataegus oxyacantha). 

N 

N 

N 

uns 

N. 

N 

inyosotidis (Fbr.) auf dem rothen Futterklee (Trifolium pratense). 

leueostietus Hrt. in dem umgerollten Rande eines Blattes von Salix anurita. 

. xanthogaster Först. (N. piliserra Thoms.) auf der Bandweide (Salix viminalis). 

N. Vallisnierii Hrt. — Rechts Gallen an der weissen Weide (Salix alba), in der 

Mitte unreife, links reife Gallen an der Bruchweide (Salix fragilis). 

ischnocerus Thoms. — Gallen auf der Purpurweide (Salix purpurea), rechts von 

der oberen, links von der unteren Seite. 

viminalis (Lin.). — Gallen auf der Bachweide (Salix helix). 

. vesieator Bremi. — Gallen auf der Bachweide (Salix helix). 

. bellus m. — Gallen an der Unterseite eines Blattes von Salix aurita. 
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Den Mitarbeitern. 

25 Sonderabdrücke von Aufsätzen, welche die physikalisch-ökonomische Gesellschaft in ihren Schriften gedruckt 

hat, werden den Verfassern geheftet und kostenfrei verabfolgt. Wünscht Jemand ein besonderes Titelblatt, 

Zählung der Seiten von I ab, oder Seitenumlage in seinen Abdrücken, so hat er für die Aenderung des 

Originals die Kosten selbst zu tragen. 
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Von der Physikalisch - ökonomischen Gesellschaft herausgegeben (in (om- 
mission in der Buchhandlung von Wilhelm Koch, Königsberg) sind erschienen: 

I. Beiträge zur Naturkunde Preussens 

1) Mayr, Dr. G., Die Ameisen des baltisch. Bernsteins (5 Taf.) gr. 4. 1368. 6 Mk. 

2) Heer, Prof. Dr., Miocene baltische Flora (30 Tafeln) gr. 4°. 1869. 30 Mk. 

3) Steinhardt, E. Th. G, Die bis jetzt in preuss. Geschieben gefundenen 

Trilobiten (6 Tafeln) gr. 4°. 1874 

Il. Schriften der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft, Jahrgang I-VII. (1860 —66), 

IX— XIII (1868—73) a 6 Mk. Jahrgang VII. (1867). Pr. 15 Mk. 

Davon sind als Separatabdrücke erschienen: 

Berendt, Prof. Dr. G, Marine Diluvialfauna in Westpreussen (1 Tafel) 1866. 

er-zA0 Pr. o00BE 

— — Vorbemerkungen zur geologischen Karte der Provinz Preussen 

(1 Tafel) 1866 gr. 4°. Pr. 1 Mk. 20 Pf. 
— — Die Bernsteinablagerungen und ihre Gewinnung (1 Tafel) 1866. 

er, 4. Er SIZME 

— —- Erläuterungen zur geologischen Karte Westsamlands (Sect. VI. der 

geologischen Karte der Provinz Preussen). 

1. Theil: Verbreitung und Lagerung der Tertiärformationen 

(1 Tafel) 1866. gr. 4°. Pr. 60 Pf. 

— — Nachtrag zur marinen Diluvialfauna in Westpreussen (1 Tafel) 
1867. gr. ALZZS0FBE 

— — Beitrag zur Lagerung und Verbreitung des Tertiärgebirges im Be- 

reiche der Provinz Preussen (4 Tafel) 1867. gr. 4°. 75 Pf. 

—  — Geologie des kurischen Hafls und seiner Umgebung (6 Tafeln) gr. 4°. 

(1868). Pr. 6 Mk. 
— — Ein geologischer Ausflug in die Russischen Nachbar-Gouvernements 

(1 Tafel) 1869. gr. 4°. Preis 1 Mk. 20 Pf. 
— — Pommerellische Gesichtsurnen (6 Tafeln) gr. 4°. 1872. 3 Mk. 

Zaddach, Prof. Dr., Das Tertiärgebirge Samlands (12 Tafeln) 1867. gr. 4°. 

Pr. 8 Mk. 

J. Schumann, Zur Kenntniss des Bodens von Königsberg (1 Tafel) 1865. 
er Ara Pras0seR 

Buchholz, Dr., Erlebnisse der Mannschaft des Schiffes Hansa bei der zweiten 

deutschen Nordpolfahrt. 8°. 1871. Pr. 50 Pf. 

Möller, Dr.J., Ueber den gegenwärtigen Stand der Kanalisationsfrage mit 

besonderer Beziehung auf Königsberg. 8°. 1872. Pr. 50 Pf. 

Dorn, Prof. Dr. E., Die Station zur Messung von Erdtemperaturen zu Königs- 

berg i. Pr. (1 Tafel. gr. 4% Pr. 1 Mk. 50 Pf. 

Die von jetzt ab erscheinenden Abhandlungen sind sämmtlich in Separatabdrücken zu 
baben. Ausserdem sind die Sitzungsberichte aus den meisten Jahrgängen noch vorräthig. 

III. Henneberg’s Karte von Preussen. Photo -lithographische Copie, mit erläu- 

terndem Text von Dr. Mecklenburg. 1863. 4 Blatt 6 Mk. 

IV. Berendt, Prof. Dr. G., Geologische Karte der Provinz Preussen. Buntdruck. 

Verlag von J. H. Neumann in Berlin. ä Blatt 3 Mk. 
Section II. Memel (kur. Haff. nördl. Theil). Section III. Rossitten (kur. Haff, südl. Theil). Section IV. 

. Tilsit (Memel-Delta). Section V. Jura (Jur-Becken) mit 2 geogn. Landschaftsbildern. Section VI. Königsberg 
(West-Samland). Section VII. Labiau (Ost-Samland). Section VIII. Insterburg (Nadrauen). Section IX. Pillkallen, 
Section XII. Danzig (Weichsel-Delta, nordwestl. Theil nebst Theilen Pomerellens u. der Kassubei). NVII. Gum- 
binnen-Goldap. Section XVI. Nordenburg. j 

Sämmiliche Sectionen können von den Mitgliedern zu dem ermässigten Preise von 2,25 Mk. pro Blatt 
durch Dr. A. Jentzsch, Königsberg i. Pr., Ziegelstrasse 13 B. bezogen werden. 



Das Schwanken des festen Landes. 

Ein Vortrag 

gehalten am 25. Oktober 1875 

von 

Dr. Alfred Jentzsch. 

Einen Blick in die geheimnissvolle Vorzeit unserer Erde zu werfen, zu untersuchen, 

wie sich der jetzige Zustand der Erde allmählich herausgebildet hat, mit seiner wechselvollen 

Vertheilung von Land und Wasser, Berg und Thal, mit seinen Felsen und ebenen Sandflächen. 

mit der wunderbaren Verbreitung der Thier- und Pflanzenformen, welche diese Felsen und 
Ebenen bewohnen — kurz die Entwickelungsgeschichte der Erde und der von ihr getragenen 

Lebenswelt zu durchdringen, ist von jeher als eine würdige Aufgabe wissenschaftlicher For- 

schung betrachtet worden. Der einzige Weg, der sich uns zur Lösung dieser Aufgabe bietet, 

ist die sorgsame Untersuchung der Struktur unserer Erdrinde. Jede einzelne Schicht, welche 

an dem Aufbau der Letzteren theilnimmt, trägt den Stempel der äusseren Verhältnisse, unter 

denen sie abgelagert wurde. 

Indem wir die Aufeinanderfolge der einzelnen Schichten beobachten, erhalten wir ein 

Bild von der Reihe physischer Veränderungen, welche die Erdoberfläche durchlaufen hat. 

Verlassen wir unser norddeutsches Tiefland und suchen die Gebirge auf, wo schroft 

eingeschnittene Flussthäler, wie die von Menschen zur Aufsuchung und Gewinnung nutzbarer 

Mineralien angelegten Steinbrüche und Schächte uns einen tieferen Eirblick in den Schichten- 

bau gestatten, so tritt uns alsbald eine merkwürdige Erscheinung entgegen. In den Mergeln, 
Thonen, Kalken und Sandsteinen, welche die Berge zusammensetzen, finden wir, gar oft zu 

Tausenden und aber Tausenden angehäuft, die Reste thierischer und pflanzlicher Meeres- 

bewohner. Da liegen Schaalen von Muscheln, in denen wir noch die beiden Klappen, nach- 

dem wir sie aus dem Gestein herausgelöst, mit Hilfe der wohlerhaltenen Schlosszähne in ein- 

ander passen können, während das längst verfaulte Weichthier nur den Eindruck des einst 

kräftigen Schliessmuskels und des sogenannten Mantels hinterlassen hat. Da liegt noch der 

unversehrte Panzer des Seeigels mit der regelmässig fünfstrahligen Anordnung seiner zwanzig 
Reihen von Täfelchen, die noch deutlich die Poren zeigen, durch welche sich die zarten 

Ambulacralfüsschen hervorstreckten und die Knöpfchen, auf welchen sich die Stacheln be- 

wegten. Diese selbst liegen abgelöst dicht daneben und nicht weit davon finden wir, von 
einem zerbrochenen Exemplare herrührend, die eigenthümlich geformten Zähne, Kalkplatten 

Schriften der phys.-ökon. Gesellschaft. Jahrgang XVI. 12 
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und Bogenstücke, welche einst die sogenannte Laterne des Aristoteles, das Gebiss des See- 

igels zusammensetzten. Wir vermissen in den Gebirgsschichten weder die Zähne von Hay- 

fischen, noch den zierlichen Korallenstock und die winzigen Schaalen der Rhizopoden, wäh- 

rend andere Schichten wieder erfüllt sind von den Abdrücken zahlloser Seetange. Hier, an 

der Stelle der jetzigen Berge und Thäler muss also einst das Meer gewogt haben. Ehema- 

liger Meeresgrund ist fest geworden und liegt jetzt oft viele Tausende von Fussen über dem 

Spiegel der See. Derartige Gesteinsschichten mit dergleichen marinen Resten können wir 

oft über Tausende von Quadratmeilen verfolgen, während wir andererseits in den darunter 

liegenden Schichten auch andere und zwar immer fremdartigere organische Reste antreflen. 

Haben wir hier das Resultat einer allmählichen Erniedrigung des Seespiegels oder 

das eines Aufsteigens des Landes vor uns? PBrach das Meer von Zeit zu Zeit plötzlich 

herein, die bisherige Thier- und Pflanzenwelt zerstörend und den Boden für eine neue be- 

reitend, oder verschoben sich die Grenzen des Landes nur langsam? Tauchte fortwährend 

neues Land auf, oder verschwand solches auch wieder unter dem Spiegel der See? Vor 

Allem aber: Welches sind die Kräfte, die so wunderbar grossartige Wirkungen hervorzubringen 

vermochten ? 

Ehe man an die Beantwortung dieser Fragen geht, wird man sich zu überzeugen 

haben, ob denn gegenwärtig die Grenzen von Land und Meer wirklich so unverrückbar fest 

liegen, wie es nach der Vergleichung älterer und neuerer Karten zumeist den Anschein hat, 

oder ob wir etwa noch jetzt hie und da ein Schwanken dieser Grenzen bemerken können. 

Dies ist in der That der Fall und der Skandinavische Norden liefert das erste Beispiel der 

Art. Der einfache Ostseefischer war es, der zuerst das Zurückziehen der See vom Schwe- 

dischen Festlande bemerkte. Der berühmte Naturforscher Celsius sammelte die im Volke 

verbreiteten Nachrichten, vermehrte sie durch eigene kritische Beobachtungen und konnte im 

Jahre 1743 der Stockholmer Akademie verkünden: Das Baltische Meer senkt sich und zwar 

im Jahrhundert ungefähr 40 schwedische Zoll. Als Beweis dafür diente ihm das Hervor- 

tauchen von Klippen aus dem Meere, das Vorrücken der Küste, die jetzige Entfernung ehe- 

maliger Hafenstädte von derselben und vor Allem die hohe Lage verschiedener, vom Menschen 

nahe dem Wasserspiegel angebrachter Zeichen. Das Phänomen schien zu wunderbar, um so- 

fort anerkannt zu werden. Erst als im Anfang dieses Jahrhunderts L. von Buch die Beobach- 

tung bestätigte, wurde die Aufmerksamkeit der Naturforscher von neuem erregt. Die schwe- 

dische Akademie ordnete eine Untersuchung der Frage an, liess insbesondere alle Vorhan- 

denen Seezeichen ihrer Höhe nach genau vermessen und so stellte sich denn heraus, dass 

in der That der Wasserstand sich ändere, Diese Aenderung ist nicht gleichmässig, sondern 

beträgt je nach den einzelnen Stellen 3—5 Fuss im Jahrhundert. Sie ist stärker im Norden 

als in der Mitte von Schweden und verschwindet im südlichen Schweden ganz. 

Ja an der äussersten Südspitze geht sie sogar in das Gegentheil über. Torfmoore 

senken sich hier in das Meer hinein und in dem Marktflecken Trelleborg in Schonen, SSO. 

von Malmoe gelegen; wird gar das Steinpflaster vom Meere bei hohen Wasserständen bedeckt, 

während man unter demselben, drei Fuss tiefer, noch ein älteres Steinpflaster bemerkt. In 

Malmoe selbst fand man ein solches sogar 8 Fuss unter dem jetzigen Strassenpflaster®). 

Die ganze Erscheinung kann demnach nicht auf einem Sinken des Meeresspiegels beruhen, 

weil dieses ein gleichmässiges sein müsste. Vielmehr können wir die ersten der aufgestellten 

Fragen in diesem Falle dahin beantworten, dass eine echte Hebung des Landes und zwar 

ganz allmählich stattfindet. 



Könnten wir nach den angeführten Beobachtungen noch zweifeln, so würde ein Blick 

auf die Muschelablagerungen Skandinaviens uns überzeugen. Denn nicht blos Schweden hebt 

sich, auch Norwegen thut dies, wenn auch in geringerem Maasse, und insbesondere die Ab- 

lagerungen ausserordentlich frisch erhaltener Meeresthiere, hoch über dem jetzigen Seespiegel 

sind in seinen Fjorden sehr schön zu sehen?). Die bekannte Stadt Tromsoe steht auf einer 

der genannten Muschelbänke. „Alle Gebäude“, so schreibt von Buch, „sind auf reinen, 

weissen Muschelschalen gebaut, gerade wie sie auf Luroe lagen und bei Boden und zuletzt 

noch auf Senjen bei Gebostad. Alle Keller sind in den lockeren zerbrochenen Muscheln aus- 

gehöhlt und doch hat man das Ende der Schicht in keinem von diesen Kellern erreicht. 

Nirgend hatten wir noch diese Muschelschicht grösser gesehen, ausgedehnter und höher, sie 

erfüllt einen Raum von mehreren hundert Schritt Breite, bis dorthin, wo die Insel etwas 

schneller aufsteigt, und in der Höhe geht sie gewiss von 10 bis 12 Fuss.“ So weit von Buch’®). 

Derartige Muschelbänke liegen aber nicht blos nahe der jetzigen Küste, sie erheben sich an 

den verschiedensten Stellen zu 80, 100, 470, ja fast zu 600 Fuss. Selbst fest auf dem Gneiss- 

felsen sitzen hier noch die Schalen von Balanus, jenem ‚weitverbreiteten, als Seetulpe bekannten 

Krebsthiere. — In Schweden, also an der Ostküste der skandinavischen Halbinsel, finden sich 

Muschelbänke mit den gemeinen Ostseearten Cardium edule, Mytilus edulis und Tellina bal- 

tica bis zu 140 Fuss Höhe über der See. 

An diesen Uferterrassen erkennt man noch viel klarer, als an den übrigen Zeichen, 

dass wirklich eine Hebung des Landes, keine Wassersenkung vorliege. Allzu ungleich ist 

die Höhe, bis zu welcher sich eine und dieselbe Terrasse erhebt. Besonders schön zeigt sich 

dies in den Fjorden, jenen schmalen, von hohen Bergen umschlossenen, weit in das Land 

hineinreichenden Meeresbuchten Norwegens. Hoch oben im Norden bei-Hammerfest liegt das 

Altenfjord. Ganz in dessen Hintergrund, 18 Seemeilen von seiner Mündung, liegt in 23 Meter 

über dem Wasser eine Anschwemmung von Meeressand mit zahlreichen Seemuscheln, und 

darüber, in 67 Meter Höhe, eine zweite von unvergleichlicher Deutlichkeit. Beide lassen 

sich bis zum Ausgange des Fjords fast ununterbrochen verfolgen, als zwei schmale, anschei- 

nend parallele Streifen. Ich sage anscheinend: denn in Wirklichkeit convergiren beide 

sehr merklich. Während ihr Abstand im Innern des Fjords 39 Meter beträgt, ist er an der 

Mündung nur 14,5 Meter und die absolute Höhe ist bei dem oberen von 67 auf 28,5, bei 

dem unteren von 28 auf 14 Meter gesunken. 
Während die ersten Berichte der Fischer, dass sie jetzt ernteten, wo ihre Väter mit 

Böten gefahren, dass Ortschaften vom Strand entfernter gerückt sind ete. — während alle 

diese Thatsachen immer noch sich vielleicht auf ein Versanden zurückführen liessen, ist also 

bei den Uferterrassen der Fall vollständig klar. Sobald einmal die Aufmerksamkeit auf sie 
gelenkt war, wurden sie daher überall als wichtige Merkmale für die Hebung des Landes 

eifrig verfolgt. 
Man fand sie wieder in England, wo sie im Süden und Osten nur wenige Fuss, im 

Norden, wie in Schottland, mehrere hunderte von Fussen über der See liegen. Man findet 

sie wieder an der Küste von Spitzbergen, wie im nördlichsten Grönland, in Labrador und Neu- 
fundland. Sie treten auf an mehreren Punkten des Mittelmeeres, wie an der Küste des rothen, 

auf der Insel Madagaskar, wie auf den Sundainseln und an der Westküste von Süd-Amerika. 

An jeder Küste, die überhaupt in der Hebung begriffen ist, wird man mit leichter 

Mühe die Spuren eines ehemaligen höheren Wasserspiegels bemerken. Die alten Strandlinien 

sind in der Regel nicht zu verkennen. — Weit schwieriger ist es in vielen Fällen eine Sen- 

kung nachzuweisen. Die Hebung erkennen wir daran, dass Absätze des Meeres auf dem 
12 * 
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Festlande liegen; die Senkungen müssen sich folgerecht dadurch dokumentiren, dass Gebilde 
des trockenen Landes unter Wasser liegen. 

Die auf’s Trockene gesetzten Meeresprodukte sind überall der Beobachtung zugänglich 

und werden unter dem Einflusse der Atmosphärilien nur langsam und theilweise zerstört. 

Die ins Meer versunkenen Landstreifen sind dagegen nur so lange beobachtbar, als sie sich 

nicht zu tief unter dem Spiegel des niedrigsten Wasserstandes befinden, vor Allem aber 

werden sie durch die Macht der Wellen gewaltsam angegriffen und in den meisten Fällen 

zerstört. 

Dazu kommt, dass alle diejenigen charakteristischen Produkte des festen Landes, 

welche sich zu einer längeren Erhaltung eignen, wie insbesondere Holzstämme, Torf, Knochen 

grösserer Thiere auch ohne Senkung durch die täglichen Wirkungen der fliessenden Gewässer 
ins Meer gelangen. Es bedarf demnach sorgfältiger Prüfung und ausnahmsweise günstiger 
Umstände, um eine Senkung zu konstatiren. Wir müssen also von vorneherein erwarten, 

Senkungen seltener als Hebungen zu beobachten. 

Trotzdem sind mehrere Beispiele bekannt, in denen Senkungen in historischer Zeit 

oder doch seit der Existenz der Menschen stattgefunden haben und gerade unsere Provinz 

bietet dafür ein gutes Beispiel Wenn Sie unsere viel besprochene, aber wenig besuchte 

kurische Nehrung durchwandern, so werden Ihnen ganz sicher der Waldboden und die deutlich 

aufrecht stehenden Baumstämme auffallen, welche unter dem allmählich fortfliegenden Sande 

auf der Seeseite der Dünen zum Vorschein kommen, ein Zeichen ehemaligen kräftigen Wald- 

wuchses auf unserer jetzt so traurig kahlen Nehrung. Einen gleichen Waldboden finden Sie 

aber auch dicht am Strande. Da wo die See ein wenig hineingewühlt hat in das Land und 

einen kleinen Steilrand gebildet, da kommt bei gewöhnlichem Wasserstande der Waldboden 

zum Vorschein, direkt überlagert von Seesand mit Geröllen, die sich als Zeichen temporären 

höhern Wasserstandes noch weit am Ufer hinaufziehen. So nahe dem Meere, noch mehrere 

Meter hohen Ueberschwemmungen von salzigem, heftig wogendem Seewasser ausgesetzt, ge- 

deihen weder Laub- noch Nadelbäume bei uns. Hier muss die See vorgerückt sein. Aber 

auch die Hölzer selbst, die noch aufrecht stehenden Stubben findet man und zwar unter 

dem Wasser, den Fischern wohlbekannt. Das obere Ende der Stämme ist von den Wogen 

abgerundet und zumeist im Wasser verborgen. Aber wenn eine geeignete Vertheilung der 

Barometerstände über die Ostsee und der davon abhängigen Winde das Wasser zurückweichen 
lässt von unseren Küsten, dann erscheinen die Reste des alten Waldes auch dem leiblichen 

Auge des Küstenwanderers, indem sie theils nahe dem Wasserspiegel rücken, theils wohl gar 

über denselben hervorragen. In gleicher Weise zieht sich auch von Litthauen aus ein alter 

Wald unter das kurische Haff und in einer Tiefe von 3 Fuss unter dem Wasser desselben 

finden wir gar einen Steilrand, der einst das alte Ufer des Hafles begrenzt haben muss. 

9 Fuss tief fällt hier plötzlich der Haffboden ab in einer Schroffheit, die sich nur vergleichen 

lässt mit derjenigen unterwaschener Ufer, wie wir sie so schön und typisch an den Rändern 

unserer Haffe beobachten können. 

Und selbst seit der Existenz des Menschen hat sich das Land noch gesenkt! Denn 
auf keine andere Weise lassen sich die zahlreichen Reste menschlicher Kunstfertigkeit er- 

klären, die sich im Boden des Haffes eingebettet finden. Die alten Heiden, welche aus dem 
kostbarsten Produkte des Landes, dem Bernstein, sich jene Schmuckgegenstände und jene 

seltsamen Götzenbildchen schnitzten, welche jetzt die Baggerarbeit aus der Tiefe des Haffes 

herauffördert, sie müssen ihre Wohn- und Grabstätten auf einem Boden gehabt haben, über 
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dem jetzt die Wellen dahinspülen. Selbst feste, steinerne Bauwerke sind bereits dem Andringen 

der See preisgegeben, wie die sogenannte Ruine Vogelsang auf der frischen Nehrung‘®). 

Das Sinken unserer Provinz steht nicht vereinzelt da. Weiter westlich, an den Ufern 

der Nordsee sehen wir die grossartigsten Wirkungen einer allgemeinen Senkung des Landes. 

Ueberall versucht hier die See hereinzubrechen in den Bereich des festen, kultivirten Landes. 

Halbinseln macht sie zu Inseln, diese von allen Seiten herabwaschend, sich Buchten hinein- 

nagend, die endlich die Insel in zwei Theile zerschneiden und so den Auflösungsprozess immer 

mehr beschleunigen. Dies sind nicht etwa allgemeine Behauptungen, die auf geologischen 

Schlüssen beruhen, sondern die alten Chroniken sind es, welche uns die Nachrichten über- 

liefern, welche uns vielfach die Jahreszahl, oft den Tag angeben, an dem dieses und jenes 

geologische Ereigniss stattfand. Wir erfahren wie sich der Dollert- und der Zuider See im 

13. Jahrhundert gebildet haben, wie die einzelnen Inseln, welche sich von Holland bis zur 

schleswigschen Küste hinziehen, im Laufe der Jahrhunderte zerbröckelt und verkleinert sind, 

einige von ihnen ganz von den Wellen verschlungen wurden. Von dem alten Westcapelle, 

früher der bedeutendsten Stadt von Seeland, ist nichts mehr vorhanden. Schon 1470 wurde 

sie so stark von den Wellen bedrängt, dass die alte Kirche aufgegeben und eine neue weiter 

landeinwärts gebaut werden musste. Bereits in der Mitte des 16. Jahrhunderts lag diese 
Kirche eine Meile weit in der See!°) 

Schon frühe versuchte der Mensch sich zu wehren gegen den Andrang der Elemente. 

Schon vor Jahrhunderten wurden Deiche angelegt zum Schutz gegen die Sturmfluthen — 

Bauwerke, welche seitiem mit Aufbietung enormer materieller Mittel erhalten und in gewal- 
tigen Massen empor gethürmt wurden. Bei dem obengenannten Westcapelle ist der Deich 

jetzt nicht weniger als 390 Fuss an der Basis breit, oben 12 Fuss und besitzt eine Höhe 

von 24 Fuss. Diese Deiche, der „goldene Reif“, welcher das Land umspannt und der Arbeit des 

Landmanns den Ertrag sichert, geben uns ein Bild von dem Verlaufe des alten Strandes und 

damit von der gewaltigen Senkung, welche die Nordseeküste seit wenigen Jahrhunderten betroffen 

hat, denn hinter demselben liegt das Land augenscheinlich unter dem Spiegel der See. Durch- 

bräche heute die See die Deiche, so würden nicht weniger als 250 Quadratmeilen, also ein 

Land, grösser als das ganze Königreich Sachsen, nur allein dem holländischen Gebiete ent- 

rissen werden und auch vom deutschen Gebiete liegt ein keineswegs unbeträchtlicher Theil 

unter dem Niveau des Meeres. Ganz ähnliche, nur weniger grossartige Einbrüche der See 

fanden in historischer Zeit noch an mehreren Punkten statt. So vor allem an den Mün- 

dungen des Nil, wo die See jetzt in den alten Felsengräbern spielt und noch in den letzten 

Hundert Jahren grosse Strecken Landes erobert hat! — 

Die bisher aufgeführten Thatsachen beweisen uns, dass noch jetzt Hebungen und 

Senkungen grosser Theile der Erdoberfläche stattfinden. Betrachten Sie nun kurz die 

Folgen dieser Bewegungen! Die Art und Weise, wie die See vordringt ins Land, 

letzteres verschwindet unter dem Andrang der See, wurde bereits geschildert. Es ist klar, 

dass mit einer Hebung in gleicher Weise eine Vergrösserung des festen Landes stattfindet. 

Die weite Verbreitung versteinerter Seethiere beweist uns, dass diese Verschiebung der 

Meeresgrenzen sich über ganze Continente erstreckt hat. Die Bildung der Flussthäler und 

damit der Hauptcharakter der Oberflächenformen jedes Landes hängt von diesen Schwan- 

kungen ab. 
Der Zusammenhang beider Erscheinungen ist ein sehr einfacher, 

Jedes fliessende Wasser nimmt feste Theile mit sich fort. An irgend einer beliebigen 
Stelle wird der Fluss daher sein Bett vertiefen, wenn er nicht von seinem Öberlaufe her 
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ebensoviel Steinmaterial zuführt, als er nach unten hin fortschafft. Die Vertiefung des Bettes 

wird so lange fortschreiten, bis durch den Betrag desselben das Gefälle des Oberlaufes sich 

so stark vermehrt hat, dass das nunmehr rascher zufliessende Wasser ebensoviel Detritus 

mit sich herbeiführt, als das nunmehr langsamer ahfliessende Wasser hinwegnimmt. Unter 

langsamer, doch gesetzmässiger Verschiebung seiner Windungen nach rechts und links wird 

der Fluss sich sein Thal eingraben, so lange, bis das Gleichgewicht hergestellt ist. Aber 

jede Schwankung des Seespiegels stört dieses Gleichgewicht. Bei dem Zurückweichen der 

Küste steigt das Gefälle des Unterlaufes, dieser schneidet sich tiefer ein, schafft dadurch 

auch dem Mittellaufe ein grösseres Gefälle und veranlasst so auch in diesem eine Erosion. 

Der Gesammtbetrag der Erosion im ganzen Flussgebiet entspricht genau den Massen, welche 

der Fluss an seiner Mündung ins Meer führt, und hier in Form eines Delta oder einer sich 

flach unter das Meer senkenden Uferbank absetzt. Dauert die Hebung fort, so wird nicht 

allein neue Erosion und eine Vergrösserung der Uferbank die Folge sein, sondern der früher 

gebildete Theil der letzteren wird nun dem Meere entzogen, erscheint als ein Streifen neu- 

gewonnenen Landes an der Mündung des Flusses. Tausende von Quadratmeilen sind auf 

diese Weise im nördlichen China allmählich dem Meere entstiegen. Sie verdanken ihr Da- 

sein einer -Hebung und dem enormen Schlammgehalt der gewaltigen Fluthen, welche der 

Hoang-ho, der berühmte gelbe Fluss dort dem Meere zuwälzt®). 

Aber auch Deutschland besitzt genug angeschwemmtes Land aus der Periode der 

Hebung, welche der jetzigen Senkung voranging. Alle unsere grossen Flüsse, vor Allem der 

Rhein, haben zum mindesten Hunderte von Quadratmeilen festen, meist fruchtbaren Landes 

geschaffen. In unserer Provinz sind die Niederungen der Weichsel und der Memel ein Ge- 
schenk dieser Flüsse, ebenso wie der grösste Theil von Holland ein Geschenk des Rheins. 

Aber sowie jetzt in Holland die nächste Senkung dieses Geschenk wieder vernichten würde, 
wenn der Mensch nicht sein Besitzthum mit allen ihm zu Gebote stehenden geistigen und 

materiellen Mitteln vertheidigte, so ist dies überall da, wo der Mensch nicht eingreift, wirklich 

der Fall. Spurlos verschwinden bei einer Senkung die Anschwemmungen der Flüsse unter 
dem Seespiegel und zu Ende ist Erosion und Thalbildung, zum Mindesten im unteren Theile 

des Flusslaufes. Die See dringt herein und stehendes Wasser erfüllt einen Theil des ehe- 

maligen Thales. Wir haben dann eine schmale, mehr oder minder tief in das Land drin- 

gende Meeresbucht, in deren innersten spitzen Winkel der Fluss mündet. Die Tiefe des 
Wasserstandes in dieser Bucht wird den Betrag der Senkung angeben. Sie wird indess all- 

mählich vermindert durch den Fluss, welcher nach wie vor Detritus vorwärts schiebt. Ist 

die Menge des Letzteren beträchtlich, so wird er die Wirkung der Senkung ausgleichen, 

den vom Meere okkupirten Theil des Thales zuschütten. Das Resultat ist dabei ein schmaler 

aber oft unverhältnissmässig mächtiger Streifen angeschwemmten Landes. Führt aber der 
Fluss nur wenig Detritus zu, so wird auch die Zuschüttung des Thales nur eine unvollstän- 

dige, theilweise sein. Unser Pregel zeigt diesen letzteren Fall. Dass die Ebene neben un- 
serm Pregel wirklich eine Aufschüttung ist, welche hoch über der eigentlichen Thalsohle 
liegt, das wird bewiesen durch die Bohrungen im Kneiphof und Licent. 46 bis 67 Fuss 
unter die Oberfläche reichen dort die Flussgebilde, die erfüllt sind mit Millionen Kiesel- 

schalen von Süsswasser- Diatomeen ’). 

Wie durch Senkungen Meeresbuchten entstehen, so können solche auch durch 

Hebungen abgesperrt werden oder verschwinden. Neue Inseln tauchen auf, alte werden zu 

Festland und längst getrennte Länderstrecken verwachsen mit einander. Der abgeschnittene 

Meerestheil wird, je nachdem in seinem Bereiche Verdunstung oder Regen überwiegen, -ein- 
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trocknen zu einer Gruppe stark salziger Seeen, vielleicht gar ein einziges, mehr oder minder 

mächtiges Steinsalzlager bilden, oder wird, wenn die Wasserzufuhr überwiegt, so lange steigen, 

bis er einen Abfluss gewinnnt. Dieser wird sich in die ihn vom Weltmeere abschneidende 

Barre einschneiden und dann allmählich — langsam aber sicher — den Salzgehalt entführen, 

also das ehemalige Seebecken zu einem Süsswassersee umgestalten. Die meisten Seethiere 

darin werden nun aussterben und nur einzelne Wenige, für welche der Kalk- und Salzgehalt 
der See nicht unbedingt nöthig, werden sich den veränderten Lebensbedingungen anpassen. 

Während die organische Welt des Wassers durch solehe Hebungen verarmt, wird die- 

jenige des festen Landes dadurch in der Entwickelung gefördert. Längst getrennte Floren- 

und Faunengebiete werden plötzlich durch eine Brücke verbunden, Pflanzen- und Thierarten 

beginnen zu wandern; der Kampf ums Dasein entbrennt heftiger als zuvor; veraltete Formen 

gehen darin zu Grunde und die moderneren, kräftigeren behalten in beiden neu verbundenen 

Ländern die Oberhand. Und nun denken wir uns ein drittes Land, welches die Hebung nicht 

in Verbindung mit anderen setzt! Seine Bewohner werden ihren antiken Typus bewahren, 

nur wenige neue Formen werden sich unter den ziemlich konstant bleibenden äussern Ver- 

hältnissen entwickeln; es wird sich, wie bei dem thalbildenden Fluss, so auch hier in der 

abgeschlossenen Thier- und Pflanzenwelt ein gewisses Gleichgewicht herstellen, welches erst 

von Aussen her, durch veränderte Lebensbedingungen oder durch Einwanderung fremder 

Arten einen Anstoss erhalten muss, um neue Formen hervorzubringen. Ich habe nicht nöthig 

die aus der Pflanzen- und Thiergeographie wohlbekannten Beispiele derart isolirter Land- 

massen anzuführen, ebensowenig hervorzuheben, dass gerade dieser Wechsel von Isolirung 

und Wanderung, von ruhigem Gleiengewicht und heftigem Kampfe ums Dasein ein Grund- 

stein ist in der unsere Zeit so tief bewegenden Lehre Darwins. Mögen Sie pro oder contra 

Darwin stimmen, die Thatsache können Sie nicht leugnen, dass Aussterben alter und Ver- 

breitung neuer Arten bedingt worden ist durch das Schwanken des festen Landes °). — Dass 

Letzteres auch in die meteorologischen Verhältnisse und damit auch in die Lebens- 

bedingungen der Organismen eingrifl, ist selbstverständlich. Wenn Meeresströmungen 

durch emporsteigende Inseln und Bänke abgelenkt werden, so muss sich damit auch ihr er- 
wärmender oder abkühlender Einfluss vom Festlande abwenden. Und wie bedeutend dieser 

sein kann, beweist das milde Norwegen im Bereiche des Golfstromes und die kalte Ostküste 

Nordamerikas mit ihrem Eisherge herbeischaftenden Polarstrom! 

Wir sehen also, wie die Configuration der Continente, die Vertheilung von Berg und 

Thal, die Bildung geologischer Ablagerungen, wie die wichtigsten Verhältnisse der organischen 

Welt die Folgen sind von Hebung und Senkung. 

Aber wessen Folgen sind diese Letzteren selbst? Welche Kräfte vermögen so 

kolossale und wunderbare Wirkungen hervorzubringen ?. 

„Der Vulkanismus“ lautet die gewöhnliche Antwort. „Die Reaktion des feuerflüssigen 

Erdinnern auf die Oberfläche.* Mit dieser Antwort können wir uns nicht ohne Weiteres 

begnügen, und zwar aus zwei Gründen. Einestheils, weil die obige Antwort zu unbestimmt 

ist, weil sie nicht gestattet, sich eine einigermassen klare Vorstellung zu bilden von der 

Art und den Gesetzen der Kräfte und Wirkungen. — Anderntheils aber, selbst wenn die 

säkulare „Vulkanische Hebung“ definirt und anerkannt wäre, müssten wir bei einer so all- 

gemeinen und complieirten Erscheinung, als welche wir das Schwanken des Festlandes erkannt 

haben, doch wohl fragen, ob denn nur eine Ursache da wirksam sei, ob nicht vielmehr ein 
buntes Wechselspiel verschiedener Kräfte hier vorliege? 




