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Vorwort.

Die verehrlichen P. T. Mitglieder erhalten hiermit den

VI. Baud.

Er möge beweisen, dass die Tendenz des Vereines, all-

seitig anzui’egen, Liebe und Eifer für Naturwissenschaft zu

wecken und zu fördern, unverändert festgehalten wurde. Er

möge beweisen, dass bei innigem Zusammenwirken jener edle

W^etteifer immer mehr erwacht, der allein eine kräftige Ent-

wicklung hervorrufen kann, der aber unter den Händen der

Tadelsucht rettungslos zu Grunde gehen würde.
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VEBZEICHNISS
DER

MITGI.IEDER DES ZOOLOGISCH-IJOTAKIS('HEN VEREIA'S IN WIEN.

Vereinsleitaug;.

1857.
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Sc. Diircltl. Herr Richard Fürs! «« KhevenhüUer-Metsch.

Vlcepräsidenten : (Gewühlt bis Ende 1857.)

Herr Or. Eduard Fenzl.

„ Franz R. v. Hauer.

„ Ludwig R. r. Heußer,

r,
Dr. Rudolf Kner.

fl
Vincenz Kollar.

„ August Neilreich.

8ecretäre

:

Herr Georg Frauenfeld. (Gewühlt bis Ende 1861.)

„ Dr. Alois Pokorng. (Gewühlt bis Ende 1861.)

Rechnangsftthrer; (Gewühlt bis Ende 1861.)

Herr Johann Ortmann.

Aasschassrüthe : (Gewühlt bis Ende 1857.)

Herr Bach., Dr. August,

fl F.gger Dr. Johann.

„ Ettingshausen Dr. Constantin v.

fl Haidinger Wilhelm.

fl Hampe Dr. Clemens.
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Herr Uuvues l)r, IHon'z.

y, Kotscht/ Theodor.

,, Leithner Josef\ Freiherr v.

y,
Miller Ludwig.

„ Uedtenbacher l>r. Ludwig,
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n Reichardt Heinrich
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|
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Gödel Rudolfe k. k. österr. General-Consul in Beirut.
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Herrich-Schäffer^ Dr., Prof, in Regensburg.

Heydenreich v., Dr., Superintendent in Weissenfels.

Hopffer Dr. C., in Berlin.

Huber ( hristian Wilhelm^ k. k. Ministerialraih , General-Consul von

Egypten zu Alexandrien.

Huguew/ty Prof, und Direclor des bot. Gartens in Chambery.

Jaret Charles^ in Paris.

Le Jotis Auguste^ Präsident des nat.-histor. Vereines zu Cherbourg.

Kahn A/,, k. k. österr. Consul in Dainiatte.

Karatheodory Stefan^ Prof. d. Botanik, kais. Leibarzt Sr. Majestät

des Sultans A b d (I 1 - AI e d j i d, in Constantinopel.
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Herr Keferstein 4., Gerichtsralh lii Erfurt,

y,
Ketch August^ Oherlelirer ato k. G 3’innasiiiin 7.11 liatilior

^ Kirschbaum^ Prof, lii Wiesliadeii.

„ Koch Carl^ Geuorai*>Sckretilr des Vereines zur Kefürderung des 6ar(eii>

baues lii den kdnigl. preuss. Staaten zu Berlin.

„ Koerber Dr. G. IV., Prlvaidoceiit der Naturgeschichte zu Breslau.

„ Könitz Leon, Dr. Med. zu Warseban.

„ Kraatz Dr. G., in Berlin.

,,
Kuczuran Dr. Georg r., pract. Arzt zu Jassy.

,, Litnderer ff., Leihapotheker Sr. Maj. des Königs von Griechenland,

in Athen.

„ Landotß Nik.^ Hilter von
,
Professor an der k. Universität zu Neapel.

„ Larizznri Dr. zu Mendrisio, Cant. Ticino.

„ Iteihold Friedrich, in Mriiiehen.

„ Ijeucknrt Rudolf’, Prof, in Gic.ssen.

„ Leunis Dr. Johann
, Prof, in Hildesheitn.

„ Lindennayer Dr. Anton R. v., Leibarzt Sr. .Majestät Königs Otto
in Athen.

„ tiOchmann Johann, Magister der Pharmacie in Jas.sy.

„ Löir Dr. Heinrich, in Meseritz.

„ Martins Karl, Ritt. r.

,,
Milde, Maler in Lübeck.

„ Mnischek Graf r., in Paris.
'

„ Motschnlsky Victor v., kais. ru.s«ischer Oliorst, Direetor des .Mnsenins

tiir angewandte Naliirgeschirhle zu St. Petersbuig.

„ Mühtig G G., Verwalter zu Kcankfnrt a. M.

„ Neustadt August, Kaufmann in Breslau.

„ Nylander Dr. MV/A., in Paris

Ohlert K., Dr., Coiireetor an der Burgschule zu Königsberg in Preussen,

„ Osten-Sacken Carl Robert, Kreih. v. , in Petersburg,

yi Fände Dr. Josef
, Prof. d. Naturgesch. am Lycenm zu Belgrad.

„ Firazzoli Eduard in Imola.

,, Raskorn’h Michael, Professor d. Chemie und Terhnulogie am fjyceun«

zu Belgrad.

„ Roger, Dr
, Hofralh, herzogl. Leibarzt zu Räuden,

y, Rondani Camill, in Parma.

„ Rosenhaner, Dr. Prof, in Kriangen.

„ Roth Dr. Joh. Ludw. Prof, an der üuiversität in Mnm hen.

„ Sandberger Dr. Fridolin, Prof. d. Mineralogie zu Karl .srnbe.

„ Schaffer Ignaz, Ritt, r.

,

k. k. Consiil.

., Scharenberg Dr., Pr«il. an der llniversiiäl in Breslau,

y,
Schaum Dr. Hermann, am Museum in Berlin,

y,
Schenk

,

Prof, in Weillnirg, Grossherzogtlium Nassau.

„ Schieferdecker, Dr. d. Med. in Königsberg.
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Herr Scbnehle.r W. G., Dr. Phil, in Hresljui.

„ Schnizleht Dr Adalbert in Krluiu;eii.

y. ScboU'i Dr, Heinrivh in Brcstaii.

^ Svhachardt Dr. Phil.
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,,
S/iei/er Adolf.. Dr., zu Arolsen im Kür.stenihnm Walderk.

„ Sfiei/er Aiti/ust., zn Arolsen im Fnr.slenthunie Wuldeck.

y Shertin Gustar^ Dr. der Medicin in ($chafrhuu.-»en.

y Theodori Carl., Dr.
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Herr Itach Alexander^ Freih. r., k. k. Minister des Iiiiierii ,
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y,
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„ Baumann Franz, Dr., Hej^imentsarr.t im k. k. 8. Dra^^oner - llenfiniente
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„ Bayer Johann
,

Beamter der k. k. priv. österr. Staats-Kiseiibahii-
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„ Boue Ami, Mitgl. d. kais. .Akad. der Wissenschaften in Wien, Wieden
Schl0sslgas.se Nr. 594.
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Herr Braun Dr. Qustav^ Asrtisteiit au der Gcbärkiiiiik.
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^ Brnunhof'er Ferdinand ^
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„ Breineder Pius, Hocbw., iu Weikeiidorf.

„ Briitinyer Christian, Apotheker in Steyer.

„ Breuner Graf August, k. k. fetectioiischef.

„ Breuner Graf August juii.

„ Breuner Graf Josef.

„ Breunig Dr. Ferdinand, Hochw., Prof, am 8chotten^ytunaMitiiii.

^ Brücker Franz, Ueuuiler der k. k. pr. ätaats-l£iMeiii)atui*-Ge.seilacliaft,

Ueruals Nr. 5.

„ Bruckner Anton, Professor au der k. k. Ober>Kealscluile in Ofen.

„ Burkhardt Anton Ulrich

,

Assistent an der k. k. Centralanstall für

Meteorologie^ in Wien.

^ BusineUi Franz, Dr. d. üled» im k. k. allg. Krankenbause in Wien,

f,
Casali Dr. Pasguali, Hocbw., Hedacteur der dalmatin. Laiideszeitung

in Zara.

^ Castelli Dr. Ignaz Franz, Wien., Stadt Heiligenkreuzerhof Nr. 677.

„ Chitnani Dr. Ernst, k. k. Oberfeldarzt.

„ Chotek Graf Otto.

„ Chotek Graf Rudolf.
j

^ Copanizza Anton, Hochw. ,
Domherr in Hagusa.

~ Cornalia Dr. Emil, in .Mailand.

y, Coronini Graf Carl, in Zara.

„ Cubich Johann, Dr. d. Med., k. k. Uezirksarzt in Vegiia.

,,
Cusnüch Johann E

,
Hochw., Mag. der Pharmacologie, Ordeuspricsier

des Franziskaner Klosters in Hugusa.

„ Czagl Anton, k. k. Beamter, Wien, Wieden, Maierhofgasse Nr. 931.
%

„ Czech Theodor, Dr. der Med. im k. k. allg. Krankeuhause.

Czermak Josef, fürstl. Wirthscliaftsverwalter in Kammerhnrg.

„ Czermak Johann, Hochw., Prof, der Naturgeschichte am Josefstädler

Gymnasium.

„ Czerny Vincenz J., Apotheker zu Traulenau.

„ Czerny Florian R., Apotheker in Mährisch-Trübau.

Czericiakowski Ignaz, Dr. d. Med., Prof. d. Botanik in Krakau.

„ Czörnig Karl, Bar. v., Wien, Stadt, AlienOeischraarkt Nr. 689,

„ Daubrawa Ferdinwid, Apotheker in Mähr.-Neustadt.

„ DechatU Norbert, Hochw., Prof, am Schotteugymnasintn.

rt Demel Josef Theophil, Secretär im k. k. Ministerium für Cultus und

Unterricht, Wien Stadt Nr. 395.

„ Demel Josef Theophil, Studirender, Wien Stadt Nr. 38.5.

^ Demel Johann, absolv. Zögling de.s polyt. Instituts in Wien.

^ Deschmann Carl, Custos am .Museum iu Laibach.

^ Dier Ludwig, Hochw., Prof, am kath. Gymnasium zu Uughvar.



8

Herr Di(*siny Dr. Karl MoriZj der kais. Akademie der Wissenscliafleii,

Wien, Stadt^ Teiiifaltstrasse Nr. 74.

„ Dimic Theophil
^

Prof, am Gymnasium zu Carlowitz.

^ Dittel Leopold, Dr. d. Med. ii. Chirurgie im k. k. allg. Kraiikenhausc.

Dolliner Georg, Dr. der Med., in Idria.

„ Domas Anton Stefan, Hnchw., Prof, der Realschule i» Mähr.-Triihau*

Dorfmeister Vincenz, Wien, Rossau, lange Gasse Nr. 188.

„ Dorfmeister Georg, Revident der k. k, Landes- Uaudireclion in Gratz.

,,
Dräsche Dr. Anton, Secundar-.\r/.t im k. k. ullgem. Krankcnhaiise.

„ Duchatean Josef, k. k. Beamter der Donau-Dain|)fschifffahrls- Gesell-

schaft, Wien tStadt Glo< kengasse Nr. 319.

’y, Kherhardt Eduard, Dr. der Med. in Gloggnitz.

„ Eberstatter Josef, Kaufmann in Gresten.

„ Eder tVilhelm, Hochw., Ahl de.s 81if(es Melk.

„ Eder Dr. Albin, Wien, Stadt, Kärnthnerstra-sse Nr. 946.

y Egger Johann, Dr. d. .Med., k. k. Hof-Wuudarzt in der k. k. Hofburg.

„ Ehrenreich Moriz Norbert.

„ Ehrlich Karl, Cuslos am vaterländischen Museum in Linz,

y,
Eisenstein Anton Ritt, r., Dr. d. Med., Wien, Stadt, Spiegelgasse,

x\r. 1108.

« Eitz Johann B., Wien, Leopoldsladt, Praterslrasse Nr. 579.

„ Emminger Ür. Josef Wilhelm, Freiherr v., k. k. Statthalter von Nieder-

Oesterreich, Ext^ell.

y Enderes Friedrich, H5rer der Hechte, Wien Wieden Heugasse Nr. 1U9.

,,
Engel Heinrich, Hochw,, k. k. Professor in Linz,

y,
Erber Josef, Wien, Landstras.s«, Haltergasse Nr. 686.

„ Erdinger Karl, Hochw., Coop. in Scheibb.s.

„ Erll Johann, Dr. d. .Med.

„ Ettingshausen Dr. Constantin i\, k. k. Prof., Wien, Alscrvorsladt,

Wiihringcrgasse Nr. 288.

„ Ettinger Josef, k. k. Wald bereit er in Kovil.

„ Felder Ür. Cajetan, k. k. Nolar, Wien, Stadt Kohlmarkt Nr. 11.50.

r> Felder Dr. Carl, Wien, Stadt Schönlalerngasse Nr. 681.

r Feldmann Johann, Wien, Stadt, obere Bräunerstrasse Nr. 1137.

n Felsenreich Dr. Gottfried, k. k. Hof-Wundarzt, Wien, Laimgrube

Nr. 1.

n Fenzl Dr. Eduard, Prof. u. Direct, am k. k. bolan. xMuseum, Mitglied

der k. .\kad. d. Wissensch., Wien, Heimweg Nr. 688.

r> Ferrari Angela Conte de, Wien, Neubau, Herrngasse Nr. 879.

« Fegerfeil Carl, Hü<;Iiw., Professor am Josef.slädtcr Gymnasium.

„ Fillion Franz, Beamter der k. k. priv. Slaals-Ei.senbahn-Geselischaft.

„ Finger Julius, Wien, Gumpendorf, Bräiihansga.sse Nr. 580.

,,
Finch Theodor, Dr. d. .Med., Wien, Alscrvorsladt Spitalgassc Nr. 345.

Fischer Varl, k. k. Bezirksaiiits-Aclnar, Wien, St. CIrich, Nr. 48.
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Herr FiftktUi Ferdinand^ Prof, der Korstscluile in M, Aiissec.

„ Fitzitiyer l)r. IjPOffoMy Custosadjiiiict am k. k. /.oolo^ischeii Mii.snim,

d. k. Akad. d. Wiasen.scliafteii.

^ Fhttz Franz^ Wien, Alservorsladt, Flüriania;asse Nr. 381.

„ Fleischer »Sfe/’rt/i, Mai»» Pharm. Oökonomie-Beamler zu Deutscli-Krculz.

Fleischhacker Cart^ Controllor der k. k. GntsverwaKune; Ea.siiiiKen.

„ Foelterle Franz, k. k. Der^ralh in der k. k. /'eolo/i'ischeu KeichsanslaK.

p Förster Dr. Leopold, im k. k. Thierar/.neiinstitiit.

„ Frank Alfred, Ilitter von, k. k. IMajor in Pension zu Wr.-Neiisladl.

„ Frnppart Victor, k. k. Justizheaiiiler.

„ Franzenau Josef, k. k, Bert^ralh in Klausenbiire.

„ Frauenfekl Eduard, S(ad(hanmeister , Wien, Wieden, Haii|>(slras.se

Nr. 348.

„ Franenfeld Georg

,

Cnstosadjunct am k. k. zoologischen IHii.scum,

W icii, Wieden, Hauptsirasse Nr. 347.

„ Freier Heinrich, Ciistos am Miisenm in Triest«

„ Friedenfels Eugen r,, k. k. Ministerialrat h in Ofen.

„ Friedenwagner Jacob, Dr. d. Med.

„ Fri*»drich Adolf, Pharmareut.

„ Friese Franz, k. k. Conceptsadjunct, Wien, Landstrasse, Uiii^arKUsse

Nr. 863.

„ Fritsch Josef, Lieiiien.'iut im Graf Khevenhuller'Met.sch 33. Infant.-Ke^.

„ Fritsch Wilhelm, Profes.sor in Ofen«

„ Fritsch Carl, Adjunct am k. k. Central -Institut für Meteorologie

in Wien.

„ Fritsch Anton, (Tuslos am natiirhistorischen Museum in Prag.

„ FriraUlszky Hr. Emerichr., einer. Custos des k. National - Museums in

Pesth.

„ Friraldszky Johann r.

,

Custos am k« National - Museum in Pest.

„ Fuchs Rudolf, llochw., Professor und Präfect des Convictes zu Heili-

gen kreuz.

„ Fuchshofer Johann, Lehrumts-Candidat, Wien, I8t. Ulrich Nr. 59.

„ Fürstenu'ärther Freih. r., k. k. 8tatlhallerei-8ekretär in Gratz.

„ Fass Karl, Prof, in Hermannstadt.

„ Fuss Michael, Prof, in Hermannstadt.

Gull Iteopold, Wien, Neuhau, Wenzelsgasse Nr. 160.

„ Gallenstein Meinrad «., k. k. Gymnasial-Professor in Klagenfurt.

„ Garovaglio Sanzio, k. k. Professor in Pavia.

„ Gassner Theodor, Hochw., k. k. Gyninasialdirector in Ofen.

„ Ge.le.ntser Priratus Hochw., Prior der Barmherzigen in Ofen.

,, Georgens Dr. Johann Fried., Wien, Stadt, Adlergasse Nr. 783«

„ Gerenday Dr. Josef, k. k. Professor und Director des botanischen

Gartens in Pesth.

„ Gertach Benjamin, Hochw., Profc.ssor d. Physik in Stuhiweissenburg.
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Herr Gerliczt/ Josef, Freiii. y., k. k. Feldmurediull-Lieiit. , llerr^diattäbc-

»itzer zu Ragusa^ Excell.

„ Geussau Karl, Bar. v., k. k. Major, Gutsbesitzer zu Eii^elsteiii.

,,
Gierster Iteopold, k. k. Hofbrauer und Bürgeruieister in Guudenzdorf.

„ Giuzkey Franz.

„ Giraud Josef, Dr. d. Med., Wien, Landstrasse Nr. 368.

Girtler Dr. Gottfried, Apotheker, Wien, Stadt Freiun^ Nr. 137.

„ Giuriceo Nicolaus, k. k. KreisA^ericlitsrath in Hagusa.

„ Gleiss Franz, Hochw., Prof, iiii Stifte Melk.

,. Glückselig Dr. August, in Blboi(en.

^ Gobanz Josef, Wien, Laadstrasse, Nr. 388.

„ Gol^i Heinrich, k. k. Beamter.

„ Gollmann Wilhelm, Dr. d. Med. u. Chirurgie, Wien, Stadt, Tuchlaubeii

Nr. bbl.

^ Gottwald Johann, Hochw., Pfarrer in Josefsberg.

,, Gözsy Gustav r., Dr. d. Med.

„ Graf Rainer, Hochw., k. k. Professor in Klagenfurt.

„ Grailich Dr. Josef, Wien, Landstrasse Nr. 104.

„ Gredler Vincenz, Hochw., Prof, in Botzen.

„ Oreising Karl r., Dr. d. Med. in Kronstadt.

„ Grimus R. r. Grimburg Franz, Apotheker in St. Pölten.

Grossbauer Franz, k. k. Prof, in Mariabrunu.

Grosz Ludwig,' Dr. d. Med.

„ Gruber Alois, Dr. d. Med. in Wien, Stadt, Uerrngasse Nr. *51.

,, Grzegorzek Dr. Adalbert, k. k. Professor in Tarnov%'.

„ Gugler Josef, Wien, Josefstadt Johannesgusse Nr. 43.

„ Guth Franz, Hochw., Director an der Hauptschule im Piuri8ten-Colle>

giitni zu Horn.

„ Gutsch Joachim

,

k. k. Oher-Kriegskomraissär und V^erpflegsreferent

in Prag.

„ Guttmann Wilhelm, Wien, Stadt Hininielpfurlgasse Nr. 962.

^ Haberütndt Friedrich, Professor der k. k. landwirllisch. Leliransiait in

üng.-Allenburg.

„ Hnberler Dr. Franz Ritter r., Wien, Wieden Nr. 347.

„ Hackspiel Johann Conrad, k k. Gymnasiul-Profcssor in Iglaii.

„ Haider Dr. Johann, k. k. Ol»er-Keldar/t.

„ Haidinger Wilhelm

,

k. k. Sectionsrath , Mitglied der kais. Akad. der

Wissenschaften, Wien, Landslrasse, Ungargasse Nr. 363.

Haidvogel l^eopold, k. k. Bankbeamter.

Haimhoffen Gustav Ritt, v., k. k. Staatstiaiiptkasseii-Adjiincl , Wien,
Michelbeuerngrund Wiihringergasse Nr. 54.

.. Hakher Josef, Freih. v., zu Hart, k. k. Concipist iin Finauzniiiiisteriuin,

Wien, Stadt Hininielpfortgasse Nr. 931.

Haller Friedrich, Wien, Stadt, obere Bräuucrslrasse Nr. 1137.
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Herr Hampe Clf^m^ns^ Dr. d. Med.^ Wien, Stadl, Baiieriiinarkt Nr. 587.

„ Hampe Hprmann, k. k. Beamter in Hermaiiiistadt.

,, Hanf Htasfus^ Hoctiw., Pfarrer in Mariahof.

„ Hanselmann Nicolaus^ Dr. d. .Med., k. k. Obcr-Feldarzt in Crajova.

„ Hardenroth Friedr. Ludwig^ k. k. Beamter, Wien, Marj^arethen Nr. 60.

„ Hartinyer Anton^ Lithoarat, Wien, Gumpeiidorf Nr. 9.

„ Hasel Franz^ Hocliw., Dr. d. Theologie, Wien, Stadt, Nr. 1097.

„ Hanhner Johann^ Dr d. Med., Wien, Josefstadt Piarialengaaae Nr. ISl.

„ Hauer Franz R. «>., k. k. Bergrath, Wien, Laiidstrasse ,
Lagergasse

Nr. 744.

,,
Hauer Karl^ Ritter v.

„ Hauer Alhert^ k. k. Po8tadiniiii.strator in Slockerau.

j, Hanffen Heinrich, in Laihach.

„ Hannold Fran^, k. k. Förster am Anniiiger.

„ Hauser Ferdinand, Dr. d. Med. im allg Krankenhause.

„ Hausmann Franz Freih. r., zu Botzen.

„ Haynald Ludwig^ Dr. d. Theo!., Bischof zu Carlsburg, Excell.

„ HazsUnszkg Friedrich, Prof. d. Naturgeschichte zu Eperies.

„ Härdtt August, Freih. v., Dr. d. .Med., Wien, Stadt Nr. 786.

„ Hetger Ernst, in Maria-Enzersdorf.

„ Heckei Jakob, Gustos Adjuiict am k. k. zoologischen Museum,

Mitgl. der kais. Akad. der Wissenschaften, Wien, Landslrasse,

Waggasse Nr. 512.

„ Heine Gustav, Kigeiilhümcr des Fremdenhlattes.

„ Heinrich Wilhelm Gottfried, Handelsmann.

„ Heintl Franz
, R. r., Dr. d. Phil. u. Hechte, k» k. Fliianzrath u. Kanzlei«

director der Steueradmiiii.stralion in Wien, Stadt, Tuchlauhen

Nr. 563.

„ Heintl Karl, R. v. , Dr. der Phil, und Rechte, Universitilts-Syndikiis

und Kanzlei>Director in Wien, Stadt, Bäckerstrasse Nr. 749.

„ Heinzei Ludwig

,

Dr. der Medicin, Wien, Scbottenfeld Nr. 500.

„ Heiser Josef, Eisenwaaren-Fahrikshesitzer in Gaming.

„ Heller Johann Georg, Ohergärtner der Gartenbaii-Ge.sellschaft, Wien,
Landstrasse

, Haltergasse Nr. 853.

„ Heller Karl, k. k. Gymnasial-Prot. in Olmtltz.

„ Heller Dr. Camill

,

Assistent am k. k. Josefinnm
, Wien, Al.servor-

stadt, D'icrgas.se Nr. 307.

y,
Heller Dr. Johann Florian, Wien, Aiservorstadt Nr. 358.

„ Heifert Dr. Josef, Alex. Freiherr von, k. k. Untcrstaatssecretär.

„ Henikstein Wilhelm R. r., niederländischer Generalcoiisiil.

„ Hepperger Dr Carl v., In Botzen.

Herhich Dr. Fi'anz, emer. liegimentsarzt in Krakau.

„ Hesser Anton
,
Gand. d. Med., in Hernals.

„ Heulfel Johann, Dr. d. Med., in Lagos.
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Herr Heufier l.wltmg Ritter »;om, k. k. SectionsriUl» , Wien, Lamlsirassc,

Waj'ÄaJ'sc Nr, 747.

^ Hierschet Gioachino

,

llitter «k*s Sl.-Ludui;|,j-Ordciis
,
Wien, Stadt,

Hräunerstrasse Nr. 1130.

„ Hienschel Oscar^ Privatier in Triesl.

„ Hiess .4/<^o/i, Klassenlehrer.

„ WUehrand Fram,^ k. k. Hofjjllrlner iin oberen Belvedere.

„ Hinyenau Otto Freih. t>-, k. k. Bergrath, Wien, Stadt, Seilerstätte Nr. 804.

„ Wnterberyer Josefa ständ. Beamter in Linz.

„ Hinterlechner Geory, Hochw., k. k. Prof., Wien, Landstras.se Nr. 500.

„ Hinteröcker Johann N.^ Hochw., Prof, der Naturgeschichte um Seini-

narinm in Linz.

„ Hirner Corbinian^ Wien, llo.ssau Nr. 178.

,,
Hirsch Dr Rudolf, k. k. Hofconcipist.

„ Hitschmunn Hugo fl., Hörer an der höheren lundwirthseb. liChranslalt

zu Ung.-Altenhnrg.

Hochstetter Ür. Ferdinand, Geologe der k. k. gcolog. Heichsanstalt.

„ Hofer Josef, Professor der k. k. lleatsehule in der Leopoldstadt.

„ Hoffet' Johann, k. k. theresian. akadem. Turnlehrer, Wieu , Wieden,

llengasse Nr. 109.

,,
Hofmann Josef, Hochw., Prof, in Brixen.

„ Hoffmann Josef, k. k. Beamter, Wien, Laud.strasse Nr. 74.

„ Hoffmann Franz W., Wirlhschaftsrath ,
Wien, Landstrasse, llaheu-

gasse Nr. 483.

„ Hoffmann JSicoluus, in Laibach.

„ Hofstädter Gotthard, Hochw., Prof, am k. k. akadem. Gyiuiiasiuni zu

Krenismiinster.

„ Höfer Franz, Lehrer zu Pillichsdorf.

„ Hollerung Carl, evangel. deutscher Pfarrer zu Moderu.

„ Holzinger Josef Bonav,, Wien, Josefstadt Nr. 113.

„ Hormuzaki Fudoxius v., Gutsbesitzer, Wien, Stadl Nr. 837.

„ Hornig Johann von, Secretär der k. k. priv. österr. Staats-Eisenhahii-

Gescllschaft, Fünfhaus Nr. 831.

„ Hornig Emil, k. k. Prof., Wien, Stadt, Walltischgasse Nr. 108(1.

„ Hornung Carl, in Kronstadt.

„ Horvath Sigismund, Hochw., Professor der Mathematik und Physik

in Erlau.

„ Hölzl Michael, Apotheker in Maria-Zell.

„ Hörnes Dr. Moriz ,
Vorstand des k. k. Miueralienkabinetes.

„ Huber Joh. Dr. d. Med. u. Chir. in Wien, Stadt Nr. 1044.

„ Huber Wilhelm, k. k. Förster in Dörnbach.

„ Huber Josef, Hochw., Wien, Stadt Krugerslrasse Nr. I0(i9.

„ Hügel Franz
,

Dr. der .Medicin, Director des Kinder.spitals , Wien,

neue Wieden Nr. 481.
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Herr Hftrtl l)r. Josefa k. k. I’rof., Mifs:!. d. kais. Akademie der Wisseii-

schaflen^ Wien.

^ Jttkoh Josefa Haiidluiifi;s<(esellscliafter, Wien, Mariahiif Nr. 80.

„ ./nA/i Af/rpmu/iü/f/«, Hochw., Prior d. Conventes d. Barniherzij^en in Wien.

^ Jan Geory^ Profes.sor und Direktor des Museums in Mailand.

^ Jaitka Victor r., Studirender, Wien, Josefstadt n«*rrngasse Nr. 51.

„ Jechl Franz^ Hochw., Prof. d. Theologie in Bndweis.

Jermy Gustav, Prof. d. Na( Urgeschichte zu Kis-Sz-äzallas.

„ Jesorits Heinrich, Apotheker, Wien, Stadt, Wollzeile Nr. 866.

„ Jusch Eduard Ritt, v., k. k. Landesgeiichts-Präsideni zu Laibach.

^ Josst Franz, Ohergärtner Sr. Exc. des hochgeb. Herrn Grafen von

T h u n - H 0 h e II s t e i n zu Telscheii.

„ Juratzka Jakob, k. k. Ministerial-Kechnungs-Assisteut.

„ Kaar Jakob, k. k. Beamter, Wien, Spittclherg, Johanuesgasse Nr. 81.

Krau Kablik Josefine, Apothekers-Witwe in Hohenelhe.

Herr Kaczkowsky Anton R. v., Dr. d. Med.,«Wien, Stadt, Tuchlauben Nr. 568.

„ Kaczkowsky Michael R. t?., Dr. d. Med., Wien, Stadt
,
Blutgasse Nr. 847.

„ Kadich Franz, k. k. Waldbereiter.

„ Kaerle Dr. Josef, Hochw., k. k. Profe.ssor, Wien, Landstrasse, Haupt-

strasse Nr. 358.

„ Kahl Ubald, Hochw., Prof, in Lcipnik.

„ Kalhrunner Het'tnann, Apotheker in Langenlois.

„ Kanunerer Karl, Wien, Neubau, Stuckgasse Nr. 154.

„ Kappetler Ludwig, .Mechaniker, Wien, Gumpendorf Nr. 8.

„ Kästner Adalbert, k. k. Beamter, Wien, Schottenfeld, Seillergasse

Nr. 514.

„ Kautezky Emanuel, Hutidelsniann in Wien, St. Ulrich Nr. 58.

„ Keyh rieh Graf Johann, Excell.

„ Keil Franz, in Lienz in Tirol.

„ Kempelen Ludwig v.

,

k. k. Beamter, Wien, Lcupoidsladt
, Donan-

strasse Nr. 1.16.

„ Kempen Johann Freiherr v. Fichtenstamm, k. k. E. M. L., Chef der

- obersten Polizeibehörde
,
Excellenz.

„ Kerner Dr. Anton, Prof, an der k. k. OberrealschuJe in Ofen.

„ Kerner Josef, k. k. ßezirksatuis-Acinar in Muntern.

„ KherenhüUer-Metsch, Fürst Richard zu, Durchl.

„ KhecenhiUler-Metsch, Graf Alhin, k. k. Ki(tnieis(<>r.

„ KhevenhüUer-Metsch, Graf Othmar.

„ Khuen Andreas, llcchnnngs-OffM ial.

„ Khüenhnrg Graf Ferdinaml,

„ Kinzky Graf Christian.

„ Kirchmayer Franz, k. k. Kreisgericlits-Prlisident in llagusa.

„ Kirchner Leopold, Magister der Chirurgie in Kaplitz.

Kirchner Anton, Wien, Wieden, Alleega.sse Nr. 6.).
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Herr Ktement Johann^ Prof. d. Matliem. ii. Physik, Wien SpjCHher« Nr. «7.

„ Klfissl Prosper, Hochw., Hofmeister des Stiftes Voran.

„ Klinkosch Joset\ k. k, priv. Gold-, Silber- u. Platierwaareii-Fabrikanf.

„ Klug Eugen s Hochw., Curatvikär der Metropolitankircho in Oluiiitz.

„ Klug Jos. Vinz., Prof, am üntergymiiasium iii mähr. Tiübau.

„ Kner Dr. Rudolf, k. k. Professor, Wien, Landstrasse, Hanptstr. Nr. 355.

„ Koch Karl, Ottakring, Reinhartsga.sse Nr. 190.

„ Koch Dr. Heinrich, Direktor hon. des städt. zool. Museums in Triest.

„ Kodermann Cölestin, Hochw., Ciistos im Stifte St, Lambrecht.

„ Kodertnann Richard, Hochw,, k. k. Prof, zu St. Paul.

„ Kokeil Friedrich, k. k. Landes-Hauptcassa-OflTiclal in Klagenfurt.

„ Kolenati Dr. Friedrich, k. k. Prof, in Brrinn.

„ Kolisko Eugen, ür. Med. Primararzt im k. k. allg. Krank eiiliause.

„ Kollar Vincenz, Director am k. k. zoologischen Museum, Mitglied

der kais. Akademie der Wissenschaften, Wien, Stadt, Kruger-

strasse Nr. 1006.

„ Koller Dr. Marian, Hochw., Capitular des Benedictiner-Sliftes Krems-

mniister, k. k. Miiiisterialrath, Mitglied der kais. Akademie der

Wissenschaften in Wien.

„ Komarek Dr. Josef, Regiments-Arzt im k. k. 86. Linien-lnfanleric-

Regimcnte zu Jung-Bunzlau.

„ Komaromg Edmund, Hochw., Abt des Stiftes Heiligenkreuz.

„ Konz Mathias, Hochw., Pfarrer za Maria Geburt am Reiinweg in W^ien.

„ Kopp Josef, Dr. d. Med., Wien, Alservorstadt, Hauptstrasse Nr. 149

Kornhuber Dr. Andreas, Professor der Naturgeschichte in Pressburg.

„ Kotschy Theodor, Cuslus-Adjuncf am k. k. botanischen Museum, Wien,

Josefstadt, Rofraiiogasse Nr. 78.

.. Korats Julius r., Gustos um Pest her Naliunal-Mnseum.

„ Kozenn Blasius, k. k. Gymnasial-Professor in Görz.

„ Küchel Dr. Ludwig Ritt, v., k. k. Rath in Salzburg.

„ Kölbl Josef, in Wr.-Neustadt.

„ Kratter Dr. Heinrich, Kreisphysikus in ZIoczow.

„ Kratky Josef, k. k. Beamter, Wien, Leopoldstadt, Ferdiimndsgas.se

Nr. 635.

„ Kratky Anton, Partikulier in Biidweis.

„ Kreutzer Karl, k. k, Bibliotheksheamler, Wien, Wieden Karolineii-

gasse Nr. 951

„ Krieger Franz. Förster am Sommerhof.

„ Krist Josef, Prof der k. k, Ober-Rcalschule in Ofen.

„ Krögler Rudolf Hipp., k. k. Gymnasial-Professor zu Jungbunzlau.

„ Krumhaar Josef, k. k. Prof., Wien, Landslru.s.se, Gärtnergasse Nr. 41.

„ Kubinyi August V., kais. Ratli und Director des Pester NatioHalniuseums.

Kundrat Josef, k. k. Hausofficier, Wien, Laimgrube Nr. 8.

„ Kundt Emanuel, Dr. d. Med. in Oedenburg.

DIgltized



15

Herr Kurz Carl, Mnilernieifltcr in Purkersdotf.

^ Kusebauch Wenzel, Hocliw. , Hauskaplan im k. k. Militär - Uiiler-

Erziehun^shause in Prerau.

^ Kutuckera Franz, k. k. Beamter, Wien, Josefstadt, Hclimidgasse Nr. 6%.

„ K&ys Ferdinand, Inspector des Nationalhank-Gehäudes.

„ hachmayer Karl, k. k. tecim. Lehrer bei den P. Piaristen, St. Ulrieh,

Neude;rj|rer/i;asse Nr. 91.

fl hallich Nicotaus, k. k. Präsident des Landes^erichtes in Zara.

„ Lany A, Franz, Apotheker in Neutra.

„ Lany Dr. Emil, in Neutra.

„ Lany Karl, Hörer d. Rechte. Wien, Leopoldstadt Franzensallee Nr. 555.

„ Lanyer Dr. Karl, k» k. Professor an der Josefs-Akademie in Wien.

„ Lanxa Dr. Franz, Professor in Spalato.

„ Laudyn Ferdinand Lndwiy v,, erzherz. Forstmeister in Ü.-Altenburjij.

„ Lederer Julius, Wien, 8tadt, Wipplingerstrasse Nr. 893.

„ Lederer Camill, Dr. d. Med., Wien, 8tadt, 8ingerstrasse Nr. 878.

„ Lehofer Josef, Dr. der Mediciu, Wien, Laimgrube Nr. 179.

„ Leinweber Conrad, k. k. Hof-Gärtner in Laxenburg.

„ Leithe Dr. Friedrich, Wien, Ro.ssau Nr. 44.

„ Leithner Josef, Freih. v., k. k. Beamter, Wien, Alservorstadt, Thurm-

gasse Nr. 31U.

„ Lenk Franz, Dr. der äledicin, Wien, Stadt, Neumarkt Nr. 1154.

„ Leydolt Dr. Franz, k. k. Professor am poly technischen Institute.

Wien, Landstrasse Nr. 500.

„ Lichnowsky-Werdenberg, Fürst Carl, Durchl.

„ lande Franz X., Apotheker in Melk.

„ Linhnrdt Wenzt, Dr, d. Med.

,,
Linzbauer Dr. Franz, k. k. Prof., Wien, Stadt, Aiinaaas.se Nr lOni.

y,
Lobkowitz Fürst Ferdinand, Durchl.

„ Lobkowitz Fürst Johann, Durchl.

„ Lorenz Dr. Josef, Professor der Naturgcsclüchte in Fiume.

„ Lorenzutti Anton, Dr. der Mediciu, Ritter des Franz Josefs-Ordens,

k. k. Direclor des allgemeinen Civil-Krankeiihanscs in Triest.

London OUvier, Freih. von.

„ London Ernst, Freih. von.

„ Itöw Franz, Dr. der Med. in Heiligenstadt.

„ Löw Franz, Candidat d. Med., Wien, Wieden Nr. 354.

„ liuyyin Anton, Gymnasialist in Botzen.

„ Lunkanyi Carl r., in Oedenburg.

„ Macchio Wenzl v., k. k. Oberst, Wien, Stadt Nr. 689.

„ lilaihatsvhek Adolf, k. k. Prof, der Ober-Realschule auf der liUiid-

strasse, Nr. 338.

„ Machdiak Gustav, k. k. Landesgerichts-OfOzial, Wien 8tadt Nr. 934.

,, Maydich Mathias, k. k. Fortificatioiis-Rechnungsofticial in Brood.
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Markl Curl^ k. k. Iluuptmaiiii im Genieeorps zu Ofen.

Mneher Carly k. k. (‘oucepls-Adj. im Finan/ministeriiim, Wien, JSCatll,

Platikeiij2;a.ssc Nr. 1062.

Mahler Eduard^ HüUcuamtH-V'erwalter zu Adamsthal.

Majer Mauritiusy llochw., Prof. d. Naturgesch. zu Slulilweisseuhurs.

Maltz Friedrich v. Maltenau, k. k. Hofcoiicipi.st, Wien Stadt Nr. 378.

Mann Josef

y

Wien, Wieden Laugegasse Nr. 736.

Mandel Rudolf Freih. v., in Gratz.

Mandl FranZy ür. der Mediciii
,
Corpsarzt der k. k. Trahaiileu - Leil»-

garde, Wien, Laimgruhe Nr 200.

Mansbart Josef.

Marschall Graf Auyusty Archivar der k. k. geologischen Keich.saiistall,

Wien, Stadl Wollzeile Nr. 789.

Masch Dr. Antony k. k. Professor der höh. landu irtbsch. Lehrau.slall in

Uiig.-Alleiihurg.

Massalongo Dr. A.y Professor in Verona.

Masur FranZy Dr. der Medicin in Brunn am Gebirge.

Matz Alexandery llochw., Pfarrer in Angern.

Matz MaximiliaHy Hochw
,
Pfarrer in Höbersbruun.

Mautner Karly Wien, Landstrasse Nr. 572.

Mayer AloiSy k. k. Hof-Gestiitbeamter zu Kladrub.

Mayer Robert.

Mayerhofer Siefauy k. k. priv. Gold-, Silber- u. Platierwaren-Fabrikanl.

Mayr Dr. GustaVy k. k. Professor der Oberrcalschule in Pest.

Meissner Franzy Wund- und Geburtsarzt, Wien, Gnmpendorf, Haiipt-

strasse Nr. 217.

Meister Aloisy G^ iniiasialisl in Botzen.

Meixner Ubaldy Hoch., Prof, am k. k. Kadeten-ln.««tilute zu Strass.

Melicher Ludwig Josef, Dr. der gesammten Heilkunde, Direktor des

med. - gymn. - orlhop. Institut, Wien, Alservorstadt Kusern-

gusse Nr. 69.

Mendel Gregor, Hochw., Stiflspriester zu St. Thomas in Brunn.

Micksch Ludwig, Hochw., Coup, in Znaim.

Miehes Kruest, Hochw.., Prof am k. k. Gymnasium zu Nikolsburg.

Migazzi Graf W’ilheUUy Wien, Stadt Ballgasse Nr. 928.

Mihaiiovic Victory Hochw., Prof, am k. k. Gymnasium zu Karlsladt.

Miktitz Franz, k. k. Förster in Tolmein.

Miller Ludwig, k. k Beamter, Wien, Landstrasse Nr. 91*

Miskovils Anastasius, Hochw., Prot. d. Physik zu Grosswardein.

Molin Rafael, Prof, in Padua.

Moser Dr. Ignaz, Professor der k. k. landwirlf*. Lehranstalt zu Cng.-

.Vlteiiburg.

Mösslang Dr. Carl, Neulcrchenfcid Nr. 112.

Mraoeie Alexander, (.'undidai der Med., Wien, Alservorstadt Nr. 107.
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Herr Muck Ferdinand^ Dr. d. Med., Wien Mölkerbastei Nr. 1166.

Mucha Carl^ Hörer der |ihilos. Fakultät., Wieii^ ü»lu<U Nr. 74.

^ MüUer Wenzl Adolfe Hochw., Pfarrer an der Wienerlicrberge.

y,
Müller Florian, Hociiw

,
im Stifte Melk.

^ Müller Dr. Adolf, k. k. Hof~ und Gcrichta-Advocat in Wien, Stadt, Bäcker-

strasse Nr. 763.

y,
Müller Anton, Wien Leupold.ntadt Nr. 38.

„ Müller Carl, Apotheker /u Kron.stadt.

„ Mürle Carl, Professor im k. k. Kadelen-Institute zu Marburg a. d. Drau*

„ Nadeniczek Johann, Juri^t.

„ finyp Josef r., Dr. d. Med., k. k. Coiiiitalsarzt in Neutra.

„ Satterer Johann, Dr. d. äled., Wien, Lcopoldstadt 8ternga.sse Nr. 578.

„ Navarre Carl v., Rentmeister in Fronsbiirg.

„ Sarart'e Christian v., Forstmeister in Kammerburg. -

„ Seilreich August, k» k. Oberlandes-Gerichtsrath, Wien, Stadt Bauern-

markt Nr. 580.

„ SetoliezkaDr. Eugen, k. k. Gymnasial-Professor in Briiiiii.

„ Seutnann Johann, Hochw., Piof. am k. k. Gymnasium zu Troppau.

„ Seumayer Josef, Wirthschuftsrath, Wien, Stadt Nr. 684.

„ Sett^ald Johann, Forstdirector in Gutensteiii.

„ Sickerl Dr. Franz, k. k. Professor in Prag.

,,
Sickl Leopold, k. k. Beamter, Wien, Landstras.se Nr. 8H4.

„ Siessl von Mayendorf Josef, k. k. emer. Oberst, Wien, Landstrasse

Nr. 135.

„ Siessl r. Mayendorf Gustav, Wien, Laiidslrasse Nr. 135.

„ Siessner Adolf, k. k. Oberlieuteiiant, ln Aussee.

n Sigris Philipp S., Director der Gremial - Handelsschule in Wien,

Mitglied mehrerer Akademien.

„ Soe Heinrich, Gymnasial- Supplent.

y, Söstelberger Franz, Hochw., Pfarrer zu Ünter-Olbcrndorf.

y,
Soy Cäsar Ritter v., k. k. älini.sterialrath, Wien Stadt Nr 837.

„ Oberleitner Franz, Hochw., Cooperator in Neu.stift.

y,
Opitz Dr. Cölestin, Hochw., Prior der Barmherzigen in Prag.

„ Ortmann Johann, k. k. Beamter, Wien, Lundstrasse Bockgasse Nr 351.

„ Oswald Anton, lürstbisch. Alumnus im Alumnate zu Grat/.,

y,
Fach Ignaz, Wien, Stadt, Jordangasse Nr. 403.

„ Pacher David, Hochw., Pfarrer in Tropolach.

„ Palliardi Anton Alois, Dr. d. Med. Medicinuirath in Franzensbad.

y, Parreiss Ludwig, Wien, Laiidstrasse, Slerngasse Nr. 308.

y, Patruban Dr. Carl von, k. k, Professor, Wien, Josefstadl Kaiser-

strasse Nr. 97.

y Pazzani Alexander, Nordbahn-Ol)crbeaniter, Wien, Land.stra.sse Nr. 185.

n Pellisehek Thomas Friedrich, Dr, d. Med.
,
Wien Stadt Uicmerslrasse
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Herr Pelser Josef ron Fürnhertj^ CainrMla( <1. Medizin, Wien, St. Ulrich Nr. 164.

„ VeHeln Amjust ron
^

.\s.sis(enl am k. k. zoolo;'. Museum,

„ Perczel Johann^ Lehrer au der evaiigcL Bürgerschule zu Oedeiiluirg.

„ Pert/en Anton, Graf mul Herr zu.

„ Peryer Anton R. v . ,
Prof, an der Akademie der hildenden Künste.

Wien, Wieden, Heugusse Nr. 133.

„ Pernhofer Gustav, Dr. d. Med. im k. k. allg. Krankenhause.

„ Peters Dr. Carl, k. k. Professor in Pest.

^
Petrowicz Dr. Christoph v . ,

Hilter des kaiserl. österr. Franz Josef-

Ordens, Präsident der Landwirtlischafts-Gesellschafi, Gulshesitzer
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in Czernowitz.

Petruschka Peter, Hentamta-Rechiiungsführer, Hevierjäger in Ludendorf.

Petteneyg Carl Baron v., jul>. k. k. Laudesgerichts-Präsideiit, Wien,

Stadt Nr. S.'iO.

Petter Carl, Wien, Laimgrube Nr. 23.

Petter Alexander, Magister der Pharuiacie,

Peter Anton, k. k. Sectionsrath im Finanzministeriuni.

Petz Eduard, k. k. Hauptmann, Wien, Landstrasse N[r. 658.

Philipp Heinrich, Küster d. evang. Kirche, Wien Stadt Nr. 1113.

Pianta Franz, Wien, Laimgrube Gardegasse Nr. 189.

Pick Dr. Hermann, k. k. Prof, am akad. Gymnasium in Wien, Stadt,

Goldschmidgasse Nr. 591.

Pick Philipp, Mediziner, Wien, Leopoldsladt Ulrichsgasse Nr. 658.

Pillwax Dr. Johann, Professor am k. k. Thierarznei-liustitute.

Pittoni Josef Claudius, Ritter von Dannenfeldt

,

k. k. Truchsess, St.

Verordneter in Gratz.

Plenker Geory, k. k. Ministerial-Rath, Wien, Stadt, Seilerslätte Nr. 801

.

Pluskat Dr. F. S.
,
in Lomnitz.

Poduschka Franz, Architecl, Wien, Landstrasse Nr. 646.

Poetsch lynaz Siym., Dr. d. Med., Stiftsarzt in Kremsmünster.

Pokorny Dr. Alois, Professor am k. k. akademischen Gymnasium, Wien,

Stadl Teinfalfstrasse Nr. 74.

Pokorny Dr. Franz, k. k. Hof- und Gerichts-Advokat, Wien, Stadt

Teinfallstrasse Nr. 74.

Pokorny Rudolf, Wien, Stadt, Dorotheergasse Nr. 1117.

Pokorny Johann, Beamter in Prag.

Ponyratz Gerard v., Hochw., Director zu Nagy Btinya.

Poszvek Gustav, Prof, am Obergyinuasium zu Oedeitburg.

Pozza Graf Lucian, Präses der Ackerbau-Gesellschaft zu Ragusa.

Prasil Wenzel, Dr. d. Med., Badearzt zu Gleichenberg.

Preyl Michael, in Gratz.

Preyssinger Dr. Heinrich, Secundar-Arzt im k. k. allg. Krankenhause.

Pruyyer Ft'anz Sat. Hochw., Dir. des Taubstiimmen-lnsliluts in Gratz.
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PuUich Georg^ Hochw., Dr. der Theologie, Mitglied der liüiicren Kil-

duiigsaiislalt zum heil. Augustin in Wien, emer. Professor der

Naturgeschichte, Director des Oher-Gyinuasiiiins in Zara.

Piiiiztnann Theodor^ Wien, Alservorstadt, Währiiigergjisse Nr. 81«.

Quadrio itforf«, Edl, v. Aristarchi
^

k. k. Fiiiaiizcomniissär , Mitglied

der gelehrten Gesellschaft des Athenäums zu Bergamo, tu

Tescheu.

Rabl Johann, Dr. d. .Med., Wien, Stadt Nr. 401.

Ranzonf Josef, fiirstl. M e t l e r ii i cirscher Giiterverwalter
,
Wien,

Stadt Nr. 1100.

Raspi Felix, Cassa-Controllor, Wien, Stadt Nr. 694.

Rath Paul, Hochw., in Königswart.

Rauch Franz, k. k. Hofgärtiier im Belvedere.

Rauscher Dr. Robert in Wien, Stadt Nr. 618.

Redtenbacher Dr. Ludwig, Custos - Adjuuet am k. k. zoologischen

Museum.

Reichardt Heinrich in Wien, Josefstadt Schwihhogeugasse Nr. 6 .

Reichardl Johann, k. k. Oherlieuleiiant und Professor der Arlillerie-

ilegiments-Schule in Olmiitz.

Reinegger Gabriel, Hochw., Pfarrer in Traiskircheu.
'

Reiss Franz, Dr. der Medicin in Kirling.

Reissek Dr. Siegfried, Custos-Adjunct am k. k. botanischen Museum.
Reuss Dr. Emanuel, k. k. Prof, in Prag.

Richter Dr. Vincenz, k. k. Hof- und Gerichts-Advocat, Wien, Leoiioldstudt

Nr. 314.

Riefet Franz, Freih. v., Concepts-Adjunct im Fiiiauziuiiiislcrium, Wien,

Stadt Nr. 398.

Rischanek Dr. Hubert, k. k. Oher-Feldarzt.

Robiati Dr. Ambros, Prof in Mailand.

Rogeuhofer Alois, Wien, Josefstudt, Kaisers tra.sse Nr. 98.

Rodet Carl, Dr. der Medicin in Baden.

Römer Dr. Franz Florian, Hofmeister bei Herrn Grafen C. Erd öd 3
'

in Pressburg.

Rossi Dr. Ludwig, k. k. Profes.sor tun l.yceum in Venedig.

Rottensteiner Franz, Wirthschuflsverwallcr in Froiisbiirg.

Ruprecht Martin, Dr. d. Med. im Kraiikenliause zu Tirnau.

Rziha Alois, Waldmeister zu St. Gotthard.

Sacher Carl Ritter v., k. k. Hofralii in Prag.

Saga Carl, Dr. d. Med. in Prag.

Salzer Friedrich, Dr. d. Med. im k. k. allgemeinen Kraiikenliause.

Salzer Michael, k. k. Gymiiasial-Professor zu Mcdiasch.

Samatorsan Franz, Hochw., Priester des Frauziskauer-Ordcus.

Sartorius August, Wien, Wieden Taubstummeiigasse Nr. 63.

Svhaeffer Eduard, Dr. d. Med., k. k. Prof, in Gratz.

b
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Herr Schnitter Ignaz, Kaufmann in Rzcckow.

„ Scharler Franz, Lehrer der Prinzessinnen Liechtenstein, Wien,

Lundstrasse Nr. 542.

„ Schaschl Johann, in Ferlach hei KlaKeiifurt.

„ Schedt Chriatian, Wien, Wieden, Meierhofgaase Nr. 931.

„ Scheff M. A., Dr. d. Med., Wien, Stadt Nr. 427.

„ Scheffer Josef, Bürgermeister in Mödling.

„ Scheffler Carl, Sparkaasa>Beamter.

„ Schelivskg Gustav, Wien, Stadt, Bauernmarkt Nr. 384.

„ Scherf Michael, Coutrollor der k. k. Gutsverwaltuug in Purkersdorf.

„ Schiedermayr Carl, Dr. der Med. zu Kirchdorf.

„ Schill Athanas v., Hochw., Prof. d. Naturg. in Erlau.

„ Schindler Heinrich, Dr. d. Älcd. zu Floridsdorf.

„ Schiner Dr. J. R., k. k. Ministerial-Concipist ,
Wien, Sladt, Börger-

spital Nr. 1100.

„ Schink Josef, k. k. Beamter, Wien, Landstrasse, Waggasse Nr. 669.

„ Schlecht Dr. Leopold, Hochw.
,
Professor und Director am Josefs! ädter

Gymnasium.

y,
Schlecht Josef, Bandfabrikanl, Ottakring Nr. 275.

„ Schleicher WUh,, Privatier in Gresteii.

„ Schlosser Dr. Josef

,

Physikiis in Agram.

„ Schmidek Carl, Hochw., k. k. Gymnasial-Professor in Znaim.

„ Schmidel Anton, Lehrer der k. k. Normal-Uaupt-liealschule in Wien.
Josefstadt, Schmiedgasse Nr. 50.

„ Schmidt Coloman, Hochw., Prof, zu Bperies.

„ Schmidt Ferdinand sen. in Schischka.

„ Sclutiitt Augustin, Dr. d. Med.

„ Schmuck J. V., Magister der Pharmacic in Brizen.

„ Schneider Dr. Josef in Pfestic.

„ Schneller August, k. k. Hitlmcister in Presshiirg.

„ Schober Johann, Director d. Realschule in der Leopoidstadt, Augarten-

sirasse Nr. 170.

„ Scholz Johann, k. k. Finanz-SccrefUr in Oedenhiirg.

„ Schott Heinrich, k. k. Hofgarten-Director zu Schönlirunn.

„ Schott Ferdinand, Dr. d. Med., Alservorstadt, Thiirngasse Nr. 313.

„ Schön Moriz

,

k. k. Beamter, Wien Rossau Weissehahngasse Nr. 12.

„ Schön Rudolph, Lithograph, Wien, Landslrasse, Trauiigasse Nr. 658«

„ Schön Alexander, k. k. Rechnuiigstnhrer in Schönhninn.

„ Schramek Vinc. Herrn, Oheraputheker der Barmherzigen in Presshurg.

„ Schrattenhach L., Wien Stadt Nr. 658.

„ Schreilter Gottfried, Hochw., Missar in Pinkau bei Friedberg.

„ Schreyber Franz, S. Edl. v., Hochw., Capit. und Prof, des SliRes
Klosterneuburg.
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Herr Schröckiny^r- Nfiudenbrry Julius Ritter k, k. Minislerial-Secrctär,

Wieo Wieden Heiii;as<;e Nr. 106.

^ Schüler Johann Jacohy Wien, Gtiropeiidorf Liiiien^aflse Nr. 50.1.

^ Schulz.er ron Müggenburg Stefan, k. k. Ilaiiptinaiin in Caran.sebes.

« Schur Dr. Ferdinand, Fünfhaus Schönbruiineri>lra.Hse Nr. IS8.

„ Schuttag Franz, Professor atu töoi.-kalii.-biscti. Ober-Gjmiiasium zu

Karlshnr^.

^ Schwab Adolf, Apotheker in Mistck.

^ Schwarz Gustav Edl. v. Mohrenstern, Wien, Leopoldstadt., Prater-

stra.s.se Nr. 47.

^ Schwarzenberg Fürst Adolf, Durch!

.

„ Schwarzmann Ludwig Ritter v., k. k. Major, Coinrnaudaiit des k. k.

Filial-Invaiidenhaiises in Lerchenfeld.

Sedlaczek Vf’’. F., Privatier in Kreni.sinfinster.

„ Sedlitzkg Wenzl, Apotheker, Wien, Scholtenfeld Klrchenäa.ssc Nr. 304.

üekern W. J., Mag. d. Pharm., Apotheker in Miinchengrätz.

„ Semeleder August, Wien, 8tadt Nr. 694.

„ Semeleder Friedrich, Dr. d. Med., Wien, Mariahilf Nr. 64.

^ Senoner Adolf, Wien, Land.strusse, Hailerga.sse Nr. 687.

,,
Seri Johann, Mag. d. Pharm«, Wien, Wieden Nr. 373.

„ Setzer Franz, Hoch w., Domprediger hei St. Stefan, Inhaber des goldenen

Yerdienstkrenzes.

^ Sigtnund Wilhelm in Reichenberg.

Simelin-Terzia Michael, Dr. d. Med. in Spalato.

„ Simony Friedrich, k. k. Professor, Wien, Landstrasse Waggasse Nr. 508.

„ Simonics Gabriel, Hochw., k. k. Professor in Oedenhurg.

Siltig Heinrich, k. k. G3'mnasial-Profcssor in Tescheu.

„ Skacel Libor, k. k. peus. Militär-Appellationsrath, Wien, Leopold-

sladt, Schdilerhof.

„ Skofitz Dr. Alexander

,

Rcdactenr des botanischen Wochenhlattes,Wien,

Wieden, Neumannsgasse Nr. 8.31.

„ Soltesz Maximilian, Dr. d. Med. zu Moor.

,, Somlyai Johann v., k. k. Hofrath in Ruhestand, Wien, Stadt Nr. 136.

„ Soyka Dr. Anton, prakt. Arzt zu Weisskirch.

Spitzer Ludwig, Dr. d. Med., Wien, Josefstadt Nr. 11.

„ Stadler Anton, Dr. d. Med. in Wr.-Neustadt.

„ Standthartnef Dr. Josef, Primararzt im k. k. ailgeni. Krankenhause.

„ Stauffer Vinzenz, Hochw., Profes.sor im Stifte Melk.

Steinhäuser Anton, k- k. Rath im Ministerium f. Cultus u. Unterricht.

y, Steininger Augustin, Hochw., Aht des Stiftes Zwettl.

„ Stellwag Carl, Edl. v. Carion, Dr. d. Med., k. k. Oberfeldarzt, Wien,

Währingergassc Nr. 874.

„ Stenz Anton in Neusiedel am See.

- Steyrer Raimund, Hochw., Pfarrer in der Lasnitz.
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Herr Stimpel Anton^ k. k. Gymnasial-Director in Triest.

„ Stohi Lucas^ Dr. d. Med., Wien, LandstraRse, Wa^gasse Nr. 670.

„ Streffleur Valentin^ k. k. Minislcrialsecretär
, Wieii

, Laiidstra.sse,

WajtfÄjasse Nr. 747.

„ Slreinz, Dr. Wenzl^ k. k. emer. Guberniatradi u. Protomediciis in Grutz.

„ Streintz Josef Antotiy Dr. d. Med., Wien, Stadt Nr. 1100.

,,
Strobel Petegrino t>., Bihriütheks-Coadjulor in Pavia.

„ Strohmayer Johantiy Lilhoj^raf, Wien
,
Lcopoldstadt Nr. .'i.'iO.

„ Stur DionySf Wien, Landstrasse, Adler^^asse Nr. 416.

„ Sapanz Dr. Bartholomäus, k. k. Notar in Laibach.

„ Stippan Joachim, Hochw., Abt des Stiftes St. Lambrecht.

„ Suttner Gustav R. v., Wien, Stadt, Freiun;^ Nr. 1A7.

„ Szenczy Emericus, Hochw., Superior des Hauses des Präiuonstraten.ser

Ordens zu SteinamHiij'er.

„ Sztraka Gabriel, Hochw., Prof, des Gymiiasltims zu Steinaman/'er.

„ Tacchetti Carl, Edl. t\, in Breno.

„ Tappeiner Franz, Dr. der Med. in Meran.

„ Tempsky Friedrich, Buchhändler in Prasf.

„ Tereba Wilhelm, k. k. Förster in Orsowa.

„ Tessedik Franz v., Studirender, Wien, Leopotdstadt Nr. 689.

„ Tetzer Max Josef, Hörer d. Med., Wien, Neubau, Bittersüsse Nr. IS.'i.

„ Thun Graf Leo, k. k. Minister des Unterrichts, Fxcell.

„ Thiunfeld Ferdinand, Ritter v., Excel I.

„ Titius Pius, Hochw., Prof, in Leutschan.

„ Tkalec Jakob, k. k. Gyuinasial-Professor in A<;ram.

„ Tkany Wilhelm, jubilirier Statthalierei-Hatb in Brunn,

n Tomaschek Dr. Ignaz, Bibliothekar in Kla^enfurt.

„ Tomaschek Anton, k. k. Gymnasial-Prof. in Leoibcri;'.

„ Tommassini Mutius Josef v., Podcsta in Triest.

„ Tomek Josef, Dr. der Med. in Kammcrbtir;'.

„ Tornau Wilhelm, Wien Favorilenstrasse Nr, 291.

.. Tost Johann, Conocptsadjunct im k. k. Finanzministerium.

„ Totter Vincenz, Hochw., Priester bei den P. P. Dominikanern.

„ Trubrich Dr. Josef, Bezirks- .\rzt in Ol>dach.

„ Tschek Karl, in Wien, Stadt, Haarmarkt Nr. 646.

„ Türk Rudolf, k. k. Conceptsadjunct im Handelsministerium, Wien,
Stadt, Seilerstätte Nr. 806.

„ Uhl Gustav, k. k. Beamter, Hernals Nr. 203.

„ Ujhely Emerich r., Hochw., Domherr, k. k. .Marine-Pfarrer in Venedig.

„ Uileram Anton, Edler von, Ottakring, Heinbart.sgasse Nr. 134.

„ Unger Dr. Franz, k. k. Professor der Botanik, Mitgl. d. k. Akad.

der Wissenschaften, Wien, alte Wieden Nr. 101.

„ Ussner Alexander, Beamter am k. k. zool. Museum.

„ Valenta Alois, Dr. d. Med., k. k. Oberfeldarzt.
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Herr Vntmayini Julius n . , Botflnhafts-Ceremonier am k. k. österr. Bofe,

Wien, Stadt Nr. 363.

Ventura Dr. Sebastian, Badearzt zu Teplilz.

„ Vest Eduard Dr. d. Med. u. Chir. iu Wien, Stadt, Himmelpfort-

;^a.sse Nr. 948. ^
'

„ Virenot Rudolf
,
Edler von

, Dr. der Mediciii , Wien , Stadt am Gra-

ben Nr. 1134»

„ Vtacovic Dr. Paul, k. k. Professor in Padua.

„ Voyl Auyust, k. k. Josefs-Akudeniiker, Wien, Alservorsladt, Betliovcn-

j'asse Nr. 337.

„ Vuezl Wilhelm, in Wr.-Neustadf.

» Vukotinovic Ludiviy ». Farkas, in Aj^rain.

„ Wachtelhofer Severin
,
Hochw., Dr. der Mediciii und Philosophie hei

den Bariiahiten.

„ Wayner Eduard, in Wien, Wieden, Maierhof;gasse Nr. 932.

„ Walcharz Franz, Wirthschaftsverwalter zu Ladendorf.

,, Walter Josef, Klassenlehrer, Wien, Wieden Allee;^assc Nr. .*>7.

„ Wanket Hr. Heinrich, fiirstl. Sal m'scher Ber;^- u. HfiUen-Arzi in Blansko.

„ Wastler Josef, Prof, der k. k. Ober-Realschule in Ofen.

^ Wau-ra Heinrich, Dr. d. Med., k. k. .>larine-Oberar/.t.

„ Weiylsperyer Franz, Hochw., Benefiziat in Pöchlarn.

„ Weinberyer Rudolf, Dr. der Medizin, Chef-Arzt der k. k. priv. österr.

Staats-Eisenhahn-Gesellschaft zu Oravitza.

„ Weiner Dr. Anton, k. k. Prof, am Ober-Gyinnasiutn zu I^lau.

„ Weinke Franz Kart, Dr. d. Med., Wien, Stadl Nr, 1150.

„ Weiser Franz, Hörer d. Rechte, Wien, Wieden Schleifiniihlgasse Nr. 781,

eiss Emanuel, Mediziner.

„ Weiss Adolf, Lehraints-Candidat, Wien, Landstrasse Nr. 487.

„ Weiss Edmund, Lehranits-Candidat, Wien, Landstrasse Nr. 487.

„ Weitlof Moriz, Wien, Stadt, Haarinarkt Nr. 646.

„ Well Wilhelm, Edler von, k. k. Ministerialrath Wien, Stadt Nr. 1133.

„ Weltal Franz, k. k. Verpflegs-Adjunct, Wien, Stadt Nr. 21.

„ Werdoliak Hieronymus Alois, Hochw., Dr, d. Theul. , emer. Professor

in Almissa.

„ Werner Timotheus
,
Hochw. ,

Pfarrer in Ober-Grafendorf.

„ Weselsky Friedrich, k. k. Oberlandes-Gerichtsrath in fiperies.

„ Wessely Josef, Director der Forstschule iu M. Au.ssee.

„ Wessely Josef, Hochw., Stadtkaplan zu Jainnitz.

T, Widerspach-Thor, Freih. von, in Fiiizingen und Grabenstadt, Hernals,

Veronika;;asse Nr. 296.

„ Wildner Friedrich, Oekonooiie-Verwalter zu Hainstetten.

„ Winkler Moriz, in Neisse.

„ Wladarz Dr. Michael, k. k. Notar iu Murau.

„ Wladika Euyen, Hochw.^ Professor am Gymnasium zu Wr. Neustadt.
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Stockholm : K. schwedische Akademie der Wissenschancii.

StrnsHboiirg : Societe du Museum d'hisloire natureUe.

Stuttgart .* Wiiiiemhergischcr V^ereiii für Naturkunde.

Upsala : Sociäti royale des Sciences.

Venedig: 1. H. Istituto veueto di scienze lettere ed arti.

Washiiigtuu: Sinithsonian InsUtution.

„ United States Patent Office.

Wenilngerode : Naturwissenschafllicher Verein des Har/.es.

Wien : Kais. Akademie der Wisseiischat'ten.

^ K. K. geologische Heichsanstalt.

^ K. k. Gesellschaft der Aer/.to.

WUrzburg: Kreiskomit^ des landwirthsrhamichen Vereines für Unter-

franken und Aschaffenhurg.

Zürch : Naturforschende Gesellschaft.

„Llnnaea.*^ Journal für Botanik.

^Boiiplandia.‘^ Journal für die gesammte Botanik.
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Zum Bchufe eines gleichmässigeii, gcrogellen Vorganges bei iler

nach §. 10 der Vereins-Slatulen der Plenarversammlung vorbehaltenen

Wahlen werden folgende Direktiven bekannt gemacht.

§. 1. Die nach den Statuten regelmässig wiederkehrenden Wah-
len linden in der Regel in der Dezembersitzung statt.

§. 9, Jede Wahl wird einen Monat vor der Wahlsilzung durch

dreimalige Einrückung in die Wiener Zeitung ordnungsinässig bekannt

gegeben.

§. 3. Wer sich kraft der Bestimmungen der §§. 6. u. 7. bei den

Wahlen betheiligen will, kann seinen Wahlzettel im Laufe des der

Wahlsitzung vurausgehenden Monates und bis zum Tage der Sitzung

an den Verein einsenden, oder unmittelbar vor dem Beginne der

Wahlsilzung selbst dem 1. Sekretär übergeben.

§. 4. Wenn es von einem Mitgliede ausdrücklich begehrt wird,

ist der 1. Sekretär verpllichtet
,

die Uebernahme des Wahlzettels

schriftlich zu bescheinigen.

§. 5. Die Uebernahme der Wahlzettel ist mit der ErölTniing der

Wahlsitzung geschlossen. Ueber die eingeiangten Wahlzettel führt

der 1. Sekretär ein Verzeichniss nach Formular A, worin die ein-

zelnen Wahlzettel nach der Ordnung ihres Einlaufens chronologisch

verzeichnet werden.

§. 6. Die Einsicht in die Wahlzettel ist vor der Wahl keinem

.Mitgliede gestaltet, doch kann jedes Mitglied bis zum Beginne der Sit-

zung die Einsicht des von dem Vereins -Sekretär zu führenden Ver-

zeichnisses verlangen.

§. 7. Der Vorsitzende ernennt in der Wahlsilzung aus der Zahl

der anwesenden Mitglieder 3 Skrutaloren, welche in Gegenwart eines

von dem Präsidenten zu bezeichnenden Direktions -Mitgliedes oder

Ausschussrathes das Skrutinium vorzunehmen haben.



§.8. Der J. Sekrelär übergibt dem bei dem SkriUinium fiingirenden

Direklions- oder Aiisscluiss-Mitgliede die eingclaufenen Wahlzeltelund

das Verzeichniss.

§. 9. In der Regel soll das Skrutinium noch während der Wahl-

sitziing vorgenommen werden; doch steht es dem Präsidenten frei,

in besonderen Fällen und nach Einvernehmen mit den Skrutaloren

dasselbe erst später und im Laufe des nächsten Monats vornehmen

zu lassen.

§. 10. Die einzelnen Wahlzeltel müssen um berücksichtigt zu

werden folgende Erfordernisse haben :

a) Die Bezeichnung der zu Wählenden.

b) Die Angabe der Vereinswürde, für welche selbe gewählt werden.

c) Die Unterschrift des Wählers.

Unklare oder zweifelhafte Bezeichnungen der zu Wählenden

machen den Wahlzeltel nur rücksichtlich dieser ungillig.

Sind einzelne Vereinswürden in gewissen Wahlzetteln gar nicht

bezeichnet, so werden diese Zettel bei der Zählung rücksichtlich die-

ser nicht milgezählt.

§. il. Zur Bequemlichkeit der Mitglieder werden auf Kosten des

Vereines eigene Wahlblankelten angeferligel, welche irn Vereinslokale

behoben werden können, und den ausser Wien wohnenden Mitglie-

dern auf Verlangen auch zugesendet werden; doch ist deren Benüt-

zung zur Giltigkeit der Wahl nicht erforderlich und es können die

Mitglieder ihre Wahlzeltel auch selbst, und auf eigenem Papier aus-

fertigen.

§. i2. Da die Wahl mittelst Vollmacht nach §. 7. der Statuten

nicht zulässig ist
, so können Wahlzettel von Dritten nicht berück-

sichtigt werden.

§. 13. Ueber das Skrutinium verfassen die Skrutaloren ein aus-

führliches Protokoll mit Benützung des Formulares B, worin die An-

zahl der Wählenden, das Wahlresultat ersichtlich gemacht, und even-

tuell ausgeschiedene Wahlzettel mit erläuternder Bemerkung anzu-

führen sind.

§. t4. Das von allen Mitgliedern des Skrutiniums zu unter-

fertigende Protokoll ist dem Vorsitzenden der Wahlsitzung zu übergeben,

der, wenn sich kein Bedenken ergibt, das Wahlresullal sogleich

bekannt maeht.
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§. i6. Bei Sfiinmengleichheil ist in jenen Fallen, wo die relative

Stimmenmehrheit genügt, eine engere Wahl vorzunehmen, wobei die

Namen derjenigen Mitglieder, welche gleiche Stimmen erhielten, auf

separaten Bogen aufgezeichnet werden und durch die eigenhändige

Unterschrift des Wählenden auf dem belreflendcn Bogen Derjenige

bezeichnet wird, für welchen er sich entscheidet. Diese engere Wahl

soll sogleich in der Wahlsitzung selbst vorgenommen werden.

§. 16. Nimmt ein gewähltes Mitglied die Wahl nicht an, so

wird bei jenen Stellen
,

bei welchen die relative Stimmenmehrheit

erforderlich ist, keine neue Wahl vorgenommen, sondern Derjenige

als gewählt bezeichnet
,
der nach diesem die meisten Stimmen er

halten hat.

§. 17. Wird in jenen Fällen, wo absolute Stimmenmehrheit erforder-

lich ist, kein Wahlergebniss erzielt, so wird von dem Präsidenten jedes-

mal eine neue Wahl ausgeschrieben
,

und hierbei nur zwischen

jenen zwei Namen entschieden, auf welche bei der früheren Wahl

die höchste Stimmenzahl gefallen ist.

§. 18. Für Wahlen ausser der Dezembersilzung, die in Folge

von Erledigungen während des Jahres nothwendig erscheinen soll-

ten, bestimmt der Präsident eine eigene Wahlsitzung.

Die Funktionsdauer der in einer solchen Sitzung Gewählten

zählt immer erst vom Beginn des nächsten Jahres an.

§. 19. Jedem Mitgliede wird auf besonderes Verlangen vom Prä-

sidium die Einsicht in die im Archiv hinterlegten Wahlakten gestattet.



Formular A

des

Wahlzettcls

N a III e

des Wählers
Hat gcwühll Anmerkung

1 N. X.

2 N. X.

3 X. X.

4 X. X.

5 X. X.

6 X. X.

Formular II.

Für den Secretür.

jLaufendeZalil 1 2 3 i a 7 8 9 10 11 12 13

«

14 15

i Nummer d(*s

Waldzcltels
,1 2 •) 7 8 9 10 13 U 15 elc.

Name des

Gewählten
Wahlzellel-Nummern

N. N. 1. 2. 4. 8. 9. 10. etc.

N. N. Ö. 13. etc.

N. N. 7. 14. 15. etc.
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Sitznngs berichte.

Bana VI.

1 83«.

Bd. VI. SiU.-Ber.
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Versammlnng am 3. Jänner.

VorsitzeDder : Viceprä^ideiit Herr Dr. E« Fenzl«

Neu eingelretene Mitglieder:

Als Mitglied P. T. Herr bezeichnet durch P. T. Herrn

Gold Heinrich, k. k. Beamter . ... Iff Schön u. A. Rogenhofer,

Luggin Anton, in Botzen A. Senoner u. r. Hepperger.

Mraonic Alexander, Cnndidat d. Med. . . J.o.Pelseru. H. Reichardl.

Rohiati Dr. Ambros, Professor in Mailand . A. Senoner u. G. Frauenfeld.

Eingegangene Gegenstände

:

Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. 1855.

Bd. XVII. 3. Heft.

33. Jahresbericht der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur in

Breslau im Jahre 1854.

5. Bericht der oberhessischen Gesellschaft für Natur und Heilkunde.

Giessen 1855;

Zeitschrift der k. k. Gesellschaft der Aerzte zu Wien. 1855. 11. Jahrgang.

11. — 18. Heft.

Abhandlungen der Senkenberg'schen naturforschenden Gesellschaft. Frank-
furt a. M. 1855 I. 1—8.

Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft In Basel. 1855.

Correspondenzblatt des naturforschenden Vereines in Riga. 1854— 55.

Bulletin de la soci^t^ imperiale de Moscou. 1855. III.

Motschulsky V. v. Eludes entomologiques. Helsingfors 185:1—55.

Smithsonian Contributions to Knowledge. A Memoir on the Exlinct Slolh

Tribe of North America by J. L e i d y. Washington, June 1855.

List of publications of Learned Societies and periodicals in the Library of

the Smithsonian Institution. Part 1.

Aunual Report of the Board of Regents of the Smiths. Instit. for 1853—54.

Washington 1854—5.5.

Report to the Secretary of the Smiths. Inst, on the Hshes of the New Jersey

coast, as observed in the summerof 1854 ßy Spenser F. Baird.

A «



4

Lecture on the Camel , delivered before the Smiths. Inst, by H. G. P. Marsh.

Von der Smithsoniaii Institution in Washington.

Schriftentaosch.

Report of the Cominissioner of Patents for the Year 1853. Washington

1854. Agriculture.

Von der United States Patent Office zu Washington.

Proceedings of the Boston Society of Natural History. Boston. Jänner 1854.

bis März 1855.

Von der Boston Society of Natural History.

Anschlnss zum Schriftentansch.

Aosser diesen ist der Verkehr znm Schriftentansche eingeleitet mit der:

American .Academy in Boston.

Academy of Natural History in California.

Academy of Natural History in New-Orleans.

Academy of Natural History in Philadelphia.

Agricultural Society in Ohio, Michigan und New-York State.

Society des Sciences de Fiiilande in Helsingfors.

Agassiz Louis. The principles of Classification in the animal kingdom,

the structure of the Halcyonoid Polypi; the morphology of the

Medusae. Charleston 1850.

— On extraordinary fislies from California, constituting a new family.

New Huven 185.3.

— Primitive diversity and number of animals in geological times 1854.

— Notice of a collection of fishes from the soolliern bend of Ihe Ten-

nessee River, Alali. New Häven 1854.

— On ichlhyological Fauna of the Pacific slope of North America.

Le C 0 II t e, L. Notes on the Classification of the Carabidae of the United

States. 1853.

— Analytical table of the species of Hydroporus found in the United

Stales, wilh descriplion of new species.

— Synopsis of the Pyrochroides of the United States.

Beschenk der Herren Verfasser.

Delbos Jos. Thfeses pr^sentees ä la facnlte des Sciences de Paris pour ob-
lenir le grade de Docteur des Sciences naturelles. Bordeaux 1854.

Geschenk des Herrn Dr. M. Hörn es.

Zur Vertheiliing an Lohranstallcn.

Käfer, von den Herren Dr. Gi r a u d, .1. H o f in a n n, Rm. K a u l e z k y.

Schmetterlinge, von den Herren J. Finger, W. Schleicher und A.

Bogen hofer.
Ameisen, von Herrn Dr. G. Mayr.
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Da die Lokal- und Expedilionsp^eschafle des Vereines eine so

umfassende Ausdehnung erreicht haben
,

dass die Handhabung der

auswärtigen Besorgungen zur Ueberwachung und anstandiosen Füh-

rung des Verkehrs mit den P. T. Mitgliedern eine bestimmte Rege-

lung nothwendig erheischt, hat der Ausschuss beschlossen, dass die

quartalsweise Zustellung der Vereinsschriflen durch den Diener

nicht mehr stattzußnden habe.

Es werden daher die P. T. Mitglieder in Wien ersuclil
,

diese

in dem Lokale des Vereines
,
welches mit Ausnahme Samstags und

der Sonn- und Feiertage täglich Nachmittag von 2—6 Uhr geöffnet

ist, in der Stadt, Herrngasse Nr. 30 im Hof, im 3 Stock, gefäl-

ligst abholen zu wollen.

Es wird zu diesem Ende, sobald das Quarlalsheft zur Abgabe

bereit ist, mittelst gedrucktem Aviso unter Kreuzband jedes Mitglied

hiervon in Kenntniss gesetzt, wornach das betreffende Heft gegen

Vorweisung der Jahreskarte, worauf die erfolgte Abgabe angeinerkt

wird, in Empfang genommen werden kann.

Wer dieselben nicht abholen lässt, erhält sie am Ende des

Jahres ins Haus gestellt.

Im Hause selbst (ständischen Pallast) findet sich unten im

Eingänge links nebem dem Portier ein Briefkasten, worin die P. T.

Mitglieder allfällige Anzeigen niederlegen können, so wie eine An-

kündigungstafcl, wo alles den Verkehr Betreffende öffentlich ange-

schlagen ersichtlich ist.

Herr Director E. Fenzl legt das Programm über die Grün

düng der geografischen Gesellschaft in Wien vor, und ladet zur Be

theiligung an derselben ein

Herr G. Pernhofer übergibt eine Abhandlung: Versuch

einer Darstellung der pflanzengeografischen Verhältnisse der Umge-

bung des Curorles Wildbad Gastein (siehe Abhandlungen.)

Herr J. v. Hornig legt eine Abhandlung: Ueber die ersten

Slüiidc einiger Lepidopteren vor (siehe Abhandlungen.)
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VersaDimlung am 6. Februar.

Vorsitzender: Viceprasideut : Herr Dr. EaFenzl«

Neu eingetretene Mitglieder

:

Als Mitglied P. T. Herr bezeichnet durch P. T, Herrn

Barisani Alfred v

Bilhuber Hermann^ Dr. d. Chemie . .

Haider Dr. Johann^ k. k. Oberfeldarzt

Konz Mathias^ Hochw. , Pfarrer zu Maria

Geburt am Rennwege
Heister Alois^ in Botzen

Niessl u. Meyendorf Gustav

Oherleitner FranZy Hochw., Cooperator in

Neuslift

Rischanek Dr. Hubert
, k. k. Oberfeldarzt

Rosenhauer Dr., Professor in Erlangen .

Samalorsan Franz^ Hochw. , Priester des

Franziskaner-Ordens zu Laibach . .

Schur Dr. Ferdinand

M. Schön u. Dr. G. Mayr,

A. Rogenhofer u. A. Petler,

Dr. E. Chimani u. J. Bermann.

Prof. Fenzl u. J. G. Beer.

V. Gredler u. Dr. G. Mayr.

A. Neilreich u. J. Juratzka.

Prof. Hinteröcker u. Prof. Fenzl.

Dr. E. Chimani u. J. Bermann.

V. Gredler u. Dr. G. Mayr.

F. Schmidt u. G. Frauenfeld.

Bar. Leithner u. J. Ortmann.

Eingegangene Gegenstände:

Würtembergische naturwissenschaftliche Jahreshefte. 1856, 19. Jahrgang

1. Heft.

3Iittheilungen üb. Gegenst. d. Landw. u. Industrie in Kärnlhen 1855. Schluss.

Mittheilungen der k. k. mähr.-schles. Gesellschaft zur Beförderung des

Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde in Brünn, .lahrg. 1855.

D'Elvert Christian. Die Culturfortschritte Mährens und österr. Schlesiens,

besonders im Landbaue und in der Industrie ,
während der

letzten 100 Jahre, Brünn 1854.

Herausgegeben von der k. k. mülir.-schles. Gesellscli. zur

Beförd. d. Nat. u. Landesk. in Brünn.

Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. 1855.

18. Band. 1. Heft.

Zeitschrift der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien. 1856. Nr. 1— 9.
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Flora. Herau.sgegeben von der k. baier. botan. Gesellschaft in Regensburg.

Jahrg. 1855. Nr. 37—48.

Prestel Dr. M. A. P. Die Temperatur von Emden, als Ergebniss der

daselbst von 1844—1853 auf den Stand des Thermometers ge-

richteten Beobachtungen.

Von der naturforscbendeii Gesellschaft in Emden.

ScbriftentansGh.

Nova acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis. Upsala 1855. Ser. III.

Vol. I.

Anschloss znm Scbriftentaasch.

P i r a K z 0 1 i Dr. Coleopteri italici Genus novum Leptomastax. Forocornellii

1855.

N o y Cesare. Proposta di una Associazione caltolica nel regno Lombardo-

Venelo. Vienna 1856.

Geschenke der Herren Verfasser.

Programm des k. k. evangelischen Gymnasiums in Teschen 1855.

Geschenk der Direction alldort.

Fritsch Anton. Naturgeschichte der Vögel Eiiropa's. Prag. 1854. 1. lieft,

sammt 8 Tafelu Abbildungen.

Jahrbücher der siebenbQrgischen Landwirthscbafts-Gesellschaft. Klausenburg

19.54—1855, 1. Heft.

Terzo volnme a compimento e seguito dei quattro regni della natura il mo-
derno bnlTon storia naturale geologia. Disp. 15—18.

P e 1 u s 0 Dott. F. Annali d'agricoltura e d'orticoltura. Milano 1855. 84. 1356. 1.

Index seminum quae bortus botanicus C. R. Cracoviensis mutus commutanda

offert e collectione a 1855.

Die Fortsetzung der Zeitungen.

Geschenke der k. k. obersten PoIixeihehOrde.

Zur ßetheilung an Lehranstalten

:

Käfer, von Herrn .1. H o f m a n n,

Schmetterlinge, von Herrn L. Anker.
Hymenopteren, von Herrn G. Frauenfeld.
Ameisen, von Herrn Dr. G. Mayr.

Pdanzen, von den Herren Baron F ü r s t e n w ä r t h e r
,

C. Deschmann,
Dr. B. Rauscher, J. Bermann.

Der Verein hat in Folge der von dem hohen k. k. Ministerium

des Unterrichis für die demselben gnädigst bewilligte Subvention

zu veranlassende Beiheilung von Doubletlcn aus den von den P. T.

Mitgliedern so freundlich wie zahlreich erfolgten Naturalien an
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Lehranstalten di^s österreichischen Kais<’rstaates, Sendungen an 7

solche Anstalten, nemlich nach Melk, Iglau, Piaristen zu Wien,

Pressburg, Gumpendorf, kalh. Gymnasium zu Teschen und Znaiin

schon abgeferligl. Auf den vom Sekretariate an den löblichen

Ausschuss ersfallelen Bericht hat derselbe beschlossen
,

nicht nur

für die uneigennützige ausserordentliche Mühwaltung der Zusam-

menstellung dieser Sammlungen den Herren Reichardt, Rogen-
hofer, Stroh mayr und Mayr den wärmsten Dank und Aner-

kennung ihrer Bemühungen auszusprechen ,
sondern auch zugleich

öffentlich die Bitte an die verehrlichen Mitglieder zu richten , da

noch 6 Lehranstalten, nemlich zu Kesmark, Eperies, Horn
,
Agram,

St. Anna in Wien, und evangelisches Gymnasium zu Teschen zur

Betheilung vorgemerkt sind, und mehrere solche Ansuchen baldigst

noch einlaufen dürften, freundlichst an diesen Arbeiten im Vereins-

lokale in der Herrngasse Theil nehmen zu wollen
,
um so mehr,

als auch die Uebertragung und Einreihung der Sammlungen des

Vereins in dessen Kästen in Angriff genommen ist, deren raschere

Beendigung nur sehr erwünscht sein kann.

Der Ausschuss des zool.-botan. Vereins hat auf Ansuchen des

kath. Gymnasiums zu Teschen: ob cs nicht unter der Erklärung des

Beitritts und Erlag des Jahresbeitrags die Schriften des Vereins

erhalten könne, beschlossen, diesem Ansuchen nicht nur zu will-

fahren
,

sondern auch aus/usprechen
, dass es im Interesse des

Vereinszweckes der Verbreitung der Naturwissenschaften höchst

wünschenswerth wäre, wenn die Lehranstalten überhaupt sich in

dieser Weise anzuschliessen geneigt wären.

Nach einer Mittheilung des k. k. Sectionsrathes Herrn W.
Haidinger ist der in der Monatsversammlung im August 1855

ausgeschriebene Termin für die von Sr, Durchlaucht dem Fürsten

Anatol von Dem id off ausgeschriebene zoologische Preisaufgabe

vom 30. April 1856 abgeänderl, auf den 31. März 1857 festgesetzt

worden, was im Nachhange zu Obigem hiermit bekannt gegeben

wird.
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An cingegangcncn Notizen legt Herr Secrelär Dr. G. Mayr
Folgendes vor:

Herr Professor A. Pokorny theilte die Resultate einer kryp-

togamologischen Excursion auf den DUrrenstein bei Lunz mit,

welche Herr Dr. A. Sanier bereits im Jahre 1844 unternommen

und in der Regensburger botanischen Zeitung (Flora) beschrieben

hatte. Die Kryplogamenflora von Unter-Oesterreich erhält hierdurch

eine abermalige Bereicherung. — Ferner besprach derselbe unter

Vorzeigung von natürlichen Exemplaren und Zeichnungen die in den

Höhlen des Karstes vorkommenden Formen von Ceraiophora, Diese

unterirdischen Pilze sind durch ihre Eigenschaft, angezUndet wie

präparirler Feuerschwamm forlzuglimmen
, sehr ausgezeichnet und

gehören nach den vorliegenden alle Entwicklungsstufen umfassenden

Exemplaren einem Lenzites an. Da nach Friess ühniiche Pilz-

gebilde sich zu Arten aus der Gattung Polyporus ausbilden, so

scheint es dem Vortragenden sehr wahrscheinlich, dass verschiedene

holzige und korkartige Pilze die Fähigkeit besitzen, in unterirdischen

Lokalitäten die eigenthUmlichen monströsen Ceratophora-Yovmen

anzunehmen.

Herr R. v, Heu fl er besprach in einem längeren Vorträge

die Bedeutung des jüngst vollendeten ^^SystemaLichenum Germaniaetf

Körber's und verband damit eine pragmatische Geschichte der

Flechtenkunde seit Michel i. Zuletzt lud er die Flechtenforscher

des Vereins ein, Körber’n, welcher einen Nachtrag zu seinem

„Syslema^^ herauszugeben beabsichtiget, durch Zusendung von Ma-

terialien zu unterstützen* Anhangsweise zeigte er eine Reihe anato-

mischer Abbildungen zur Erläuterung des inneren Baues von Evemia
vulpina vor, w'elche Herr Ritter von Perger nach des Vortra-

genden Präparaten im gegenseitigen beständigen Einvernehmen

kunstvoll mit dem Pinsel in Farben ausgeführt hat, sodann die

Pflanze selbst in vielen Exemplaren aus seinem eigenen Herbar und

einem sehr gelungenen Nalurselbstdruck derselben, welcher aus der

hiesigen k. k. Hof- und Staats-Druckerei hervorgegangen ist.

Bd. VI. Sitz.-Ber. B

Digltized by Google



10

Herr Dr. Saulor Ihcilt inil:

In den Verhnndliingcn des zoologiscli-bolanisclicn Vereins, J. 1853,

Abli. S. 00 — »6, sind in den Flora- Verzeichnissen von Lungaiier Alpen vom
(iarlner Hillebrandt einige Pflanzen aufgeführt, die m. W. kein Botaniker

dort beobachtete, und deren dortiges Vorkommen mir auch zum Theil schon

sehr unwahrscheinlich war. Ich wandte mich desshalb an Herrn Ober-

Laudesgerichls-Ralh Neilreich um Aufschluss, welchen er mir auch nach

Thunlichkeit gütigst erlheilte. Auf dass diese irrigen Angaben sich nicht

weiter verbreiten, dürfte deren Berichtigung am Platze sein.

Apargia crocea vom Ilundsfeld ist Crepis aurea.

Cardamine parviflora vom Tauern ist hirsuta,

Fhaca alpina vom Gurpitschek ist Oxytropis campestris.

Rumex nivalis vom Hundsfeld ist zweifelhaft.

Saxifraga tridactylites vom Tauern ist adscendens.

Von den mir noch zweifelhaften

Daphne Cneorum vom Hundsfeld,

Draba Wahlenbergii vom Hundsfeld,

Gentiana proslrata von der Gamsleiten,

Arabis Ilalleri vom Gurpitschek,

Pedicularis rosea „ „

P. Portenschlagii „ „

fandeu sich keine Exemplare vor, und da Hillebrandt nicht alle gefun-

denen Pflanzen einlegte, und das Yerzeichuiss zum Theil aus der Eriunerung

zusammenstellte, so dürfte bei Daphne Cneorum und Arabis Halleri viel-

leicht ein Irrthiim untergelaufen sein, da diese sonst Niemand dort sah,

währebd die übrigen Vorkommen können , da sie grosseutheils auch auf

anderen Alpen Lungau's aufgefundeu worden sind.

Von Herrn K. D esc h man ist folgendes Schreiben einge-

gangeii

:

Ich übersende einem löblichen Vereine etliche 100 krainische Pflanzen

mit der Bitte, dieselben, insofern sie dazu geeignet sind, in das Vereins-

lierbnr einzureihen, oder an die österreichischen Gymnasien zu vertbeilen.

Ich habe zu diesem Zwecke seltenere Species ausgesucht. Wenn mitunter

auch triviale Pflanzen Vorkommen, so geschah es theils aus pflanzengeogra-

phischen Rücksichten, theils auch darum, weil dieselben , wie es z. B. bei

Hierochloe australis^ Rhynchospora fusca etc. der Fall ist, von den krainischen

Floristen in unserer Flora nicht angeführt wurden. Von Bedeutung für die

Flora Oesterreichs dürften sein; Xeranlhemum cylindraceum ^ Dentaria

trifolia^ Dentaria polyphylla^ welche nun auch als Bürger der deutschen

Flora erscheinen. Die K o c h’sche Diagnose der Viola Schultzii Bill,

stimmt mit der in der Sammlung vorkommenden Pflanze nicht vollkommen

überein, doch ist es eben diese Pflanze, welche Fleisch manu an
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Reicbenbach sendete, der sie in seiner ,,FIora germunica exsiccata^ als

Viola Ruppii n. 1770 veröffentlichte, worauf sich Koch in seiner „Synopsis“

p. 92 bezieht.

Herr Ed. Mahler sendet folgende Notizen;

1 .

Bezug nebmend auf meinen Bericht vom 25. Juli d. J. hatte ich

inzwischen abermal Gelegenheit, das Vorkommen von Fadenwürmcni in

Insecten zu beobachten und zwar diessmal io dem Wasserkäfer:

Dyliscus marginalis L i n n e.

Am 7. October v. J. besuchte ich nämlich einen kurz zuvor trocken

gelegten Teich bei Mähr.-Schönberg und schöpfte ans den hier und da

zurückgebliebenen Wasserlümpeln nebst andern Coleoptern auch 3 Männchen

von Dyliscus marginalis L*, welche ich abgesondert in ein mit Wasser

gefülltes Fläschchen gethan und so lebend mit nach Hause genommen hatte.

Am andern Morgen fand ich die 3 Käfer todt , dagegen hatten sich

5 FadenwQrmer — die ich für Gordius aquaticus halte — im Fläschchen

eingefunden, von denen jedoch einer nur zur Hälfte aus dem After eines

Käfers herausragte.

Nachdem ich die beiden andern Käfer entfernt hatte, Mess ich die

Würmer sammt dem behafteten Käfer noch einige Tage im Fläschchen und

da sich mittlerweile auch der eine Gordius aus dem Käfer herausgewunden

hatte, unterzog ich den letztem einer weitern Untersuchung und fand in

dessen Bauchhöhle noch 3 Stück lebende Gordicn , so dass sich die Zahl

dieser Würmer nun auf 8 vermehrt hatte.

Obwohl ich aus dem Vorangegangeneu die Ueberzeuguog nur insoweit

gewinnen konnte, dass dem einen Käfer wenigstens 4 Gordien innegewohiil

hatten, so neige ich mich doch zu der Annahme, es dürften alle 8 Würmer
nur den einen Käfer bewohnt haben.

In dem beigehenden Fläschchen bertnden sich die besprochenen 8 Gor-

dien in Spiritus , von denen die längsten derselben über 13 Zoll messen

;

sie sind von zweierlei Färbung, nämlich: ganz weisse und braune mit

3 danklern Längsstreifen.

Unter beiden Färbungen befinden sich Individuen ohne und mit gespal-

tenem Schwanzende, also beide Geschlechter.

11 .

Im Mai 1854 besuchte ich gelegentlich die Magdalenengrotte bei

Adelsberg in Krain und erbeutete in derselben nebst einigen Adelops

hhevenhülleri VliWer ^ einigen Grotteu-Ileuschreckcn und Blothrus spe-

Itieus auch ein lebendes Exemplar eines augenloscn Rüsselkäfers in der

.‘Spalte eines Stalagmiten ziemlich lief im Innern der Grotte.
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Weil mir die kurzbemessene Zeit nicht gestattete, mich auf meiner

Rückreise in Laibach aufzuhaiten, so nahm ich bei meiner Nachhausekunft

Anlass, meinem hochverehrten Freunde, Herrn Ferdinand Schmidt in

Siska , eine oberdachliche Beschreibung meines Fundes brieflich roitzn-

llieilen und derselbe war so gütig, mir in Bezug auf den Rüsselkäfer zu

crwiedern , derselbe sei der von ihm in den Vereinsschriften des zoologisch-

botanischen Vereines im Jänner 1854 bekannt gemachte Troglorhynchus

anophthalmusy der bisher blos in der Grotte von Grosskahlenberg bei Laibach

aufgefunden worden ist, und es sei somit höchst interessant und neu, dass

dieses Thierch^ auch die Magdalenengrotte bewohne.

Erst heuer in den Besitz der bezüglichen Vereinsschriften vom Jahre

1854 gelangt, habe ich nun meinen Troglorhynchus mit der in den Abhand-
lungen Seite :S5 von Herrn Schmidt gegebenen Beschreibung verglichen,

und diese mit meinem Käfer bis auf ein einziges, mir wichtig erscheinendes

Merkmal übereinstimmend gefunden.

Während nämlich Herr F. Schmidt bei Beschreibung der Beine die

Schenkel als ungezähnt bezeichnet, weiset mein Exemplar besonders an den

Hinterschenkeln so deutlich ausgeprägte Zähne nach, dass solche bei Be-

schreibung des Tbieres nicht leicht überseheu werden konnten.

Dieser Umstand scheint interessant und werth zu sein, dass durch Un-
tersuchung einer zu Gebote stehenden, grösseren Zahl von Individuen aus

der Grosskahlenberger Grotte constatirt würde, ob dieses Merkmal ein Ge«

schlechtsunterschied oder eine variirende Eigenthümlicbkeit der in der

Magdalenengrotte lebenden Thierchen sei *).

VersammlnDg am 5. Mürz.

Vorsitzender: Vicepräsideut Herr Dr. E. FenzL

Neu eingetrelene Mitglieder:

Als Mitglied P. T. Herr bezeichnet durch P, T. Herrn

Arco Carl ^ Graf, k. k. Kämmerer in

Troppau das Präsidium.

Brücker Franz
^ Beamter der k. k. priv.

Staats-Eisenbahn-Gesellschaft . . . J. Schlecht u. G. Frauenfeld.

*) Die Untersuchung des in der Typen-Sammlung des Vereins aufbewahrten

Original-Exemplars ergab , dass an diesem die Schenkel vollkommen unge-
r.ahnl sind. Frauenfeld.
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Als Mitglied P. T. Herr

Fillion Franz
^

Beamter der k. k. priv.

Slaats-Eisenbahn-Gesellscliafl .

Fritsch^ Professor in Ofen

Grosz Dr. Friedrich^ Director des Ophthalm.

Institutes zu Grosswardein ....
Huber Josef, Hochw., Wellpriester .

Leuckart Rudolf, Professor in Giessen .

Magdich Mathias, k. k. amt. Fortifications-

Bechnnngs-Official zu Peterwordein ,

Mandel Rudolf, Freiherr v., in Gratz .

Meixner Ubald, Hochw., Wellpriesler,

Prof, der Naturgeschichte am k. k.

Kadeten-lnstitute zu Strass ....

bezeichnet durch P. T. Herrn

J. Schlecht u. G. Frauenfeld.

Dr. A, Kerner ii. Dr. G. Mayr.

Dr. E. Chimani u. Dr. L. Grosz.

L. R.v. Heufier u. G. Frauenfeld.

das Präsidium.

J. Zelebor u. G. Frauenfeld.

M. Pregl u. G. Prauenfeld.

C. Mürle u. G. Frauenfeld.

Eingegangene Gegenstände:

G erst Ücker, Dr. A. , Rhipiphoridum Coleopterorum Familiae dispositio

systematica. Berolini 1855.

— Bericht über die wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der Ento-

mologie während des Jahres 1853.

Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften zn Wien. 1855,

Bd. XVIII., 2. Hft.

Lotos, Zeitschrift für Naturwissenschaften. Prag, 1855. V. Jahrg.

Mittheilungen Qber Gegenstände der Landwirthschaft und Industrie Kärn-

tbens. 1856. Nr. 1.

Schriftentatuch.

Diesing, Dr. K. M. Neunzehn Arten von Trematoden. Wien, 1856.

Leuckart Rudolf. Ueber die Micropyle und den feineren Bau der Schalen-

haut bei den Insecten-Eiern. (Zugleich ein Beitrag zur Lehre

von der Befruchtung.) Giessen, 1855.

Strobel Pel. v. Delle Lumache ed Ostriche delPagro Pavese. Pavia, 1856.

Geschenk der Herren Verfasser.

Hausmann Fr., B. y. Zur Flora Tirols. 1. Heft. Dr. FacchinTs Flora

von SOd-Tirol. Innsbruck, 1855.

Geschenk des Herrn L R. v. Henfler.

Naumannia. Journal fQr die Ornithologie. Dessau, 1855. 3.- 4. Quart.

Geschenk Sr. Dnrchlancht des Herrn Präsidenten.

Programm der ölTentliclien evangelischen Schulanstalten zu Oberschutzen für

das Schuljahr 1854— 55.

Geschenk der Direction.
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Flora deir italia settentrionaie e del tirolo meridionale rappresentata colla

fisiotipia. Trento, Disp. 11—20.

Terzo voIume a compimento e seguito dei quattro regni della natura il

moderno bufTon storia naturale geologia. Milano, Disp. 19—22.

Peluso F. Annali d’agricoltura e d' orticoltura. Milano, 1856. 11.

Verhandlungen der Forst-Sectioii für Mähren und Schlesien. Brunn, 1856-

1. — 2. Heft.

Die Fortsetzung der Zeitungen.

Geschenk der k. k. obersten Polizeibehörde.

Zur Verlhcilung an Lehranstalten.

Schmetterlinge von Herrn L. Kappeller, Dr. G. Pernhofer.
Verschiedene Insecten von Dr. G. Mayr.

Pflanzen von Herrn J. Berma nn , Dr. G. Mayr, H. W. Reichardt.

Der Vorsitzende, Herr Dir. Fenzl, legt die ersten Druckbogen

eines im k. botanischen Museum erliegenden Manuscriptes einer „Flora

norica“ von Wulfen vor, welches auf Veranlassung des zoologisch-

botanischen Vereins in Druck aufgelegt wird.

In Betreff der Betheilung der Lehranstalten mit Doubletten von

Naturalien ist mitzutheilen, dass an die Realschulen zu St. Anna und

Gumpendorf in Wien, und zwar an erslere 24, an letztere 18 Stück

;

an die Ober-Realschule nach Ofen 27 St. und an das Gymnasium

zu Kesmark 16 St., zusammen 84 St. ausgestopfte Vögel abgegeben

wurden, was nur durch die ausserordentliche Freigebigkeit des Herrn

Apothekers Schwab in Mistek möglich war. Möchte doch dessen Bei-

spiel einer so werlhvollen Gabe, für die ihm hiermit der wärmste

Dank ausgesprochen wird, recht viel Nachahmung finden, da sich

abermal 7 Lehranstalten, nämlich zu Oberschützen, Görz, Deulsch-

brod, Pressburg, Steinamanger, Schäsburg und Trient bittlich um
Betheiligung von Double ten an den Verein gewendet haben, und

ausser Käfern und wenigen Schmetterlingen alle andern Vorrälhc

vergriffen sind.
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Loco Breslau zu verkaufen und die Adresse des Verkäufers bei

lulius Lederer, Sladl Nr. 393 zu erfahren:

Ein ganz neues Hageno w’schcs Katadiopler mit Kasten für

15b. in Silber.

Ferner ein sehr ausgezeichnetes Mikroskop universel, graiid

modele von Charles Chevalier in Paris. Dieses geslallel alle Be-

wegungen, ist horizontal und vertical zu gebrauchen, hat 4 Oculare,

3 Objectiv-Linsen-Systeme
;
3 Linsen, Prisme redresseur, elektrischen

und Quetsch-Apparal und noch manch’ andere Zugabe, Lieber-
kühn’schen Spiegel, Beleuchtungslinse, Zeichnen- Apparat nach

Amici etc. Vergrösscrung 2000 Mal (linear) und darüber und bei

seiner grossen Lichtstärke auch da noch ziemlich deutlich. Das In-

strument ist in Mahagonikasten, kann darauf geschraubt werden,

hat aber auch einen besonders starken Oarmigen zusammenlegbaren

Kuss. Kein Plössersches kommt ihm an Güte gleich. Preis 300 fl.

in Silber (bei Chevalier über 1000 Francs).

I)r. Schiner legt einen Nachtrag zu seinem Asiliden- Ver-

zeichnisse vor. (Siehe Abhandl.)

Herr von Heuflcr überreichte das vom Tirolischen National-

Museum herausgegebene
,

im Nachlasse F a c c h i n i*s Vorgefundene*

handschriftliche lateinisch geschriebene Werk: „Flora Tiroliae Cis-

alpinae“ *). Facchini, der in dem klassischen Fassathale von 1821

bis 1852 lebte, und viele botanische Reisen in die anderen Thöler

Süd-Tirols machte, hat in diesem Werke die Resultate seiner Beob-

achtungen niedergelegt. Es ist bei der Versteigerung des Nachlasses

von einem Hilfspriester in Vigo, Namens J. Pescosta, angekauft,

und von demselben für einige kleine Gefälligkeiten wissenschaftlicher

Natur dem Franciscaner - Pater Vincenz G red 1er für das ßotzner

Gymnasium überlassen worden. So kam es zur Kenntniss des Frei-

herrn von Hausmann, der die Herausgabe desselben besorgte,

Der vollHt&ndlge Titel lautet: Flora Tirols. 1. Heft. Dr. Fa c c h i ii i's Flora

von Süd-Tirol.* Mit einem Vorworte und Anmerkungen. Von Fr. B. v. Ilau«-

ntann. Innsbruck. Druck der Wagner«cben Biichdruckerel. 8 . Seiten

VIII. und 151.
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und dasselbe mit einer Vorrede und Anmerkungen versah. Das Werk
Facchini's ist nicht datirl, aus dem Inhalte sieht man aber, dass

es nach dem Sommer des Jahres 1846 geschrieben sein muss. Es

enthält das Namensverzeichniss der Arten mit Ausschluss aller Kryp-

togamen, insoweit sie ihm als Bürger des cisalpinischen Tirols, d. h.

Tirols südlich vom Hauptgrathe der Kette der Central-Alpen bekannt

geworden waren
,
und eine grosse Menge interessanter Original-

Bemerkungen, welche in Rücksicht der Artenbegranzung den strengen

Linn^aner verrathen, der jedoch die neuere Literatur wohl gekannt

und benützt hatte. Hinsichtlich der BodenbeschalTenheit theilt er die

Pflanzen in Kalk- und Granitpflanzen ein, und begreift unter dem Aus-

drucke Solum graniticum die kieselartigen Gesteine. Heutzutage heissefi

Pflanzen
,

die kieselartigen Boden zu ihrem Gedeihen brauchen,

bekanntlich richtiger Kieselpflanzen. Der Unterschied bei Facchini
besieht also nur iin Worte, nicht in der Sache. Die Hybriditäteri

schliessl er mit Jussieu, Linnd und de Candolle vom Arten-

rechte gänzlich aus, indem ihnen das wesentliche Kennzeichen der

Art, die „continuata generatio“ (Linn. philos. b. J. 157) fehlen.

Bei einer besonderen Gelegenheit (p. 400) spricht er sich darüber

mit folgenden bemerkenswerthen Worten aus; „Sequitiae et ignaviae

est argumentum non penitioris Naturae studii, varias vagantesque

formas, quas quo pertineant non intelligiinus et bene perspeclas non

habenius dicerc species hybridas.“
f

Als neue Arten sind aufgestellt : Fes tu ca hreunia, Pani-

culae ramis semiverticillatis, spiculis multifloris, foliis culmeis planis

(Ridenaun, Schneeberg, Fassa)
,

ähnlich der Festuca pilosa,

Sempervivum dolomiticum. Propaginum foliis brevissime

ciliatis, corolla stellata, petalis lanceolatis, dem S. Funkii ähnlich

(Dolomitstock von Fassa und Enneberg). Das Herbar F a cc h infs

befindet sich nach dessen letztem Willen in den Händen AmbrosPs,
welcher durch den Besitz dieses Schatzes veranlasst wurde

,
eine

»'Flora del Tirolo meridionale'‘ herauszugeben. Es ist auffallend,

dass Festuca breunia in A m br osPs Flora gänzlich mit Stillschweigen

übergangen ist. Sie scheint also in Facchini’s Herbar zu fehlen.

Ueber Sempercimm dolomiticum kann A m br o s Ps Flora nicht zu Rath

gezogen w'erden, weil sie noch nicht so weit*- gediehen ist. Haus-
mann’s Bemerkungen betreffen Festuca Breunia und Sempercitum

dolomiticum nicht.
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Unter den Primeln (S. I9) findet sich eine Primula wtermedia inler

P. acaulem et offtcinalem; Facchini nennt sie selbst eine hybrida

proles und gibt keine Diagnose, wesswegen sie auch mit Rücksicht

auf die oben mitgetheilten allgemeinen Ansichten FacchinTs über

Hybridilälen nicht als neue Species betrachtet werden kann.

Wichtigere kritische Betrachtungen finden sich bei Verbascum

phoemceumy bei Viola, Seseli, Heracleum, Linum viscosum, Cherleria,

Sempervivtim, Rosa tillosa, Anemone, Orobanche, Capsella procum-

bens, OiPytropis cyanea, Cineraria, Doronicum, Hieracium und bei

Orchis suaeeolens, welche auch Facchini für keine Art, sondern

für einen Bastard von Orchis conopsea und Nigritella angusH^

folia halt.

Der Anhang enthalt 180 Bemerkungen H a u s m a n n's, die einen

sehr lehrreichen Commentar von Seite des gegenwärtigen Stand-

punctes in der Kenntniss der tirolischen Flora bilden.

Nachdem in Tirol von zwei Seiten der Nachlass FacchinTs
bearbeitet und herausgegeben worden ist, theils, was Ambrosi’s
Flora belriffl, noch herausgegeben werden wird, so dürfte es nicht

unpassend sein ,
hier eine in deutscher Sprache geschriebene,

noch ungedruckte allgemeine Betrachtung Facchini’s Ober das

Genus Hieracium zu veröffentlichen, welche derselbe am 28. April 1843

aus Vigo di Fassa Herrn von Ueufler mitgethcilt hat. Sie lautet,

wie folgt:

Bemerkungen über die Hier acien.

Man hat behauptet, es gebe in der Natur keine Arten, nur Individuen.

Diese Behauptung kann man mit vollem Rechte für eine Albernheit halten ;

denn hat derjenige, der Individuen und keine Arten annimmt, bewiesen,

dass es wirkliche Individuen gebe, und dass, was er für Individuen ansieht,

nicht bloss seine inuern Empfindungen sind ? Der Begriff von Art ist ein

abstracter
; will man dem Menscheu die Möglichkeit abstracter Begriffe

ableognen ? Gibt es bei der Gattung Hieracium natürliche Arten? Diese

Frage ist wieder eine andere. Mao muss unterscheiden. Zu einer natürlichen

Art gehören, nach meiner Ansicht, alle Individuen, die aus einerlei Samen
wachsen. Dem Naturforscher ist nicht gegeben in concreto zu erkennen,

ans welchem Samen die Individuen, die sich ihm vorstellen, entstanden sind.

Daher geht ihm das einzige Criterium zur Ermittlung der wahren natürlichen

Arten ab. Bei deu Hieracien glaube ich annebmen zu dürfen, dass es natür-

icbe Arten gebe, aus dem Grunde, weil sie sich, wie die andern phanero-

gamischen Pflanzen, aus Samen fortpflanzen, dass man aber keine davon
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kenne; und dass alle von den verschiedenen Schriftstellern angenommenen
'künstlich und willkürlich sind. Der Beweis liegt darin, dass bei keiner

Art die Gränzen, innerhalb welcher sie umschrieben ist, angegeben werden

können. Das Schlimmste bei der willkürlichen Annahme der Arten ist, dass

nicht nur die Gränzen der Arten weitläuflger oder enger von den verscbie-

. denen Schriftstellern gezogen werden, sondern dass die Formen selber, die

als im Mittelpunct der Art betrachtet werden, nicht die gleichen sind. Z. B.

Hieracium mnrorum nach Fries und nach dem ihm folgenden Koch ist

Pulmonaria Gallica foemina T aber n.j obschon letzterer seine Diagnose

fälschlich auf Tabern. Pulmonaria Gallica mos. gründet, sich selber

in der var. ß, augenscheinlich widersprechend ; denn was die Hauptform

„(foliorum) dentibus baseos-retroversis^ ist, kann nicht wieder das Gleiche

in der Abänderung ß. sein. Alle übrigen Schriftsteller gründen, und mit

Recht, die Art auf die wahre Pulmonaria Gallica mas. : „foliis radicalibus

ovatis dentatis.“ Das H.vulgafum Fries soll nach Koch überall wachsen;

nach V. Fröhlich, ausser Schweden bloss auf dem Walborgisberg. Das H.

laevigatum W. nach Koch wieder überall
; nach v. Fröhlich an zwei

einzigen Stellen. Das H. cotoneifolium Lam. unterscheidet sich nach von

Fröhlich: „foliis-subtus concoloribus und der Gründer der Art sagt von
selber: „ses feuiiies sont — d'un glauqne cendrd en dessous.^

Dr. 6. M a y r übergibt die Resultate seines Ausflugs nach

Szegedin. (Siehe Abhandl.)

Dr. Giraud berichtet über seltene für die Wiener-Fauna

meist neue Hymenopteren. (Siehe Abhandl

)

Von Herrn Professor Kolonati wurde die Beschreibung und

Abbildung einer neuen Nycteribia eingesandt. Ebenso von Herrn

Dr. F. Schur über Siebenbürgische Sesleriaceen. (Siehe beide in

den Abhandl.)
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VersamiDlung am 2. April.

. Vorsitzeuder : Vicepräsideut : Herr ^akob Hechel«

Neu eingetretene Mitglieder

:

Als Mitglied P. 7. Herr

C*emy Vinzenz J. Apotheker zu Trautenau

Gugler Josefa Lehramts- Caudidat . . .

Le Jolis Auguste^ Präsident des oaturhist.

Vereins zu Cherbourg

Körber Dr. G. W, Privat-Docenl der Natur-

geschichte iu Breslau

Länderer H., Leib-Apotheker Sr. Majestät

des Königs von Griechenland . . »
r «

bezeichnet durch P, 7. Herrn

FL Czerny u. G. Frauenfeld,

Dr. F. Lenk u. G. Frauenfeld,

Das Directorium.

Ritt. V. Heufler u. A. Pokomy.

Dr. R. Rauscher und Dr.

A. SkoRtz.

Eingegangene Gegenstände:

Verhandlungen und Mittheilungen des siebenbOrgischen Vereins für Natur-

wissenschaften zu Hermannstadt. VI. Jabrg. Iö5&.

Mittheilungen über Gegenstände der Landwirthscbaft und Industrie Kärn-

theiis. Klagenfurt, 1856. Februar.

Rendieonti detle adnoanze della R. Accademia economico-agraria dei geor-

goflli di Firenze, 1856. 1 —2.

Bulletin de ia classe physico-mathämatique de Tacademie impi^riale des

Sciences de Saint-Pdtersburg. Tome XIV. Nr. 1 — 1*.

The Transactions of the Linnean Society of London, 1855. Vol. 21, Part. 4.

Adress of Tb. Beil, Esq. London, 1855.

List of the Linn. Society of London, 1855.

Jahrbuch der k. k. geologischen Reichsanstalt. Wien, 1855, 6. Jahrg. Nr. 3.

Lotos. Zeitschrift für Naturwissenschaften. Prag, 1856. Nr. 1 — 2.

SchriRentaosch.

Memoires de Ia sociätd imperiale des Sciences naturelles de Cherbourg.

1854. Tome 2.

Anscbloss xoiD Schriftentansch.
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Le Jolis Auguste. Examen des esp^ces confondues sons le nom de Lami<>

naria digitata, suivi de quelques observations sur le genre La*>

minaria. 1855.

— *— Observations sur les ulex des environs de Cherbourg. 1858.

— — Memoire sur rinlroduction et la floraison ä Cherbourg. 1848.

— — Note sur l'oedipode voyageuse on sauterelle de passage trouvee i

Cherbourg. 1851.

Löw Fr. Dr. H. Neue Beiträge sur Kenntniss der Dipteren. Berlin 1855.

3. Beitrag.

Geschenke der Herren Terfasser.

Fitzinger Leop. Jos., Dr. Wissenschaftlich-populäre Naturgeschichte der

Säugelhiere in ihren sämmtlichen Hauptformen, sammt Bilder-

Atlas. Wien, 1855.

Piscali Ferd. Deutschland's Forstcultur-Pflanzen. Olmbtz, 1856.

Ambrosi Fr. Flora tiroliae australis. Vol.' 1. Punt. V.

Peius 0 Dr. Fr. Annali d'agricoltura e d' orticoitura. Blilano 1856. Nr. 4—5.

Berichte des Forstvereins für Oesterreich ob der Enns. Linz, 1856. 1 . Heft.

Verhandlungen der k. k. galiz. agron. Gesellschaft. Lemberg, 1856.

Hlubek Dr. Fr. X. Der Führer für Weingartenbesitzer. Gratz, 1856.

Die Fortsetzung der Zeitungen.

Geschenke der k. k. obersten PoUxeibehörde.

Zur Betbeilung an Lehranstalten

:

Fliegen. Von Herrn Dr. Egger, Dr. Schiner.
Schinetteriinge. Von Herrn A. Kogenhofer, Dr. Mayr.

Ameisen. Von Herrn Dr. Mayr.

15 Sp. Pflanzen aus der Familie der Saxifragen zur Ergänzung des Vereins-

berbars. Von Herrn'Dr. Rauscher.

Da sich die Ansuchen der Lehranstalten um Betheilung mit Naturalien

nicht nur schon sehr gehäuft haben, sondern auch zu erwarten ist, dass sie

sich fortwährend vermehren, so geht an alle P. T. Mitglieder die dringende

Bitte, im Laufe dieses Sommers an Pflanzen, sowohl Phanerogamen wie

Kryptogamen., Inseclen aller Abtheilungen uud Conchylien., selbst die ge-

wöhnlichsten Arten in grösserer Zahl zu sammeln
,

und gütigst an den

Verein zum Zwecke dieser Belheilung zu überlassen. So wünschenswerlh es

ist, wenn dieselben mit Bestimmungen versehen sind, so werden doch auch

unbestimmte ebenfalls willkommen sein.
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Die meisten Gesnche bezeichnen die ansser den Schmetterlingen nnd

Käfern noch immer so sehr vernachlässigten zahlreichen übrigen Abthei-

inogen der Insecten, nnd es werden die verehrlichen Mitglieder dringend

aufgefordert , auch diese in den Bereich ihrer Sammlungen mit eiiizu-<

schliesseii. Vielleicht dürfte sich auf diese Art mancher der Herren veran-

lasst finden , mit jenen weniger beachteten Ordnungen sich eifriger zu be-

schäftigen, und diese, da sie wohl die ergiebigsten Fundgruben neuer That-

sacben bilden, die darauf verwendete Mühe reichlich lohnen.

Die ausser den Insecten stehenden Spinnen, Milben, TausendfQsse,

Asseln und mikroskopischen Muschelkrebse haben unter uns gar keinen Ver-

treter, die andern niedern Thiere keinen Sammler.

Eine Theilung in die verschiedenen Disciplinen der Naturgeschichte, so

dass diese endlich einmal alle bei dem Vereine insbesondere vertreten

wären, und mindestens jede derselben doch Einen Repräsentanten hätte, der

sich vorzugsweise der Untersuchung und Kenntniss dieser brachliegenden

Abtheilungen widmete, kann nur höchst vrünschenswerth erscheinen.

Um mit dem Zwecke der Betheilnng von Naturalien an die P. T. Lehr-

anstalten zugleich die Möglichkeit, die Localfauneii und Floren kennen zu

lernen, zu verbinden, nnd deren Verbreitung zu vermitteln, werden dieselben

freundlichst hiermit aufgefordert, diese Gegenstände in ihrem Bereiche io

grösserer Zahl zu sammeln, und io brauchbarem Zustande an den Verein

einzusenden. Es werden dieselben nach Thunlichkeit hier bestimmt, und in

entsprechender Zahl wieder dahin retournirt und mit Arten aus andern Ge-

genden ergänzt werden.

Es ist ferner mitzntheilen, dass der V. Band unserer Schriften nun-

mehr fertig geworden ist; der Preis desselben ist im Buchhandel 8 fl., des

Literatorberichtes S fl.
;
zusammen 10 fl. Die P. T. Mitglieder, die die beiden

Werke für den Jahresbeitrag unentgeltlich erhalten, können dieselben so-

nach beziehen, u. z. werden die io Wien anwesenden ersucht, sie im

Vereinslocale zu den gewöhnlichen Nachmittagsstunden in Empfang zu

nehmen, den auswärtigen werden sie in der von ihnen selbst bezeicbneten

Weise zugemittelt.

Dr. Schi n er gibt die Anmerkungen zu Fra uenfeld’s Auf-

sätze „Beitrag zur Insectengeschichte im vorjährigen Bande.^ (Siehe

Abhandl.)
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Herr J. G. Beer berichtet über seine Untersuchungen an

einheimischen Orchideen und bemerkt, dass die Früchte der Sturmiä

Loeeeli einen stark vanilleartigen Geruch haben.

Herr Prof. P okorny übergibt im Namen des durch Unpässlich-

keitverhinderten Herrn R. v. Heufier dem Vereine das diesem von

der Frau Witwe Trattinik überlassene, durch den Tod unterbro-

chene letzte Manuscripl ihres Mannes , und wird dieses zur Erin-

nerung an demselben im Archive hinterlegt.

Ferner die Einladung der von Hrn. Prof. Braun, Rabenhorst
und Stizenberger herauszngebenden Characeen Mittel-Europas.

Endlich ein Verzeichniss der in Körber’s Gesellschaft auf

einem Ausflüge nach Mödling daselbst gesammelten Flechten. (Siehe

Abhandl.)

Zum Schlüsse liest der Secretär Frauenfeld folgende von

Herrn G. M ü b 1 i g in Frankfurt a. M. eingesandte Notiz.

Wie bei den Saugethieren finden wir es auch unter den Vögeln, dass

oft Individuen von derselben Art ganz verschiedene Temperamente besitzen.

Störrisch, eigensinnig, tobsüchtig, jeder Zalimungsfähigkeit bar, habe ich

schon manchen Vogel erhalten, während dessen Bruder oder Schwester aus

demselben Neste genommen, die Sanftmuth, Fügsamkeit und Ruhe selbst war.

Ich möchte im Nachfolgenden gerne Einiges aus dem Leben eines Falco

mi/vus, eines Repräsentanten der gemüthlichen Vogelsorte mittheileii, der

eine so aufTallende Intelligenz entwickelte, dass deren Anführung für die

Rubrik ,.8eelen leben der Tbiere*^ wohl nicht ohne Werth sein dürfte.

Im August 1853 erhielt ich ein prächtiges Exemplar von diesem nicht

gerade seltenen Falken, dem der Volksausdrock den Namen „Königsweihe**

gegeben; sein schönes rostrothes Gefieder, der lange, tiefgegabelte Schwans,

der taubengraue Kopf mit den silberweissen Augen zierten ihn gar sehr,'

aber dafür war er ein ausserordentlicher Wildling, und mochte sich lange

nicht an Käfig und Fesseln gewöhnen.

Bald besass er nur mehr die Kiele seiner Schwing- und Schwanzfedern,

die durch das beständige Herumtoben in diesen traurigen Zustand gebracht

wurden. Erst nachdem ich mir angewöhnte, eigenhändig ihm das Futter zu

reichen und mich öfter mit ihm abzugeben, beruhigte er sich nach und nach

und wurde bald so zahm und zutraulich, wie ich es kaum von einem Raub-
vogel erwarten durfte. Sein Futter bestand in Rinderlungen und detto Herz,

das ich ihm in Schnitten vorlegte, und wobei er sich immer wolilbefand.
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bis et einem Hausbewohner einfiel, ihn einmal mit einem neuen Nahrungs-
Stoff zu überraschen, dessen Genügt leider einen fürchterlichen Gastricisinug

herbeizog. — Ein Stück Pferdefleisch war die sähe Opposition, die sich

seinen sonst guten Verdünn ngsapparateii eiitgegenstemmte.

Durch 14 Tage berührte er auch nicht ein Stück von allen ihm vor-

gelegten Leckerbissen, und war endlich durch das lange absolute Fasten

derartig herabgekommen, dass ich ihn als verloren anfgab, seinen Käfig

öffnete und ihn im Garten frei liess. Seine Kräfte waren gebrochen, seine

Glieder gelähmt, kaum tragen ihn seine FOsse, und nur mühselig ratschte

er am Boden dahin, bis er in der Gartenecke ein passendes Krankenplätzcben

gefunden, das er bis zu seiner Genesung nicht verliess.

Eine sonderbare Gesellschaft fand er hier bald in den Hausenten, die,

sei es nun aus Neugierde oder Theilnahme, sich um ihren freilich jetzt

decrepiten Feind schaarten, ihn mit allen möglichen Aufmerksamkeiten

überhäuften, ihren beständigen Aufenthalt in seiner Nähe wählten, und ihn

nur auf die kurzen Augenblicke verliessen, wo sie ihr Bedörfniss nach

Wasser rief.

Lange Zeit achtete ich nicht auf meinen Patienten mehr, bis mich

eines Tages die schrillpfeifenden Töne meiner Königsweihe an's Fenster

lockten. — Wohlgemuth und heiter sass sie vor dem Fenster, und hatte mir

sonach die erste Visite nach ihrer Genesung gemacht. Dreiwöchentliche

strenge Diät hatte sie gerettet und das schnelle Verschlingen vorgehal-

tener Pleischstöcke verriethen den nenerwachten Appetit und Tbätigkeit
die restaurirte V erd a nu n gs k ra ft. — Ich wollte sie nun bald io ihrem

vollständigen Kleide sehen , und raufte ihr die Reste der zerschlagenen

Schwingen und Schwanzfedern aus, aber damit hatte ich auch das Freuiid-

schaftsband zerrissen, das sie an mich band. Schreiend entfloh sie mir, alles

Rufen nach ihr war vergebens
;

ich durfte seit dieser Zeit nicht mehr in

ihre Nähe kommen; meine Stimme allein war hinreichend sie io die schnellste

Flucht zu jagen, ich hatte es vollkommen verscherzt mit ihr.

Doch lange konnte ihr gefühlvolles Herz die leere Stelle, die ihr mein

Verlast verursachte, nicht ertragen ; es musste ein Ersatz für mich gefunden

werden, und dieser fand sich an den Enten, denen sie nun die an mich ver-

geudete Freundschaft cedirte. An diese schloss sie sich jetzt innig an,

führte sie zum Wasser, begleitete sie zum Futtertrog, theilte mit ihnen die

Nahrung, die ans Küchenabfällen bestand, und begleitete sie allabendlich

heim zu ihrem Stalle, wo sie mitten unter ihnen ihren Stand hatte. — Bei

Streitigkeiten war sie die Bntscheiderio, freilich nicht immer auf dem freund-

lichsten Wege; blieben ihr die Enten zu lange im Wasser, und wollte sie

nach Hause, so jagte sie dieselben heraus, was sie mit einem scbneilen An-

lauf immer glücklich durchsetzte. — Bald hatte sie sich der Entenschaar unent-

behrlich gemacht, die sie zu ihrem Führer wählte, und ihr folgte, wohin

sie nnr wollte.
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Der Winler 1S53 —54 ging vorQber, das GeBeder meiner Weihe halte

sich vollkommen erneuert, sie war nun wieder im vollen Besitze ihrer

Lauf- und Flugkrafl, demungeacbtet hlieh sie hei den Enten, und dachte

nicht an Flucht. Ihre Zahmheit und Zutraulichkeit war slaunenswerth ge-

worden. — Meiner Frau und Tochter kam sie allsogleich entgegen, wenn
sie selbe sah, oder nur hörte; wollte man sie nicht beachten, dann wusste

sie die Aufmerksamkeit durch allerlei KunstgrilTe, durch Zupfen an den

Kleidern und Schuhen, durch Ueberbringen von Steinchen, die sie aus dem
Sande herraussuchte, oder durch abgepflückte Pflanzenblätter, die sie im

Schnabel tragend überbrachte, zu erregen, und einen guten Bissen zu erbet-

teln, dessen Krone in einem Stück Butterbrod bestand. — Nur wenn sie mich

erblickte, riss sie immer aus, und fremde und ihr ganz unbekannte Gesichter

floh sie. — Die Mitbewohner des Hauses kannte sie alle und scheute sie

durchaus nicht. Es war daher nicht zu wundern, wenn sie alle liebgewannen

und nur befürchteten , sie möchte sich durch die bald kommende Flugzeit

verführen lassen, mit ihren Gattungsverwandten zu entfliehen. Man rieth

mir daher von allen Seiten, ihr die Schwingen zu verschneiden, um sie am
Zug zu hindern, was ich auch am 9. September mit dem rechten Flügel in's

Werk setzte.

Lautlos Hess sie diese Verstümmelung an sich ansüben und ging dann

eben so still und ruhigen Schrittes zu dem Entenhof und von dort in den

Garten. Mao sah sie den ganzen Tag nicht mehr, den andern Tag Hess ich

sie überall sucheu — umsonst, alles Rufen nach ihr, selbst das Geschrei der

Enten war vergebens, sie war entflohen, verschwunden.

Hat sie nun der schnöde Undank des gefühllosen Menschengeschlechts

zu dieser Flucht getrieben, oder war es die plötzlich erwachte Sehnsucht

nach einem bessern atlantischen Jenseits?

\
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JAHBES-TBBSAlHLnHC
am 9« April 1856.

Vorsitzender: Präsident-Stellvertreter Herr Dr. E. Fenzl.

Eröffniiiigsrede

und
Rechenschafts-Bericht über den VermOgens-Stand des zool.-bot.

Vereines,

gehalten und vorgelegt von Herrn Direclor Dr. E. Fenzl.

Meine Herren t

Als Stellvertreter unseres hochverehrten Herrn Präsidenten, Eunächst

berufen Ihnen in der heutigen Sitzung den statutenmässigen Bericht ttber die

Thätigkeit des Vereines und seiner Leistungen im Jahre 1855 vorzulegen und

Rechenschaft zu geben über die Führung seiner Angelegenheiten, den Stand

seiner Sammlungen, und die zu genehmigende Gebahrung mit seinen Geld-

mitteln von Seite der Direction ,
entledige ich mich dieser Aufgabe um so

lieber, als ich Ihnen auch diessmal des Erfreulichen weit mehr als des Un-
liebsamen mitzutheilen habe. — In den Berichten , welche ich Ihnen über

dieselben Gegenstände in früheren Jahren zu erstatten die Ehre hatte, habe

ich wiederholt auf die ursächlichen Momente hingewiesen , welchen unser

Verein sein rasches Erblühen und seinen fortdauernden Zuwachs an Kräften

und materiellen Mitteln zu danken bat, und als solche hervorgehoben t Ein-

mal das unverrückle Festbalten an seiner wissenschaftlichen Mission, welche

ihm der erste Paragraph seiner Statuten vorzeichnet ; dann die Unterordnung

aller persönlichen Interessen unter diesen höheren Zweck; endlich die wohl-

wollende Unterstützung der obersten Staatsbehörden, ganzer Corporationen

und einzelner hochstehender Personen. Dass diese drei sich gegenseitig

bedingenden Factoren es seien, welchen vor allen unser Verein seine gegen-

wärtige Gestaltung und Anerkennung verdankt, wird wohl kaum Jemand in

Abrede stellen können. So lange diesen Hauptfactoren allseitig Rechnung

getragen wird, so lange erscheint uns auch die Zukunft des Vereines ge-

sichert. So bald aber der wissenschaftliche Angelpunct, um welchen sich die

Thätigkeit des einzelnen Mitgliedes, wie der Gesammtleitung zu drehen hat,

verrückt würde, sänke das Ansehen des ganzen Vereines nicht minder in den

Bd. VI. Sitz -Ber. D
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Aug;en der gelehrten WeU, als der Behörden, und zwar in demselben Masse,

als er in der Achtung beider seither gestiegen. Mit der Einbusse derselben

schwänden aber, wie die tägliche Errahrung lehrt, nur zu bald jene Rücksichten,

welche Urlianitnt und Humanität im gegenseitigen Verkehre gebieten und nicht

nicht minder zugleich das Gedächtniss der Einzelnen für die nachhaltigen mate-

riellen Unterstützungen, welche der Verein jenen Personen verdankt, die in

ihrer hohen Stellung es nicht verschmähten, ihm als Mitglied beizutrelen und

ihn bei seiner Geburt schon wohnlich einrichteten. Hüten wir uns daher, meine

Herren, vor Kundgebungen solcher Art und Verwicklungen, w’elche nur

störend auf die Lösung unserer gemeinsamen Aufgabe und lähmend auf die

Leitung der Geschäfte wirken können. Ueberlassen wir lieber in allen Fäl-

len, wo es schwer hält eine Vereinigung und Versöhnung erhitzter Gemüther

zu erzielen, es den gesetzlichen Organen, die Sache auszutragen, ohne durch

einseitige VeröfTentlichungen deren Entscheid vorzugreifen. Brechen sich

auch solche durch Verkennen der obersten Vereinszw'ecke aufgeregte Schaum-

wellen in der Kegel unschädlich an dem gesunden Sinne der Gebildeten, so

bereiten sie doch bei öfterer Wiederkehr dem Vereine dadurch Gefahr,

dass das belebende Interesse an dessen Zwecken bei den Intelligenten in

und ausserhalb des Vereines nachgerade in Gleichgiltigkeit und Missachtung

desselben umschlägt. Gerne hätte ich gewünscht, diese misstönende Saite

nie, am allerwenigsten aber am heutigen Tage, dem schönsten Tage der

Erinnerung einträchtigen Zusammenwirkens, als Warner anschlagen zu

müssen. Musste es aber, in Folge eines sich so artenden Zerw'ürfnisscs Ein-

telner mit der Vereins-Direction geschehen, so hätte ich gewünscht. Sie alle

zugleich von der befriedigenden Lösung selben in Kenntniss setzen zu können.

Nachdem jedoch der bei der competenten Behörde nachgesuchte Entscheid noch

zu gewärtigen ist, verbietet mir die Achtung vor dem Gesetze eben so sehr

als das Vereinswohl, diese Angelegenheit näher als nur andeutend gegenwärtig

zu berühren.

Um so lieber wende ich mich daher Ereignissen zu, weiche im erfreu-

lichen Gegensätze zu jenem stehend, w'esentlich zur Förderung der Vereins-

swecke beitrugen , und wohl berücksichtigt zur Erwartung noch grösserer

Resultate berechtigen. Mit Ihrer Gutheissung wendete sich die Direction an

ein hohes k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht mit der Bitte um eine

jährliche Subvention von SUO fl. zur leichteren Deckung der Druck- und

Regiekosten gegen dem, naturhistorische Sammlungen aus den Dupleten der

Yereinssammlung zu Unterrichtszwecken für die verschiedenen Lehranstalten

der Monarchie zu bereiten, und diesen nach eigenem Ermessen zuzuslelleo.

Auf Bitte nnd Antrag der Direction auf das wohlwollendste eingehend,

sicherte Se. Excellenz der Herr Minister dem Vereine vorläufig auf drei Jahre

die erbetene Summe gnädigst zu, und setzte dadurch die Direction in den

Stand, die Vereinsglieder zu Beiträgen an Sammlungsgegenständen hierzu

aufzufordern. In welchem Umfange dieser Aufforderung entsprochen, und mit

welch' erfreulichem Resultate diese gemeinnützige Richtung der Vereins-
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thSUgkeit jet£t schon gekrönt erscheint, werden sie aus meinen späteren

Mittheiluiigen , noch mehr aber aus dem detaillirleren Berichte der Herren

Secreläre entnehmen. Und so wie um einen Krystallkern in einer MiilterlHuge

neue Kryslalle anschliessen, so erwuchsen in Anerkennung dieses tief in die

Thätigkeit unserer Unterrichtsansiaiten eingreifenden ünternehmen.s dem Ver-

eise allsobaid neue Mittel diesem leichter und genügender eu entsprechen,

als seine gewöhnlichen Geldzuflüsse es ihm sonst erlaubt hätten. Auf ein an

die Directionen der Staatseisenbahu-Gesellschaft und der Nordbahn gerich-

tetes Ansuchen um Bewillignng von Freikarten für Vereinsmitglieder, behufs

näherer Untersuchung eutfernterer Puucte und Einsammlung von Gegenstän-

den, für dessen Sammlung und oben erwähnte Unlcrrichtszwecke
, unter be-

stimmten Garantien gegen jeglichen Missbrauch einer solchen Begünstigung,

erhielt die Direction auf das zuvorkommendste von jeder derselben Anwei-

sungen auf vier derartige Exr-ursions - Fahrten , für die ganze Längsstrecke

der respectivcn Bahnen bew'illiget. Konnte von Seite dieser Gesellschaften

den Erwartungen und Wünschen der Vereinsdirection , in Hinblick auf den

angestrebten Zweck, damit auch nicht vollkommen entsprochen werden, und

erlanbte schon die vorgerückte Jahreszeit nicht füglich mehr von dieser,

immerhin noch sehr hoch anzuschlageoden Bewilligung, in dem Umfange und

mit dem Erfolge Gebrauch zu machen, als beides zu einer anderen Jahreszeit mög-
lich gewesen wäre, so bleibt nichtsdestoweniger dem Vereine für das lau-

fende Jahr noch die Aussicht, durch kluge Benützung der noch erübrigten

Anweisungen auf solche freie Fahrten ein namhaftes Besultat zu erzielen.

Liegt ein solches einmal vor , auf weiches hinzuweisen Pflicht und eigenes

Interesse des Vereines fordern, dann, aber auch nur dann , wird es für die

Yereinsleiter an der Zeit sein, ohne den gegründeten Vorwurf unbesciieide-

uen und der Würde des Vereines wenig ziemenden Begehrens auf sich zu

laden , vor jene hochachtbaren Directionen zu treten, und ihr früheres An-
suchen würdig zu erneuern.

Eine noch weit nachhaltigere und gesichertere Unterstützung als diese

erwuchs den Vereinszwecken im Schoosse seiner Mitglieder selbst durch den

glänzenden Erfolg, der von Seile der Direction ergangenen Aufforderung an

alle Mitglieder, ihren statutenmässigen Jahresbeitrag für die Folge freiwillig

zu erhöben. Dieser in schwierigen Zeitverhältnissen angebahote weit über

alle Erwartung günstige Erfolg beweist mehr als alles Andere, von welcher

Art die Anschauungsweise der inneren und äusseren Vereiosverhältnisse ist,

welche die grosse Anzahl der beisteuernden Mitglieder hierbei leitete und

welch’ trefl'licher Wille sie beseelt. Den vollen Werth dieses Vertrauens in

die bisherige Art der Geschäftsführung mehr denn je anerkennend und wür-

digend, sagen Ihnen, meine Herren, sämmlliche Mitglieder der Direction, wie

des Ausschusses ihren wärmsten Dank. Sie sind mit einem seine Nachahmung

gewiss noch bei Vielen nachträglich findenden Beispiele vorangegangen und

haben bewiesen, welche Bechnung man den bisher erzielten und noch zu er-

zielenden Erfolgen wissenschaftlicher Thätigkeit in unserem Vaterlande zu

D *
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tragen habe. Und wahrlich zu keiner Zeit bedürfen die leitenden Organe des

Vereines des gegenseitigen Vertrauens und freundlicher Unterstützung mehr
als gegenwärtig; denn mit jedem Vierteljahre mehren sich die in den Hän-
den der Herren Secreläre ruhenden Correspondenz-, Druck- und Regie-

geschäfle, wie die auf den Schultern des Herren Cassiers lastenden Geldver-

rechnungen, und vergrössert sich der Umfang der Vereinssammlung an Büchern

und Naturalien. Die laufenden Geschäfte unter sich in Einklang zu bringen

und zu erhalten., um jeder Zeit in der Lage zu sein, über den Stand aller

Angelegenheiten dem .Ausschüsse Auskunft zu ertheilen ; den Anforderungen

und Wünschen der Einzelnen zu genügen; die Ordnungen in der Bibliothek

und den Sammlungen herzustellen
;
die neu anlangenden Gegenstände wieder

systematisch einzureihen
; aus den überzähligen Dupleten die Schulsamm-

lungen zusammenzustellen, wie die Besorgung mancher anderer kleinerer Ge-

schäfte nehmen die Thätigkeit und Arbeitskraft der damit betrauten Direc-

tions-Mitglieder, sowie jener Vereins-Mitglieder, welche sich mit der auf-

opferndsten Bereitwilligkeit diesen Arbeiten widmen» gegenwärtig schon in

einem so hohen Grade in Anspruch, dass es alles Mass billiger Anforderung

überschritte, wollte man an diese Herren solche stellen, welche nur der Staat

oder eine Gesellschaft an ihre besoldeten Organe zu stellen das Recht hat.

Man hat diesen Verhältnissen um so grössere Rechnung zu tragen
,

als die

Verwaltungsposlen Ehrenposten sind, und es der Personen nicht viele gibt,

welche Zeit, Lust, Aufopferungsfähigkeit und mit hinreichender Sachkenntniss

gepaarte Verträglichkeit genug besitzen
,
um sich ohne Aussicht auf pecu-

niären Gewinn und öfTeutliche .Anerkennung solch' zeitraubenden Geschäften

zu widmen. Stellt man an solche ohnediess sattsam geplagte Personen noch
unbillige oder übereilte Anforderungen, treffen sie noch zum Lohne für

ihre Bemühungen verletzende Bemerkungen von Seile Einzelner, dann darf

es Niemand Wunder nehmen, wenn solche Vereinsstülzen ihrem gerechten

Unwillen scharfe Worte leihen , und im Ueberdrusse zuletzt eine Last ab-

schütteln, welche sie unter anderen Umständen willig zu tragen geneigt waren.

Ob unter so gearteten Verhältnissen, Angesichts der Umstände
, welche das

Weichen dieser Stützen bedingten, andere, bessere sich so bald und leicht

finden dürften, bereit die mit jedem Jahre schwerer werdende Bürde zn tra-

gen, ist eine Frage, die sich Jedermann selbst beantworten kann. Ob bei

einem in einem solchen Falle voraussichtlich raschen Wechsel der Personen,

und vorzeitige Abuützung der besten Kräfte die Vereinszwecke besser als

seither gefördert werden dürften
,
und ob , wenn einmal Noth am Manne

käme, erslere sich wieder geneigt finden Hessen, den Stein desSisyphus zu

wälzen, das möge Jeder, dem das Vereinswohl am Herzen liegt, wohl erwä-
gen und sein Handeln darnach einrichten.

Verübeln Sie mir, meine Herren, diese ohne Rückhalt geführte, offene,

und wenn es überhaupt noch auszusprechen Noth thut, von jedem persön-

lichen Interesse freie Sprache nicht* Man bannt bekanntlich keine Gefahren

damit, dass man ihrer nicht erwähnt, und heilt keinen Schaden, wenn man ihn
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verkleistert. Besser man macht zu früh als zu spät auf dergleichen Ereig-

nisse, und sollten sie auch nur aus der Ferne drohen, aufmerksam. Darum,
meine Herren, Eintracht vor Allem und Eile mit Weile, wo es gilt zeil-

gemässe Veränderungen des Bestehenden vorzunebmen, Hindernisse aus dem
Wege zu räumen

, und neue Unternehmungen in’s Leben zu rufen. — Wie
hoch ich bei Allem, was im Laufe des verflossenen und des begonnenen Jah-

res verhandelt und ausgefflhrt wurde, Ihre Unterstützung anschloge, die mir

persönlich von Ihnen, meine Herren Amtsgenossen, den Ausschussräthen und

vielen anderen Vereinsmitgiiedern geworden, brauche ich kaum zu sagen.

Die Erinnerung an dieselbe wird mir stets theuer bleiben, und leicht jene

oiTenen und verborgenen Befehdungen vergessen lassen , deren Zielscheibe

ich in letzterer Zeit von Einigen geworden.

Rechenschaftsbericht für das abgelaufene Vereinsjahr

1855,

Umfang und Gehalt der Leistungen eines Vereines zur Förderung der

Naturwissenschaft bemisst man am leichtesten nach dem Inhalte seiner Publi-

cationen. In dieser Hinsicht darf sich der unsere ohne Selbstüberhebung vie-

len älteren und jüngeren des In- und Auslandes getrost zur Seite stellen.

Unbefangenere und competentere Beurtheiler, als Ihr Berichterstatter, haben

dieses eben so ehrende als ermunternde Urtheil über ihn ausgesprochen. Der

Umfang des nnnmehr vollendeten V. Bandes, nebst Zugabe, weist ein Mehr

von 38*/» Bogen und 8 Tafeln gegen den früheren aus. Eine Reihe grösse-

rer und kleinerer Abhandlungen zeigen von dem Fleisse, der vollen Beherr-

schung des Gegenstandes von Seite der Herren Verfasser und dem rich-

tigen Verständnisse dessen, was bei einer naturhistorischen Landesdurch-

forschung nebenher noch Noth thut. Ein von den Herren Sennoner und

Heppberger mit grossem Fleisse zusammengestellter Literaturbericht,

alle seit dem Jahre 1859—1858 in und ausser Oesterreich erschienenen Schriften,

Aufsätze und Artikel aus allen drei Naturreichen umfassend, so weit sie

nämlich unseren Kaiserstaat berühren
,

bildet eine für Viele gewiss sehr

erwünschte Beigabe zu unseren Schriften. Schon ist die Auflage des II. Ban-

des der letzteren vollständig vergriffen, und der Verein zum Rückkauf von

Exemplaren dieses Jahrganges zum Schriftenlausche gegen complete Samm-
lungen ähnlicher Publicationen genöthiget. Trotz wiederholt desshatb ergan-

genen Anfragen und Aufträge zur Ablassung dieses Bandes um die Summe
des geleisteten Jahresbeitrages, sind nur äusserst wenige Exemplare davon

bei der Direction eingegangen. Ein Beweis, wie w’enige Mitglieder sich

geneigt fühlen , sich dieser Schriften zu entschlagen. Nicht weniger als

18 gelehrte Gesellschaften sind im Laufe des Jahres 1855 und bis heute,

mit unserem Vereine in Verbindung und Schriftenaustausch zum ersten Male

tretend, den früheren zugewachsen. Der Austausch mit allen 86 Gesellschaf-

ten und Instituten geht regelmässig vor sich, und lässt ihrerseits nur wenig



so

zu wQnschen übrig. Der bedeutende Zuwachs an Mitgliedern, wie die mit der

Vergrösserung der Druckschriften zunehmenden Verseodungsarbeiten und

Kosten, nöthigten zu einer quartaiweisen Hinausgabe derselben in Heften,

und zu einer Vereinfachung der Zustellungsweise, indem selbe nunmehr nur

den ausser Wien lebenden Milgliedern directe zugesendet werden
,
die hier

anwesenden hingegen ersucht wurden, ihre Exemplare selbst aus dem Yer*-

einslocale zu bezieheu.

Die dem Herrn Verleger der Wulfen'schen ^il^lora norica“ nicht frü-

her möglich gewordene Drucklegung derselben, hat mit Anfang des laufenden

Jahres begonnen und schreitet ohne Unterbrechung fort. Ich selbst habe mich

der eben so zeitraubenden als schwierigen Correctur unterzogen, und so

eben verlässt der zehnte Bogen dieses in phytographischer Beziehung, ick

möchte sagen, unUbertrolTen dastehenden Werkes die Presse.

Zur Bequemlichkeit der Vereinsmilglieder wurde neben dem Eingänge

zur Portiers-Wohnung im landsländischen Gebäude, ein Briefsammelkasten mit

einer Anschlagtafel zur Aufforderung zu gemeinsamen Excursiooen aufge-

stellt, deren Nutzen sich schon mehrfach bewährt hat.

Die Vereinsbibliothek erhielt in dem gedachten Jahre gegen das frü-

here einen Zuwachs um 241 Werke und Schriften mehr, als damals nach-

gewiesen w'urde. Der Besorgung derselben hat sich Herr Dr. lg. Toma-
schek wie im Vorjahre mit einer nicht genug zu rühmenden Bereitwillig-

keit unterzogen.

Der Ordnung der verschiedenen Vereins-, wie der Herstellung und

Verlbeilung der Schulsammluogen haben, für den botanischen Theil Herr

Keichhart, für den zoologischen (die Insecten namentlich) die Herren

Erber, Rogenhofer und Strohmayer Zeit und Kräfte mit einer wahr-
haft seltenen Aufopferung zugewendet, und sich nicht bloss die Direction,

sondern den ganzen Verein zu dem lebhaftesten Danke verpQichtet. Die Uirec-

tion behält sich bezüglich der Aufstellung, Verwahrung und Benützung der

in immer grösserer Menge einlaufenden Sammlungsgegenstände vor, die ihr

nothweudig erscheinenden Anträge bei dem Ausschüsse zur Begutachtung

vorzulegen, und den Verein von den gefassten oder zu fassenden Beschlüssen

in Kenntniss zu setzen.

Die zoologische Typen - Sammlung wurde mit 134 Arten Insecten in

SO Schachtelu
,

6 Arten Conchylien
, t Exemplaren von Säiigetbieren und

IS Stücken ausgeslopfter Vögel, die botapisebe mit 7 PRanzenarten berei-

chert. Ausserdem verwahrt noch eine Mappe 108 Handzeichnungen und illu-

minirte Original-Abbildungen.

Die zoologischen Sammluugeu des Vereines erhielten im abgelaufenen

Jahre den namhaftesten Zuwachs aus der Classe der Insecteu und Schaltliiere,

einen äusserst wertbvollen au Vögeln durch Herrn A* Sc h wa b, und mehrere

Exemplare von Mus ratlus durch Herrn Sennoner. Wahrhaft grossartige

oder mindestens sehr wertfavolle Geschenke an Insecten und Crustaceen er-

hielt der Verein durch die Herren Dr. Giraud, Hoffman n, Schasche,
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Macchio, Tacchetiy Titius, die Herren Dr. Egf^er, Schinner
ond Goatav Mayer. Eine nicht minder namhafte Bereicherung an Krypto-

gamen und Pbanerogamen wurde dem Vereinsherhare r.u Theil durch die

Herren : Ritter v. Heufier, Titius, Hazsiinsky, Reichart, Dr.

Egger, Andorfer, Bayer, Juratzka, Kalbrunner, Ortmann,
Dr. Rauscher, Seelos. Schneller, Tkany, Farkas-Vucoli-
novich, Wirtgen und Frau Josephine K a b 1 i k.

Von Lehranstalten wurden im Laufe des gedachten Jahres allein schon

17 derselben mit 84 Stück ausgestopflen Vögeln, Stück Insecten und

2491 Arten Pflanzen betheiit ; Alles Gaben einzelner Vereinsmitglieder. Darum

Preis und Ehre jenen wahrhaft patriotischen , nur die Wissenschaft und ihre

Verbreitung ins Auge fassenden Gebern, und nicht minderer Dank auch Jenen,

welche sich dem zeitraubenden Geschäfte der Vertbeilung so bereitwillig

unterzogen

!

An neu dem Vereine beigetretenen Mitgliedern zahlt das abgelaufeiie

Jahr J20, mit Einschluss des als Person mit aufgenommenen katholischen

Gymnasiums zu Teseben. Durch freiwilligen Austritt, Erlöschung der Ge-

nossenschaft wegen Nichtleistuog des Jahresbeitrages ond Tod verlor der

Verein 39 Mitglieder. Die Gesammtsumme aller betrug, nach Abfall dieser,

zn Ende des gedachten Jahres 720.

Mit lebhaftem Bedauern sahen wir Anfangs October unseren trefflichen

zweiten Vereinssecretar Herrn Dr. Kerner ausscheiden, nachdem ihn

seine Ernennung zum Lehrer der Naturgeschichte an die Realschule zu Ofen

auf einen Posten rief, auf welchem er eben so thätig für den Verein,

als für den Unterricht der Jugend zu wirken in der Lage ist. Dessen

Stelle übernahm anfänglich provisorisch ,
später durch Wahl , unser

durch seine wissenschaftlichen Leistungen über Formicinen auf das vortheil-

hafteste bekannte Mitglied Herr Dr. Gustav Mayer.
Die näheren Angaben über den erfreulichen Stand der Sammlungen und

der Bibliothek werdeu Sie aus den Berichten der beiden Herren Secretare

entnehmen.

Was den Stand unserer finanziellen Mittel betrifft, so stellt sich der-

selbe , trotz aller nothwendig gewordenen , und diessmal durch den bedeu-

tenden Umfang unserer Schriften besonders gesteigerten Ausgaben, doch als

ein in jeder Hinsicht befriedigender heraus. Dass derselbe ein solcher ge-

blieben, ist eine Folge der, bei anderen Vereinen dieser Art, sonst seltenen

Erscheinung regelmässiger Einzahlungen von Seite der Mitglieder; der von

einem hohen k. k. Ministerium des Unterrichtes bewilligten Subvention; der

grossmüthigen Beisteuern von Seite Einzelner, namentlich unseres Herrn

Präsidenten ond Sr. Excellenz, des boebwürdigsten Herrn Bischofes von Ha y-

nald für Siebenbürgen; endlich der musterhaften Rechnungsführung unseres

Herrn Cassiers, und einen im Puncte der Geldbewilligungen die grösste Be-

schränkung sich auferlegenden Verwaltung und vorsorglichen Gebahrungs-
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weise mit den laufenden Vereiosmiltein durch ihre gewühlte Direction und

den Ausschuss.

DieGesammtsumme aller Einnahmen betrug mit Ab-

lauf des Solarjahres 1855 3S84 fl. Z9*A kr.

nebst einem Betrag in Obligationen von 1600 ,, — „

Die Gesammtsumme aller Ausgaben 3114 fl. 9 kr.

Es verblieben sammt an Cassarest im Baaren 170 „ SO*/« ^

in Obligationen 1600 „ — „

von welchen mittlerweile 600 fl. zur Deckung der laufenden Ausgaben wie-

der in Baargeld umgesetzl wurden. Nicht unerwähnt darf hier gelassen wer-

den, dass die im Monate April I. J. fällig werdenden Druckkosten für das

vierte Quartal 1855 unserer Schriften, den namhaften Betrag von circa 1300 fl.

in Anspruch nehmen werden, wodurch nicht nur allein ein Theil des mittler-

weile in Obligationen umgesetzten Jahreseinkommens, sondern auch die der-

malen disponiblen Ueberschüsse absorbirt w'erden dürften.

Im Rückstände mit ihren Einzahlungen sind ungeachtet des Zuwachses

von 130 neuen Mitgliedern gegen das Vorjahr doch nur 7 Mitglieder mehr,

somit im Ganzen nur 73 unter 730 mit einem Totalbetrag von 379 fl. 10 kr.

geblieben, von welchen übrigens seither schon w'ieder mehrere ihre Einzah-

lungen geleistet haben. Der Restanten - Ausweis zu Ende des Jahres 1855

stellt sich zilTermässig somit nur um 4 höher als jener des ersten Yereins-

jahres heraus, in welchem wir nicht mehr noch als 395 Mitglieder zählten.

Eines schlagenderen Beweises für den Eifer der Mitglieder selbst, wie für

die Aufmerksamkeit, welche diesem, bekannter massen heikelsten Puncte der

Vereinsleitung von Seite der damit betrauten Organe geschenkt wird, bedarf

es wohl kaum mehr.

Rechnung und Cassastand w'urden bei der von mir am Jahresschlüsse

vorgenommenen Prüfung und Scontrirung eben so richtig gestellt und ordnungs-

mässig belegt gefunden, wie in den drei früheren Quartalen. Ich werde selbe

wie die früheren Male den von der Direction zu bezeichnenden Censoren zur

weiteren Berichterstattung im Ausschüsse zuweisen.

Bericht des ersten Secrelärs, Herrn G. Frauenfeld.

In das Detail der von dem geehrten Herrn Präsidenten-Stellvertreter

iro Allgemeinen schon berührten Angaben eingehend, erwähne ich in Bezug
des Standes der Blilglieder, dass im Laufe des Monates

Jänner . . 11,

Februar . . 8,

März .... 6,

April .... 7,

Mai .... 13,

Juni .... 3t,
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Juli .... 7.

August . . 7,

October.. 18.

November 18.

Uecember 10,

Eusnmmen 1?0 Mitglieder beigetreteti sind. Am Schlüsse des Jahres 1854 betrug

die Zahl derselben 639. Vou diesen sind 11 gestorben , 11 ausgetreten, und

17 wegen unterlassener Berichtigung des Beitrages durch .1 Jahre, ahgeschrie-

ben w'orden. Es bcr.iiTerte sich somit diese .Anzahl auf 780. und zwar 88 Aus-

länder und 638 Inländer. Da im ersten Quartale dieses Jahres noch weitere

11 Mitglieder ausfallen. jedoch 83 neu aufgenommen wurden, so ist bis zu

diesem Zeilpuncte eine Vermehrung von 13 Mitgliedern erfolgt.

Die Zahl der gelehrten Anstalten, mit denen der Verein in Verbindung

steht, beträgt gegenwärtig 85. und zwar sind im Laufe des Jahres 185.5 zu

gegenseitigem Schriftenaustausch beigetreten :

Berlin: Gartenbau-Verein,

London: Linnean Society,

Altenburg: Naturf. Ges. des Osterlandes.

Paris: Societd entomologique,

Manchester : Lit. and philos. Society.

Brüssel: Acad. royale de Belgique.

Ausser diesen erhält das katholische Gymnasium zu Teschen gegen

Erlag des Jahresbeitrages die Vereinsscbriften.

Der V. Band der Verhandlungen enthält in der ersten Ahtheilung, Be-

richte : 43 kleinere Aufsätze und Notizen , In der zweiten : 40 eigene Ori-

ginal-Abhandlungen, darunter 3 von ausländischen Verfassern, und zwar von

Herrn Guerin-Meneville aus Paris einen, von Herrn Director Löw aus

Preussen zwei Aufsätze. Ausser diesem ist dem Bande der Literaturbericht

ans den Naturwissenschaften für Oesterreich in den ersten 4 Jahren der zwei-

Bd. Sitz.-Ber. E

und in diesem Quartal weitere zehn, und zwar:

Washington: Unit. States Patent Office,

New-York

Ohio Agricultural Society

Michigan

Philadelphia

New Orleans

California

Boston : American i

Boston : Society of Natural history,

Helsingfors : Soc... des Sciences de Finnlande.
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teil liäirto dieses Jalirliundcrls beigegeben. Die Zahl der Druckbogen betrügt

84 Vi, jene der Tafeln 19*).

Die Typen-Saminlung enthält in 30 wohlverwahrten Kästchen folgende,

in den Schriften des Vereines entweder neu beschriebene, oder sonst kri-

tisch besprochene Objecte aus den beiden organischen Reichen , nämlich

3 Stück Süugethiere, 13 Stück Vögel, ferner die Arten von 14 Hymenopte-

ren, 17 Käfern, 95 Schmetterlingen oder deren Metamorphosen, 8 Dipteren,

3 Hemipleren, 4 Conchylien und 8 Pflanzen, und zwar:

1 . Pterostichns Kokeili M i 1 1.

Ebaens alpinus G i r.

3. Pterostichns lineatopunctatus M.

Bembidium lateritium M i 1 1.

Calodera rivularis M i 1 1,

Homalota mennensis N i 1 1.

„ coriaria M i 1 1.

Quedins irideus M il 1.

tiebria fasciatopunctatus M i 1 1.

Meliyethes flamcornis Mi 11.

„ lepidii Mill.

„ Khet>enhüHeri liWW.

Helophorus nivalis Mill.

Omophleus alpinus Mill.

8. Spermatophthora Hornigi Led.

sammt Raupe.

Gymnancyla canella Led. sammt

Raupe.

4. Eupithecia Mayeri Mann.
5. Formica austriaca M a y r.

Tapinoma nitens Mayr.
Oecophthora subdentatu Mayr.
Acrocoelia ruficeps Mayr.

„ Schmidti Mayr.
6. Eschatocephalns gracilipes F fl d.

Paludina thermalis L.

„ „V. Wieden^

denhoferi Fr fld.

7. Raupe von Pempelia cingilella.

8. Melitaea Veronicae sammt Raupe

und Puppe.

9.

10 .

11 .

13.

13.

14 .

Melitaea athalia sammt Raupe.

„ „ \.digitalissvn\n\i
Puppe.

Laccometopus clavicornis L.

„ Teucrii H s t.

Myrmica montana I m h o f f.

„ Kollari Mayr.
Formica foveolata Mayr.

„ fuscipes Mayr.

„ cinerea Mayr.
Cncullia scopariae Drfm. sammt

Raupe.

„ abrotani sammt Raupe.

„ absynthii.

Raupe von Episema Irimacula
sammt Puppe.

Chondrosoma ßduciaria A n k.

Cionophora Kollari Fgg.
Raupen von Anthophila rosina.

r, rs wenWo-
culalis.

„ Acidalia rufaria.

„ Ypsolophus lemni-
scellus.

Homocosoma binae-

rt

r>

r>

vella.

„ Cryptoblabes mti-
lella.

„ Pyrausta phoeni-

cealis.

« r>

cearia.

Scodiona favilla-

*) Darunter die vom Herrn J. I. ederer zu den syriachen und siliirischeii

Schmetterlingen gehörigen 7 Kupfertafeln, welohe deratMhe, eben «o gütig w ie

in früheren Jahren, gegen Kraatz der Hälfte der Aufertigungaku.steii dem
Vereine überlicaa.
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15. Troglorhynchns anophthalmus

Schm.
16. Lipara lucens Mg. s. Ausw.

„ similis Schin. s. Ausw.

17. Zygaena ephialtes t var.

„ peucedani 7 var*

18. Zygaena 21 verschied. Bastarde.

19. 10 Raupen, 19 Puppen verschie-

dener Zygaena.

20. Grapholitha Homigiana L e d.

2 1 . Adelops Milleri Schm.
2t. Gnophos ophthalmicata.

Raupe und Puppe von ludicra,

23. Atdacus exaratus Rtzb.

Rhyssa curvipes Grv.
Xyphidria dromedarius F.

24. Nemotelm signatus Frv.

25. Stenia inßdalis Mann.
Myelois afflatella Mann.
l^emotois chalcochrysellus Mann.
Anchinia cymiella Mann.
Oecophora lavandulae Mann.
Gelechia selaginella Mann.
Opostega menthinella Mann.
Lithocolletis Endryella Mann.
Enpithecia glaucomictat

a

Mann.

„ perfidata Mann.
Cochylis languidana Mann.
Penthina altheana Mann.
Sciaphila quaggana Mann
Paedisca mancipiana Mann.
Penthina porrectana Mann.
Roeslerstammia eglanteriella

Mann.

Elachista Dokrni Mann.
Pterophorus baptodactylus Man.

n icterodactylus

Mann.
semiodactylus

Mann.
26. Stichopogon Frauenfeldi Egg.

Sdochtherus Schineri Egg.
Lophonotus tridens Egg.
Onesia rußceps Egg.

27. Haemalastor gracilipes Frfid.

Ixodes vespertilionis K c h.

28. Psyche Zelleri Led. s. Sack.

Tortrix aureofasciana Mann.
Sak. von Psyche Eksleinii Led.

29. Ceutorhynchus sulcicollis sammt
Ausw.

Taphoeus conformis Wsm. dess.

Parasit.

30. Helix Hauffeni Schm.
Clausilia roscida var. Schlechti

Zellb.

Pfl a nzen:

Melampymm syhatico^nemoro-
sum Berm.

Salix Wimmeri Kerner.
Cladophora Heußeri Z a n.

Anthemis IS'eilreichi Ortm.
Leptothrix lutescens v. Streinzi

Heufl.
Scytonema slygium Hfl.

Anhaltia fiabellum Hfl.

Ulothrix latissima Hfl.

Ferner sind ausgestopft vorhanden:

Säugethiere; Mus rattus L. Albino.

„ musculus L. Farben vnr.

Vögel: Tetrao lagopus L. 9 Stück.

Sylvia Pregli Frfid.

y,
pallida Ehrbg.

Perdix cinerea L. Albiue.

E *
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Von den für die illustririeii Beigaben theils von den Autoren freond-

lichst übergebenen Original-Abbildungen , theils sonst angefertigten Hand-

zeichnnngen wurde eine Zeichnungsniappe angelegt, die gegenwärtig Fol-

gendes enthält

:

16 Drucktofeln mit Original-Illumination,

26 ilinminirte Handzeichnungen,

17 schwarze Handzeichnungen,

i Photographien,

20 Tafeln Käfer-Analysen gezeichnet von Heger.

24 Fische nach H ek el's ZilTertabellen mit der Maschine gezeichnet.

Zusammen 108 Blatter.

Herichl des zweiten Secrelärs, Herrn Dr. G. Mayr.

Den zoologischen und botanischen Vereinssammlungen floss im ver-

gangenen Jahre durch die theilweise bedeutenden Schenkungen ein namhaf-

ter Beitrag zu, und es ist als Hauptursache der vermehrten Einsendung die

AulTorderung an die verehrten P. T. Mitglieder, Naturalien zur Betheilignng

der Schulen gefälligst einschicken zu w’ollen
,
zu nennen. Von den zu die-

sem Zwecke eingesandten Objecten, wurden einige Exemplare jeder Species

für die Vereinssanimlungen bei Seite gelegt, und das IJebrige zur ßelhei-

lung der Schulen verwendet.

Die zoologischen Sammlungen wurden vorzüglich in der Classe

der Insecten und der Schallhicre vervollsländigt, wahrend die übrigen Classen

geringe Beiträge erhielten.' Von Sä u ge t h ie reu wurden nämlich 11 Exemplare

Jf/tts raflns in Bälä:en von Hrn. Sen o ner, von Vögeln 52 nusgestopfte Expl.

von Hrn. A. Sch w u b eingesandt Insecten verschiedener Ordnungen erhielt

der Verein durch die Herren Dr. Egger, Maccliio, Rogenhofer, Schi-
n e r, Sen on e r, v. T n c ch e It i und durch mich, besonders sind aber die reich-

haltigen Sendungen an Koieopteren durch die Herren Dr. Giraud mit 4772,

H 0 f fm a n n mit 1277 und S c h asch 1 mit 954 Exemplaren zu erwähnen. Die

K r ust a c e e n-S a m ml 11 n g erhielt durch 2 Gecarcinus ßumatilis von Hrn.

V. Tacchetti einen Beitrag, sowie der Conchylien-Sammlung durch

die Einsendung von 240 Arten durch Herrn Pius'Titius eine hervorragende

Vermehrung zuTheil ward. Die übrigen Classen erhielten, mit Ausnahme eines

Phytozoon von Herrn Pius Ti l ins keinen Zuwachs.

Auch das Her bar wurde durch Geschenke mehr und mehr vervoll-

ständigt, und zwar wurden Kryptogamen von den Herren Hazslinsky,
Ritter von H e u fl e r , R e i cha rd l and Pius T i t i u s eingesandt. DiePha-
nerogamen erhielten durch die Herren Andorfe r, Bayer, Dr. E g g e r,

Juratzka, Kaibrunner, Ortmann, Dr. Ran scher, Reich ardt,

Seelos, Schneller, v. Vukotinovich und Frau Joseflne Kahlik
werthvolle Beiträge, doch besonders erwähnenswerth sind die Einsendung
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des Herro T k a D 1S63 Arten enthaltend, so wie das Herbarium Ruborum

rhenanortim von Wirtgen.
Was die Herstellung der Sammlungen anbelangt, so bat Herr R e i-

cbardt im verflossenen Jahre am 6. Juni Ober das Plianerogamen-, und am

7. November über das Kryptogamen - Herbar berichlet. Herr Beichardt
Tährt unermOdlich Tort, die neu eingelangten Pflanzen theils in das Herbar ein-

zureihen ,
theils als Doubletten in kleine Herbarien für Schulen zusammenzu-

stellen, so wie auch die für das Herbar neuen Arten in Maly's „Enumera-

tio^^ zur schnelleren Uebersicht der Arten, welche das Herbar besitzt, anzu-

zeichnen. Von den zoologischen Sammlungen waren bis zum Schlüsse des vori-

gen Jahres die Koleopteren in Angriff genommen; durch die kräftige Bei-

hilfe der Herren Erber, Rogenhofer und Stroh mayer bin ich aber

beute in den Stand gesetzt, der geehrten Versammlung über die nun geord-

nete Koleopteren-Sammlung Bericht erstatten zu können. Dieselbe besteht

(einige geringe noch einzuordnende Nachträge ausgenommen) aus 27S8 Arten

in 13.129 Exemplaren, welche in 3 Kästen, jede zu 40 Laden, vertheilt sind.

Je nach der Grösse der Individuen, wurden von jeder Art 4 — 12 Exemplare,

von denen jedes mit einer Etiquette
,
auf welcher der Name des Einsenders

verzeichnet ist, versehen wurde , eingereihl und die Doubletten wurden zu

Sammlungen für die Schulen verwendet. Jene Arten, w'elche im österreichi-

schen Staate noch nicht entdeckt wurden, sind aus der eigentlichen Samm-
lung ausgescbieden , und besonders anfbewahrt. Den Grundstein zu dieser

Sammlung legte Herr F rauenfeld mit der Schenkung seiner an österrei-

chischen Arten reichen Sammlung, während die Herren Dr. Giraud, Hoff-
man n, Dr. Kratter und Scliaschl hierzu namhafte Beiträge lieferten,

ln der kürzesten Zeit wird die Einordnung der Lepidopteren in Angriff genom-

men, so wie auch die von den Herren Dr. Egger und Dr. Schi ne r

zugesicherte möglichst artenreiche Dipteren-Sammlung bald nach ihrem Ein-

langen in den dazu bestimmten Kasten eingeordnet werden wird.

An Mobilar sind 2 Insectenkästen zugewachsen , sowie 5 schon früher

vorhandene Insectenkästen mit Ausfülterung und Glasdeckel vollständig

adjustirt wurden.

Bericht über den Stand der Vereinsbibliothek am Schlüsse des

Jahres 1855

von

Dr. Ignaz Tom asch e k.

Die Bibliothek des Vereines zeigte auch dieses Jahr einen erfreuliohen

Aufschwung.

Mit Schlüsse desselben bestand dieselbe aus 874 Werken in ungefähr

1500 Bänden und Heften, welche sich, wie folgt, auf die einzelnen Abthei-

luiigen verlheilen ;
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aj Werke allgemeinen naturhistorischen Inhaltes . 147

b) zoologische Werke 871

cj botanische Werke 186

d) ökonomische and technologische Werke . . . 199

e) mineralogische Werke 47

f) Werke verschiedenen Inhaltes 84

durch welche Summe von 874

sich im Vergleiche mit der vorjährigen Zahl von . 633

einen Zuwachs von 841

Werken ergibt, welche der Verein dem Schriftentausche mit andern gelehr-

ten Gesellschaften und Vereinen, der Munificeuz der k. k. obersten Polizei*

behörde, dann Geschenken einzelner Mitglieder verdankt, und worüber der

bibliothekmässig geführte Nominalkalniog fortgesetzt wurde.

Berichl des Rechnungsführers, Herrn J. Ort mann.

Cassa - Ergebniss mit Ende 1855.

A. Ordentliche.

Anfänglicher Cassa rest: Eine 5Vo Met. Obiig. im Nom.
Werthe von 1000 fl. und 606 fl. 57 kr.

Einbezahlle Jahresbeiträge pro 1853 von 1 Mitglied 3 «
—

«

n M « 1854 „ 85 « 176 «
—

«

m « « 1855 „ 565 « 1954 « 5 n

T) n « 1856 „ 88 n 87
TT

55 n

n r> « 1857 „ 1 « 3 «
—

«

Durch den Vereinsschriften- •

Bezug « 1851 „ 5 « 15 «
—

«

n r> r> « w 1858 „ 8 « 84 «
—

«

«TI « « « 1853 „ 8 « 84 «
—

«

« « « « « 1854 „ 4 « 18 «
—

«

„ „ Absatz der Abhandlungen im Wege des

Buchhandels . • « • « • • 57 « 48 «

An Druckkosten - Vergütung für Separat - Abdrücke von

Abhandlungen • » « • • * 11 « 45 «

Vergütung für colorirle Schmetterlingstafeln • 50 « 50 «

Porto-Ersatz • • • • • • 1 «
—

«

Interessen für die bei der Nationalbank deponirte 5%
Net. Obligation pr. 1000 fl., und für einige zeit-

weise bei der Wiener Sparcasse angelegte kleinere

Beträge 57 ^ 19*/* „
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B. Ausserordentliche.

Subvention vom k, k. Ministerium des Unterrichtes 200 fl.

An an^^ekuuflen 6 Stück NaU Anl. Obligationen im Nom.

Werthe von 600 fl. — „

Summe: 1600 fl. und 3284 fl.

Aw9gahe»%.

A. Ordentliche.

Besoldung für den Vereinsdiener

Neujahrsgelder für den Vereins- und botan. Museums-

diener, so wie für die beiden Portiere im land-

ständischen Gebäude ......
Druckkosten für Vereinsschriften vom 3. Quartal 1854

bis einschliesslich des 3. Quartales 1S55 mit Iii-

begrilT der hierauf Bezug nehmenden Circularien,

der Mahnbriefe und Wahlzetteln ....
Lithographie und Farbendruck - Arbeiten

Für das Coioriren von Schmetterlingstafeln, Ncuroptern

und Fliegen

Kupferdruck-Arbeiten

Spengler-Arbeiten

Buchbinder-Arbeiten

Brennholz zur Beheizung des Vereius-Locales nebst Zu-

richtung

Papier für das Vereins-Herbar

Lohn für das Aufspannen der Pflanzen im Vereins-Herbar

Zum Ankauf von gestochenen Kupferplatten mit sibir.

Schmetterlingen

Porto-Auslagen

Verschiedene kleinere Ausgaben, als: für Kerzen, Sie-

gellack, Heizerlohn, Stämpelmarken
,

Insecten-

Schachteln, Saugdeckeln, Loupen etc. etc. .

B. Ausserordentliche.

Vorschuss auf das Honorar für Verfassung der Ueber-

sicht der im Gebiete der Zoologie und Botanik in

der österreichischen Monarchie geleisteten Arbeiten

Znm Ankauf von 6 Stück Nat -Anlehen-Obligationen im

Nominal - Werthe ä 100 fl. pr. Stück zusammen
pr. 600 fl

Summe:

Schliesslicher Cassarest 1600 fl. in Obligationen und

360 fl.

75 „

I53B

44
T)

80 „

158 „

« «

54 „

21
TI

18 «

33 „

«

71

«* 1,

50 „

3114 fl.

170 fl.

— kr.

T)

39*/4 kr.

— kr.

m

56
rt

n

35

6

30

23

r>

rt

«

10

36

n

r»

21

14

m

TI

18 Yt

T>

»

9 kr.

:30*/4 kr.
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Nach Hinzurechnung der Rückstände von 20 Mit-

gliedern aus den Jahren 1864 und 1855, dann von 53 Mit-

gliedern aus dem Jahre 1855 pr 279 fl. 40 kr.

würde sich der Cassarest beziffern mit 1600 fl. und 450 fl. lüV« kr.

Der Werth der bisher aogeschafften und im Vereins-

Locale befindlichen Utensilien stellt sich laut Requi> •

siten-Inventar des Jahres 1855 auf .... 662 ^ 23 „

Nit Ausschluss der Cassareste betragen:

die Einnahmen des Jahres 1854

7, „ „ „ 1855 ausser den 600 fl. Obli-

gationen

die Ausgaben des Jahres 1854

n n n 1855

2189 „ 24 „

2677 „ 42% „

1878 „ 29 „

31 14 „ 9 „

Im Jahre 1855 sind daher gestiegen:

die Einnahmen um

„ Ausgaben .........
Die Steigerung der Einnahmen beruht einerseits

auf der durch eine vermehrte Anzahl von Mitgliedern

erfolgten Einzahlung von Jahresbeiträgen und der vom
k. k. Ministerium des Unterrichtes bewilligten Subven-

tion, anderseits rührt dieselbe von den in Empfang ge-

nommenen National-Anlehen-Obligationen her.

Die Vermehrung der Ausgaben findet ihre Begrün-

dung theils in den höheren Druckkosten für Vereins-

schriften
, theils in der Auslage für die angekauften Nat.

Anl. Obligationen, ferner in dem ausgezahllen Honorar,

in den angekauften Kupferdruckplatten und darin, dass

die Verrechnung der für das Jahr 1854 fälligen Neu-

jahrsgelder im Jahre 1855 erfolgte. Hierbei kann nicht

unerwähnt bleiben, dass der Druck des V. Bandes der

Vereinsschriften nebst den Liter. Berichten einen sehr

namhaften Betrag absorbirt hat; denn die hierauf im

Jahre 1855 für die drei ersten Quartale Statt gefundenen

Auslagen pr

sowie die am 8. April 1856 für das 4. Quart, veraus-

gabten .........
beziffern die Summe von

welche die gleichartigen Auslagen der Vorjahre weit

überragt und nur durch den Verkauf derobigeu 6 Stück

Nat. Anl. Obligationen gedeckt werden konnte.

Der Restanten-Ausweis stellt mit Ende 1854

66 Mitglieder mit einem Ausstande von

dar, wogegen jener mit Ende 1855

489 „ 18V4 „

1235 „41 „

971 „ 50

1347 „ 14

231911. 4 kr

265 „ 20 „
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73 Mitglieder mit einem Ausstaiide von

entnehmen lässt.

Hiernach haben sich im Jahre 1835 die Restanten

um 7 an der Zahl, sowie die ausständigen Beträge um
gegen das Vorjahr vermehrt. Gleichwohl ist der Stand

der Rückstände im Jahre 1855 bei dem Zuwachse von

120 Mitgliedern verhältnissmässig günstiger zu nennen,

als im Vorjahre.

Auf die Rückstände von

wurden indessen bis Ende März 1856 . . . .

eingezahlt und es erscheint daher dermalen nur der Be-

41

279 fl. 10 kr.

13 n 50

879 „ 10 „

198 „ 40 „

trag von 86 fl. SO kr.

unbedeckt.

Stand der Mitglieder:

Ende 1854 * • 639

Zuwachs 1855 .... • • 180

Summe: 759

Abfall, und zwar:

gestorben 11
j

ausgetreten llf

wegen Nichtberichtigung
(

der Beiträge von 3 Jahren 17/ 39

Rest mit Ende 1855 .... 780

hierunter

:

im Inlande 638

„ Auslande . . '88

Die documentirte Cassarechnung wurde der Geschäftsordnung gemäss

im Laufe des Jahres 1855 viermal von Seite des die Controle ausübenden

Präses-Stellvertreters Herrn Directors Fenzl der Liquidirung unterzogen.

Ich lege sie nebst einem vollständig detaillirten Ausweise Uber den

Stand der flnanziellen Angelegenheiten zu dem Ende vor, damit diese Rech-

Dungspiecen der entsprechenden Prüfung unterzogen werden.

Endlich erlaube ich mir allen jenen Mitgliedern, welche zur Förderung

der Vereinsinteressen durch höhere Einzahlungen beigetragen haben , im

Namen der Vereinsleitung den innigsten Dank auszudrücken.

Ihre Namen mit den geleisteten Beiträgen folgen hier bei:

H Öhere Beiträge von 5 fl. aufwärts leisteten im Jahre 1855 :

a) Für das Jahr 1854.

Se. Durchlaucht Herr Fürst KhevenhUller Richard loo fl.

Se. Hochwürden Herr Komaromy Edmund 5 „

Bd. VI. Silz.-Ber. F
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6) Für das Jahr 1855.

Herr Antoine Franz , • • • 5 n.

r>
Bach Alexander, Freih. v., Excell. • « 10 „

r> Bach Dr. August « • • *

«

Eder Wilhelm, Hochw. • « # 10 „

T)
Emminger Dr. Wilhelm, Excell. • • • *0 „

« Fenzl Dr. Eduard • « 10 «

T)
Frauenfeld Eduard • • • 10 „

n Hayna Id, Dr. Ludwig Excell. . • • 100 „

7)
Hoffmann Jos. Vincenz • • • ^ n

r>
Kolisko Dr. Eugen • •

« Li udermay er Ritter von • • • e «

r>
Li nz bau er Franz • • • * «

« Neil reich August, Ober-Landesgerichtsrath ^ rt

n Pokorny Alois .... • * 5 «

Tn
Schreitter Gottfried, Hochw. . • • • 5 «

Schwarzenberg Fürst Adolf, Durchlaucht . 10 „

r>
S i m 0 n y Friedrich • • • 10 „

»»
Strobel von Pelegrino • • • » r

« üjhely Emericus * • •

c) Für das Jahr 1856.

Herr Fritsch Dr. Karl • • • 5 fl.

Hierauf liest Herr Director Fenz 1 folgendes Schreiben:

Bei Gelegenheit des vor Kurzem gefeierten Jubiläums der kaiserlichen

Naturforscher-Gesellschaft zu Moskau, hat die kaiserlich öffentliche Bibliothek

zu St. Petersburg sich veranlasst gesehen
, den Wiederabdruck eines über-

aus seiten gewordenen Büchleins „Hussoviani de bisonte carmen,“ in nicht

mehr als hundert, nicht für den Buchhandel bestimmten Exemplaren zu ver-

anstalten, deren eines wir Ihnen beiliegend zum Zeichen freundlicher Gesin-

nung zu übersenden die Ehre haben.

Baron M. v. Korff.

Der Herr Vorsitzende bemerkt hierbei, dass aus dieser höchst

achtenswcrthen Aufmerksamkeit zu entnehmen sei, vrelchen guten

Klang der Name unseres Vereins in Ausland besitze.

Digltized by Google



43

Herr Dr. R. Kn er hält folgenden Vortrag über künstliche

Befruchtung:

Die künstliche Befrachtung hat in neuerer Zeit bereits eine grosse Be-

deutung erlangt, nicht bloss die Wissenschaft, auch die Oekonomie strebt

sie nach verschiedener Richtung auszubeulen und eine glänzende Zukunft

liegt noch vor ihr. Leider fand si^ aber bisher in unserem Vaterlande noch

wenig Boden. Die Erfolge von Einzelbemühungen sind auch hier nicht aus-

reichend, und nur durch vereinte Kräfte können grössere Resultate erzielt

werden. Diess der Grund, wesshalb ich dieses Thema überhaupt vor der ver-

ehrten Gesellschaft in Anregung bringen zu dürfen glaube. Dass ich hierzu

den Tag der Jahresfeier unseres Vereines wählte, mögen sie durch den Hin-

blick entschuldigen, weil dieser eben in den Beginn des Frühlings fällt, wo
Alles keimt, was Früchte bringen soll, und durch meinen Wunsch , diesem

doch insoferne nachzustreben, dass ich mindestens die künstliche Befruchtung

zu bevorworten mir erlaube.

So viel sich über die ökonomische Seite dieses Themas sagen Hesse,

und so bedeutend sie auch meiner Ueberzeugiing nach in Zukunft werden

wird, so will ich diese doch vorerst. übergehen und auch bezüglich der wis-

senschaftlichen Seite nur ein Paar Puncte hervorheben , die mir bisher zu

wenig gewürdigt erscheinen. — Die Wissenschaft ergriff allerdings mit grossem

Interesse die Ilöglichkeit künstlicher Befruchlong bei verschiedenen Thier-

classen, fasste aber, der Richtung entsprechend , welche derzeit die Zoolo-

gie mit besonderem Eifer und Glücke verfolgt, dabei namentlich die Ent-
wickl ungsgescbichte in’s Auge. Abgesehen von dem, was sie bereits

hierin in Betreff mehrerer Tliierclassen, durch die Bemühungen Einzelner

leistete, ist es im Voraus klar, dass sie auf diesem Wege um so grösseren

Gewinn ernten wird, je mehr die künstliche Befruchtung bei allen Classen und

Formen angewendet wird , bei welchen eine solche möglich, in je weitern

Kreisen dieselbe Eingang findet, und je ausdauernder und consequenter ihre

Resultate ausgebeutet werden.

Noch scheint aber bisher die Wichtigkeit nicht genugsam beachtet,

die für die Systematik hierbei sich herausstellt. Nur auf diesem Wege
lässt sich der Umfang einer Species möglichst genau ermitteln,

die Begränzung der Reihen innerhalb derselben abstecken,
und somit die für die ganze Systematik wichtigste Einheit
allein wissenschaftlich begründen. Was frommt es, dass gerade

jetzt wieder ein epidemisches Stöhnen und Klagen durch Deutschlands Gauen

dringt, über die Schwierigkeit der Feststellung des Art Begriffes ? Was nützen

die zahlreichen Definitionen desselben, mögen sie von einem Andreas oder

Rudolf Wagner, von Bronn oder Leuckart stammen, was hilft dagegen

die critische Folterbank, auf die sie Giebel streckt, was die Zwerchfells-

erschüUerung, zu der Blasius mit kernigen Witzen reizt? Wie lebhaft

fühlt jeder Zoolog, jeder Botaniker das Bedürfniss nach verlässlichen Arten,

p *
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wie oft fühle ich es dermalen schmerzlich genug, wo ich eben mit Ver-

ölTentlichiing eines Werkes beschäftigt bin, in welchem es sich um Aufstel-

lung uod Begründung sicherer Species handelt! Es gibt aber meiner lieber-

Zeugung nach keinen andern AusweAr aus diesem dädalischen Labyrinthe als

jenen, den unser grosser Mohs für alle Zweige der wissenschaftlichen Natur-

geschichte vorgezeichnet hat: nur die Kenntniss der Reihen führt
zurKenntnissderSpecies.

Und welcher Weg, frage ich, wäre geeigneter, um zu einer möglichst

umfassenden Kenntniss von Reihen zu gelangen, als jener durch künstliche

Befruchtung, wenn sie rationell geleitet und in ihren Ergebnissen mit gewis-

senhafter Conseqiienz verfolgt wird. Schon das Product einer einzigen gelun-

genen künstlichen Befruchtung ist eine mehr oder minder zahlreiche Brut,

somit eine Summe gleichartiger Individuen, durch welche an sich schon eine

namhafte Zahl von Gliedern aus verschiedenen Reihen repräsentirt wird. Aus

den Producten aber von mehreren auf einander folgenden, auf gleiche Weise

erzielten und von jeder Vermischung mit fremden Arten rein erhaltenen Ge-

nerationen werden sich die Reihen bald derart erweitern und completiren,

dass wenigstens in vielen Fällen eine sichere Begränzung derselben und die

Feststellung jener Arten, in denen sie inbegriffen sind, möglich werden wird.

Gelangt man auf diesem allerdings mühevollen, aber sicher lohnenden

Wege zur Kenntniss natürlicher Species, dann kann die künstliche Be-

fruchtung zu weiteren Versuchen dienen, um eine andere dunkle Seite unserer

Wissenschaft und namentlich der Systematik aufzuhellen; ich meine die bis-

her so resultatlose Frage über Bastarde und Blendlinge. In allen Sam-

melwerken spuckt es oft von schauerlichen Bastardgestalten und begreif-

licherweise werden deren gerade am meisten von solchen Thiereo angege-

ben, die der Mensch in den Bereich seiner Cultur oder doch Beutelust zieht.

Forscht man aber solchen Angaben genauer nach, so zerrinnen sie entweder

in ein nebliges Dicitur narratur, oder sind mindestens derart, dass w'ederdie

Wissenschaft noch das praktische Leben daraus Nutzen ziehen kann. Und

doch ist diese Frage für Beide von Bedeutung um 'so mehr, da sie nicht

bloss die Thier-, sondern auch die Pflanzenwelt betrifft. Welche Arten können

sich fruchtbar vermischen ,
welche Veränderungen bringt die Bastardirung

mit sich, wie verhalten sich hierbei die beiden Geschlechter, wie weiterstreckt

sich die Fortpflanzungsfähigkeit von Bastarden, führen sie stets zur Ver-

schlechterung oder können sie auch zur Emelioration benützt werden ,
ist

fruchtbare Vermischungauch über den Begriff Species hinaus zwischen

verschiedenen Genera möglich u. dgl. Alle diese und noch weiteren Fragen

sind ohne Zweifel für Wissenschaft und praktisches Leben von Bedeutung,

ihre Beantwortung ist aber nur aus den Ergebnissen vielfacher mit Vorsicht

und Ausdauer durchgeführter Versuche möglich und liegt ausserhalb der

Gränzen der Wirksamkeit des Einzelnen.

Ich enthalte mich in die Tragweite dieser angeregten Punkte weitläu-

figer einzugehen, und erlaube mir hier nur die Anfrage in Bezug auf die
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küustliche Berruchtung-, vorerst einer einzigen Abtheilong von Tbieren, nüm-
lieh der Fische und kleide sie in die bescheidene Bitte, ob der geehrte Ver-

ein nicht geneigt wäre, jene Mitglieder, die sich für dieses Thema interessi-

ren, mit ihrem Einfluss und Kräften zu unterstützen
, um sich zu diesem

Zwecke mit jener Gesellschaft in's Einvernehmen zn setzen, die, wie verlau-

tet, in ökonomischer Beziehung die künstliche Befruchtung und Aufzucht von

Cultur-Fischen auch auf österreichischem Boden einzuführen, beabsichtigt.

Und seien es vorerst auch nur die Cultur-Fische, sei es selbst bloss

die ökonomische Seite, die zur Verbreitung künstlicher Befruchtung anlockt,

weich' weites Feld für lohnende Versuche steht da allein noch in Oester-

reich offen. Sind es denn bloss die Süsswasser, die Cultur-Fische bergen sol-

len, ist nur auf sie die künstliche Befruchtung anwendbar? Weil stromauf-

wärts drängt sich die Scholle zwischen die Ufer des Festlandes , und viele

andere thun dessgl eichen ,* soll diess vielleicht bedeuten, sie könnten auch

Cultur-Fische werden? Lässt sich überhaupt sagen, die Classe der Fische

sei schon auf das Maximum ihrer Benützbarkeit für den Menschen gebracht?

Man erinnere sich nur der Zähigkeit und Acclimationsfähigkeit einiger Lu-

xus- und Cultur-Fische, und wird diese Frage dann unbedenklich verneinen.

Doch werfen wir nur noch einen Blick auf die ausgedehnten Gestade, an die sich

Myriaden von Adrias Bewohnern lierandrängen, als wollten sie dem Men-

schen in die Nähe; auf die hundert von stillen Buchten, welche die Natur

schon als Modelle von Brutanstalten zur Nachahmung vorlegte, auf die seich-

ten Lagunen der Westküste, auf die schmalen Riffe und Canäle des Quar-

nero, endlich auf die zahlreichen Brack- und Salzwasser-Seen Istriens und

Dalmatiens

!

Welche Zahl von Brutanstalten für die verschiedensten Thierclassen

und Formen Messe sich da gründen, mit wie wenig Mühe, mit welch' gerin-

gen Kosten, zumal wenn es gelänge, für solche Unternehmungen Anklang in

weitern und höhern Kreisen zu Anden. Doch wohin schweift meine Phan-

tasie; es ist nur eine lockende Aussicht auf ein in blauer Ferne sich auf-

thürmendes Gebirge, zu welchem leider erst noch ein langer Weg über Flä-

chen hillführt. Und so schliesse ich denn rasch mit der Bitte, dass doch unser

Verein sich vorerst wenigstens der armen Fischbrut gütigst anneh-

roen möge.

Herr J. Ort mann legte der Versammlung — als Beleg seines

im botanischen Wochenblatte von M. April 1856 erscheinenden Auf-

satzes— Exemplare von einigen AnfAewis-Arlen vor, u. z. : A re-

iusa Dein, aus Cairo, A. vuthenica M. B. aus Siebenbürgen, dann

A. austriaca Jacq. und Neilreichii aus der Flora Wiens.

Er knüpfte hieran einige Bemerkungen über die specifische

Verschiedeiihcil dieser Arien und ihre geografische Verbreitung, und
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gelangte hierdurch, sowie durch einen weitern Nachweis unter Be-

ziehung auf seine diessfällige Controverse mit Schulz Bip. und

Neil re ich zu dem Resultate, dass nunmehr kein Grund vorhanden

sei, den von ihm aufgeslelUen Namen NeUreichii^ einzuziehen.

Zugleich sprach er unter Vorlage von Original-Exemplaren über die

neuerlich von Janka aufgestellte Antkemis Haynaldi^ welche sich

nach vorgenommener Untersuchung als eine schmächtige Form von

-4n/. artensis L i n. mit schmal-linealen Blattzipfeln (^4. reflectens

Reichenb.) erwiesen hat.

Herr Fr. Brauer legt ein Verzeichniss der Odonaten und

Perliden der österreichischen Monarchie vor, mit Angabe der Flug-

zeit der um Wien vorkomnienden Arten, woselbst sich 56 Odonaten

und 83 Perliden finden
,
und verspricht dasselbe für die Abhand-

lungen zu übergeben.

Herr G. Frauenfeld spricht über einen Theil seiner natur-

wissenschaftlichen Ausbeute in Dalmatien und wird den Aufsatz

ebenfalls für die Abhandlungen übergeben.

Herr L. R. v. Heu fl er spricht über das Studium der Kryp-

togamen und über das Verhältniss Linnö's zu seinem Pflanzensystera.

Durch die Wiederaurnahme der Naturgeschichte in unsere Gymnasien

ist in Oesterreich für diese grosse Abllieilung menschlicher Forschung

eine neue Aera gegründet worden. Die grosse Menge von Männern, welche

sich nun berufsmässig damit beschäftigen müssen und die Keime der Liebe

eur Natur, welche io viele Tausend junge Herzen gelegt werden
, konnten

nicht ohne Einfluss bleiben , dessen Umfang sich von Jahr zu Jahr gross-

artiger und auch die sanguinischesten Hoffnungen überschreitend darstellt.

Ein leuchtender Beweis dieses Anspruches liegt unter Anderem in dem
Berichte über die österreichische Literatur der Zoologie, Botanik und Pa-

läontologie ans den Jahren 18.10, 1851 , 185:S, 1853, welcher heute dieser

hochgeehrten Versammlung vorgelegt worden ist.

Bei solcher Lage der Dinge können die Abhandlungen , welche über

die Methode des naturgeschichtlichen Unterrichtes erscheinen , auch für den

zoologisch-botanischen Verein nicht ohne Interesse sein, besonders wenn ihre

Verfasser zugleich als Mitglieder demselben angehören.
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Mit besonderem Vergntigen zei^e ich geg^enwlrtig einen Fall dieser

Arl an. Das Aprilheft der österreichischen Gymiiasial-Zeitschrift enthält näm«

lieh aus der Feder unseres verehrten Mitgliedes, des Herrn Doctors Joseph

Grailich, Assistenten am hiesigen k. k. physikalischen Institute, eine Ab>

bandlung über die Aufgabe des naturhistoriseben Unterrichtes an Gymna>

sieu, die gewiss Jedermann mit steigender Freude zu Ende liest. Man wird

nur darüber im Zweifel sein, ob die Tiefe der Auffassung oder die Gedie-

genheit der Behandlung, oder die Vielseitigkeit der entwickelten Kenntnisse

ihr grösster Vorzug sei. Sicherlich wird diese so vortreffliche Abhandlung

grosse Autorität erlangen und uicht ohne bedeutenden Einfluss auf ihren

Gegenstand bleiben.

Gerade aus diesem Grunde erscheint es angemessen, zwei einzelne An-

sichten, welche in botanischer Beziehung darin ausgesprochen werden, einer

nähern Erwägung zu unterziehen.

I.

Die erste lautet:

y^Man wird im Unter’-Gymnasium in den Kreis der Betrachtung nur

die phanerogamen Pflanzen zu ziehen habenJ^

Anknfipfend an die am Schlüsse der Abhandlung angegebenen vier

Hanptpuncte, welche das Ziel des natur-historischen Unterrichtes sein sollen,

wird der Satz aufgestellt werden können , dass die Kryptogamen von allen

diesen Puncten nicht anszuschliessen seien
; denn ohne diese ist in der Auf-

zählung der nützlichsten und der schädlichsten Naturproducte eine wesent-

liche Lücke, ohne diese ist es unmöglicb, die natürliche Beschaffenheit der

Erde, insoferne dazu auch ihre Pflanzendecke gezählt wird , zu erkennen

;

sie dienen eben so gut wie die Phanerogamen , um geläuterte Natur-

tnschanung und Bereicherung der Ideenwelt und des GemUthes zii erzielen

;

endlich schärft ihre Betrachtung im Vergleiche zur Betrachtung der Pbane-

rogamen eher mehr als weniger das Autre, die Aufmerksamkeit, die Fertig-

keit im Beobachten, die Ordnung im Wahrnehmen. Es hiesse Eulen nach

Athen tragen , wollte ich von der geheimnissvollen Doppeleigenschaft der

Filze sprechen» bald die köstlichste Speise, bald das furchtbarste Gift zu

sein
; ebenso sind die nährenden, färbenden , arzneilichen Eigenschaften der

Lichenen und der ausgedehnte Gebrauch, weicher in gewissen Ländern, und

theilweise auch bei uns davon gemacht wird, zur Genüge bekannt. Alles

das wird aber weit übertroffeu durch die Schädlichkeit der an unseren Nutz-

pflanzen schmarotzenden kleinen Pilze, in deren Gefolge die Armuth und der

Hanger schreiten, und die für das Menschengeschlecht eine so grosse Wich-
tigkeit haben, dass es schwer hält, dafür das passende Wort zu finden.

Was ihren Einfluss auf die natürliche Beschaffenheit der Erde betrifft,

so ergibt sich die Antwort auf diese Frage von selbst, wenn man bedenkt,

dass die Kryptogamen das Geschäft haben, den Wasserthieren die Wiesen

and Wälder der Landthiere zu ersetzen
, auf dem Lande den Boden, durch
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ihre eigene allmäiige Verwesung und Aufschichtiing zur Aufnahme der Pha-

nerogamen vorzubereiten, unzähligen Keimen Schutz zu gewähren, die Keuch*

tigheit anzuziehen und zu bewahren ,
und so den Boden vor dem Verdorren

zu hüten. Endlich, gleichwie sie die ersten sind, welche organisches Leben

auf der unorganischen Unterlage verbreiten, sind sie auch bestimmt kranke,

und abgestorbene Thier- und Pflanzen - Organismen zu befallen, zu über-

wuchern, aufzulösen und sie so allmälig wieder in ihre Elemente zurückzn-

verwandeln. Sie sind die Ammen und die Todtengräber ihrer

organischen Brüder.
Die Anzahl der bekannten Kryptogamen Deutschlands ist mehr als dop-

pelt so gross wie die der Phanerogamen ;
es ist nicht zu zw'eifeln, dass ein

ähnliches Verhältniss auf der ganzen Erde stattOndet. Das Menschengeschlecht

ist jedoch noch nicht einmal so weit gekommen, die auf dem Weltenstäub-

chen Erde lebenden Gewächse in ihren verschiedenen Formen zu seiner Er-

kenntniss gebracht zu haben, und insbesondere sind die so zahlreichen Kryp-

togamen bisher nur in sehr wenigen Ländern der Gegenstand einer genaueren

Erforschung gewesen , obwohl sie in mehrfacher Beziehung die Phanero-

gamen an Interesse übertrelTen, und insbesondere für die Jugend in den Ge-

birgsländern, also für einen grossen Theil der österreichischen Gymnasien

ganz besondere Vortbeile bieten.

Der Schüler kann so zu sagen keinen Schritt machen, sei es im Som-
mer oder Winter, ohne Kryptogamen zu sehen. Das Beobachten der Pha-

nerogameii ist ihm nur wenige Monate des Jahres gestattet. Wenn das Oster-

semester anfängt, vergehen oft noch mehrere Wochen
,

bis das erste Blüm-

chen sich öffnet und der erste Prost tödtet im Herbste die Zierde der Gär-

ten, den Laubschmuck der Wälder. Für den Kryptogamen - Forscher gibt es

keinen Frost, keinen Winter, keine Dürre, keinen Laubfall
; ein jedes Ele-

mentarereigniss führt ihm nur neue Schätze zu. Das Janus-Bild der
Kryptogamen steht an allen Marken der Pflanzenschöpfung.
Sie sind unter den Gewächsen die ersten und die letzten

, die höchsten und

die tiefsten, die zähesten gegen Hitze und Kalte, die kleinsten und die grössten ;

kein Hochgipfel ist ihnen zu sonnenumflossen , keine Schacht des Berges

ist ihnen zu dunkel, keine Wüste zu dürr und zu öde, kein Stadtpflaster zu

ausgewaschen und zu abgetreten. Niemand kann sich von ihnen absperren,

keine Fuge ist so klein, dass sie nicht bineindringen, und es wird seiten einen

Menschen geben, der sie nicht wenigstens zeitweise im Innern seines eigenen

Mundes als Parasiten beherbergt bat. Was färbt den Kirchthiirm so gelblich?

Ein Lichen. Was überzieht das schattige Hofpflaster so röthlich, vergossenem

Blote gleich? Eine Alge. Was schimmert grünlich auf dem Gesimse? Ein

Moos. Was ist das schwarze Gewebe im Keller ohne Weber und ohne Spinne?

Ein Pilz. Der Kryptogamen-Forscher braucht nicht w'eit zu gehen , um die

verschiedenartigsten und zahlreichsten Kryptogamen zu finden. Ein einziger

Steinblock ist ihm ein weites Feld, ein einziger Baumstamm eine weile Wiese.

Und wenn gleich viele Kryptogamen jahraus jahrein der Beobachtung zu-
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giftigliclt sind , so gibt es doch noch weil mehrere , welche nur Monate^

Wochen ,
ja selbst nur Tage andatiern , so dass der Wechsel der Jahres-

zeiten einen noch feineren und mannigfaltigeren Einfluss als bei den Pha>

nerogamen ausiibt.

Die Pflanzengeographieunddie Phänologie, zwei junge
Zweige der Naturforscbung, werden an den Kryptogamen
noch grosse Erfolge erleben. Dazu ist aber vor Allem nöthig, die

Arten zu unterscheiden
;
der Unterscheidung der Arten muss die Auffindung

der Formen vorausgehen. Wir in Oesterreich sind bei den Kryptogamen erst

am Anfänge dieses ersten Schrittes zu ihrer Erkenntniss. Hiermit soll etwa

nicht gesagt sein
, dass die Kryptogamen für die Bedürfnisse des Gymna-

siums zu wenig gekannt seien , allein die Liebe zu den Kryptogamen soll

durch Beibringung elementarer Kenntnisse in recht vielen Gymnasialschülerii

als ein Keim für spätere Jahre geweckt und genährt werden; denn an Ar-

beitern auf diesem so fruchtbaren und doch meistens so brach liegenden

Felde ist grosser Mangel. Desswegen ist es auch noch ziemlich allgemein,

Aufzählungen der Phanerogamen eines Landes, in denen etwa noch die weni-

gen Farnkräuter auhangsweise erscheinen ,
ohne weiteren Beisatz Floren zu

nennen. Solche Aufzählungen sind eben so wenig die Flora eines Landes, als

z. B. die Aufzählung der Wirbeithiere eines Landes , die Fauna desselben

genannt werden kann. Sie sind eben nur Fragmente einer Flora.

Durch solche und ähnliche Aussprüche über die Kryptogamen, wie der

früher erwähnte ist, würde die Gefahr nahe gerückt, dass ihr Studium auch

in der Zukunft vernachlässigt bliebe. Es schien mir also nicht überflüssig,

eine Gegenansicht hier auseinanderzuselzen

11 .

Die zweite Ansicht der im Eingänge citirten Abhandlung, welche nach

meiner Meinung näherer Erwägung bedarf, betrilTt den Unterricht im Ober-

Gymnasium und lautet

:

y,Die Linn 6''sehe Classißcation bleibt immer ein schätzbares Hilfs-

mittel zur Zucht der Anschauung und muss desshalb dem Bestimmen zu

Grunde gelegt werden*
Das natürliche System ist bereits so weit ausgebildet, dass es abge-

sehen von seinen inneren Vortheilen auch formell ein ebenso „schätzbares

Hilfsmittel zur Zucht der Anschauung^ bietet, als das Linne'sche Sexual-

*3 Wer sich über Kryplogeiuen näher unterrichten ^viIl
, findet in dein sehr

empfehleiiswertlien Ilandbuche von Korber, welches im Jahre 1848 zu

Breslau unter dem Titel :
„Grundriss der Kryptogamen - Kunüe^ erschien

C8, *03 Seiten), die Fat hliteratur vortrefl lich zusanimenge.steilt. Ein späteres

beachtenswerthes Handbuch ist die „Botanique cryptogamique** von J. Payer
(Paris, 1860), und specieil für den Schulunterricht ist ge.schrieben der Jüngst

erschienene „Cur.sus der Kryplogamen-Kunde*' von Rabenhorst.

Bd. VI. Silz.-Ber. G
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System. Dns zugegeben, ist nicht nbzusclien., wnnim dasselbe lieulziilage noch

dem nnlürliclieii vorgezogen werden soll, ich sage absichtlich dem natürlichen,

ohne den Namen eines Gründers zu nennen, weil alle Varianten desselben

viel mehr in der Nomenclatur als in der Wesenheit Verschiedenheiten darbie-

ten. Die Ausbildung des natürlichen Systemes und dessen Eignungzu schar-

fer Charakteristik hier weiter auseinanderzusetzeii
,

scheint kaum passend

zu sein. Ich halte nämlich die yVnsichl, dass das Linne'scbe System schon

vollkommen antiquirt sei, und nur mehr in die Geschichte der Botanik und

namentlich der Systemkunde gehöre, bereits für ein Gemeingut der Botani-

ker, und einzelne individuelle Ansichten vom Gegentheil werden sich allmälich

von seihst verlieren. Hiermit soll aber etwa nicht gesagt sein, dass Linne
selbst veraltet sei. Dieser grosse Genius wird nie veralten. Seine

,.Philosophia bolanica^ ist in seiner Art ein so classisches Buch, als die Ge-

sänge Homers, als Horazen s Lieder, als Herodots Geschichten.

In Beziehung auf das natürliche System sagte Linne seihst: „Me-

thodi naturalis fragmenta studiose inquiretida sunt. Primum et ultimum hoc

in Botanicis desideralum est,“ und nachdem er seine eigenen Fragmente

eines natürlichen Systems
,
welche mit seinem Sexualsysteme, von dem eben

die Rede war, ja nicht verwechselt werden dürfen, aufgczahlt hat, setzt er

bei: „Defectus nondum detectorum in causa fuit, quod methodiis naturalis

deficiat, quam plurium cognitio petTicict ; Natura enim non facit saltus.^ Hier-

aus geht klar hervor, dass Linn^ seihst sein Sexualsystem nur für einen

zeitlichen Nolhbehelf angesehen hat, für eine Krücke, die mit Freuden hei

Seile gelegt wird, wenn die Füsse selbst zum Gehen tauglich geworden sind.

Mit dem Ablbun dieses Sexualsystems wird vielleicht noch der andere

Vortheil verbunden werden, dass Linne nicht mehr ungerechlerweise mit

demselben idenlificirl wird, und dass sein Sexualsyslem, dieses tillerdiiigs für

seine Zeit grosse Verdienst Linue's, nicht mehr so zu sagen das einzige

bleibt, was die heutigen angehenden Naturforscher noch von ihm wissen. Alle

Eigenschaften achter CInssicität finden sich in den Schrif-

ten Liiine's und vor Allem in dem Sublimat seiner Werke, der schon ein-

mal genannten „Philosophia hotanica,'* in eminentem Grade; das ist

Tiefe, Klarheit, A n m ii t h , Wahrheitsliebe. Die Sprache ist einfach,

die Ausdrücke sind bestimmt, die Anordnung ist ühersichllich. Von einer

inneren Freudigkeit und Andacht getragen lliesst der Strom der Bede wei-

ter, bald ruhig wallend, bald majestätisch rauschend. Was der grosse Franz

Baco von Verulam im „Novum Organum scieiiliarum“ gewünscht hat, dass

die Naturgeschichte „religiosissime“ geschrieben werde, „cum sit volumen

operuin dei et (quantum iiiler majestatem divinorum et hiimililntem lerre-

norum collationcm facere liceal) tomquam Scriptura altera, hat Linne auf

das herrlichste erfüllt. Er ist der beste Ausleger der Offenba-
rung Gottes in der Natur.

Möge er also auch die Boinniker der Gegenwart bei Tag und Nacht

begleiten von der Stadt aufs Land, vom Lande in die Stadt mit ihnen wan-

Digitized by Google



51

dem, und ihnen gleichsam als Kopfkissen dienen. Sie werden, wenn sie da-

bei, gleich Linne selbst, die Gegenwart nicht versäumen, daraus mehr lernen

und unvergleichlich mehr Vergniigen und ächte Bilduug schüpfeu
,

als aus

ganzen Schränken moderner Bücher.

Am Schlüsse wurde zu einer geselligen Fahrt an den Neusiedler

See eingcladen , und von dem Vorsilzenden der zum V. Baud

der Schriflen den Mitgliedern unenigelllich erfolgte Bericht über die

österreichische naturwissenschaftliche Literatur der Jahre 1850 —
1853 vorgelegl.

VersaDimlung am 7. Mal.

Vor^iitzeiuler : Vieepräsideiit Herr laud. R. v« Heufler>

Neu eingelretene Mitglieder:

Als Mitglied P. T. Herr bezeichnet durch P T. Herrn

Enderes Friedrich^ Hörer der Beeilte . . Riti. von Schröckimjer und Dr.

Ed. Feml.

Hartinger An/on, Lithograf R.v.Heußeru. G. Frauenfeld.

Hanser Ferdinand, Dr. Med. im k. k. allg.

Krankenhause Dr. J. Rabl und Dr. Semeleder.

HUschmann fluyo., Hörer an der k. k laud-

wirlhschfll. Lehransl. zu Uiig.-Altenburg Dr. /. Tomascheku. K. Kreutzer.

Könitz Leon, Dr. Med. zu Warschau . . Dr. Ed. Fenzl u. G. Frauenfeld.

Lang Carl, Hörer der Hechte . ... A. Rogenhofer u. M. Schön.

Poszvek Gustav, Professor am evangeli-

schen Ober-Gymnasium in Oedeuburg Dr. Em. Kundt u. V. Toller.

Ruprecht Martin, Dr. Med Dr. J. Rabl u. Dr. Semeleder.

Schmitt August, Dr. Med Dr. Fenzl u. G. Frauenfeld.

Scholz Johann

,

k. k. Finanz-Secrelar in

Oedenbtirg Dr. Em. Kundt u. V. Toller.

G
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Eing-ogangene Gegenslände:

Motschulsky V. v. Monographie du genre Georissus Latreille, 1848.

— — Ueher die Ptilien Hiisslnnds, 1845.

— — Remarques sur la colleclion de coleoplftrcs russes, 1845.

— — Exlrait d’une letlre adress^e au I. secrelaire, 1839.

— — Observations sur le musee enlomologique de funiversite imperiale

de Moscou,' 1845.

— — Leltre de V. v. Molschulsky k la socidle impöriale des nalur. de

Moscou, 1845.

— — Antwort an Dr. Gebier auf einige seiner Bemerkungen in den

Nr. 2 und 4 des Bulletins (1847).

— — Note sur la Glycia virgata M. et le geiire ßleclirus M., 1848.

— — Note sur deux araignees venimeuses de la Russie meridionale, 1849.

— — Insecles de la Siberie, 1839 — 1840.

Kirschbaum G. L. Die Rhynchotcn von Wiesbaden, 1855.

Geschenk der Herren Verfasser.

Pirazzoli, Dr. Coleopleri italici genus novum Leptomaslax. Forocornclli,

18.'i5.

Geschenk des Herrn Ritt. v. Sacher.

Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien« 1856.

Bd. 19, 1 -- 2.

Zeitschrift der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien, 1856. 3 —4.

Zeitschrift für die gesummten Naturwissenschaften. Berlin, 1855. Bd. 5 — 6.

Vom naturwissenschaftlichen Verein für Sachsen und Thüringen

zu Halle.

Berichte über die Verhandlungen der Gesellschaft für Beförderung der

Naturwissenschaften zu Freiburg im Breisgau. 1855, Nr. 12.

Monatsberichte der königl. preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

1855. .Juli — December.

Nachrichten von der Georg-Augusts-Üniversität und der königl. Gesellschaft

der Wissenschaften zu Götlingen, 1855.

y,Flora.^ Von der königl. bair. botan. Gesellschaft zu Regensburg. 1856.

Nr. 1 — 12.

Rapport sur les travaux de la Societd Imp. des naturalistes de Moscou, 1855.

Memoiies de la Socicte de physique d'histoire naturelle de Genöve, 1855.

Tome XIV. 1. P.

Schriftentaasch.

Atti et Statut! delT I. e. R. Accademia Liicchese di scienze, leltere ed arti.

Lucca, 1821 — 1854. Tome 1 — 15.

Anschluss zum Schriftentaasch.
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Carmeu Nicolai Ilussovinni de statura feritale ac venalione bisontis. Craco-

viae, 1703. Pelropoli, 18.15.

Geschenk der kais. Hof-Bibliothek za St. Petersbarg.

Gallo Nazario. ßreve saggio di studi intoroo alle pesche delP adrialico.

Triesle, 1856.

Balsamo-Crivelli Bl. Islruzione popolare per allevare i bachi da seta e ol-

tenere le nova esposta in forma di dialogo. Milano, 1856.

Gönczy Pal. Oktalas a Gytimölgs es Eperfateny^sztesbeu (Obstcullur).

Pesl, 1856.

Mioikus Vince. Vezerkönyv az öllat-növeiiy-s asvanylan okiatäsaban. (Nalur-

lehre für Volksschulen). Pest, 1856.

Entz, Dr. E. Kert^s/.eli luzelek (Gärlnerkunde). Pest, 1856.

Ba u m ga rt n er J. Anleitung zum einträglichsten Betriebe des Weinbaues

in Oesterreich. Wien, 18.16.

Sechster Jahresbericht des k. k. steiermärkischen Gartenbau - Vereines.

Gratz, 1856.

Fortsetzung der Zeitungen.
'

Geschenk der k. k. obersten Polizeibehörde.

43 Species Pflanzen aus Texas.

Geschenk des Herrn B&r. v. Czömig.

1 Schachtel mit Ameisen.

Geschenk des Herrn Dr. 6. Hayer.

In der Ausschuss-Sitzung vom 5. Mai wurde beschlossen, die

allgemein als höchst wünschenswerlh anerkannte Fortsetzung des

Berichtes über die österreichisch-naturwissenschaftliche Literatur,

wie er neben dem Jahrgange 1866 unserer Schriften den Mitglie-

dern erfolgt wurde, ferner festzuhallen, für den nächsten aber den

Zeitabschnitt 18.54, 1855, 1856, der daher erst nach Ablauf dieses

Jahres bearbeitet werden kann, zu umfassen, und dabei zugleich

Nachträge für den ersten Band einzuschalten.

Dagegen ist für dieses Jahr ein Namens- und Sach-Register

der ersten 6 Bände unserer Schriften zu liefern bestimmt worden.

Der ebenso mühevollen wie zeitraubenden Zusammenstellung

dieses höchst nützlichen, ja unentbehrlichen Inhaltsverzeichnisses hat

Herr Graf Marschall sich zu unterziehen freundlichst bereit er-

klärt, wofür ihm der besondere Dank der Vereinsleitung hiermit

ausgesprochen wird.
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Herr Professor A. Pokorny bespricht unter Vorlegung eines

Exemplars das in Gemeinschaft mit Professor Dr. C. v. Ettings-
hausen verfasste, im Verlage der k. k. Staats-Druckerei soeben

erschienene, Sr. k. k. apostolischen Majestät gewidmete botanische

Prachlwerk: „Physiotypia plantariun austriacarum. Der Naturselbsl-

druck in seiner Anwendung auf die Gefässpflanzen des österreichi-

schen Kaiserstaates. Mit besonderer Berücksichtigung der Nervalions-

Verhältnisse in den Flächenorganen der Pllanzen.“

Dieses Werk umfasst 5 Bände in Gross-Folio, mit 500 Tafeln, auf

welchen eine Auswahl von beiläufig 600 Pflanz.enarten aus allen Abthei-

lungen der österreichischen Flora durch den Naturselbstdruck dargestellt

sind, und einen Band in Gross-Quart erläuternden Text, dem selbst wieder

50 Quartlafeln zur nähern Begründung der angewendelen Darstellung der

Nervationslörmen beigegeben wurden.

Zunächst durch die Pariser Welt-Industrieausstellung veranlasst, wird

in diesem Werke die vaterländische Erfindung des Naturselbstdruckes zum
erstenmale in ausgedehnter Weise ausgeführt und zwar soll beabsichtigter

Weise die gesammte heimische Flora nach und nach ähnlich dargestelll werden.

Oesterreich besässe sodann eine botanische Ikonographie, wie sie in solcher

Vollsländigkeil und Ausführung noch nirgends existirt. Die Vortheile eines

solchen Werkes für die Verbreitung der Kenntnisse der botanischen Schätze

unsers Vaterlandes sind zu eiuleuclilend , um hier naher erörtert zu

werden.

Die Hauptaufgabe der Verfasser war aber vorläufig, die wissenschaft-

liche Bedeutung des Naturselbstdruckes für die Botanik darzuthun. Es musste

hierbei zuerst das leider zu schnell gefasste Vorurtheil bekämpft werden,

welches in den physiotypischen Abdrucken immer noch Bilder von frischen,

lebenden Pflanzen und noch dazu in bunten Farben erhalten zu können
wähnte, während es doch in der Natur der Sache liegt, dass dieses mecha-

nische Verfahren nur die genaueste plastische Copie der zum Abdrucke

verwendeten getrockneten Exemplare liefert. Um nun die schätzenswerthen,

durch keine andere graphische Methode erreichbaren Vorzüge der lelzeren

gehörig hervortreten zu lassen, wurden, verbunden mit einer zweckmässigen

Behandlung der Druckplatte nur einfärbige Abdrücke in Braun veranstaltet,

und überhaupt die technische Ausführung des Naturselbstdruckes möglichst

vervollkommnet. Die auf solche Weise erzeugten Abdrücke besitzen den W erth

wahrer Original-Abbildungen
;
es sind, wie gute Photographien, die natur-

getreuesten graphischen Darstellungen, an welchen von keiner Kiinstlerhaiid

Etwas hiuzugefügt oder weggelassen wurde. Die Abdrücke gestalteten Mes-

.<iingen von Dimensionen und VVinkelvei hältnissen
,

gleich der lebenden

Pflanze. Der Hauptvorzug, welcher der Erlinduiig des Naturselbstdruckes blei-

benden Werth liir die Botauik sichert, besteht aber darin, dass in den

Digitized by Google



55

Flächenorganeii der Pilanzen durch den gewaltigen Druck der Kupferdruck-

presse das ganze Gefässbündel-Skelelt scharf ausgeprägt und hxirt wird,

dass es auf keine andere Weise deutlicher wahrgenommen und dabei ge-

treuer abgebildel w’erdeii kann. Es wird hierdurch bei der unendlichen

Mannigralligkeil dieses Blaltuetzcs bei verschiedenen Pflanzenarten möglicii

werden, die Ptlauzen eines Landes nicht bloss wie bisher, nach den Blüthen

und Früchten, sondern selbst auch nach den Blattern mit Sicherheit zu be-

stimmen. Dieser Umstand bew’og auch die Verfasser, nur Gefässpflanzen, au

welchen allein solche Slruclur-Verhältnisse Vorkommen, abzudrucken. Es

wurden hierzu möglichst vollständige Exemplare verwendet, weil der Ab-

druck nebst einer Ausw'ahl von ßlätleni und ihrer Nervatiou auch die Um-
risse, die Verästelung und Vertheiliing der Organe, kurz den ganzen, dem

Botaniker unverkennbaren Habitus einer Art unnachahmlich w'iedergibt und

überdiess häufig die gelunijensten Analysen von Blüthen, Früchten u. dgl.

durch das Durchprägen tiefer oder verdeckt liegender Theile entstehen.

Wenn man noch bedenkt, dass solche werthvolle Abdrücke durch ein höchst

einfaches mechanisches Verfahren in kürzester Frist sich herstelleu und un-

begränzl vervielfältigen lassen, so dürfte die Wichtigkeit, ja Unentbehrlichkeit

des Naturselhstdruckes für botanische Zwecke ausser Zweifel gesetzt sein.

Der Text des Werkes zerfällt in einen allgemeinen und speciellen

Theil. Erslerer bespricht die Veranlassung und den Plan des Werkes, gibt

eine kurze Geschichte des Naturselbstdruckes und seiner Anwendung auf

Pflanzen und setzt die während der technischen Ausführung erzielten Ver-

be.sserungen, sow’ie die Vorzüge der physiotypischen Pllauzeiiahdrücke aus-

einander. ln einer besondern Abhandlung werden auch die neugewonnenen

wissenschaftlichen Besiiltate über die Nervation der ahgedruckten Pflanzen

dargestellt und eine allgemeine und specielle Morphologie der Nervatiou

geliefert. Dieser Abhandlung wurden auch zur Begründung der aufgestellteu

.Nervalionstypen 30 Ouarltafeln mit Blälterabdrücken beigegeben.

Der specielle Theil enthält die detaillirteu Beschreibungen der Ner-

vationsverhälluisse und die Erläuterung der ahgedruckten Pflanzenarten nach

der systematischen Keihenfolge der Tafeln. Bei der Fülle der neuen Thal-

sachen, w'clche die Nervalionsverhältnisse darboten , w'urde alles Uehrige

nur kurz berührt. Doch ist von jeder Art eine kurze Beschreihnng des

Habitus und der zur Unterscheidung nothwendigen Merkmale, sowie die An-
gabe des Fundortes der zum Abdruck verw'endeten Exemplare angegeben.

Das vorliegende umfangreiche Werk konnte in dem beispiellos kurzen

Zeitraum Eines Jahres nur durch die Unterstützung des hohen k. k. Finanz-

Ministeriums und in einem Instule vollendet werden, w'ciches w'ic die k. k.

Hof- und Staats-Druckerei alle Zweige der typischen Künste in höchster

Vollendung umfasst. Der umsichtige Leiter der letztem, Herr Kegieningsralh

Auer, hat durch den wesentlichen Anlheil, den er an der Entstehung wie

an der Ausführung dieses Werkes genommen, sich um die Förderung der
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Botanik^ welcher seine neue Drnckmelliode zunächst zu Gnle kommt, ein

bleibendes Verdiensl erworben und ist in dieser Beziehung berecbligt, die

volle Anerkennung aller Botaniker, namenllicb des Vaterlandes zu erwarten.

G. F r a u e n f e 1 d legt zwei eingesendele Abhandlungen vor :

«,Beilrag zur Mooskunde Nieder-Oesterreichs*" von Dr. J.S. Pölscli

und „zur Geschichte der Pflanzenkunde in Mähren“ von F. S. Plus-

kal. (Siehe in den Abhandlungen.)

Herr R. v. Heufier überreicht den Anfang seiner Unler-

suchiingen über die Milzfarne Europas und trägt die dazu gehörige

Einleitung vor. CSiehe Abhandlungen.)

Versammlung am 4. Juni.

Vorsitzender: Vicepräsident : Herr I)r. Sd« Fenzl«

Neu eingetreteno Mitglieder

:

Als Mitglied P. T. Herr

Begna Adolf Magister der Pharmacie zu

Moor

Demel Josef Theoph. ,
Sekretär im k. k.

Ministerium Tür Cultus und Unterricht

Duchafeau Josefa Beamter der üonau-

DuinpfschinTahrts Gesellschart .

Fritsch Josefa Lieut. im Graf Khevenhüller-

Melsch 34. Infanterie Regimente .

Pick Philippt Mediziner

Boyger Dr., Hofrath, herzoglicher Leibarzt

zu Räuden

Kossi Ludteig^ Dr. Med. , k. k. Professor

der Naturgeschichte am Lyceum in

Venedig

Sacher KaH Ritt.r., k. k. Hofrath in Prag

Svhdffer Ed.^ Dr. Md. im k. k. allg. Krankenh.

Soyka Dr. Ant., prakt. Arzt in Weisskirch

Truhrig J., Dr. Med , Gemciiidearzt zu Obdach

bezeichnet durch P. T, Herrn

Dr. M. Soltesz ii. Prf. Limbaner.

W. Sedlaczek ii. V. Totter.

J. G. Beer u. G. Frauenfeld.

Das Präsidium.

H. IV. Reichardt u. J. r. Pelser.

Der Vorstand.

Dr. L. Stohl u. Dr. G. Mayr.

Dr. C. Diesing ii. G. Frauenfeld.

Dr. A. Kerner u. Dr. C ßfusslang.

Dr. G. Pernhofferw. Dr. G.Mayr.

Dr. G. Pernhoffor ii. Dr. G. Mayr.
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Eingegangene Gegenstände

:

Abhandlungen der iiaturforschenden Gesellschaft zu Halle 1855. 3. — 4.

Quart.

Mittheilungen über Gegenstände der Landwirthschaft und Industrie Käm-
thens. Nr. 4.

Schriftentaosch.

Redaction des natural history Review io Dublin.

Anschloss inm Schrfftentansch.

Gallenstein Meinr. v. Kurze Anleitung für Studirende zum Sammeln und

Conserviren der verschiedenartigen Naturalien behufs der An-
legung kleiner Sammlungen. Klagenfurt, 1854.

Fritsch Josef. Zoologisch - botanische Darstellung der im Königreiche

Böhmen vorzugsweise vorkommenden Thier- und Pflanzen-

galtungeu. (Als Maouscript.)

Reil Franz. Das Mineralbad Leopoldsruhe nächst Lienz in Tirol. Inns-

bruck. 1856.

Geschenke der Herren Verfasser.

Trattinick Leopold. P. Der Kaiserkranz zum IS. Februar 1889.

Geschenk des Herrn L R. v. Henfler.

Jahreebericbt des mährisch - schlesischen Obst-, Wein- und Gartenbau-

Vereines für die Jahre 1854 — 18-55. Brünn.

18. Jahresbericht der böhmischen Gartenbau-Gesellschaft in Prag, 1856.

Storia naturale illustrata del regno animale. Venezia, 1855 — 1856.

Fase. 81 — 89.

Quadri sinottici di mineralogia secondo il sistema del Neckera. Pavia, 1856.

Rapporlo della commissione nominata dairi.R. Istituto lombardo di scienze,

lettere ed arti per Io Studio della malattia delP uva delP anno

1855. Milano, 1856.

Eolz Dr. F. Kerteszeti füzetek (Gartenhaukunde). Festen, 1856.

Ziva. Casopis prirodnicky. V. Praze 1856 (Naturh. Zeitsch. IV. Jahrgang,

8. Heft).

Die Fortsetzung der Zeitungen.

Geschenke der k. k. obersten Poliseibehörde.

Zur Betheilung an Lehranstalten

:

Eine Parthie Crustaceen und Seeconchylien von Herrn Prof. Linsbaner.

8 Centurien Pflanzen von Herrn Dr. R. Rauscher.

880 Stück Käfer von Herrn J. Strohmayer.

Bd. VI. SiU.-Bcr.
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Der Vorsitzende theilt der Plenarversammlung mit, dass die

von dem k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht gnädigst bewil-

ligte Subvention von 200 fl. für das laufende Jahr angewiesen

wurde; ferner, dass er das in der Jahressitzung am 9. April vor-

gelegte Rechnungs-Elaborat, wie damals angezeigt, zweien Censoren

zur Prüfung übergeben habe, von welchen sie mit Folgendem

zurücklangle

:

y,Die mir mit dem schätzbaren Schreiben vom 6. Mai d. J. zur

Revision übermittelte Vereinsrechnung für das Jahr 1855 habe ich

richtig befunden, und finde über dieselbe nichts zu bemerken.

Ich verbleibe etc.

Dr. Fr. Pokorny.“

„Ich würde mit Vergnügen die verlangte Revision dieser Rech-

nungen unterfertigen, wenn ich nicht der Ansicht wäre, dass gegen

die Richtigkeit der Ziffer von keiner Seite irgend ein Anstand erhoben

werden könne, wenn sie mit der Klausel eines Vereinssekrelärs

bestätigt, und die Belege von dem Herrn Präsidenten Stellvertreter

zur Zahlung angewiesen sind; wenn ferner die so ordentlich geführten

Rechnungen durch die stattgefundenen Cassa-Scoutrirungen mit„r i ch t i g
befunden“ bezeichnet erscheinen.

Sollte jedoch diese Revision auf die iu dem $. 10, Lit. c^,

bezeichnete Gebarung mit dem Vereinsvermögen bezogen werden

wollen, so getraue ich mich nicht, eine solche zu bestätigen, weil

aus wes immer für einer Veranlassung der Fall Vorkommen könnte,

dass dieses als eine „Genehmigung“ angesehen würde, welche nur

der Plenarversammlung Vorbehalten sein dürfte, wozu ich von dieser

nicht ermächtigt wurde, und mir mithin eine Usurpation zur Last

gelegt werden könnte.

J. Bayer.“

Der Vorsitzende bemerkt sonach
,

dass der erste der Herren

Censoren die Rechnung als richtig befunden bestätigte, und auch

der zweite keinen Anstand gegen die Richtigkeit der Rechnung

selbst erhebe, jedoch nicht durch Unterfertigung derselben eine

Genehmigung usurpiren wolle.

Da diess gar nicht im Sinne einer solchen Rechnungs-Censur

liege, sondern diese eben nur die Grundlage für die von der

Plenar-Versammlung einzuholende Genehmigung bilde, so stellt der

Herr Vorsitzende an diese die Frage, ob sie selbe auf diese Grund-

lage hin ertheilen wolle oder nicht. Auf diese Bemerkung erhoben

sich die Herren Lederer und v. Hornig mit dem Anträge, eine
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eigene Commission zur Prüfung der richtigen Gebarung zu ernennen.

Der Vorsilzefnde stellt nun die Frage, ob sich die Versammlung in

dieser Hinsicht einfach mit dem Berichte der Censoren begnügen

wolle oder nicht. Für das Genügen der Berichte der Censoren erhoben

sich 31 der Anwesenden, dagegen nur 4 Personen. Der Antrag

für die Wahl einer eigenen Prüfungs-Commission wurde somit durch

eine Majorität von 27 Mitgliedern abgelehnt.

Herr v. Heufier übergibt dem Verein zwei Werke, u. zwar:

„das Mineralbad Leopoldsruhe'^ von Fr. Keil und „der Kaiserkranz

zom 13. Februar 1839" von L. Trattinik, und beschliesst den in

der früheren Sitzung begonnenen Vortrag über die europäischen

Nilzfarne.

Herr Dr. Reissek legt eine Flora von Serbien von Professor

Dr. Pandiö vor, deren Inhalt er näher bespricht. (Siehe Abhandl.)

Herr Professor A. Pokorny setzt die Besprechung des von

Professor C. v. Ettingshausen und ihm gemeinschaftlich ver-

fassten Werkes „Physiotypia plantarum austriacarum" fort. Er zeigt

zunächst einige Proben von Nalurselbstabdrücken vor

,

welche mit

der Buchdrucker-Presse gedruckt, Holzschnitten mit weisser Zeich-

nung auf schwarzem Grunde gleichen. Obgleich diese Methode nicht

mehr neu ist, so wurde doch ihre praktische Wichtigkeit für die

•Botanik bisher nicht erkannt. Dem Herrn Professor C. v. Ettings-

hausen gebührt das Verdienst, in dem heurigen Aprilhefl der

Sitzungsberichte der mathematisch - naturwissenschaftlichen Classe

der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in seinem Berichte

über das oben erwähnte Werk diese Art der Illustration zuerst in

grösserem Umfange angewendet zu haben. Es ist gewiss, dass der

Naturselbstdruck erst hierdurch zu einem unentbehrlichen Gemeingut

der Botaniker werden wird, indem diese Seite desselben, wie bereits

von Autoritäten der Wissenschaft anerkannt wurde, in Bezug auf

Feinheit und Treue der Zeichnung, Schnelligkeit und Billigkeit der

Ausführung Nichts zu w'ünschen übrig lässt und selbst durch den
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ästhetischen Eindruck zur Zierde eines jeden Werkes dienen muss,

in dessen Text dergleichen naturgetreue Abbildungen eingedruckt

werden.

Zum Schlüsse berichtet Frauenfeld Über ferners einge-

gangene Manuscripte, als

:

Dr. C. Hampe, über eine neue Käfer-Gattung,

H. Hauffen, zwei neue Höblenschnecken,

G. Wankel., über die Fauna der mährischen Höhlen und

J. Sapetza, Beitrag zur Flora von Mähren und Schlesien,

welche sämmtlich in den Abhandlungen abgedruckt werden.

Versammlung am Z, Juli.

Yorsitzeuder : Vicepräsideiit Herr Iiud« R. Henfler«

Neu eingetretene Mitglieder:

Als Mitglied P. T. Herr bezeichnet durch P, T. Herrn

Haberlandt Friedrich^ Professor der k. k.

landwirthschaftl. Lehranstalt zu Ung.-

Altenburg Dr. J. Moser u. Dr. J. R. Schiner.

Miebes Emest^ Hochw., Professor d. Natur-

geschichte am Gymnasium zu Nikols-

burg A. Kästner u. J.B. Uohinger..

Nadeniaek Johann^ Jurist J. Bermann u. Dr. E. Chimani.

Seri Johann^ Magister der Pharmacie . . A. Rogenhofer u. A. Petter.

Wankel
, Dr. Heinrich

,

fürstl. Salmischer

Berg- und Hüttenarzt in Blansko . . G. Frauenfeld u. Dr. G. Mayr.

Zallinger Peter in Botzen .... A. Stern u. G. Franenfeld.

Eingegangene Gegenstände:

Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien, 1856.

20. Bd. 1. Heft.

Zeitschrift der k. k. Gesellschaft der Aerzte zu Wien, Id-'iG. 12. Jahrgang.

5-6.
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Xittbeilangen über Gegenstände der Landwirthschaft u. Industrie Kärnthens.

Klagenfurt 1856. 5.

Verhandlnngen des naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinloude

und Westphalens. Bonn 1853. 3 — 4. 1836. 1. Heft.

GeraeinnOtzige Wochenschrift. Organ für die Interessen der Technik, des

Handels und der Landwirthschaft. Würzburg 1836. 1 — 18.

Von dem Kreis-Comitd des landwirthschaft!. Vereines

von ünterfranken und Aschaffenburg zu Würzburg.

W&rtembergiscbe naturwissenschaftliche Jahreshefte. Stuttgart 1836. H.
Jabrg. i. Heft.

Von dem würtembergischen Verein für Naturkunde in

Stuttgart.

Rapport sur la sdance extraordiuaire, soleunclle du 18. Ddcembre 1833 k

Toccasion du jubild semi>sdculaire de la Socidtd imperiale des

naturalistes de Moscou, 1836.

Lncae, Dr. J. Cb. Gust. DeSymmetria et Asymmetria organorum animalitatis.

imprimis cranii. Marburgi 1839.

Schädel abnormer Form in geometrischen Abbildungen. Frankfurt

a. U. 1833.

Von der senkeubergischen naturforschendeu Gesellschaft

zu Frankfurt a. M.

Journal of the New York Stale Agricultural Society. Albany 1836. Nr. 1
—

ScluriftanUtucb.

Nylander, Or. W., Synopsis du gdiiäre Arthonia 1836.
^ — Genus familiae apidarnm Heriades, quod synopsi monographica

exponit. (Extrait des mem. de la Soc. Imp. des Scienc. nat. de

Cherbourg. T. IV. 1856.)

Pelzeln Aug. v.. Neue und wenig gekannte Arten der kaiserl. ornilliolo-

gischen Sammlung.

Geschenk der Herren Verfasser.

Civico museo Ferdinando Massimiliano in Tricste alto protettorato, cenni

storici, e statuto. 1846— 36.

Geschenk des Herrn Frey er.

36 Stück ausgeslopfte Vögel von Henn A. Scbwab.

S33 Spec. Pflanzen von Herrn J. B. Holzinger.

81 Spec. Kryptogamen aus der Flora von Eperies von Herrn F. HassUnsxky.

M7 Exempl. Käfer von Herrn Dr. Girand.

10 Pascikel für die Vereinsbibliothek von Herrn Dr. J. fomaschek.

Eine Amphitrite auf Papier aufgelegt, von Herrn Plus Titlns.
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In Folge des von dem Vereinsmitgliede, Herrn Lederer,
dem Aussohussrathe vorgeleglen Wahlenlwurfes wurden in der

Ausschusssitzung am 30. Juni d. J. die Direktiven, welche zur Er-

zielung eines gleichförmigenVorganges bei den der Plenarversammlung

vorbehaltenen Wahlen dienen, besprochen und festgesetzt, es werden

sonach dieselben in Druck gelegt und gleicherweise, wie früher die

Geschäftsordnung zur Kenntniss der verehrten Mitglieder gebracht

werden.

Nachdem sich die Gesuche um Naturalien-Betheilung von Seite

der Lehranstalten fort und fort mehren, so ersucht die Vereins-

leitung die verehrlichen Mitglieder hiermit dringend
,

nicht nur

gUtigst Doubletten zur Verfügung stellen zu wollen, sondern es

möchten sich auch freundlichst mehrere Herren an der sowohl müh-
samen als zeitraubenden Zusammenstellung solcher Sammlungen ans

den Vorräthen betheiligen, da es sonst nur nach langer Zeit erst

möglich würde, alle diese Ansuchen zu befriedigen.

Es wird den P. T. Mitgliedern hiermit bekannt gegeben, dass

das erste Quartalsheft des Jahres 1856 der Vereinsschriflen

vollendet ist, und im Vereinslokale : Herrngasse Nr. 30, 3. Stock

gegen Vonveisung der Jahreskarte behoben werden kann.

Herr A. Pokorny spricht über die in Bezug auf Nervation

bei den Pflanzen durch Naturselbstdruck gewonnenen Resultate, und

verspricht den Aufsatz selbst später für die Abhandlungen zu

übergeben.

Herr Jos. B. Holzinger gibt folgende Mittheilung:

Ich gebe mir die Ehre, der hochverehrten Versammlung eine für den

Umfang der niederösterreichischen Flora „neue Pflanze“ vorzuweisen.

Es ist Pulmonaria mollis Wolff, die ich schon mehrere Jahre hin-

durch im Plattwalde des Marktes Hausbrunn (meines Geburtsortes), in Nieder-

Oesterreich vorfand , ohne dass ich besonders darauf achtete. Erst durch

unser geschätztes Mitglied, Herrn J. Bayer, der mich durch viele und

schöne Pflanzenspenden in ebenso belehrender als freundlicher Weise in ihr
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Stadiom einführen half, wofür ihm gelegentlich meinen verbindlichsten Dank

abzostatten ich mich verpflichtet fühle, vrurde ich indirect aufmerksam

gemacht, dass meine Exemplare die Eigenschaft der „Novität^ in unserem

Gebiete haben. Herr Bayer hatte nämlich auf der, einer von ihm bei

Brünn gesammelten Pulmonaria molUs Wolff beiliegenden Etiquette be>

merkt: ^Kommt in Oesterreich nicht vor,^^ weiche Negation einer für mich

positiven Thatsache von Seite des erfahrnen Botanikers mich nun erst für

meinen Fund interessiren hiess und veranlasste
,

selben unserm verehrten

Herrn Vicepräsidenten, .\ugust Neil reich, behufs der Aufnahme in seine

tu erwartende „Flora Nieder-Oeslerreichs“ zu übermitteln, der sich auch

von der Identität der Pflanze mit meiner Bestimmung durch Autopsie über-

zeugte.

Bekanntlich hat Dr. 6. J. K o c h in seiner „Synopsis Florae Ger-

manicae et Helveticae“ edit. II. 1843—45 p* 579: Pulmonaria mollis Wolff
(in Dr. Fr. X. Helle r’s „Supplementum Florae Wirceburgensis“ 1615 p. l.S)

mit Pulmonaria media H o s t (in dessen „Flora austriaca” 1837 vol. I. p. 235)

vereinigt. Ob mit Recht? (Hierüber „Flora germanica excursoria” auctore

Ludovico Reichenbach, 1830 — 32, p. 338, und August N e i 1 r e i c h's

„Flora von Wien” 1646, S. 359). Diese Pflanze nun hält die Mitte zwischen

Pulmonaria officinalis L. und Pulmonaria angustifolia L. (Inter Pulmo-

nariam ofßcinalem et Pulm. angustifoliam mediam omnino tenet ; huju.s

habet folia , illius flores” schreibt Heller in dem angeführten Suppi.),

wesshalb auch und möglicher Weise vielleicht wegen der Filamenta medio

tobi corolla inserta (N. Th. Ho st „Flora austriaca” wie oben) Ho st seine

Pflanze „media^ nennen und (in dem citirten Werke) „zwischen beide”

stellen mochte. Wenn wir sofort die speciellen Ausdrücke „mof/ts” und

„medta” als synonym annehmen wollen, so ist ersterer jedenfalls der be-

zeichnendere ;
denn wer die in Rede stehende Pulmonaria irgendwo ini

recenten Zustande gesehen, wird die Erfahrung gemacht haben, dass ihre

Blätter im wörtlichsten Sinne „weichhaarig,” ja von den kleinen, glänzenden

und angedrückten Härchen gleichsam „weichfilzig” sind (M. B. K i 1 1 e Ts

„Flora Deutschlands” 3. Aiifl. 1653 1. Abth. S. 475 stimmt in der hierher

bezüglichen Beschreibung im Wortlaute ganz mit J. B. Wilbrand's
„Botanik,” 1837, S. 61 überein, in welcher letzteren es heisst

:
„foliis pu-

bescenti-tomentosis”). Ausgewachsen ist sie etwas stärker und grösser als

Pulm. officinalis L. und diiferirt von Pulm. officinalis L., der sie am

ähnlichsten ist, durch einen „weichen, drüsig-klebrigen üeberzug des Sten-

gels” — doch Unterschiede, die ihr „Artenrecht” immerhin nicht völlig zu

constaliren scheinen (hierfür auch „Flora germ. excurs.” Reichb. eodem,

nt supra), welches übrigens entgegengesetzt io Heller's Suppi. auf das

unzweideutigste vertheidigt wird (Planta aeque colta ac spontanea per plores

jam annos observata, mutationi nulli succubuit,” und „Certissime species

distincta, cujus cognilionem cl. D. Wolffio Schwinefurl dehemus, quippe

qui primo eam distinxit.”).
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In Mieder-Oesterreich fand ich ferner unter andern

;

Bei Hausbrunn 0/aucttim comicnlaium Ciirtis, Sarothamnus vulgaris

Wimmer, Galega officinalis L ,
Bupleurum Gerardi J a c q., Heliotrojnum

europaeum L. und Verbascum phoeniceum L.

Bei Rabensburg, unmittelbar das obgenaniite Heliotropium und Oro-

banche ramosa L. (in einem Hanffelde)
, in den MarchsQmpfeo Hottonia

palustrisL
^
Hydrocharismorsus ranaeL.^ Ranunculus Lingua h. und Carex

Pseudo^Cyperus L.
,

welche Pdanzen ich der seltenen Standorte wegen
namentlich aufführte.

Herr Berman gibt folgende Notiz:

Bei einem im vorigen Sommer (am 30. Juli IS4&) unternonnenea

Ausfluge auf die Schnee>Alpe fand ich ein freum, welches ich Anfangs

für eine grössere Form von G. montanum L. hielt, bis ich, namentlich auf

die Verschiedenheit des Kelches aufmerksam gemacht, mich durch Ver-

gleichung mit dem in dem Herbar des k. k. botan. Museums aufbewafarten

Exemplaren überzeugte, dass die von mir gefundene Pflanze G. Sudeiicum

Tausch. iO. pyrenaicum Koch, inclinatum Schlch.) sei, welche bisher

in Deutschland nur am Riesengebirge und in Süd-Tirol vorkam ; allein naeh

den vorliegenden Exemplaren unzweifelhaft auch für die Flora von Ober-

Steyerroark vindicirt werden kann. Die bereits, unter andern von Kitlel
ausgesprochene Ansicht, dass diese Art wohl nur ein Bastard zwischen

G. rivale und Sieversia montana Spr. (Geummontana L.) zu sein scheine,

würde dem Standpunkte, wo ich sic fand, ziemlich entsprechen; es war
nämlich vom Schnee-Alpeo-Plateau abwärts, nächst dem nach Kapellen

hinabführendeu steinigen Fusswege, bereits unter der Alpen-Region (wo

Geum montana häufig vorkommt), aber noch vor der Voralpen - Flora

( wo sich G, rivale vorfand)* Ein vielleicht in diesem Sommer durch die

Vereinsmitglieder zu unternehmender Ausflug würde wohl bessere, als meine

(ziemlich mangelhaften) Exemplare liefern, und damit Stolf zu einer interes-

santen Untersuchung, inwiefern G. sudeticum eine ächte Art sei, bieten —
im Gegentheile aber auch vielleicht die aufgestellte Gattung Sierersin Will d.

zweifelhaft machen.

Zugleich benütze ich die Gelegenheit für die Wiener Flora ein paar

genauer festgestellte Standpunkte von seltneren Pflanzen anzugeben, welche

sich zwar in der Nähe der in N e i 1 r ei c h's Flora aufgeführten befinden, allein

der Seltenheit der Pflanzen halber doch noch näher erwähnt zu werden ver-

dienen. Es sind diess Puliraria vulgaris Gärtn. und Spiranthes autumnalis

Reich. Erstere unter andern io den Leitha Sümpfen angegeben, kommt
bereits im Riesenherg nächst Moosbrunn vor, wo ich sie in der Mitte des
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Ortes ao dem Bache, der das Dorf durchläuft, auffand
;

Spiranthes aber in

Neuwaldegg und auf der Rohrerwiese, am Galizinberge u. s. w. angegeben,

kam auch in mehrfacher Anzahl im Parke selbst, und zwar auf der Wiese
nächst dem alten Jägerhause (unweit des Aufganges zum Hameau) vor.

Herr L. R. v. Heu fl er berichtet unter Vorlage von getrock-

neten Exemplaren, dass der in Dalmatien vorkoinmende, bisher all-

gemein als Aspidium rigidum versendete Farn, Aspidinm pallidum

Bory sei, die österreichische Flora somit um einen Farn vermehrt

worden sei. Zugleich zeigt er das neueste Werk über Farne von

N c w m a n n vor.

Zuletzt legt Secretär Frauenfeld zwei von Herrn Direktor

Löw in Meserilz eingesendete Manuscripte über Microdon und

Chrysoioxum vor (beide in den Abhandlungen), und von Herrn

Hauffen aus Laibach die Beschreibung eines neuen Carychium

(ebenfalls in den Abhandlungen). Herr Frauenfeld bemerkt in

Bezug auf letzteres, dass Herr Hauffen ganz im Irrthume sei,

wenn er sagt, dass er (Frauenfeld) in der angezogenen Abhandlung

in den Schriften der k. Akademie der Wissensch. eine Unterabtheilung

glatter und gerippter Carychien angenommen, habe und liest diese

betreffende Stelle, die deutlich aussprichl, dass er daselbst diese

ebenso unwissenschaftliche wie unnölhige Gruppirung gänzlich ver-

werfe. Zugleich erwähnt er mit Bedauern, dass, wie bei dem in

der vorhergehenden Versammlung, von Herrn Hauffen mitgetheilten

Aufsatz ein leicht zu vermeidendes mögliches Synonym geboren wurde,

indem eine Pal. pellucida schon von Benlz aufgestellt worden sei,

deren Artrechle, wenn auch jetzt noch als identisch mit P. cifreaDrp.

erachtet, doch noch zur Geltung kommen dürften, bei Car. reticu-

lalutn diess unzweifelhaft der Fall sei, indem diese bestimmt mit

P. Schmidtii Zusammenfalle
,

wie die eingesendeten Original-

Exemplare ergeben.

Bd. VI. Sitz.-Ber.
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Versammlnng am 6. August.

Vorsitzender; Vicepräsideiit : Herr Dr. Sd« Fenzlv

Neu eingctrclene Mitglieder:

Als Mitglied P, T. Herr bezeichnet dnrch P, T. Herrn

Demel Josef Theophil, Studirender . . V. Toller und G. Prauenfeld.

Eingegangene Gegenstände

:

Hitlheilungen Ober Gegenstände der Landwirthschaft und Industrie Kärnlhens,

1846. 6.

Jahrbücher des Vereines ffir Naturkunde im Herzogthum Nassau. Wies-^

baden, 1855.

Kirschbaum C. L. lieber Hoplisus punctuosus Ey era m. und H, pvnc-

latus n. sp. Wiesbaden, 1855.

Korrespondeuzblalt des zoologisch-mineralogischen Vereins in Rcgenshurg.

9. Jahrgang 1855.

Abhandlungen des zoologisch - mineralogischen Vereines in Regensburg.

7. Heft. 1856.

Mühle, Heinrich Graf von der, 4 Tafeln zur Monographie der europuisehen

Sylrien.

Neunter Bericht des naturhistorischen Vereines in .Augsburg, 1856.

Gerstäcker, Dr. A. Berichte über die wissenschaflliclieu Leistungen

im Gebiete der Entomologie während des Jahres 1854.

Berlin, 1856.

„Flora, ailg. botan. Zeitung. Von der köuigl. bair. botan. Gesellschaft

zu Regensburg, 1856. 13— 14.

Verhandlungen des Vereines zur Beförderung des Gartenbaoes in den königi.

preuss. Staaten. Berlin. Juli bis December 1855.

Bulletin de la SocitM^ imperiale des naturalistes de Moscou. Annee 1856. l.

Exlrait du Programme de la Societe hollandaise des Sciences a Hurlein,

pour l'annee 1856.

The Natural Hislory Review. Dublin 1 — X. 1854 — 1856

Schriftentaoseb.
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Nenes Lausitzisches Magazin ; von der obcrlausitz. Gesellschaft der Wissen-
schaften. Görlitz, 1856. 1. — 2, Heft.

Anschluss zun Schriftentansch.

Diesing, Dr. C. M. Zwölf Arten von Acanthocephalen. Wien, 1856.

Heinrich Al hin. Mährens und k. k. Schlesiens Fische, Reptilien and Vögel.

Brünn, 1856.

Geschenk der Herren Verfasser.

Programra und Jahresbericht des k. k. Josefstädter Gymnasiums in Wien
für das Schuljahr 1856.

Geschenk des Herrn Dir. L. Schlecht-

Liudermayer, Dr. Ant Die Vögel Griechenlands. (Separatabdr. der

Isis, 1843.)

Haidinger W. lieber den Cordierit. Prag, 1845.

Rossi, Dr. Fr. Systematisches Verzeichniss der Tagfalter, Schwärmer und

Spinner des Erzherroglhums Oesterreich. Wien, 1848.

Red le n ba c h er, Dr. Lud. Tenlamen dispositionis generum et specierum

Coleoptrorum Pseudotrimerorum Archiducatus Austriae. Vindo-
bonae, 1843.

Geschenk des Herrn Dr. £. Fenzl.

Endlicher St. Catalogus borti academici Vindobonensis. Vindobonae

1848. 1 — 8.

Geschenk des Herrn Kantezky.

Schott H. Synopsis Aroidearum complectens Enumerationem systematicam

generum et speciernm hujus ordiuis» Vindobonae, 1856.

— — Araceen Betreffendes. Wien, 1855.

Fenzl, Dr. E. Bildliche Naturgeschichte des Pflanzenreiches in Umrissen

nach seinen w'ichtigsten Ordnungen. Pest, 1856.

Heinrich Al bin. Mährens und k. k. Schlesiens Fische, Reptilien und Vögel.

Brünn, 1856.

-Manganoti A. Element! di hotanica teorico-pratica. Verona, 1856. 1.

Menegazzi Lnigi. Malacologia veronese. Verona, 1855.

Face II, Dr. J. Delle origini storiche e doi metodi riparatori della malattia

delle vili. Venezia, 1856.

Vereinsschrift für Forst-, Jagd- und Naturkunde. Prag, 1856. N. F. ll.Hefl.

Verhandlungen der Forst-Section fUr Mähren u. Schlesien. Brünn, 1856. 3. Heft.

Die Fortsetzung der Zeitungen.

Geschenk der k. k. obersten Polizeibehörde.

I
*
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Zur Verlheilung an Lehranstalten.

Pilanzen von den Herren: Ritt. V. Haimhoffen, J. B. Holzinger,
M. Hoelzli K. Fetter.

Käfer von Herrn 6. Franenfeld.
Amphibien von Herrn J. Erber.
Vögel im Jugendkleide von Herrn B. Hanf.

Der Ausschuss hat in seiner letzten Sitzung beschlossen, bei

Gelegenheit der 32. Naturforscher-Versammlung in Wien ein Ge-

denkbuch des Vereines in dessen Locale aufzulegen, und die lübl.

Geschäftsführung dieser Versammlung zu ersuchen, den Mitgliedern

und Theilnehmern derselben milzutheilen, dass der zoolog.-botan.

Verein dieselben ehrerbieligst cinladet, ihre Namen zum Gedächtniss

dieser Wissenschafts-Feier in dasselbe einzutragen. Es haben sich

zugleich unter den Auspicien des Vereinspräsidenten Sr. Durchl.

dos Fürsten Richard zu Khe von hüller- Mets ch mehrere Mit-

glieder dahin geeinigt
,

von betrelTenden in den Vereinsschriflen

niedergelegten Aufsätzen eine Anzahl Separatabdrücke anfertigen

zu lassen, welche in eine kleine Broschüre gefasst, jenen Herren

bei Gelegenheit dieser freundlichen Einschreibung zur Erinnerung

ergebenst überreicht werden soll.

Der Vorsitzende hält folgende Rede

:

Meine Herren!

Sie werden sich erinnern, dass in der Jänner-Versammlung I. J. ein

sogenannter Wahlprolest, von Einigen unterfertigt, öfTeollich verlesen

wurde
,
dem nach genauer Untersuchung des Thatbestandes von Seite der

Directioii keine Folge gegeben werden konnte, und dem um so M'eiiiger

Folge EU geben war, als nach dem erklärten Kücktritte mehrerer der ersten Un-
terzeichner, von den übrigen in einer zweiten Eingabe die Androhung einer

Verweisung dieser Angelegenheit vor die competente Behörde ausgesprochen

war, der die Verwirklichung auch auf dem Fusse folgte.

Der Dircclion, als dem der Slatulenverletzung beschuldigten und

gerichtlich hcklagten Theile, stand nach diesem Vorgänge von Seile der

Kläger eben so wenig mehr das Recht zu, einseitig als Richter in eigener

Sache vorzugehen, als die Versammlung, als competent hierzu, zu einem

Uriheile aufzufordern. Ohne sich daher durch die fortgesetzten hämischen

luseratartikel in öffentlichen Blättern, welchen man durch Versendung von
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Separatabdrücken die möglichste Verbreilnng von jener Seite her zu geben

beflissen war, im mindesten beirren, und auf das Feld einer trivialen Polemik

drängen zu lassen, wartete die Direction ruhig den behördlichen Entscheid

ab, welchen ich Ihnen nunmehr mitzutheilen die Ehre haben werde:

Yonderk. k. niederösterreichischen Statt h altere i.

(Nr. 22043.)

An die Direction des zoologisch-botanischen Vereins.

Unterm 27. Februar d. J. haben mehrere Mitglieder des zooIog.-

botan. Vereines sich über dessen Direction beschwert, ein statuten-

widriges Vorgehen derselben bei der in der Plenarversammlung vom
5 . Deceniber 1955 erfolgten Wahl von sechs Vicepräsidenten und eines

Secretäres und die Nullität dieser Wahlen behauptet, endlich angezei/Kt,

dass die Direction dieser Anstalt das Recht der Mitglieder auf Antrag-

stellung in den Ausschusssitzuiigen und Plenarversammlungen will-

kürlich beschränke und Vereinsgelder eigenmächtig fructificire.

Aus den hierüber eingeleiteten Erhebungen geht hervor, dass bei

der gedachten Wahl nur ein Formfehler in der Führung des Vorsitzes

vorgekommen, der aber auf das Wahlresultat keinen Einfluss aiisgeiibt

hat, und dass die Direction in den beiden andern Beziehungeu nach

ihrem statuarischen Wirkungskreise vorgegangen ist.

Die niederösterr. Slatlhalterei flndet sich demnach aus Anlass

dieser Beschwerdeführung im Grunde des ihr durch das Vereinsgeselz

vom 26. November eingeräumlen Wirkungskreises nicht bestimmt, eine

die Thätigkeit dieser Vereins - Direction alterirende Verfügung zu

treflfen, oder dieser Beschwerde Folge zu geben.

Hiervon wird die Direction mit der Aufforderung in Kenntuiss

gesetzt, auch solchen Formwidrigkeiten in Zukunft allen Ernstes vor-

zubeugen
, indem jede Vereinsvorstehung ohnediess im eigensten In-

teresse die genaue Beachtung der Statuten einhalten muss, um Ueber-

griflen der Mitglieder mit dem nöthigen Nachdrucke entgegen treten

zu können*

Die mit der Eingabe pr. 10. April d. J. vorgelegten, diesen

Verein betreffenden Behelfe folgen im Anschlüsse zurück.

Wien, am 18. Juli 1856. Der k. k. Statthalter

E m i n ge r.

Der Direction sind somit ihre in Frage gestellten Rechte in erst-

richterlicher Instanz in vollem Umfange zugesprochen, die Kläger dagegen
mit ihren ungegründet befundenen Beschwerden abgewiesen w'orden.

Man sollte erwarten, dass damit die ganze, nur den Verein als Körper-
schaft bennchtheiligende Angelegenheit beendet erschiene, wozu wir uns

allerseits Glück zu wünschen Ursache hüllen. Dem scheint aber nicht so
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zu werden, da, nach einem iu der letzten Aasschusssitzung der Direction

gewordenen mündlichen ErölTnung eines der dissenlirenden Ausschussmit-

glieder, der Recurs gegen diesen Entscheid der hohen k. k. Slatthalterei

ergrilTen werden soll. Die Direction glaubt auch dem Ausgange dieses

Hecurses mit voller Beruhigung eutgegensehen zu dürfen , und erlaubt sich

nur an alle mit der Yereinsleituog in Frieden und Eintracht lebenden Mit-

glieder die Bitte zu richten, auch fürder noch jene ruhige und unerschüt-

terliche Haltung zu bew'ahren, w^elche ihnen in allen massgebenden Kreisen

die vollste Achtung erwarb. Ihrerseits wird die Direction — durch jenes

erstrichterliche Erkenntniss aufgefordert, jeden Schein einer Statutenver-

letzung von sich fern zu halten , um mit um so grösserem Nachdrucke

UebergrüTen von anderer Seite begegnen zu können — bedacht sein, die

Statuten strengstens zu wahren, letzteren dagegen, wofern sie sich in

irgend eiuer Weise kundgeben sollten, im Interesse des Vereines auf das

entschiedenste gesetzlich entgegenzutreten.

Herr Dr. A. Kerner spricht über die pflanzengeographischeii

Verhältnisse des Bakonyerwaldes. (Siehe Abhandl.)

Herr G. Frauen fe Id theilt Folgendes mit:

lieber Aquarien.

Unter den Mitteln zur Förderung beobachtender Naturgeschichte haben

in neuester Zeit die Aquarien eine hervorragende Bedeutung erlangt

dadurch, dass man dahin strebte, durch gewisse zweckmä.ssige Anordnung

und Wahl der in Wassergefösse zu vereinigenden Gegenstände jene Beding-

nisse der Natur zu erfüllen, die eine andauernde Harmonie der Lebensver-

hältnisse daselbst in der Art erzeugen, dass sich das Wasser ohne Erneue-

rung fort und fort frisch erhält. Namentlich sind es die Seewasser-Aquarien,

die das höchste Interesse erregen mussten , da man dadurch Thiere zur

Beobachtung oder doch zur Anschauung bringen konnte, deren Betrachtung

im lebenden Zustande bisher nur einzig und allein den unmittelbar am
Meere Wohnenden möglich war.

Herr Graf M a rscha II war so gütig ,
mir theils gedruckte, theils

handschriftliche aus dem Englischen übersetzte Notizeu zu übergeben, deren

Mittheilung ich mir hier erlaube :

„Die Hauptsache bei Zusammenstellung von Aquarien ist, dass

die Pflanzen immer gehörig mit KohlenstoiT, und die Thiere mit Sauer-

stoff (durch ihren wechselseitigen Lebensproccss) versehen werden.

Das kleinste Bebältniss sollte 17 — 84'' lang, 10—18" breit, 18" tief

sein. Die Wände von starken Glasplatten, der Boden von Glas oder
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Schiefer, der Rabrocn von gefaltetem Zink. Man nimmt (für SUsswasser-

Aquarien) Gartenerde, die man mit Wasaer vermengt in einem Kübel

so lange herumrührt, bis sich das Wasser kaum mehr trübt; der zurück-

bleibende schlammige Sand wird bei 3^' hoch auf den Boden des Ge-

fässes geschüttet, und die Wasserpflanzen darein gepflanzt, die Erde

wird sodann mit einer Lage gröberer Steinchen überdeckt. Sodann

nimmt man eine Scheibe von Holz oder Pappe und giesst langsam das

Wasser darüber, bis zur beliebigen Höhe. Später wird dann nur immer

soviel Wasser naebgegossen, als durch die Verdunstung verloren geht.

Mitten ist es nöthig , Steinwerk, welches jedoch zu einem Ganzen

zusaramengekittet sein muss
, so hoch anzubringen , dass es über das

Wasser hinausragt, damit sich die Thiere beliebig aus demselben

erbeben können. Die Thiere, die man einsetzen will, bringt man erst in

t — 3 Tagen ein, ebenso schwimmende Pflanzen. Eine andere Art, wie

die obige, um Wasserpflanzen einzusetzen, namentlich wenn es später zu

geschehen bat, ist, ihre Wurzeln in Lehm einzukneten , und diesen

Ballen mit Dünntuch zu umwickeln, oder in Muscheln oder grosse

Scbneckenschalen einzudrücken und sie so im Glase zu vertheilen. Um
den Staub abzuhalten ist das Aquarium mit einer Glasplatte zu decken,

jedoch so, dass diese an der Ebene auf halbzollhohen Pflöckchen ruht,

damit freier Luftzug stattlinden kann. Kann das Aquarium mit sprin-

gendem Wasser versehen werden, so ist diess natürlich weit vortheil-

hafter für das Gedeihen des Ganzen. Die Sonne darf man nie auf das

.Aquarium scheinen lassen. Was die einzusetzenden Pflanzen betrifft, so

sind es nach M. Jones folgende: Atmeharis alsinaslrum, Valistieria

spiralis
, Hydrockaris morsns ranae^ Potamogeton sp.

,
Nilella sp.,

Lemna sp,, Naslurtium ofßcinale^ Ranunculus aqualicus^ Aponogeton

distachyum. Von den Pflanzen soll man die abgestorbenen Theile fleissig

entfernen. An Thieren folgende : Lymnaeus^ Planorbis, Paludina, Dreh-
sena, Amylus, Cyclas^ Cypris, Daphnis, Asellus^ Hirudo, Hydrachna^

Gyrinus, Larven von Phryganeen, Argyroneta etc. M. Jones setzt

ohne Unterschied Alles in seine Gläser, was er auf seinen Excursionen

findet, und überlasst dem natürlichen Gange der Dinge die Herstellung

der wechselseitigen Ausgleichung. In einer Notiz, in „Family Herald,^

sind hierzu noch Wasserwanzen, Dityociden und Fische, als: Barsch,

Schleihe, Aal, sammtiiebe Weissfische angegeben/

Ich muss hierzu noch bemerken, dass man wohl eine viel strengere

Auswahl treffen muss, selbst wenn man nicht bestimmte Beobachtungen

beabsichtigt, sondern nur des Vergnügens wegen sich ein solches Aquarium

verschafft. Die Entfernung todter Thiere, auch der kleineren, ist weit drin-

gender nöthig, als jene der abgestorbenen Pflanzen. Die Wasserkäfer, selbst

kleinere Agabus-Arleu^ sind so gefährliche Räuber, dass auch ziemlich

grosse harmlose Thiere durch sie Schaden leiden. Ich habe durch Agabus

bipustulatus, obwohl ich sie von Zeit zu Zeit mit Fleisch ffiUerte, in meinem
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grossen Wnsserbehältniss zwei Proteus anguineus verloren, denen er die

Kiemen annagle und die Füsse verstümmelte.

Die Vervollkommnung solcher Aquarien bietet ein ausgedehntes Feld

für Versuche, so wie in denselben unstreitig eine reiche Quelle für die

wichtigsten Resultate liegt, daher ich solche Versuche dringend anralhen

zu dürfen glaube. Man hat in England die Bereitung künstlichen Seewassers,

und, wie ich glaube, mit gutem Erfolge versucht. Die Uehertragung von

Seethieren ist viel leichter möglich, als man wohl denken mag. Wir haben

gesehen, dass Schultze Foraminiferen lebend von Triest bis Breslau

brachte, und diese dort lange in Untersuchung iiielt, und ich habe auf

meiner dalmatinischen Reise Actinien durch 8 — 10 Tage lang lebend in

feuchter Verpackung, ja selbst eine Schirmqualle von Cartolle bis Ragusa,

also über t Tage erhalten. Noch lebenszäher sind die nackten Seegastero-

poden , die Doridier, Seehaasen etc. Aiii allerleichtesten können jedoch

Meerschnecken, vorzüglich gedeckelte, erhalten werden. Ich habe eine am

rothen Meere bei Kenne gesammelte Ltttorina^ mehrere Trochns etc. ganz

trocken verpackt, nach mehr als 3 Monaten noch lebend bei der Unter-

suchung befunden. Ueber Seealgen und Tange fehlen mir sowohl alle eigenen

Erfahrungen, als auch irgend welche .Angaben über deren Behandlung, doch

glaube ich, dass der grössere Theil der an seichtem Stellen lebenden Phykeeu

sich wohl im Aquarium erhalten mag.

Eine grössere Mannigfaltigkeit bieten für uns natürlich die Süsswasser-

aquarien. Wer sich, wie ich und mein Freund Brauer, mit der Zucht

von Wassertbieren so viel und anhaltend beschäftigt hat, der wei.ss, dass

es nicht besonders viel Mühe macht, jene Thiere und Metamorphosen, welche

in stehendem Wasser leben, frisch zu erhalten. Ich habe eine Wanne von

Glas, welche 34 Mass hält, und die zum Abzug des Wassers lutirt ist, in wel-

cher ich viele Arten säinintlich oben aufgezählter Thiere seit einer Reihe

von Jahren vielfach zog und hielt. .Als einen der grössten Uebelstände

habe ich jene Algen gefunden, welche einen grünen Ueberzug an den

Glaswänden bilden, so dass dieselben beinahe undurchsichtig werden. Das

einzige mir bis jetzt bekannte Mittel dagegen ist Palndina tentaculata^

welche sie abweidet, hauptsächlich wenn man aus den zahlreich abgelegten

Eiern Junge bekommt, welche hierbei die besten 'Dienste leisten.

Dass solche Aquarien, die gleicherweise zur Zierde und Ausschmückung

in den Wohnungen verwendet werden können, eine eben solche Fülle an

Vergnügen wie Belehrung ergeben, ist wohl einleuchtend, daher ich deren

vielfältige Errichtung nochmal mit der Bitte bevorworte, dass die dabei

gewonnenen Resultate der Beobachtung hier freundliclist zur allgemeinen

Bekanntwerdung niedergelegt werden wollen.

Ferner erlaube ich mir die Mittheilung eines interessanten Fundes,

eines höchst seltenen Thieres um so mehr hier zu machen, als da.sselbe

für Oesterreich im engem Sinne neu ist, welcher Fall in der höhern Ciasse

der Thiere, der Wirbelthiere, nur sehr sparsam eintritt. Es ist diess die zn
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der Gruppe der langöhrigen Vesperlilionen gehörige Vesperlilio Bechsteinii

Lsl.., für die bisher Tböringeo, Welterau, Holland und England als Aufent-

haltaort angegeben war. Mein verehrter College, Dr. Fitzinger, gab mir

aus seinen schätzbaren handschriftlichen Notizen noch Ungarn nach Wagner
an. Nach einer bald im Drucke erscheinenden Arbeit über Fledermäuse des

Herrn Prof. Kolenati ist sie von diesem auch aus Mähren aufgeführt. Ich

erhielt sie durch Herrn Rogenhofer, der sie in einem Felsenloche unweit

Yöslao erhaschte. Sie dürfte, w'enn auch schon weit verbreitet, doch überall

nur sehr vereinzelt Vorkommen, und nicht häuflg in Sammlungen sich findcii.

Das hiesige k. Museum besitzt ein aus Thüringen stammendes Exemplar von

dem berühmten Ornithologen Herrn Bressa.

An eingesandlen Notizen wurde Folgendes niilgelheilt :

Von Herrn Prof. Vincenz Gredler in Bolzen.

Die Steiermark ist in conchyliologischer Beziehung keine „Terra

incognita^ mehr; es ßnden sich so viele zerstreute Notizen, z. B. in Ross-
mässler's und Küster's Coiichylienwerken, dass sich ein ziemlich voll-

ständiges Verzeichniss aller Vorkommnisse dieses Kronlandcs (wenn auch

damit noch kaum deren Geographie und physikalische Verhältnisse)

faonisch zusammenstellen Hesse. Da sich dessungeachtet meines Wissens

noch kein Vertreter dieses Landes gefunden, so darf ich glauben, einem

künftigen Bearbeiter in letzterer Beziehung dennoch einen ganz kleinen

Dienst zu erweisen, wenn ich auch nur die wenigen von meinem Landsmanne,

dem Franziskaner P. Theobald Saurer, um Lankovitz gesammelten und

dieser Tage mir übersendeten Heliceen nachstehend bekannt gehe. Sie sind:

Helix nitens Mich. Grosse Exemplare
; ein Stück mit so dicker

Schale, dass sie völlig undurchsichtig.

solaria Mke.

= eerlicillus F e r.

= fniHcum Mull.

= incarnata M ü 1 1.

= carlhusianella Drap. Carthusiana Müll, meist von geringer

Dimension (//. incollata Ziegl.).

= obtia H artm.

= pomatia L.

= austriaca Meg. Vindobonensis C. Pfr. In wenigen Farben-

und Grössen-Abänderungeu , von denen nur die Formen

mit verloschener erster und zweiter, mit fehlender vierter

und verbundener zweiter und dritter Binde erhebenswerlh.

Bd.VI.Silz.-Ber. K
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flelix hortensis Müll.

=s holoserica Sind. Normale Form, wogegen unsere Tiroler

Exemplare stets kleiner und enger genabelt sind. Auch
als Blendling.

Pupa (BuHmus) tridens Müll.

= frumentum Drap. Nur in einem Exemplar erhalten.

= sevale Drap. Gedrungen und klein.

= atena var. hordeum Sind.

Clausilia laminata Mont.

= ßmbriata Ziegl.

= ornata Ziegl. (A. Schmidt in Geschl. d. Styfomm.) Fast

nur in grauUberzogenen oder zerfressenen Gehäusen. Sic

sind durchaus grösser und kräftiger, zumal der Gahmen*
wulst, Lippen- und Verhindungssaum stärker ausgebildet,

als ich diess bei den Kärnthner Exemplaren (unserm Lande

Tirol fehlt diese Art!) zu sehen gewohnt biu.

= rentricosa P f r.

= rugosa var. afßnis Ziegl. (Gallensl.)

Von Herrn Leinweber, k. k. Uofgärtner in Laxenburg.

Es dfirDe für den löblichen Verein vielleicht einiges Interesse haben,

dass ich Sie von dem so überaus häufigen Erscheinen eines Käfers benach-

richtige, welcher im kaiserl. Park zu Laxenburg einen ganzen Hain alter

Ulmen der Blatter beraubte. Schon am 16. Juni d.J. bemerkte ich an einem

alten UInws campestris^ dass an dessen untern Zweigen die Blätter durch

kleine ßäupcheii ahgenagt waren, was nach einigen Tagen immer mehr um sich

griff, bis zum 26. Juni sich aber schon über einen grossen Hain freistehen-

der Ulmen derart verbreitet hatte, dass die Blätter der tieferen Zweige fast

sämmtlich so abgefressen w'aren, dass nur die Oberhaut und die Blattrippen

übrig blieben, und sie so transparent am Baume hängend erschienen, was

einen eigenen unangenehmen Anblick gewährte. Die Bäupehen verliessen

die untern abgenagten Zweige und begaben sich immer höher um ihre

Arbeit furtzusetzen, bis am 1. Juli die ganzen Bäume abgefressen waren.

Diesen Tag bemerkte ich auch, da.es sie massenweise an den Stämmen
herabwonderten, und sich in den Bitzen derselben verbargen, ebenso un*

zäblige, aber wahrscheinlich reif zur Verpuppung herabfielen, und nah«

Schlupfwinkel aufsuchlen, so dass sie an einigen Stellen bis Zoll lagen

Bald sah ich auch die ersten Puppen, deren Verwandlung schnell vor sich

ging, wobei sich die Baupe zusammenrollt, ihre Hülle sprengt, die ihr auch

oft noch lange darnach anhängl. War einige Tage früher Alles schwarz von

Raupen, so wurde nun Alles lichtgelb von Puppen, die den Boden UberaP
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dicht bedeckten. Sie ist sehr weich, leicht zerdröckbar ; dieser Saft färbt

die Hände stark gelb, und lässt sich schwer abwaschen. Millionen dieser

Puppen Hess ich vertilgen, allein ebenso gross ist die Zahl jener in Ritzen und

sonstigen Verstecken, wo ihnen nicht beizukommen ist. Kein Vogel nährt

sich davon
; eine Truthenne mit ihren Jungen

, mit jungen Pfauen und

Hühnern, die doch sonst Alles aufnehmen, gingen mehrmal darüber hinweg,

ohne sie zu berühren.

Ich habe diesen Käfer in der langen Zeit meiner Anwesenheit hier nie>

mals auch nur in bemerkenswerther Anzahl, viel weniger in so ungeheurer

Menge bemerkt. Er beschränkte sich aber nur auf die Ulmen
;
Acer cam-

pestrCf Eichen, tief in die Ulmenzweige eingreifend, blieben unberührt, so

auch nahe stehende Jlespi/us und Crataegus. Den 14. Juli fand ich die ersten

Käfer, und am 19 sie leider schon in grosser lläutigkeit. Sie fliegen bei

kühlem Wetter gar nicht, nur wenn es warm ist am Mitlage. Wenn nicht

für diese Tbiere ungünstige Witterungsverhültoiase eintreten ,
fürchte ich

sehr für künftiges Jahr.

Herr Frauenfeld bemerkt hierzu:

Soeben erhalte ich von Herrn Leinweber noch folgende Mit-

theilung: „Die abgenagten Ulmen treiben jetzt wieder junge Blätter, die

nun dem Küfer zur Nahrung dienen, so dass sie abermals kahl abgeweidet

werden, was natürlich grosse Nachtheile bringen muss. Es hat hat sich die

Verwüstung nun auch schon weiter im Parke verbreitet, und beschränkt sich

nicht mehr auf den besagten Hain. Der Käfer ist sehr scheu, und versteckt

sich in den Ritzen und Spalten der Bäume, wenn er sich bemerkt glaubt.*^

Der in grosser Menge und in allen Ständen eingesandte Käfer ist

Galleruca xanlhomelaena.

Von Herrn Th. Ascljner, Prof, der Naturwissenschaften

aiQ erzbischöflichen Ober-Gymnasiura zu Tyrnau.

Den 86. Juni d. J. wurde eine junge todte weisse Schwalbe von

den Alten aus dem, unter dem Dache eines Hauses in unserer Stadt sich

befindenden Neste herausgeworfen. Dieselbe war schon vollkommen aus-

gebildet, wohl schon flugbar. Ich Hess das Nest, der Hirundo rustica

angehörend, untersuchen, und fand darin noch drei lebende Junge, den

Allen jedoch ganz ähnlich gefärbt. Ich vermutbete, die weisse Farbe Stamme

von einem Krankheitszustande der auch Ursache am Tode dieses Vogels

gewesen (hatte doch schon Aristoteles nach Buffon behauptet, dass

diese Farbe bei dieser Art Vögel von einer gewissen Schwäche des Tem-

peraments herrühre). Als ich den Vogel öffnen Hess, fand sich im Magen

ein ganz von Galle eingewickelter scharfkantiger Stein vor. Beim

Abwaschen erkannte ich ihn als einen schön weissen Fettquarz, der,

gewogen , !'/> Gran sclnver war, und den ich als „Corpus delicti'* der

Krankheit, Farbe und des Todes des Vogels halte.

K*
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Ich erlaube mir hierzu zu bemerken
,

dass diese Noliz von

grossem Interesse ist. Es wurde bei dem allerdings immer etwas

krankhaft erscheinenden Albinismus bisher wohl selten oder nie

auf die innern Zustände geachtet, die uns doch gewiss manche

Aufschlüsse über diese dunkle Erscheinung gewähren würden. Ich

theile keineswegs die Ansicht Herrn Aschner’s in Betreff dieser

Ursache der Farbe jener Schwalbe, er müsste denn annehmen, die Con-

cretion habe, im ersten Fötalleben schon vorhanden, den Grund zu

dieser Abnormität gelegt, denn der Albinismus ist, wie uns die Erfah-

rung lehrt, bei der Geburt vollkommen und entschieden ausgeprägt, und

es sind nur die andern Farbenveränderiingen, die ich in meiner

Mittheilung pag. 161 im 111. Bande der Verhandlungen des zoolog.-

botanischen Vereins vom .Jahre 1863 genau getrennt und unter-

schieden habe, Veränderungen unterworfen, die nach und nach oft

ein treten.

ln die Abhandlungen wurden folgende Arbeiten aufgenonunen

:

Neue Diplercn-Gattungen und Arten von Dr. J. Egger.
Beuhachlungeii an lebenden Amphibien von J. Erber.

Vergleichende Beschreibung von Sialis fuliginosa P. und lutaria

von Fr. Brauer.

Scriplores Austriaci rerum diplerologicarum von Dr. S. Schi ne r.

lieber die wilde Vegetation der Rebe von Dr. S. Keissek.
Beitrag zur Fauna Dalmatiens von G. Frauen fetd.

Sedum Hillebrandii von Pr. Dr. E. FenzK
Eine neue Gattung aus der Familie der Staphylien von Dr. G. Kraaz

in Berlin.

Beschreibung eines neuen Grottenkäfers von L. Miller.
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VersammlUDg am l. Oktober.

V^irsitzeiider : Viceprasideiit : Herr Fr« Ritt* v* Hauer

Neu eingetrelene Mitglieder

Als Mitglied P, T. Herr

Bach Otto^ Doctorand der Rechte . .

Bill Dr. Johann Georg, Prof, der Zoologie

und Botauik am Joaoneo zu Gratz .

Boheman Carl H. zu Stockholm

Brandt Joh. Fried. Ritt, v. , kaiserl.-russ.

wirkt. Staatsralh zu St. Petersburg. Bxc.

Finck Theodor^ Dr. Bled. und Chir. . .

Kahil jf., k. k. österr. Coiisul in Damiatte

Lachmayer Carl., k. k. Lehrer bei den P.

Piaristen

Löw Franz, Cand. der Medicin

Melicher Ludtrig Josef, Dr. der gesammten

Heilkunde, Direktor des med.-gymn.-
orthopäd. Institutes

Mucha Carl, Hörer der philos- Fakultät

Keumann Johann, Prof, d Naturgeschichte

am k. k. Gymnasium zu Troppau, Hochw.

Oswald Anton, für.stbisch. Alumnus zu Gratz

Perczel Johann, Lehrer an der evang.

Bürgerschule zu Oedenburg ....
Römer Florian

Scheff M. A., Dr. der Med. und Chir. .

Scknizlein, Dr. Adalbert in Erlangen .

Scholtz Dr. Heinrich in Breslau

Sendiner Dr. Otto, Prof, an der Universität

in München

H'etss Adolf, Gymn.*Lehramlscandidat

.

Weiss Edmund, Gymn.-Lehramtscandidat .

Zastiera Franz, Kupferstecher ....

bezeichnet durch P, T. Herrn

G. Frauenfeld u. Dr. C, Mösslang

Ludwig Ritter ®. Hevfler und

G. Frauenfeld.

Das Präsidium.

Dr. G. Mayr u. Dr. A. Kerner,

G. Frauenfeld u. J. Zelebor.

H. Reichardt u. G. Frauenfeld.

Fr. Brauer u. G. Frauenfeld.

G, Frauenfeld und Dr. G. Mayr.

Pr. Pokomy u. H. Reichardt.

V. Totter u. J. Erber.

V. Toller u. J Erber.

Dr. E. Kiindt n. V. Totter.

F. Schmidt u. G. Frauenfeld.

Dr. G. Mayr u. Dr. A. Kerner.

Dr. E. Fenzl u. Ritt. t>. Heufler.

Dr. J. R. Schmer und Georg

Frauenfeld.

L. R. r>. Heufler u. G. Frauenfe'd.

G. Ritt, ron Haimho/fen und

G. Frauenfeld.

G. Ritt, ron Haimhoffen und

G. Frauenfeld.

G. Frauenfeld u. Dr. G. Mayr.

Bd.VI Sitz.-Ber. L
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Eingcgang;ene GcgensUindc

:

SilZiiingsbcrichte der kaiscrK Akademie der Wissenschaften in Wien, lft56.

20. Bd. 2. — 3. Heft.

Berichte über die Verhandlungen der Gesellschaft für Beförderung der

Nalurwissenschaflen zu Freibiirg im Breisgau. 1856, Nr. 13.

Zeitschrift der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien, 1H.'»6. 7.-8. Heft.

Miltheilungen über Gegenstände der Landwirthscbaft und Industrie Kärii>

Ibens. Klagenfurt, 1856. 3.-9.

16. Bericht über das Museum Francisco-Carolinum in Linz. 1856.

Geuther Anton. Ueber die Natur- und Destillations-Producte des Torba-

nehill-.Minerals. Göllingen, 1855.

Verhandlungen und Miltheilungen des siebcnbürgischen Vereines für Natur-

wissenschaften zu Hermunnstadt, 1856. 1 —6.
Gemeinnützige Wochenschrift für Unlerfranken und AschalTenburg. Würz-

burg, 1856. 19 — 35.

41. Jahresbericht der naturforschenden Gesellschaft zu Emden für 1855.

Emden, 1856.

l’rcstel Dr. M. A. Die Gewitter des Jahres 1855. Emden, 1856.

Lotos. Zeitschrift für Naturwissenschaften. Prag 1856. März — September.

Bendiconti delle adunanze della K. Accad. economico-agraria dei georgo-

fili di Firenze. 1856. April — Juli.

Memoires de la Societe Royale des Scienc. de Liege. TomeX., 1855.

The Journal of the New York State Agricultural Society. 1856. Albani.

3 — 5.

The natural Hislory Review. London, 1856. Nr. 11.

Acta Socielatis Scientiarum Fennicae. Helsingfors, 1842 — 1856. Tomus I.

- IV. T. V. 1. Theil

Oefversigt af Finska Veten.skaps Societetens Förhandlingar. Helsingfors,

1838 — 1856. I — HI.

Noliser ur Sällskapets pro Fauna et Flora Feniiica Förhandlingar. Helsing-

fors, 1848 — 1852. I. — 2. Heft.

Ohscrvations failes ä Tobservatoire magn^tique et met^orologique de Hel-

singfors, 1850. 1 — 4.

Lagus W. G. Sveriges rikes Landslag. Helsingfors, 1852. 2 Hefte.

Oefversigt af kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar. 12. Arg. 1855.

Stockholm, 1856.

Kongl. Vetenskaps-Akademiens Uandlingar, för Ar 1853, II., 1854, I.

Memoire delP 1. R. Istituto veneto di seien, lett. ed arti. Venezia, 1856.

Vol. VT. Pari. I.

Atli deir I. R. Istituto veneto di seien, lett. ed arti dal novembre 1855 all

ollobre 1856. Venezia.
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Bulletio de la classe physico-math^ni. de PAcaddmie imp. des scieiiv. de

Sainl-Pelersbourg, 1856. T. 14. Nr. 13 — 84.

Schriftentanscb.

/

Pelze In A. v. Ueber neue und wenig gekannte Arten der kaiserl.-ornith.

Sammlung. 1856.

Fritsch K. Beobachtungen über periodische Erscheinungen im PHanzen-

und Thierreiche. Wien, 1856.

— — Vegetations-Verhältnisse iu Oesterreich im Jahre 1855,

Bremi-VVolf J. J. Catalog der schweizerischen Coleopteren. Zürch, 1856.

Danilo Dr. Elenco nominale dei molliischi.

Beer J. G. Die Familie der Bromeliaceen nach ihrem habituellen Charakter.

Wien, 1857.

Hörn es Dr. M. Die fossilen Mollusken des Tertiär-Beckens von Wien.

Schluss des 1. Bandes.

Bohemann Carl H. Insecta Caffraria Aiinis 1888 — 1845. Pars I. Fase.

1 — 8, (Coleoptera) Holmiae, 1848 — 1851.

— — Monographia Cassididarum. Holmiae, 1850 — 1855. Tomus 1 — UI.

Frey er H. Fauna der in Krain bekannten Säugelhiere, Vögel, Reptilien und

Fische. Laibach, 1848.

Leukart Dr. R. Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte der

niederen Thiere während der Jahre 1848 — 1853.

Menzel A. Die Chitingebilde im Thierkreise der Arthropoden. Zürch, 1855.

— — Ueber den Afterranpenfrass der Alhafia centifoliae. Zürch.
— — Ueber die Anliangsgebilde der Arthropodenhaul.

Frauen fei d G. Die Algen der dalmatinischen Küste mit Hinzufügung der

von Külzing im adriatischen Meere überhaupt aufgeführten

Arten. Wien, 1855.

Geschenk der Herren Verfasser.

5. Progpramm der k. k. Ober - Realschule in der Vorstadt Landstrasse

in Wien.

Jahresbericht über den Zustand des k. k. Ober-Gymnasiums zu Czernowitz.

1855 — 1856.

1. Programm der vollständigen k. k. Unter-Realschule zu St. Johann in der

Jägerzeile in Wien, 1856.

6. Programme deH'l. R. Ginnasio completo di prima classe in Zara, 1856.

Programm des Bcnedicliiier Ober-Gymnasiums zu Oedenburg, 1856.

Geschenk der Directionen.

Lesebuch für Mittelschulen im Kaiserthum Oesterreich. Wien, 1857

1. — 3. Theil.

Geschenk des Herrn L. R. v. Henfler.
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Jnhresheft des Vereins des krainerischen Landes-Mnsenins. Laibach, 1856.

Geschenk des Herrn C. Deschmann.

Hyrtl, Prof. Einst und Jetzt der Naturwissenschaft in Oesterreich, 1856.

Drossbach M. Das Wesen der Nnlurdingfe und die Naturg-esetze der

individuellen Unsterblichkeit. Ollmiitz

Tageblatt der .32. Versammlung deutscher Naturforscher und AerzteinWien
im Jahre

Aus der Naturforscher Versammlnng.

Bielz E. A. Fauna der Wirbelthiere Siebenbürgens. Hermannstadt, 1856.

Cornalia Dr. E. La natura rappresentata e descritta. Milano.

Deschmann C. Jahresheft des Vereins des krainerischen Landesmuseums.

Laibach, 1856.

Beer J. G. Die Familie der Bromeliaceen nach ihrem habituellen Charakter.

Wien, 1857.

Kolaczek E. Lehrbuch der Botanik. Wien, 1^56.

Manganotti A. Elementi di botanica teorico-pratica. Verona, 1856. Ed. II.

Brühl Dr. C. B. Zur Kenntniss des Orangkopfes und der Orangarten.

Wien, 1856.

— — Osteologisches aus dem Pariser Pflanzengarteo. Wien, 1856.

Amerling Dr- C. Pflanzen in Bildern zum Anschauungs-UnterrichU Prag,

1856. 8. Heft.

Grabner Lcop. Die Forstwirthschaftslehre. Wien, 1856. 8. Band.

Jahresschrift des westgalizischen Forslvereins. Krakau, 1856.

Ca tu I Io T. A. Dei terreni di sediinento superiore delle Venezie e dei

fossili Bryozoari, Antozoari e Spongiari al quali danno ricetto.

Padava, 1856.

Biancardi D. Teoria per la valiitazione delle piante e dei terreni desti-

nati alla loro coltivazione.

Cortesi Gio. B. Memoria sulla malatlia dominante dei bachi, Crisalidi e

Farfalle. Milano, 1856.

Entz Dr. F. Kerteszeti Füzetek (Garten-Cullur). Festen, 1856.

Canto ui Dr. Gaet. Trattato completo d' agricoltura compiiata dietro le piü

recenti cognizioni scieiilifiche e particbe.

Lo Zolfo applicato alle vigne. Trieste, 1856.

Die Fortsetzung der Zeitungen.

Geschenk der k. k. obersten Polizeibehörde.

Mehrere authentische Exemplare der von Professor Pirona in Udine in

seiner „Syllabus norae Forojuliensis“ beschriebenen neuen Arten

Brassica palustris Pir. und Medicago rupestris Pir.

Geschenk des Herrn Prof. Pirona.
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Zur Vertlicilung an L(jliianslallon.

Käfer. Von den Herren A. Schwab und I)r. L. Heinzei.

Pflanzen. Von den Herren Dr. Fr. Semeleder und G. v. Nicssl.

Wanzen. Von Herrn A. Weiss.
Conchylien. Von Herrn Prof. Urban.

Da Herr Dr. G. Mayr in Folge seiner Berufung an die Real-

schule nach Pest von Wien abging, so hat die Vorslehung im Ein-

vernehmen mit dem Ausschüsse beschlossen, Herrn Professor A.

Pokorny zu bitten, die Mühwaltung des Secrelariats bei dem

zoolog.-botan. Verein für die Zeit bis zur definitiven Wahl im Monat

December gütigst provisorisch zu übernehmen, wozu derselbe sich

auch frcundlichst bereit erklärte.

Das bei Gelegenheit der 32. Naturforscher-Versammlung in

Wien aufgelegte „Gedenkbuch des Vereins“ soll auch alle Namen der

Vereinsmitglieder aufnehmen. Es erfolgt daher hiermit die freund-

liche Einladung, beim Besuche des Locals desselben in der Herrn-

gasse sich in dasselbe einzuzeichnen.

Durch die Miinificenz Sr. Dnrchl. des Vereins - Präsidenten,

Fürsten zu Khevenhüller-Metsch, ist noch eine Anzahl von

Abdrücken jener den Naturforschern überreichten Festgabe vorhan-

den, und wird selbe, soweit der Vorrath reicht, den Einschreibenden

erfolgt werden.

Bei der grossen Zahl der zur Betheilung vorgemerkten Lehr-

anstalten ergeht nunmehr die dringende Bitte, nicht nur die verfüg-

baren Doublelten gütigst dem Vereine zu diesem Zwecke zu überge-

ben, sondern dass auch wieder jene Herren, denen es möglich ist, sich

für die Zusammenstellung solcher Sammlungen gütigst wieder be-

mühen möchten, und so bei dem schönen Zwecke der Verbreitung

der Naturkenntiiisse freundlichst mitzuwirken.

Den verehrlichen P T. Mitgliedern wird hiermit angezcigt,

dass das 11. Heft der „Vereinsschriften“ erschienen ist, und im
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Vereinslocale, Herrngasse Nr. 30, gegen Vorweisung der Jahres-

karte bezogen werden kann.

Von der, der Abhandlung des Herrn L. Rill. v. Heu fl er über

Milzfarne beigegebenen Karle in Mercalors Projcclion, geeignet zu

Einzeichnung geographischer Verbreilungs - Verhältnisse wird eine

besondere Auflage veranstaltet, welche die P. T. Mitglieder gegen

Vergütung von 4 Kr. pr. Stück beziehen können.

Herr G. v. Niessl spricht über Uebergangsformen zwischen

Melampyrum nemorosum L. und M. sylvaticum L. Folgendes :

Unter den Pflanzen, welche ich dem zool.-botan. Vereine übergeben

habe, beflnden sich einige Exemplare, die ich als Uebergangsformen von

Melampyrum nemorosum L. zu M. sylvaticum L. bezeichnet habe. Sie sind

identisch mit den von Herrn Bermann im Jahre 1<^54 gefundenen und

späterhin vom Vereine als Melampyrum sylratico nemorosum puhlicirten

Exemplaren. Ich hohe sie, wie Herr Bermann, bei Gulcnstein gefunden,

ohne jedoch von der Pflanze Bermann's Etwas zu wissen, und da ich in

zwei auf einander folgenden Jahren durch zwei Monate Gelegenheit hatte,

die Pflanze in freier Natur zu beobachten, so erlaube ich mir Einiges dar-

über zu bemerken. Untersuchungen mit dem Samen habe ich nicht machen

können, da ich mich nie langer als bis zum halben September in Gutenstein

aufhielt, zu welcher Zeit noch keine reifen Samen zu ßndeu waren. Leider

kannte ich auch Herrn Dr. VV o h 1 m a n n , der damals gewiss in der Lage

gewesen wäre, mir Samen zukommen zu lassen, nicht persönlich, und konnte

ihm daher mein yVnliegen nicht vortragen.

Indessen, glaube ich, gibt es auch noch andere Verhältnisse, aus

denen man schliessen kann, ob die fraglichen Formen Bastarde sind oder

nicht. Diese habe ich nun soviel wie möglich beobachtet und theile hier das

Resultat mit: Die Pflanze, die ich meine, ist um Gnlenstein sehr häufig,

und ich glaube, dass sie hier das bei uns vorkommende Melampyrum nemo-

rosum L., welches Ich bei Gutenstein nicht gefunden habe, vertritt. In

grösster Menge fand ich sie z. B zwischen Gutenstein und Pernilz am Ab-
hange gegenüber dem Werke, das in Gulenstein unter dem Nomen „Quicker

Drahtzug"^ bekannt ist. Ebenso häufig findet sie sich auf der anderen Seite

der Strasse auf dem sogenannten „Eilelstein“ mit einigen Subalpinen, wie:

Fotentilla caulescens^ Gentiana acaulis, Valeriana Saxatilis, Saxifraga

Ahoon u. a.

Den westlichen Theil der Guteusteiner Umgebung habe ich nicht so

gut durchsucht, dass ich genau einen Standort angeben könnte.
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Endlich habe ich dieselbe Pflanze auf dem ^Alpleck“ ebenfalls häufig

gefunden; nur bedauere ich von diesem letzteren Standorte keine Exemplare

mitgenommen zu haben. Ich wiederhole hier noch einmal, dass ich in der

ganzen Umgebung Gutensteins die bei uns wachsende Form von M, nemo-
rosum nicht gefunden habe.

Was .V syhaticnm L., den andern der Stammältern des fraglichen

Bastards betrifft, so muss ich bemerken, dass ich diese Pflanze um Guten>

stein immer vergebens gesucht habe, womit ich freilich nicht behaupten

will, dass sie in der Umgebung gar nicht vorkommt, aber ich musste unter

den massenhaft auftretenden erwähnten Formen auch M syhaticum häufig

getroffen haben, wenn es zur Bildung derselben beitragen sollte.

Die Grundbedingungen für eine Hybridität, das Vorhandensein der

Stammältern an den Standorten, oder doch in der Nähe derselben fehlt

sonach hier.

Aber es findet sich ein anderer Gesellschafter, nämlich das schon

längst mit dieser Pflanze aus niederen Gegenden verbrüderte M. pratense L.

und zw'ar in Uebergangsformen zu 91, sylvaticum L.

Wie in den Wäldern unserer Umgebungen wachsen auch hier Melam-
pyrum nemorosum und pratense beisammen, und beide in gleichen Stadien

des L'eberganges zu 9f. sylvaticum. Beide mit den schmalen Blättern und

den kleinen Blüthen, die deutlich an einen Uebergang zu M. sylvaticum

erinnern. Von 9f. pratense h. ist die Sache längst bekannt. Schon v. Kovats
bat iV. pratense und sylvaticum vereint (Kov. Fl. ex. n. 852), und Neil-
reich, den wir ja .Alle als Leitstern anerkennen, ist seiner Ansicht bei-

getreten (Nachlr. z. Fl. T. Wien pag. 814) ,
nur hat der erstere Melampyrum

pralensey Neilreich aber M. sylvaticum als Stammart angenommen.

Bei M. nemorosum scheinen der Vereinigung mehr Schwierigkeiten

entgegenzutreten , doch glaube ich, ist hier ein analoger Fall.

Die grössere oder geringere Länge des Kelches
,

die Grösse der

Blüthen, endlich die Form und Breite der Blätter sind hier in diesem Falle

äusserst vage Merkmale, die oft auf derselben Pflanze verschieden sind.

Ich habe eine Reihe zusammengestellt, deren Endglieder /!/. nemorosum L.

und sylvaticumh, sind. Zwischen beiden liegen die gesammciien Uebergangs-

formen.

Daraus ist nun vor Allem der Uebergang in der Blattform, und be-

sonders der der Deckblätter sehr deutlich zu ersehen. Die Behaarung des

Kelches, die, weun man Exemplare von M. nemorosum und sylvaticum

unmiltelbar iiebeueinanderlegen würde, allenfalls als ein constantes Merkmal

erscheinen könnte, ist ebenfalls variabel, und als speci fische Eigen-
schaft für die Trennung dieser beiden Pflanzen nicht brauchbar. Diess geht

aus meiner Zusammenstellung wieder deutlich hervor. Das an der urspriing-
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liehen Form von M. nemorosnm L. zunächst liegende Exemplar der Ueber-

gangsform hat noch ziemlich stark behaarte Kelche, das nächste hat nur aa

den Kanten behaarte, und das neben M. sylnatknm liegende Exemplar bei-

nahe ganz kahle Kelche. Auch im Habitus nähern sie sich mehr und mehr

dem M. sylcaticum.

Die Reihe der Uebergatigsrormen, die ich zusammengestellt habe, hat

zwei Lücken. Die eine, kaum bemerkbare, zwischen unserem Melampyrnm

nemorosttw und dem ersten Uebergangsexemplare ; die zweite, viel grössere,

zwischen dem letzten Uebergangsexemplar und M. syhaticum L. Wenn ich

diese Lücken bis jetzt noch nicht ganz ausfüllen konnte, so kann ich die-

selben doch wenigstens rechtfertigen.

Das Exemplar der Stammform von M. nemorosum L. ist aus der Um-
gebung von Wien, von den Bergen bei Giesshühel, also aus einer Höhe von

iingerähr looo'. Die Uebergangsexemplare sind aus dem Thalboden von

Gütenslein, also von einer Höbe von 1400 — 1800 '. Melampyt'um syhaticum

ist vom Kuhschneeberg ,
ungefähr aus einer Höhe von 4000 '. Die Höhen-

differenzen sind also 400 — 800 und 8200 — 86 »»0 '. Diese Differenzen sind

bei den letzten Exemplaren also bedeutend grösser als bei den erstem,

und daraus erkläre ich mir auch den grossem huhituellen Unterschied der

letzten Uebergangsexemplare von llf.' syhaticum; dass die Seehöhe des

Standortes auf den Habitus, auf die ganze Pflanze gewaltig einwirke, ist

bekannt

Es bliebe somit nur mehr die Farbe der Deckblätter. Hiervon habe

ich an meinen Uebergangsformen keine Uebergänge bemerkt. Die Exem-
plare haben alle blau gefärbte Deckblätter. Doch glaube ich, dass dieses

eine Kennzeichen kein specifisches sei, da ich in unsern Gegenden Exem-
plare mit beinahe ganz grünen Deckblättern gefunden habe. Ich meine, dass

diess vom Standorte abhängt, und zweifle nicht daran, dass auch davon

Uebergänge aufgefiinden werden können.

Ich fasse nun meine ßeobachtungeo undineine Ansicht kurz noch einmal

zusammen

:

Die von Herrn B ermann ytf. syhatico nemorosum j^enaonte Pflanze

scheint mir aus den angegebenen Gründen kein Bastard zu sein, und ist

durch specifische Eigenschaften weder von M. nemorosum L., dem sie näher

steht, noch von M. syhaticum L., in das sie offenbar übergeht, zu trennen;

demnach, und auch in Rücksicht der Verhältnisse des Standortes ein Ueber-

gang zwischen beiden.

M. pratense L. und M. nemorosum L würden also in der Alpen- und
Voralpeuregion in M, syhatkum übergehen, welches sie dann ersetzt. Dieses

letztere wäre wohl als die Stammait auzuseheii, und M. pratense und nemo-
rostim demselben als Varietäten unlerzuordneu.
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Ich ^‘*abe, dass solche üebergangsformen itichl allein in der Umge-
bung des Schneeberges Vorkommen, sondern wahrscheinlich auch in andern

subalpinen Gegenden zu finden wären, nur diirrten sie immer übersehen

worden sein, und schliesse daher mit dem Wunsche, den auch Herr Ber-

mann ausgesprochen bat: „Die Herren Botaniker mögen sich dieser gewiss

interessanten Sache gutigst annehmen , und zur Sicherstellung derselben

beitragen.^

Herr Ort mann bemerkt hierzu, diese Pflanze ebenfalls nicht

seilen aufgefunden zu haben, dass aber aus den vorhergegangenen

Darlegungen die Bastardnatur doch wohl noch nicht ganz unzweifel-

haft beseitigt sei, und weist darauf hin, dass Wind und Insecten oft

sehr entfernte Baslardbefruchtungen veranlassen können. Dr. Reissck
schliesst sich dem Versuche in Hinsicht des fleissigen Bcobachfcns

dieser Pflanze um so mehr an, als es auch von Interesse sei
,

zu

ermitteln, ob die Pflanze als Schmarotzer sich bewähre.

Frauenfeld glaubt diese Eigenschaft für Melampyrum über-

haupt ansprechen zu sollen. Seine vieljährigen Versucite in der An-

zucht unserer wildwachsenden Gewächse haben ihm kein einziges

günstiges Resultat beim Wachtelweizen ergeben, ebenso wenig als

bei Pyrola, Thesium u. dgl.

F e n z 1 bemerkt, dass der Parasitismus sich unter den Scro-

phularineen viel vertreten finde, und dass er bei Aussaatversuchen

darauf aufmerksam mache, dass man die wahrscheinliche jN'ährpflanze

ermitteln wolle, und mit dieser zugleich sie säen möge, auf welche

Weise schon manche Versuche glückten.

V. Heufier frägl Hrn. v. Niessl, da die Bastarde bekanntlich

abweichenden verkümmerten Pollen besässen, ob er diesen nicht

vielleicht untersucht habe, wass Herr v. Niessl verneint.

Herr Dr. Camill Heller beschreibt ein neues Crustaceum aus

dem adriatischen Meere, das er Pontonella glabra nennt. (Siehe

Abhandlungen.).

Herr Dr. Fritsch beginnt eine Mittheilung über eine umfassende

Arbeit für phänologische Beobachtungen.

Bd. VI. Sitz.-Ber. M
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H(Tr H. W. RoicliHrdt bringt folgenden Nachtrag zur Flora

von Iglau:

Seit ich im vorigen Jnlirc den Nachtrag zur Flora von Iglau ver-

ötTentlichtc, wurden wieder einige für die dortige Gegend neue Arten beob-
achtet, deren Verzeichniss ich mir mitzutheilen erlaube, weil sich unter

denselben eine für die Flora Mährens neue, und eine zweite für dieselbe

sehr seltene Art befindet.

Die für Mähren neue Art ist

Specutarin Spe^uiwin Alph. DG.,

welche Herr Dr. Weiner unter der Saat um Aitenburg und Weissenstein

bei Iglau fand.

Ich nenne diese Pflanze für Mähren neu, weil ich dieselbe in keiner

der mir zu Gebote stehenden allgemeinen und Special-Flora von Nähren,

so wie auch in keinem der kleineren Aufsätze angeführt sah, obw'ohl ich es

für wahrscheinlich halte, dass diese Pflanze sich im südlichen Mähren häu-

figer finden dürfte, eine Ansicht, die sich bewähren konnte, wenn man be-

denkt, wie häufig Specnlaria sich in dem beuachbarten Nieder-Oesterreich

findet, wenn sie auch nicht wie ja die meisten Aecker-Ünkräuter als ur-

sprünglich einheimisch zu betrachten ist.

Nach Iglau kam Specnlaria gewiss mit fremdem Samen, da sie sich

aber schon zwei Jahre in der dortigen Flora erhält, dürfte sie wohl als

eingebürgert zu betrachten sein.

Die zweite für Mähren sehr seltene Pflanze ist

l/kM« itubtilis Seidel ,

den ich in einem Teiche bei Pfauendorr in Iglau's nächster Nähe fand.

Das Vorkommen dieser Pflanze ist darum von hohem Interesse, weil

von derselben bis jetzt für Mähren nur ein sehr zweifelhafter und ein

sicherer Standort bekannt war.

Dr. Schlosser sagt nämlich in seiner „Flora von Mähren“*), dass

er Coleanthus im Jahre 18S4 im Schlamm einer Pfütze beim Gaslhause zu

Budwilz fand. Dieser Standort ist schon wegen der langen Zeit, die seit

dem Auffinden jener Pflanze verfloss, sehr zweifelhaft. Noch mehr wird er

es aber durch die Ergebnisse einer genauen, heuer von mir vorgenommenen

Durchsuchung der Umgehungen von Budwitz. Es fand sich nämlich in der

Nähe keines einzigen Gasthauses eine geeignete Localilät, wo Coleanthus

Vorkommen könnte. Das Terrain muss sich daher seit jener Zeit derart

geändert haben, dass der Standort verloren ging.

Die Angaben des ersten sicheren Standortes in Mähren verdanken wir

Herrn Apotheker Römer in Namiest. Er machte denselben im hiesigen botani -

scheu VVocheiiblalle zuerst in einer Correspoiidenz-Nachrichl **)
,

später in

seinen Beiträgen zur Flora von Namiest bekannt. Nach ihm fiudet sich

Coleanthus in demselben Teiche, wo auch Bulliardia aquatica DG. vorkommt.

*) p. 38.5.
**> 4. JalirgHiig, p. 230.

.5. Jalirgaiig, p. 208.
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lieber die Art und Weise, wie Coleanthus sich nn dem von mir an-

gegebenen Standorte findet , erlaube ich mir noch einige Bemerkiingeu

binzuzufügen:

Der Boden des heuer ungewöhnlich weit trocken liegeriden Teiches

besteht aus feinem Quarzsande. Coleanthus fand sich nur auf jenem Theile

des Bodens , der dem Wasser zunächst lag und noch von keiner anderen

Vegetation überdeckt war, dort aber mit Limoselia aquatica L. in zahlloser

Menge. Weiler gegen den Rand des Teiches hin fanden sich die für die

Irockenliegenden Teiche des böhmisch-mährischen Hügellandes charakteristi-

schen Pflanzen, nämlich: Carex cyperoides L. ,
Scirpus oratus L. und

Rumex maritimuxL. Lange kann und wird Coleanthus sich nicht auf diesem

Standorte erhalten, denn die obgenannten Pflanzen werden sich voraus-

sichtlich gegen den Wasserspiegel des Teiches hin verbreiten, und ihn so

verdrängen. Doch w'ird er sich gewiss bald an einer anderen geeigneten

Localität wieder zeigen, denn das böhmisch-mährische Hügelland mit seinen

zahlreichen und ausgedehnten Teichen besitzt viele geeignete Standorte für

diese Pflanze. Die übrigen für Iglau neu aufgefundenen Arten sind :

Polypodinm Phegopleris L. An Waldbächen hinter dem Hohenstein.
Ornithogalum urnbellatum L. Auf Aeckern am Fusswege nach Poppitz

(Karl uc hu).

Salix riminalis L. An Bachufern um Frauenthal.
Polygonum Bistorta L. An der Spilalwiese (Dr. Weiner).
Scabiosa ochroleiica L. An Rainen um Trebitsch,
Seseli glaucumh. Ma.ssenhaft auf Felsen des Iglavathales bei Trebitsch.

Stellaria glanca W i t h. Auf sumpfigen Stellen des Iglavathales hinter

der Holzmühle (Dr. Weiner).
Vicia cassubica L. ln Wäldern zwischen der Steinmühle und Gossau

(Dr. Weiner).

Herr Ortmann gibt über das auffallende sporadische Auf-

treten und Verschwinden des Coleanthus ebenfalls einige Belege.

Frauenfeld bemerkt hierzu, dass er in Betreff dieses Grases

sowohl
,

als der Limoselia eine vielleicht nicht uninteressante Er-

scheinung und noch einen solchen zeitigen Fundort für Mähren bei-

fügen könne. In dem bei Bistritz unterm Hostein in'Mähren auf dem
Besitzthum des Freilierrn v. Loudon in einem engen Gebirgsthal

belegenen Rudolfsthal Ist ein Forellenteich, der von den aus diesen

letzten Ausläufern der Karpathen hera!)ziehenden Bächen gespeist

wird. Derselbe ist ausgemauerl, und mit einer mehrere Fuss breiten

Aufdäminung von drei Seilen umgeben, auf welcher im Herbste des

Jahres 1847 der bei der Reinigung dieses Tedches ausgeschlagene

Schlamm ausgelegt wurde.

»I ^
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im Sommer des nächsten Jahres war dieser Schlamm wie über-

säet dicht bewachsen mit diesen beiden Pflanzen, von welchen in

früherer Zeit keine Spur in weiter Umgebung zu bemerken gewesen

war, so wie sie beide auch im nächsten Jahre, wo dieser Schlamm

von andern Pflanzen überwuchert ward, sich nur in wenigen Exem-
plaren kümmerlich noch zeigten, demnach wieder vollständig sich

verloren.

Herr Prof. A. Pokorny übergibt im Namen des Herrn Prof.

B i 1 i in e k aus Krakau mehrere getrocknete Exemplare von Cimici-

fuga foetida L. und Betula oycowiensis Besser aus der Flora

von Krakau für die Vereins-Sammlung. Letztere Pflanze ist an dem
klassischen und noch immer einzigen Standorte Besser’s „in dem

Thale zwischen Gebulow und Oycow,“ der jedoch schon ausserhalb

der Österreichischen Gränze liegt, gesammelt worden. Um so erfreu-

licher ist daher die mündliche Mittheilung des Herrn Cuslosadjuncten

K o t s c h y , wornach Betula oycowiensis auch bei Borseg im Szekler

Lande in Siebenbürgen wächst, und daher der Flora des Österreich.

Kaiserstaates erhalten bleibU

Herr v. Heu fl er übergab wegen des zool.-botanischen In-

haltes das „Lesebuch für Mittelschulen im Kaiserthume Oesterreich“

(Wien, 1857. Grund. 3 Theile) mit folgenden Worten

:

Der Aufschwung der Naturgeschichte in Oesterreich datirt in neuerer

Zeit von der Einführung derselben in den Mittelschulen, d. i. den Gymna-
sien und Realschulen. Erst jüngst sprach ein Professor der Botanik zu mir

die Meinung aus, die absolvirten Studenten der Mittelschulen bringen in die

Hochschulen gegenwärtig mehr naturgeschichtliche Kenntnisse, als früher

absolvirte Hochschüler hatten. Die Naturgeschichte ist jetzt zu einem Lebeos-

beruf geworden ,* die vielen Lehrkanzeln derselben sind ebenso viele Mittel-

puncte, von denen aus die Kenntniss der Natur sich unaufhaltsam verbreitet.

Blan ist jedoch bei dem eigentlichen ünterrichtsgegenstande nicht stehen

geblieben, sondern es ist der Naturgeschichte auch im Unterrichte der Mutter-

sprache bei den sogenannten Lesebüchern ein gewisser Raum angewiesen

worden. Das „Lesebuch^ ist der Millelpunct für die humane Bildung in der

Schule, wo auch die Naturgeschichte nicht leer ausgehen kann. Da so eben

ein neues Lesebuch dieser Art erschienen ist, welches in möglichst ausge-

dehnter Weise die Naturgeschichte berück.siehtiget, und so ein Mittel wird,

um die Liehe dazu bei der herunwachsenden Jugend anzuregen, so scheint es

nicht unpassend, dass auch den bereits erwachsenen Naturforschern und Freun-

den der Naturgeschichte solche Bestrebungen zur Kenntniss gebracht werden.
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Herr Fraucnfeld übergibt sein Werk: „die Al^eii Dal-

oiatiens" mit Folgendem:

Ich erlaube mir, der geehrten Versammlung ein Exemplar der dalma-

tinischen Algen, deren Herausgabe durch die k. k. Staatsdruckerei der rege

Sinn des Herrn Regierungsralhes v. Auer ermöglicbte, dem die Polygraphie

so viel Grossartiges und Aus«;ezcichnetes im Allgemeinen verdankt, als der

Natnrselbstdruck den Herren Prof. v. Ettingshausen und Pokorny
insbesondere, vorzulegen, in welchen der Versuch, diese im Nalurselbsldruck

durch farbige Darstellung zu geben , in grösserem Massstabe durchgeführt

erscheint. Ich habe in der Vorrede zu denselben, die ich schon gegen Ende

des Jahres 1834 übergab , bemerkt ,
dass die farbige Vervielfältigung nur

dort befriedigend erscheine, wo ganz einfarbige oder geringe und nicht

complicirte Farhübergänge sich ßnden, wie es eben die Algen besitzen.

Die Erfahrung hat die Richtigkeit meines Ausspruches hinlänglich dar-

gethan, und ihm jene Geltung verschafft, für die ich schon damals die volle

Ueberzeugung besass. Dass aber auch der riesige Fortschritt einer solchen

bildungsfähigen Erßndung uns in rascher Aufeinanderfolge in der kürzesten

Zeit Ausserordentliches bieten werde , wie ich eben daselbst andeutete, ist

gleichfalls zur Wahrheit geworden. Konnte ich aber daselbst von rascher

Aufeinanderfolge sprechen , so war diess nur mit Rücksicht auf den hoch-

verdienten Leiter jener Slaatsanstalt möglich, der mit nimmer müdem Eifer

das ungeheure Werk, das unter seinen Händen so herrlich gedeiht, rüstig

weiter fördert; und ich muss es auch jetzt aussprechen, dass in der grossen

Bereitwilligkeit, mit der Herr Regierungsrath v. Auer alle Mittel, selbst

’ die kostspieligsten zur Verfügung stellt, die Garantie liegt, die gegenwär-

tigen glänzenden Ergebnisse in unerwartet kurzer Zeit verdunkelt zu sehen,

so wie ich nicht unerwähnt lassen darf, dass er mit anerkennenswerthem

Streben nicht nur der ihm angehörigen einflussreichen Erfindung allein, sondern

auch allen anderen Arten der vervielfältigenden Darstellungsweisen die

gleiche Fürsorge angedeihen lasst.

In Betreff dieser Fortschritte will ich eine gleichfalls in jener Vor-

rede schon gegebene Andeutung hier nochmals berühren, und jene Gesichts-

punkte des Nähern bezeichnen , welche als massgebend vorangestellt wer-

den müssen.

Wenn wir sehen, dass das Metall die Eindrücke mit einer Schärfe und

Bestimmtheit aufnimmt, die selbst noch jene Bestandlheile wiedergibt, für

die unser Auge zu schwach ist, sie zu schauen, so ist es klar, dass Unter-

lagen wie unser Papier, dessen Oberfläche sich durch die Lupe in grobe Fa-

sern iiuflöst, nicht genügen können, und ich hatte au<‘h dort schon bemerkt,

dass eine solche, deren Oberfläche die Glätte des Metalls, Glas , Gypspapiers

besitze, erst ein genügendes Resultat ergeben werde.

Es wurden seither Versuche mit Gypspapier gemacht, die auch hier

meine Ansicht bewahrheiteten
,

und wirklich zeigten , dass mau zur Unter-
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sachung dieser Bilder die Lupe anwenden könne, um so mehr^ da in eini-

gen Fällen, wie schon an Anadyotnene flabellata in dem Algenwerke sich

ergeben
,
und wie wir auch vor kurzem erst an den schönen Vorlagen der

obgenannten Herren hier ersehen haben, die innere Structur derart auf die

Oberfläche trat, dass Verhältnisse, welche sonst nur die Anatomie anf-

schloss, hier durch den Druck zur Anschauung kommen. Dass diese Unter-

lage jedoch eben so wenig eine allgemein anwendbare für Ausstattung von
Werken allgemeiner Verbreitung sein kann als Metall und Glas , unterliegt

keinem Zweifel
, and es bleibt technischen Versuchen überlassen , hier zu

vermitteln, was wohl nicht lange auf sich warten lassen wird, da wir Stoffe

genug schon kennen, die eine homogene Oberfläche ergeben, und nur noch

der tauglichen Verwendung für den Druck entgegensehen müssen , so dass

ich weder meine damaligen Andeutungen wiederhole, noch andere hinzufüge.

Eine andere hiermit Hand in Hand gehende Vervollkommnung erfor-

dert aber die Präparation der Objecte. Sie hat durch jene neuen Erßndun-

gen die grösste Wichtigkeit erlangt , da ihre wahren Erfolge nur aus der

tadellosen Herstellung von Präparaten hervorgehen können.

Ich habe schon viel länger vorher versucht , eine Fledermaus zu prä-

pariren, dass deren Körper durch den Naturselbstdruck so dnrgeslellt werde,

dass er ein verhältnissmässig richtiges Abbild, und kein Zerrbild gebe.

Ich halte wohl unter den Thieren ein solches gewählt , von dem mir

die Möglichkeit des Gelingens am sichersten schien, allein es lag eben darin

die Beweisführung, wie ich es schou beim Abdruck grösserer Pflanzen aus-

gesprochen, dass zur Vervollkommnung der Darstellung das Massige ent-

fernt werden müsse, dass aber auch hier eine gewisse Gränze bestehe
, über .

die wir nimmer hinauszutreten vermögen. Der Abdruck gibt ein flaches Bild,

und wird stets der durch die Perspective gebotenen Körperlichkeit entbehren.

Eine weitere Bemerkung, für deren Bestätigung wir bald noch zahl-

reichere und entsprechendere Belege auftauchen werden sehen , hetrilft

meine Hindeutung auf Photographie. An opaken Gegenständen wie im durcli-

fallenden Lichte bringen uns die neuesten Versuche Darstellungen, die immer

mehr und mehr zeigen, w'elch'' gewaltige Gestaltung hier im Keime liegt,

welch’ wichtiges und durch nichts Anderes erreichbares Hiirsmittel für Dar-

stellung von Gegenständen zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kennt-

nisse wir hier besitzen. Der Photographie ist es Vorbehalten, jene Zweifel und

oft mit Heftigkeit geführten Streitfragen, über richtiges und falsches Sehen

durch das Mikroskop gänzlich zu beseitigen ; allein noch mehr wie beim

Naturselbstdruck ist es hier die Kunst zu präpariren, welche jener Vollen-

dung zugeführt werden muss, alles Störende zu entfernen, und den Gegen-

stand so zu ordnen, dass er im Bilde gibt, was zu gehen beabsichtigt wird.

Selbst bei den wenigen bisherigen Versuchen sind Anorduuiigeu zu Tage

gekommen, welche ahnen lassen, w'elch’ reiche Fundgrube sich hier dem
Forscher und naturwisseiischafllicheii Beobachter darbielet.
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Eines mög‘e man nar nicht aus dem Au^e verlieren: Natnrselbstdrnck

und Photographie sind Kunstprodiicte, bei denen nur der Gegenstand selbst

unmittelbar Kur Reprodoction in Verwendung genommen wird, und wo die

Nachhilfe ebenso wie die ursprüngliche Anordnung berechtigt ist, jene ün-
zukönimlichkeiten zu entfernen, die den Erfolg stören oder verwirren.

Es lag in dem ursprünglichen Plane des Eingangs angeführten Werkes
alle Algen Dalmatiens zu geben ; der geringe Yorrath meiner Sammlung an

geeigneten Exemplaren zum Abdrucke hat bisher zu der Beschränkung

geoöthigt, die nur die gegenwärtig beigegebene Zahl von Tafeln möglich

machte. Die gütige Zusicherung des Herrn Prof. Dr. Lanza eröffnet mir

die Aassicht in einer weitern Vermehrung dieser Tafeln diese erste Absicht

aach und nach durchzuführen ) wobei ich mir nur noch au Besitzer dalma-

tiiiischer Algen die Bitte erlaube, durch gütige Beiträge solcher noch nicht

dargestellten Arten diesen Zweck zu fördern, um jene Vervollständigung

schneller in's Leben zu rufen.

ln Betreff der von mir in den Sitz.Ber. der k. Akad. im Jahre 1855

beschriebenen Gattung Raymondia habe ich zu bemerken, dass dieselbe

einer Mittheilnng zufolge mit einer von Macquart in dessen „Dipt^res

exotiques^ aufgestelllen Gattung Brachytarsina zusammenfallen soll. Da das

4. und 5. Supplement dieses Werkes in den „Memoires de la societe des

Sciences de Lilie'* erschienen, sich bisher noch nicht in Wien befand, so kann

eine weitere Beleuchtung erst der Einsicht in dieselben Vorbehalten bleiben,

gegenwärtig nur so viel, dass diese Memoires in Zuchold nicht angeführt

sind, und selbst in Gerstacker's Bericht pro 1854, der erst vor kurzem

erschien, bloss das 4. ausgezogen wurde, Brachytarsina aber darin noch

nicht erwähnt ist.

Die Verschiedenheit von Strebla und Raymondia bedarf keiner wei-

teren wissenschaftlichen Erörterung.

Diess als ein kleiner Theil zur Aufklärung in dieser Angelegenheit

mit der Devise:

„Stets wahr und offen.**

Ferner gibt Herr Frauenfeld folgende Auszüge und ein-

gesendete Notizen :

Auszug aus einem Briefe des Herrn Blas. Hanf in Mariahof.

— Heber den Zug der Vögel im Frühjahre 1856 theile ich Ihnen aus meinen

Aufzeichnungen Folgendes mit;

Alauda arcensis war den 10. Februar schon da. Turdus pilaris,

iliacus häufig am Rückzuge, auch Corpus cornix kömmt schon zurück.

?7. Februar Motacilla alba. Anas crecca und querquedula fängt 15. — 17.
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März an ziehen. 84. März Sylvia ruhecula. 87. März Sylvia tithys^ Anthns

aquaticus^ Saxicola oenanthe. 3. April Sylvia rufa. 7. April Hirundo

rustica. 15. April Sylvia phoenicurus. 80. April Upnpa epops. 83. April

Cuculus canorus ^ Hirundo urhica. 87. April Sylvia curruca. 1. Mai

Hirundo riparia. 6 . Mai Sylvia cinerea, Cypselus murarius. Vom 13. bis

85. April war der Entenziig am besten, doch Anas acuta^ clypeata, Penelope

nur einzeln zu sehen. Am 4. Juni sah ich nach 83 Jahren zum ersten Male

Ardea garzetta <S im Prachtkleide am Furtleiche und ziert dieselbe, von

mir selbst erlegt, meine Sammlung. Ardea nycticorax beschloss am 6. Juni

den Frühlingszug. Am 4. Juli erschienen 4 Stück der für uns seltenen Anas

ferina.

Im Ganzen war der Zug, besonders was nördliche Wanderer betrifft,

schlecht; keine einzige Tauchente, kein Mergus^ ke\n Colymbus, kein frem-

der Podiceps^ welche Arten sonst selten ganz ausblieben. Auch von Tolanus

und Tringa nur Wenige.

—

Auszug aus einem Briefe des Herrn Dr. Linderinayr in Athen.

— Leider besitze ich gegenwärtig keine Salicaria eläica^ werde Ihnen

aber welche übersenden, sobald ich sie bekomme, um Ihre Zweifel zu lösen.

Ich habe die Beschreibung Ihrer Sylvia in den Schriften des geschätzten

zool.-botan. Vereines gelesen, kann Ihnen aber kein Urtheil abgeben. Ich

will nur, was die Verbreitung dieses Vogels betrifft, die Bemerkung machen,

dass ich ihn auch um Coiistantinopel und in ungeheuerer Anzahl um und in

Brussa in Klein-Asien entdeckt habe. Sie war hier wie in Griechenland be-

ständig in Gesellschaft der 5. olivetorum. Die Widersprüche über ihren

Aufenthalt lassen sich lösen. In Griechenland ist sie vorzugsweise auf

Olivenbäumen, sie macht aus der Noth eine Tugend, denn es gibt in Attika

wenigstens keine andern Bestände; in Brussa fand sie sich vorzugsweise

auf Maulbeerbäumen, weil es dort kaum andere gibt. In Attika sucht sie

kein Wasser, in Brussa liebt sie es, denn da ist es in Fülle, um Athen

grosser Mangel.

Ich werde unter den kleinern Vögeln meines Bereiches Umschau

halten , und Ihnen Material mittheilen. Für dieses Jahr ist es schon ein

bischen spät, indess werde ich beginnen. —

Auszug aus einem Briefe des Herrn Josef Matthie.

— Ich theile Ihnen einen Zug aus der Lebensgeschichte derThiere mit,

der vielleicht nicht ganz ohne Interesse ist.

Bei dem dermnligen Ziegelofen-Inhaber, Herrn Ernst Seefried zu

Neudorf Nr. 107, hat unlängst ein Kaninchen fünf Junge geworfen, und ist

dabei zu Grunde gegangen. Da man die Jungen nicht tödteii wollte, so kam
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ä

Versammlung am 5. November.

Vorsitzender: Vicepräsideut Herr lind. Ra Va Heuflera

Neu eingetrelene Mitglieder:

Als Mitglied P. T. Herr

Beigel Hermann, Dr. Med

Gierster Leopold, k. k. Hof-Braaer und

BOrgermeister zu Gaudenzdorf, Besitzer

des goldeneu Verdienstkreuzes und der

goldenen Civil-Ehrenmedaille . . .

Klmkosch Josef, k. k. priv. Gold-, Silber-

nnd Platirwaaren-Fabrikant ....
Koch Carl, General-Secretär des Vereines

zur Beförderung des Gartenbaues in

den k. prenss. Staaten zu Berlin . .

Leunis Dr. Johann, Prof, in Hildesheim .

Mayerhofer Stefan, k. k. privil. Gold-,

Silber- und Platirwaaren-Fabrikant

Michailoüic Victor, Hochw., Professor der

Naturgeschichte am k. k. Gymnasium

zu Karlstadt

Nicki Leopold, k. k. Beamter ....
Peti Eduard, k. k. Hauptmann ....
Woldrich Johann, Lehramts-Candidat . .

bezeichnet durch P, T. Herrn

Dr. S.Reissek und Dr. H. Pick.

G, Franenfeld u. Dr. Aug. Bach.

G. Frauenfeld u. Dr. Aug. Bach.

Dr. Ed. Fenzl und G. Frauenfeld.

G. Frauenfeld u. Dr. Ed. Fenzl.

G. Frauenfeld und Dr. Bach.

Dr. E. Fenzl und G. Frauenfeld.

A. V. Ulleram und A. Kästner

.

A. Rogenhofer u. G. Frauenfeld.

A. Kirchner und II. Reichardt.

Eingegangene Gegenstände

:

Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien, 1866.

Bd. U, 1. Heft

Jahrbuch der k. k. geologischen Beichsanstalt. Wien, 1855. 4. 1856. 1.

N-»
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Verhandlungen der iialurrorschenden Gesellschaft io Basel, 1856. 3.

St. Jahresbericht des Mannheimer Vereines für Naturkunde. 1856.

Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz. 3. Band. t. 4.

Band S.

Berichte über die Verhandlungen der königl. sächsischen Gesellschaft der

Wissenschaften zu Leipzig. 1854. 3. 1855. 1. — t. 1856. 1.

Verhandlungen des Vereines zur Beförderung des Gartenbaues in den königl.

preuss. Staaten zu Berlin. Band. 3 — Sl.

„Linnaea.^ Journal für die Botanik. Herausgegeben von Dr. F. L. von

Schi ec b te n d a 1. Halle, 1843 — 1856. Band 17 — S8.

Schriftentansch.

I. Bericht der geologischen Gesellschaft für Ungarn. Pest, 185t.

Arbeiten der geologischen Gesellschaft für Ungarn. Pest, 1856. 1. Heft.

.^Bonpiandia,"^ botanische Zeitschrift.

Anschluss znm Schriftentansch.

Speyer, Dr. A. Deutsche Schmetteriingskunde. Mainz.

F u s s C. Beiträge zur Insecten-Fauna Siebenbürgens.

Reichardt H. W. Ueber das centrale Gefässbündel - System einiger

Umbelliferen. 1856.

Beschenke der Herren Verfasser.

Zur Betheilung an Lehranstalten:

Käfer von den Herren C. F u s s , E. K a u t e z k y ,
Dr. Th. v. H e I d r e i c h.

Schmetterlinge von den Herren A. VVeiss und G. Frauenfeld.
Conchylien von den Herren C. Fuss und Dr. Th. v. Heldreich.
Neuropteren von Herrn F. Brauer.
Vögel von Herrn A. Schwab.
Kryptogamen von den Herren J. B. Holzingerund Dr. J. S. Poetsch.
Plianerogamen von Dr. Rob. Ra us c he r.

Vor Eröffnung der Sitzung zeigt Herr Photograf Löwy die

bei Gelegenheit der 32. Naturforscher- Versammlung ausgefUhrten

Porträts der Mitglieder und Theilnehmer derselben, die er in einem
Album lieferungsweise herauszugeben beabsichtigt, vor, und ladet

zur möglichsten Vervollständigung desselben zu weiterer Aufnahme
in seinem Atelier : Leopoldsladt an der Donau Nr. 666 ein.
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man auf den Gedanken, dieselben einer Katze nntcrzule^en, welche früher

Junge gehabt hatte. Diese nahm sich ihrer wirklich an, leckt und liebkost sie

wie eigene Junge, und lässt sie noch gegenwärtig saugen, wie man sich

unter obiger Adresse selbst überzeugen kann .

—

Herr J. Andorfer gibt als Notiz über einen botanischen

Ausflug nach Hohenau Folgendes:

— Hohenau, der sechste Stationsplatz der Kaiser-Ferdinands-Nord-Bahn

auf der Bahnlinie von Wien nach Brünn, führt den Namen des eine Viertel-

stunde entfernten Marktes im Bezirke Zistersdorf, Kreise unterm Manharts-

berge gelegen. Die Umgebung von Hohenau als ein Theil der unter dem
Namen „das Marchfeld^^ bekannten ausgedehnten Ebene besteht grössten-

tbeils aus fruchtbaren .\eckern, welche nur im östlichen Theile
,

w*o die

March die Kronländer Oesterreich und Ungarn trennt, von Wiesen und Auen

begrenzt werden
; die, so viel ich in einer mehrstündigen Excursion beob-

achten konnte, zu verschiedenen Jahreszeiten dem Botaniker manche interes-

sante Art liefern dürfte.

Die Wegflor, in welcher die Nähe Ungarns unverkennbar hervortritt,

fand ich vertreten durch Massen von Marrubium vulgare L., so wie Mar,

peregrmum L., a. lalifoliutn und ß. angustifoUum ;
Atriplex rosea L. nebst

Anthemis arrensis L. und A. Cotula L., unter welchen auch A. Neilreii hii

Ortm. erschien; ferner Xanthium spinosum L. und Malta borea/is Wal Ir.

häufig, Dipsacus sylvestris L. und D. laciniatus L'. unter einander; Lava-

tera thuringiaca L., Verbascum Thapsus L.

Die Wiesen, grösstentheils in den Auen der Thaya und March sehr

flach gelegen, in nassen Jahren den häufigen Ueberfluthungen dieser Flüsse

und zwar bisweilen mehrere Fuss hoch ausgesetzt, sind heuer zugänglich,

und zeigten Senecio Jacobaea L. ,
a. palustris und Allium acutangulum

Sehr ad., «. pratense in grosser Menge; ferner Gnaphalium uliginosum L.

und Mentha Pulegium und an ihren Bändern Veronica longifolia L., of. cor-

difolia; Euphorbia palustris L. ; Cnidium venosum Koch; Pulicaria vul-

garis G ä r t n. und Armeria statice Mut.

Die Auen, gebildet durch ebenso dichte als weit ausgedehnte Bestände

von Quercus pedunculata Ehrh , enthalten ausser dieser noch Q. CerrisL.

und Q. pubescens W. ;
ferner ziemlich häufig Fraxinus excelsior L. und

Ulmus campestris L. und als Unterholz Pyrus Malus L. und P. communis L.

mit Crataegus Oxyacantha L. Als Einsäumung der Wiesen und Gräben fand

ich einige Salices. Des dichten Standes der jungen Eichen wegen erscheint

hier die Vegetation nur spärlich, und zwar an lichteren Stellen Circaea

lutetiaaa L., Dianlhus Armeria L., Erysimum cheiranthoides L .,
Chailurus

Marrubiastrum Reichenb.

Bd.VI.Silz.-Ber. N
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Die ioteressauteste Abtheilung dieses Florengebietes scheinen die

durch (las Zurücktrelen und Austrocknen der Seitenarme der March sich

bildenden Sümpfe und Pfützen. In einer derselben, nabe dem Vereinigungs-

puncte dieses Flusses mit der Thaya kommen ausser Acorus Calamus L. und

Sagitlaria sagittaefolia L. nebst Massen von Panicum Crus Galli L., ß. aris~

tatum, noch Sium latifolium L., Myriophyllum tulgare N ei I r. , Oenanthe

Phellandrium L a m., Rumex maritimus L. und Elatine vor.

So viel als Ergebniss eines Ausfluges, wobei ich nicht zweifle, dass

diese Gegend unter günstigen Verhältnissen und zu verschiedenen Jahres-

zeiten durchforscht, manchen Beitrag zur Flora Oesterreichs liefern könnte. —

Sodann legt Herr Frauenfeld noch die Beschreibung eines

neuen GroUenkäfers, Drimeotus Kovacsii, von Herrn Miller; einen

Aufsatz von Herrn A. Keferstein über Oesfrus hominis j
die

Schmellerlingsfauna des V. 0. W. W. von W. Schleicher; die

Vögel in der Umgebung des Furltciches in Ober-Sleicrmark von

Blas. Hanf und zwei neue Schnecken von H Hauffen beschrieben

vor. (Siehe sämmtlich in den Abhandlungen.)

In Bezug auf letztere bemerkt Herr G. Frauen fe Id:

Ich erlaube mir in Betreff der von Herrn Hauffen mitgetheiiten

Bemerkungen zu Carychium beizufügen, dass ich in Hinsicht des C. reticu-

latum noch nach der genauesten Untersuchung nicht umhin kann, dasselbe

mit Cor. Schmidtii zu vereinen.

Was das weitere hier mitgetheiite Car, bidentatum betrifft, so kann

ich dasselbe nach dem eingesendeten Exemplare nicht zu C. Schmidti ziehen,

allein es ebenfalls nicht für neu, sondern nur für ein mit etwas stärkerem

Eindrücke an der Spindel versehenes Car. Frauenfeldi erklären. Wenn
derlei geringe Verschiedenheiten als Merkmale dienen müssen, so wird wohl
jedes Individuum als Art figuriren.

Ueber Vahala spelaea wage ich nach einem einzigen Exemplare,

welches Herr Hauffen eingesendet, kein Urtheil ; ob er nach mehreren

Individuen geschlossen, weiss ich nicht; wenn es nicht eine abnorme
Variation ist, so dürfte sie allerdings eine eigene Art sein.
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soll, dereo wichtigste Entwickelongsstadien in jene Jahreszeit fallen, deren

Temperatnr der mittleren Jahrestemperatur am nächsten steht. Er schlägt

hierauf vor, zunächst die Orte zu bestimmen, in welchen phänologische

Beobachtungen angestellt werden sollen.

Professor Sen dt n er erachtet für zweckmässig, die Beobachtungen

vor der Hand nnr auf solche Orte zu beschränken, an welchen gleichzeitig

meteorologische Stationen sich befinden, wogegen sich Prof. Hoffmann
ausspricht. Letzterer ist der Ansicht, dass die meteorologischen Anstalten

gegenwärtig noch auf einem Standpuncte stehen, der noch zu keinem Ver-

gleiche der meteorologischen Verhältnisse mit den phänologischeu be-

rechtiget.

L. V. Heufier fordert Herrn Dr. Fritsch, der sich derlei Beob-

achtungen zur Lebensaufgabe gemacht, auf, seine Erfahrungen Uber den be-

sprochenen Gegenstand mitzutheilen.

Nachdem Dr. Fritsch einige seiner Ansichten entwickelt, schlägt er

vor, dass sämmtliche Herren, welche Instructionen zu phänologischeu Beob-

achtungen verfasst haben, sich vereinigen, um eine allgemeine Instruction

zu verfassen, welcher Vorschlag auch angenommen wurde. Man vereinigte

zunächst die von Cohn, Fritsch und Hoffmann verfassten Verzeich-

nisse jener Pflanzen, welche diese Herren zur Beobachtung empfohlen batten,

und nahm in alphabetischer Ordnung eine Pflanze nach der andern durch.

Festgestellt wurden folgende Pflanzen; Acer platanoides L., Aesculus

Hippocastanum L. , Berberis vulgaris L.
,

Catalpa syringaefolia Sims.,

Colchicum autumnale L. , Convallaria majalis L. , Corylus Avellana L.,

CrocHs vernus L.
,

Cytisus Laburnum L. , Daphne Me^ereum L.
, Fagus

sylvatica L., Cornus mascula L., Fraxinus excelsior L., Fritillaria impe-

rialis L. , Hepatica triloba ß. coerul.
, Hordeum vulgare hibernum und

aesiirum, Leucoyum vernum L., Lilium candidum L., Prunus avium L. und

P. Padus L. , Pyrus Malus L. ,
Ribes Grossularia L. , Ribes rubrum L.,

Robinia Pseudacacia L , Sambucus nigra L. , Secale cereale hibernum und

aestivum^ Sorbus AucupariaL,^ Syringa vulgaris Tilia parvifolia Ehr h..,

Triticum vulgare hibernum L., Fi/is vinifera L.

Ein Antrag von Raben hörst, auch gewisse Kryptogamen in den

Beobachtungskreis aufzunehmen, wurde als verfrüht nicht angenommen.

An den aufgezählten Pflanzen sollen folgende Phasen beobachtet

werden ;
^

1. Erstes Sichtbarwerden der Blattoberfläche.

2. Erste Blüthe ganz entfaltet, der Blüthenstaub hervortretend

.

3. Erste Frucht reif^ normal, ohne Wurmstich, bei den Getreidearten

auch noch der Ernteanfang.

4 . Allgemeine Lanbverfärbung.

Bemerkungen über den Verlauf der Vegetation mit Rücksicht auf

Witterungprocesse, namentlich erste und letzte Fröste und Dauer der Schnee-

decke. Wünschenswerth ist auch die Zufügung von Beobachtungen über
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allgemeine Blülhe und Fruchtreife. Bei mehrjährigen ßeob-

schlangen über Belaubung, Blüthenbildung und Fruchtreife muss stets der

nämliche Baum oder die nämliche Gruppe von gleichartigen Gewächsen, die

nämliche Wiese, das nämliche Feld etc. zu Beobachtung gewählt werden.^

In der hierüber enisponnenen Debatte glaubt Herr J. Bayer
die Donauinseln und Ufer von ihrem Eintritt in Oesterreich bis an

deren Austritt zu Beobachtungen geeignet, erwähnen zu sollen, und

der Herr Vorsitzende ersucht Hrn. Dr. Fritsch in dieser Beziehung*

vielleicht nächstens mitzutheilen.

Herr Fr. Brauer legt Erläuterungen über die Gattung CÄry-

»opa mit, so wie Abbildung und Beschreibung einer neuen öster-

reichischen Art, Chr. tricolor B r. (Siehe Abhandlungen.)

Herr L. R, v. Heu fl er legt Lang’s „Naturfreund Ungarns“

und das Programm des Görzer Gymnasiums vor, aus welch* letztem

die Anlage eines botanischen Gartens in der günstigen Lage von

Görz mitgetheilt wird. Sodann zeigte er ein von ihm gesammeltes,

im frischen Zustande 2'/t Pfund schweres Exemplar von Polyporus

squamosus ans dem Prater und Exemplare von Asplenium Serpetilini

vor, welche Herr Juratzka durch Herrn Römer aus der Gegend

von Znaim auf Serpentinfelsen an der Iglaua gesammelt erhal-

ten hatte.
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In der allgemeinen Versammlung des zoolog.-botan. Vereines

am 3. December 1856 findet die Wahl von 6 Vicepräsidenten, des

Cassiers, des einen Secrelärs, so wie für die durch den Abgang des

Herrn Dr. G. Mayr erledigte gegenwärtig von Herrn Professor

A. Pokorny provisorisch versehene andere Secrelärsstelle dieses

Vereines statt. Die Wahlzettel sind bis zum vorhergehenden Tage

im Vereinslocale oder am Sitzungstage spätestens bis unmittelbar

vor Eröffnung der Sitzung abzugeben.

Die Witwe des k. k. Gustos Trattinik bringt hiermit zur

Kenntniss, dass sie aus dem Nachlasse ihres verstorbenen Gemahls

eine grosse Anzahl Briefe besitze, und zwar darunter von folgenden

Personen: Biberstein, Berzelius, Bremser, Esenbek,
Dietrich, Fischer von Waldheim, Goldfuss, Host,
Alb. V. Haller, Hoppe, Jacquin, Kitaibel, Martius,
Mikan, Portenschlag, Römer, Rochel, Schwägrichen,
Schräder, Schkur, Schrank, Schreber, Trinius,
Wulfen etc., welche sie zu verkaufen wünscht; ausser diesem

auch 6 — 6000 Pflanzen, und 16 Carions mit Zoophylen, Korallen

u. dgl. und ein grosses Fernrohr von Dollond.

Adresse : Alservorstadt, Hauptstrasse Nr. 197, 1. Stiege 3. Stock.

ln Betreff der von dem Mitgliede Hrn. Apotheker A. Schwab
bisher in so grosser Anzahl zu Vertheilung an Lehranstalten eingc-

sendeten prachtvoll ausgestopften Vögel beantragt der Herr Vor-

sitzende, demselben den besondcrn öffentlichen Dank des Vereines

auszusprechen, was von der Versammlung mit allgemeiner Zustim-

mung genehmigt wird.

Herr Dr. Fritsch setzt seine Mittheilungen über phäno-

logische Beobachtungen fort, und legt einen auch von Herrn

Dr. Kerner aus Ofen zur Mittheilung eingesendeten Abdruck aus

dem Tageblatte Nr. 6 der 39. Versammlung deutscher Naturforscher

und Aerzte vor, über eine Separat-Sitzung zur Berathung einer

gemeinschaftlichen Methode phänologischer Beobachtungen am
19. September:
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y^In Folge eiues in* der Sitzung der botanischen Section am ]S. Sept.

gestellten Antrages versammelten sich am 19. September um 9 Uhr Morgens
im Saale der Section für Botanik und Pflanzenphysiologie nachstehende

Herren, um ihre Ansichten Uber phanologische Beobachtungen auszutauschen,

und einen auf Erfahrungen begründeten Plan feslzustellen, nach welchem
künftighin überall auf dieselbe Weise derlei Beobachtungen angestelit

werden sollen:

Dr. Ferd. Cohn aus Breslau, Dr. Carl Fritsch aus Wien, Dr. A. E.

Fürnrohr aus Regensburg, E. Hampe aus Blankenburg, F. Hazs-
linszky aus Eperies, Prof. Oswald Heer aus Zürich, L. v. Heu fl er aus

Wien, Hermann H offmann aus Giessen, Dr. A. Kerner aus Ofen,

Dr. A. Pokorny aus Wien, Dr. Ph. L. Rabenhorst aus Dresden,

Dr. Siegfried Reissek aus Wien, Dr. Adalbert Schnitzlein aus Erlangen,

Dr. Otto Sendtner aus München.

Als Vorsitzender dieser Versammlung wurde Prof. Carl Nägeli aus

Zürich gewählt, und Herr Professor Hoffmann er öffnete die Besprechung,

indem er seine Ansichten über die bisher angestellten pbänologischen

Beobachtungen mittheilte. Dieselben stimmen weder io der Methode, noch

in den Objecten mit einander überein, was um so mehr zu bedauern ist, als

von Tag zu Tag die Anzahl der Beobachter sich vergrössert. Gewöhnlich

sucht man die Beobachtungen über die periodischen Erscheinungen der

Pflanzenwelt mit den klimatischen Verhältnissen in Einklang zu bringen,

ein Versuch, der noch verfrüht, nnd eben darum auch noch immer ge-

scheitert ist. Ein weiterer Grund, dass alle derlei Versuche bisher zu keinem

Resultate führten
, liegt überdiess in der Ungleichförmigkeit der Beob»

acbtungsmelhode und endlich auch darin, dass man eine viel zu grosse

Zahl von Gewächsen zum Object der Beobachtung machte. Prof. Hoff-
mann schlägt daher vor, eine geringere Pflnnzenanzahl zu bestimmen, und

nur solche Arten auszuwählen, welche allgemein verbreitet und nicht zu

übersehen sind, ferner für jede einzelne Specics stets dasselbe Individuum

und immer den günstigsten Standpunkt bei der Beobachtung auszuwäblen.

Professor Heer schliesst sich den Ansichten seines Vorredners an,

und theiit mit, dass in der Schweiz an 34 Orten phänologische Beobach-

tungen angestelit wurden, deren unlängst vollendete Zusammenstellung

Professor Heer auch vorlegle. Von grosser Wichtigkeit hält er die An-

gaben über die frost- und schneefreie Zeit und die Angaben über die

Tiefe des gefrorenen Bodens, welche in dem von ihm vorgelegten Werke

auch berücksichtiget wurden.

Dr. Cohn hält für den wichtigsten Zweck der phänolog. Beobachtungen

die Feststellung der mittleren Entwickelungszeiten für die Beobachtiiugs-

orte, wozu nun freilich eine lange Reihe von Jahren notbwendig sein wird.

E. Hampe erklärt sich mit seinem Vorredner vollkommen einver-

standen und macht darauf aufmerksam, dass man bei der Auswahl der zu

beobachtenden Pflanzen ganz vorzüglich auf diejenigen Rücksicht nehmen
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Versammlang am 3. December.

Vorsitzender: Vicepräsideut : Herr Dr> Ed« Fenzl«

Neu eingetreteno Mitglieder:

Als Mitglied P, T. Herr

Bauer Alexander

Berdau Felix in Krakau

Bimbacher Josefa Hörer der Rechte . .

Puchshofer Johann^ Lehramtscaodidat

Hackspiel Johann Conr,, k. k. Gymnasial-

Professor in Iglau

Janka Victor Studireoder ....
Josch Eduard R. v., k. k. Landesgerichls-

Präsident io Laibach

Krögler Rudolf Hippolytf Gymnasial-Prof.

zu Jungbunzlau

Pidoll SU Quintenbach R. e., k. k. Oberst-

lieotenant im Regim. Erzh. Rainer

Weiser Franz, Hörer der Rechte . . .

bezeichnet durch P* T. Herrn

G. Frauenfeld u. F. Fötterle.

L. R. V. Heufler u. G. Frauenfeld,

A. Kästner und J. Holzinger.

V, Totter u. J. Erber.

H. Reichardt und Noä.

Dr. Ed. Fenzl u. A. Pokorny.

Ferd. Schmidt u. 0 . Frauenfeld.

W. J. Seher

a

und J. Bayer.
%

Ferd. Schmidt u. G. Frauenfeld.

J. Bayer und J. Holzinger.

Eingegangene Gegenstände

:

Sitzungsberichte der kaiserl* Akademie der Wissenschaften in Wien, 1856.

21. Bd. 8 . Heft.

Register zu den zweiten 10 Bänden der Sitzungsberichte der k. Akademie

der Wissenschaften. 1856.

Mittheilungen über Gegenstände der Landwirthschaft und Industrie Kärnthens.

Klagenfurt, 1856. 10.

Abhandlungen von der Senckenberg'schen naturforschenden Gesellschaft zu

Frankfurt a. M., 1856. Bd. II. 1. Lief.

Abhandlungen des zoolog.-mineral. Vereines in Regensburg, 1852. 2. Heft.

1854— .56. 4.-6. Heft.

Verhandlungen des naturhistorischen Vereins der preussischen Rheinlande

und Westphalens. Bonn, 1856. 2. — 3. Heft.

Verhandlungen des Vereines zur Beförderung des Gartenbaues in den königl.

preuss. Staaten. Berlin, 1856. 4. Jahrg. Jänner — Juni.

0
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The Journal of the New York State Agricultural Society. Albany,

1856. Nr. 6.

The natural History Review. Dublin, 1856. Nr. 1*.

Scbriftentouscb.

„Isis.“ Allgemeine deutsche nalurhistorische Zeitschrift. Dresden , 1856.

Neue Folge 1. B,

Anschluss SUD Schriftentanscb.

Diesing Dr. K. M. Zwanzig Arten von Cephalocotyleen. Wien, 1856.

Lcunis Johann. Synopsis der drei Naturreiche. Hanover, 1856. 1. Theil.

Zoologie.

Villa A. Intorno tre opere di maiacologia del Sign. Drouet di Troyes.

Milano, 1856.

— fratelli. Le Cavalelle o Locusle'.

— — Le Farfalle.

— — Le Epoche geologiche.

— — Le Cetonie.

— — Sülle armi anliche Irovate nella torba di Bosisio.

Stur D. lieber den EinHuss des Bodens auf die Verlheilung der Pflanzen.
— — Notiz über die geologische Uebersichtskarle der Neogen-, Ter-

tiären-, Diluvial- und Alluvial-Ablagerungen.
— — Der Gross-Glockner und die Besteigung desselben.

Geschenk der Herren Verfasser.

Soemmerring S. Th. lieber einen Ornilhocephalus. 1810.

Geschenk des Herrn F. Brauer.

Programm des ständisch-polytechnischen Institutes zu Prag, 1856.

Geschenk des Institutes.

Fritsch Ant. Vögel Europas. Prag, 3. Heft.

Brühl Dr.C. B. Osteologisches aus dem Pariser Pflanzengarten. Wien, 1856.
— — Zur Kennlniss des Orangkopfes und der Orangarten. Wien, 1856.

i>ill Joh. Georg. Grundriss der Botanik. Wien, 1857.

Schmidt J. F. Jul. Die Eruption des Vesuvs im Mai 1855.

K 0 V ä t s Jul. v. Arbeiten der geologischen Gesellschaft für Ungarn.

Pest, 1856.

Cantoni Dr. G. Traltato completo d'agricullura. Milano, 1856. Fase. IS.

Wojtischek Ferd. Anleitung zur Vermehrung und Veredlung des Maul-

beerbaumes. Wien, 1856.
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Ebert Carl Josef. Die landwirlhschafllicheD Verhältnisse in vergleichender

Darstellung für das praktische ßedürfniss. Prag, 1857.

Verhandlnngen der Forslsection für Mähren und Schlesien. Brünn, 1856.

Redtenbacher Dr. Ludw. Fauna austriaca. Die Käfer. Wien, 1857. l.H.

2iva. Casopis prirodnicky. Prag, 1856. 4. Heft.

Enlz Dr. F. Kerteszeli füzetek. Pest, 1856. 7. Heft.

Hof mann F. W. Sadowniclwo. Lemberg, 1857.

Erdelyi gazdasägi egylet evlapjai. Klausenburg, 1855 — 56. 8. Heft.

Le piante da bosco spantanee o coltivate nelT italia selleiitrionale collc

regele di economia forestale. Trento.

Die Fortsetzung der Zeitungen.

Geschenk der k. k. obersten Polizeibehörde.

Zur Vertheilung an Lehranstalten.

Phanerognmen von den Herren Juratzka, 0 b e r I e i t u e r und Rei-
ch a r d t.

Kryptogamen von Herrn Ritter v. Heu fl er.

Käfer von den Herren Frauenfeld und üjhely.
Schmetterlinge von den Herren Hardenrotli und W e i s s.

Mikrolepidopteren, prachtvoll präparirt, von Herrn G. M ü h 1 i g.

Amphibien von Herrn Dr. L i n z b a u e r.

Ein monströses Huhn von Herrn J. B. Holzinger.

Zum Scnitinium der eingegangenen Wahlzeltel werden durch

dem Vorsitzenden die Herren Dr. Mösslang, Fetter, Dr. Rau-
scher und Prof. Simony bezeichnet.

Es wird den verehrlichen Mitgliedern hiermit zur Kenntniss

gebracht, dass das dritte Heft der Vereinsschriften erschienen ist,

und gegen Vorweisung der Jahreskarte in Empfang genommen

werden kann.

Da mit dem ablaufenden Jahre das zur Einzahlung des nächsten

Jahresbeitrages bestimmte erste Quartal beginnt, erlaubt sich die

Vereinsleitung die Bitte, sowohl diese Einzahlung gUtigst zu leisten,

als auch insbesondere das dringende Ersuchen beizufUgen, dass die

noch zahlreich ausstehenden fälligen Beträge vom verflossenen Jahre

eingezahlt werden wollen.

0 *
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Von Herrn Dr. G. W. Körber in Breslau, Kloslerslrasse

Nr. 15, werden in Heften zu 30 Nuininern getrocknete deutsche

Moose zu 3 fl. 30 kr. pr. Heft herausgegeben, und sind dieselben

vom Herausgeber zu beziehen.

Herr Dr. C. Fritsch setzt seine Mittheilungen über phäno-

logische Beobachtungen fort
,

und übergibt eine Instruction für

solche Beobachtungen an der Donau. (Siehe Abhandlungen.)

Herr H. W. Reich ar dt gibt folgenden Beitrag zur Flora

von Oesterreichisch-Schlesien

:

Auf zwei durch Oeslerreichiscli - Schlesien unternommenen Ferien-

Reisen halte ich Gelegenheit einige Pflanzen zu beobachten, welche für die

dortige Flora nicht ohne Interesse sind. Ich erlaube mir sie aus diesem

Grunde mitzulheilen. Die erste derselben ist

Seseli Hippomarathrum L. , das ich im Jahre 1853 auf einer feuchten

Waldwicse bei Kransdorf am Fusse des mährisch-schlesischen Gesenkes in

ziemlich bedeutender Anzahl vorfand. Diese Pflanze ist für Schlesien neu,

da Wimmer in seiner „Flora Schlesiens“ (1. p. 103) nur Seseli annuum L,

und S. Libanotis Kch. aufführt. Das Vorkommen dieser so kalksteten

Pflanze am Fusse des Gesenkes , so wie auch ihr abnormer Standort auf

feuchten Waldwiesen sind für den Pflanzen-Geographen von hohem Interesse.

Ich empfehle diese Pflanze den dortigen Botanikern, insbesondere meinem

hochverehrten Freunde, Herrn Johann Spatzier, Apotheker io Jägerndorf

zur näheren Beachtung
, hoffend

,
dass der angeführte Standort bald nicht

mehr vereinzelt für Schlesien dastehen wird.

Ein weiterer Beitrag ist Carex cyperoides L.
,

die ich an Graben-

rändern um die Eisenbahnstation Chiby bei Teschen heuer im August fand.

Diese Pflanze hatte bisher in Oesterreichisch-Schlesien nur einen Standort,

nämlich abgelassene Teiche um Jägerndorf. Sie erhielt sich daselbst, wie

mir Herr Spatzier mitlheilte, längere Zeit, verschwand aber in den letzten

Jahren wieder. Es musste mir daher sehr erwünscht sein, einen zweiten

Standort dieser Wanderpflanze aufzufloden, obwohl sie sich auch auf diesem

kaum lange Zeit halten wird, da sie ein naher Untergang bedroht, tbeils

durch Eisenbahn-Bauten, iheils durch Ueberwucherung der sie beherbergen-

den Plätze durch andere Carex- und Juncus-Arteü.

Zum Schlüsse erlaube ich mir eine kleine Schilderung eines Torfes zu

geben, der die für Schlesien eigeothümlicheo Torfpflanzen in seltener Voll-

ständigkeit enthält, und den ich trotz seiner ziemlich bedeutenden Aus-
dehnung in keinen der mir zu Gebote stehenden floristischen Werke
Schlesiens erwähnt finde. Es ist diess der sogenannte Goliieh bei Braunau
in der Nähe von Riegersdorf beiläufig 4 Meilen von Teschen entfernt.
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Der hier erwähnte Moor ist grossentheiis vou Wald umgeben, und

diese versteckte Lage mag nicht wenig dazu beigetragen haben, ihn der

Aafmerksamkeit der Botaniker zu entziehen. Der ihn umgebende Wald
besteht theils aus Nadelholz, theils aus der in Schlesien sehr gut gedeihenden

Birke. Diese letztere besonders setzt sich in den Moor hinein fort, und

bildet kleine Gruppen durch die ganze Ausdehnung desselben. Zugleich

wird sie niedrig nnd straochig, ein Umstand, dessen Erklärung wohl in dem
geringen Gehalte des Torfbodens an Alkalien zu suchen ist. Theils zwischen,

theils um die Birken^Gruppen kommen die dem Torfe eigenen Sträueber

vor. Sie sind Sedum palustre L. , Andromeda polifolia L. und Vaccinium

uhginosum L. ,
zu denen sich an trockneren Stellen und an den Rändern

Vacetnium Vitis idaea L. , V. Myrtillus L., so wie Calluna vulgaris Sal.

gesellen.

Sedum kommt so häufig vor, wie ich es noch nie sah. Es gewährt

mit seinen beinahe fingerdicken Stämmen und glänzend grQnen Blättern einen

schönen Anblick, und an heitern Tagen erfüllt es besonders um die Mittags-*

zeit mit seinem aromatisch betäubenden Gerüche die Luft.

Zwischen diesen Sträuchern bilden die Sphagnen ihre schwellenden

Polster. Wie gewöhnlich herrschen auch hier Sph. acutifolium Ehrh. und

cymbifolium Dill. vor. Sie durzieht Vaccinium Oxycoccos L. mit seinem

zarten Stamme und ans ihnen erhebt Drosera rotundifofiat. ihren schlanken

Schaft. Zwischen den Polstern von Torfmoosen kommen Thysselinvm

palustre H o f f ro. ,
Rhynchospora alba V a h 1. , Carex flava L. , Daval-

liana Sm. und Molinia coerulea Mnch. vor. An trockenen Stellen zeigt

sich hin und wieder das seltene Lycopodium inundatum L.

Die Pflanzen, welche sich in den Abzugsgräben finden, bilden auch

hier eine gsaz constante Gruppe, unter der sich manche seltenere Art be-

findet. Hier ist vor Allem Scheuchteria palustris L. zu erwähnen, die nicht

selten an tiefen mit Sph. cuspidatum Ehrh. erfüllten Stellen der Gräben

sich vorfindet; ferner Menyanthes trifoliata L., Calla palustris L. nnd Co-

marum palustre L.

Ausser diesen angeführten Arten werden sich gewiss bei näherer Durch-

suchung als mir möglich war, so manche Pflanze, besonders Seggen und

Gräser vorfinden. Sie aufzusuchen wäre im Interesse der schlesischen Flora

eioe gewiss dankbare Aufgabe der Botaniker des benachbarten Tesohen.

Herr Dr. Cam. Heller beschreibt einen neuen Krebs aus

dem adriatischen Meere. (Siehe Abhandlungen.)
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Herr J. B. Holzinger liest zwei Briefe von Dr. J. A.

Schuttes an L. Trattinik vom Jahre 1815, deren Inhalt jedoch

nur deren Familienleben betrifft.

Herr L. R. v. Heu fl er bespricht das Vorkommen einiger

seltener Kryptogamen im untern Mürzthale
,

namentlich ; Cetraria

Laureriy Oakeeiana und Boletus cavipes

,

liest ferner eine Stelle aus

einem Schreiben des Herrn Dr. Pötsch aus Kremsmünster über

Kryptogamen der Gegend von Gaming, und übergibt eine Sammlung

solcher Pflanzen, welche von Herrn Dr. Wel witsch herrühren,

dem Vereine,

Herr G. v. Niessl theilt Folgendes mit:

Ich erlaube mir der hochverehrten Versammlung eine ganz kur*e Mil-
Iheiluiig zu machen, die gleichsam einen Nachtrag zu der in der Sitzung am
1. October angeregten Debatte Uber Melampymm-Formen bildet.

Sie betrifft die Pollenunlersuchung, zu der Herr Sections-Rath Rill. v.

Heufier aufforderte.

Ich habe den Pollen der fraglichen Formen unter dem Mikroskop
untersucht und ihn nicht verschieden gefunden von dem der andern bei uns
wachsenden Arten der Gattung Melampyrum Er erschien kreisrund und
färbte sich, mit Jod befeuchtet, braunviolelt.

Ich bringe dieses Resultat zur Kenntniss der verehrten Versammlung,
ohne daraus einen weitern Schluss auf die Hybridität der fraglichen Formen
zu ziehen.

Herr A. R. v. Perger zeigt zwei in der k. k. Hofbibliothek

aufbewahrte Alraune vor, und gibt Mittheilungen aus ältern

Werken über die Mandragora officin. (Siehe Abhandlungen.)

Herr Dr. E. Fenzl hält einen Vortrag über die von Herrn

P i r 0 n a eingesendete Brassica palustris P i r. und Medicago rw-

pestris Pir.

Da das während der Versammlung vorgenommene Scrutinium

der Wahlen nicht beendet werden konnte, so wurde dessen

Beendigung für die nächsten Tage festgesetzt, und die Mittheilung

des Resultates durch die „Wiener-Zeitung“ beschlossen.
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Versuch
einer

Darstellong der pflanzen-geografischcii Verhältnisse

der

Umgebungen des Curortes Wildbad-Gastei n.

Von

tiwsMav JPerteAoifer.

Die Umgebungen des Kurortes Wildbnd-Gastein gehören unstreitig

tar Zahl der in botanischer Beziehung am meisten durchrorschten Gegenden

des Gebiets der norischen Alpen. Die berühmtesten Botaniker haben schon

seit geraumer Zeit die Schätze, welche Flora in diesem Gebiete ausgestreut

hat, entdeckt und beschrieben. Die wiederholte DurchTorschung des.selben

durch Männer, wie Wulfen, Hoppe, Fiörke, Braune und andere

ihnen ähnliche , gibt Zeugni.«s von dem Reichthum dieser Gegend an bota-

nischen Schätzen. Ihr Bemühen, so wie der rastlose Eifer unseres geehrten

Mitgliedes Dr. Saut er, hat das Meiste zur Kenntniss der dortigen Flora

beigetragen.

Ich glaube daher, dass eine Besprechung der bezüglichen pflanzen-

geographischen Verhältnisse, wenn gleich sie durchaus keinen Anspruch auf

amfassende Vollständigkeit hat, um so mehr von einigem Interesse sein

dürfte, als meines Wissens in dieser Richtung bisher noch keine umfassen-

dere Arbeit veröffentlicht wurde.

Das von mir In der erwähnten Hinsicht durchforschte Gebiet begreift

im weiteren Sinne die Umgebungen des Curortes Wildbnd-Gastein im gleich-

namigen Thale gelegen. Die Gränzen des Gebiets sind gegen Norden die

nächste Umgebung des Marktes Hof-Gastein, gegen Süden der Hauptzug der

Tauern-Kelte, vom Malnitzer Tauern bis zum Ankogel, gegen Osten und

Westen die von dieser auslaufenden das Gusteiner Thal zu beiden Seiten

begrinzenden Bergeszöge. Es begreift somit einen Theii des Gasteiiier

Thaies, dann das von Bökslein, das Anlauf-, Kötschach- und Asten-Thal,

so wie alle diese Thaler eiiisätimenden Berge, und nimmt einen Flächenraum

von beiläufig zwei Quadratmeilen ein.

1 *

Digitized by Google



4

Was die HöhenverhSItnisse betrifTl, so liegft der tiefste Punct im Ge-

biete 8750' (nächste Umgebung des Marktes Hof-Gastein) ; von dort erhebt

sich das Thal ziemlich rasch bis zu dem an seinem Schlüsse gelegenen

Curorte Wildbad 3080'. Das Kölschachthai erhebt sich von 8900' — 4000%

das Böksteinerthal von 3300 - 3500', das Anlauf- und das Asten -Thal,

dessen Fortsetzung das bekannte Nassfeld ist, von 3500 — 4500'. Sämmtliche

im Gebiete liegende Bergesgipfel reichen über die Baumgränze hinaus und

erreichen meist eine Höhe v.on über 7000'. Der niederste Berggipfel ist der

Stubnerkogel mit 6800', der höchste der mit Eis und Schnee beinahe bis

zu seinem Fusse bedeckte 10891' hohe Ankogel.

Granit y Gneiss und krystallinischer Schiefer machen bei weitem die

Hauptmasse der hiesigen Berge aus, ohne jedoch das Uebergangsgebirge

wie Thonscliiefer und Urkalk gänzlich auszuschliessen. Letzterer rindet sich

stellenweise beinahe im ganzen Gebiete, vorzüglich im nördlichen Theile

desselben, wo er am Stubner- und Gamskharkogel mächtige Lager meist in

bedeutender Höbe bildet. Aber auch in der Tauernkette und an ihren

höchsten Gipfeln finden sich, aber meist iinr wenig beträchtliche Lager des-

selben. Am Gamskhar findet sich ausserdem noch Serpentin.

An Wasserreichthum wird das Gebiet schwer von irgend einem an-

deren übertroffen. Allenthalben rauschen , mitunter mächtige, Giessbache

und zahllose kleinere Wässer die Bergesobhänge herab, und die Menge und

Schönheit der durch sie erzeugten Katarakte ist bekanntlich weit berühmt.

Die Nähe der mit Eis und Schnee hedecklen Tauernkette, die durch-

gängig, selbst im Thalboden bedeutende Erhebung des Gebietes über der

Meeresfläche, endlich die Richtung des Thaies, welches beinahe gerade von

N. nach S. zieht, veranlassen ein ziemlich rauhes Klima. (Mittl. Temp. von

Gastein 4-4»75R.) und bedingen dadurch, dass beinahe im ganzen Gebiete die

Vegetation einen alpinen Character an sich trägt.

Ich glaube nun die pflanzengeographischen Verhältnisse des beschrie-

benen Gebietes am anschaulichsten dadurch darzustelien, indem ich dasselbe

nach Art der es bedeckenden Pflanzengruppen in mehrere natürlich abge-

gränzte Bezirke theile und diese selbst wieder nach ihrer Erhöhung, Expo-
sition und wo nöthig nach ihren geognustischen Verhältnissen näher be-

zeichne.

I.

Gebiet des cullivirten Bodens.

Die Thalsole des Gasteiner-, so wie die des Boksteiner- und des An-
fangs des Kölschachthaies, endlich die Bergesabhange des erstereu bis zu

einer M. H. von 3400 — 3500' sind, letztere jedoch nur Iheilweise, hierher

zu rechnen.

Digitized by Google



5

Hier wechseln Cerealien- und Leinfeider mit äppigen Wiesengrün-

den ab. Nur hier und da werden, und nur in geringer Ausdehnung, Hanf

und Erdäpfel gebaut. An den westwärts expooirten ßergesabhängen im

Gasteinerthale wird auch Vicia faha, aber nur zum Hausbedarfe, gebaut.

Auch werden nur in diesem Thale Weizen, Roggen, Gerste und Hafer von

Cerealien gebaut
;

im Kötschach- und Böksleinerthale sieht man bloss

Roggenfelder.

Ein wesentlicher Unterschied ergibt sich zwischen dem Gasteiner- und

Büksteinerthale auch bezüglich der Zeit der Aussaat und Ernte. Während in

ersterem die Aussaat gegeu Ende Septembers (“/i —**/#), die Ernte in den

letzten Tagen des Monates Juli statthnüet geschieht in letzterer beides

gegen Ende August. Der im Gasteinerthale gebaute Hafer wird gesäet Ende

April und gelaugt zur Reife Ende Septembers«

Die dem Getreide beigemengten U n k r ä ii t e r sind hier vorzüglich

folgende: Galeopis versicolor Curt.

,

Rhinanthus major E h r d. , Viola

tricolor L.

,

Brassica napus L.

,

Raphanus raphanistrum L. Diese alle

meist in überaus grosser Menge. Sparsamer und meist dem Rande der Felder

folgend sind : Anthemis arcensis L. , Chrysanthemum leucanthemum L.,

Campanula rapiincnloides L. , C. patula L. , Lapsana communis L. , Cen-

taurea cyanus L. , Agrostemma githago L. , Vicia cracca L. , Orobus pra^

tensis L. und Pisum arvense L. — Erwälinenswerlh dürfte sein, dass Camp,

rapunculoides., Agrostemma githago und Centaurea cyanus nicht bis in's

Böksteioerthal dringen.

BetrelTend die cullivirlen Wiesengründe, so macht sich hier ein eigen-

Ihümlicher und auffallender Unterschied geltend, zwischen den der Thalsolc

des Gasteiner- und Kötschaclithales angehörigen, und denen an den Berges-

abhäogen derselben und im ßöksteinerthale befindlichen.

Erslere, meist w’egen zeitweiser Ueberschwemmung durch die Ga-

steiner Ache und andere Terrainverhältnisse sumpßg und daselbst mit Anindo

phragmites bedeckt, von zahlreichen schmalen Wassergräben, in denen

Ranunculus aquatUis L. und Veronica anagallis L. beinahe ausschliesslich

wuchern, durchzogen, zeichnen sich weder durch Mannigfaltigkeit der auf

ihnen wachsenden Pllanzenarten, noch weit weniger aber durch so wech-

selndes, prangendes Farbenspiel aus, als die letzteren. — Nur die gewöho-
iicbsten, verbreitetsten Wiesenkräuter wachsen hier, als:

Trifolium pratense L., T. repens L., Medicago lupulina L., M. fal~

cata L. , Vicia sepium L. , Latus corniculatus L., Ranunculus acris L., R.

bulhosus L., Viola tricolor L., Achillea millefolium L., Aegopodium poda-

Sfran'oL., Heracleum sphondyliumL.y Galium mollugoh.., Bellis perennis

Cirsium arrense S c o p., C. oleraceum L., Taraxacum officinale W i g g.,

Echium tmlgare L. , Cerinthe mitior L. ,
Euphrasia officinalis L. , Sahia

pratensis L., Prunella rulgaris L., Rumex acetosa L., Polygonum persi-

caria L., P. aticulare L., Briza media L., Dactylis glomerata L., Poa pra^
tensis L., Anthoxanthum odoralum L., Glyceria plicata F r. etc.
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Gans verschieden hiervon zeigen sich die an den Bergesabhangen und

im Böksteinerthaie befindlichen Wiesen ;
Wiesen, welche durch den Arlen-

reichthum ihrer Flora und durch die bunte Farbenpracht der BlOlhen einen

herrlichen Anblick gewähren. Zur Zeit ihrer grössten Pracht, Mitte und

Ende Juli, kurz vor der Heumahd sind sie bedeckt mit

Viola tricolor L. , Silene nutans L. , S. inflata Smith., Lychnis

diurna S i b t h., Flos cuculi L. , Linum catharticum L. ,
Hypericum qua-

drangulum L., Geranium sylvaticum L., Anthyllis vulneraria L., Spiraea

ulmaria L. Geum rivale L. , Potentilla tormentilla Sibth. ,
Epilobium

montanum L., Carum carvi L., Chaerophyllum hirsutum L., Galium syl-

restre Poll., aristatumL.^ Valeriana officinalisL.^ V. tripteris L., Knauati

arrensis C o u 1 1., Chrysanthemum leucanthemum L., Solidago alpestris L.,

Arnica montana L., Cirsium heterophyllum \\\.^ C. palustre Scop., Cen-

taurea phrygiaL.^ Crepis aurea Cass., Hieracium aurantiacumL.^ H.auri-

cula L., H. murorum L., Phyteuma arbiculare L., P. spicatum L., P. Mi-

c*Ae/ü B e r t ol., Campanula barbata L., C. patula L., C. 5cAe«cÄscn N i 1 1.,

Rhinanthus minor E h r d. , Thymus serpyllnm L.
,
Rumex arifolius A 1 1.,

Polygonum bistortaL.^ Orchis maculataL.^ Gymnadenia conopseaf^.

Lislera ovata R. Br., Epipacta rubiginosa G n u d., Veratrum album L.,

Molinia coerulea Mnch., Festuca orina L., wozu sich noch an sehr feuchten

Standorten und besonders in der Nähe der Onellenrinnsale: Tofyeldia caly-

culata Whlbg., Valeriana dioica L. , Bellidiastrum michelii^ Gentiana

asclepiadea , Mentha sylvestris, Myosotis palustris^ Euphrasia salisbur-

gensis Funke., Pedicularis palustris und Pinquicnla vulgaris gesellen.

Was endlich die ßauerngärten belnITl, so ist bezüglich der hier culti-

virten Obst-* und Gemüsesorten wenig zu bemerken.

Von Obstsorten sieht man ßirn- und Aepfelbäume, deren Ertrag jedoch

sowohl quantitativ als qualitativ unter der Miltelmässigkeil bleibt. Noch

weniger ausgezeichnet ist der Ertrag der hier vorkommenden Kirschbäume.

Dagegen werden bt'inahe in jedem Bauerngarten Stachel- und Johannis-

beeren cullivirt; besonders die letzteren bilden sehr üppige Sträucher und

ihre in der Regel sehr zahlreichen Früchte geben zur Zeit ihrer Reife in der

ersten Hälfte Augusts diesen Gärten einen schönen Schmuck.

Die Cultur der Gemüsepflanzen beschränkt sich auf sogenannte Sau-

bohnen CFicia fabaj , daun Lactuca sativa
,

Brassica oleracea und

Cochlearia armoracia.

Als Blütheiipnanzen werden nebenbei häufig cullivirl : Aconitum na-

pellus^ Camp, persicaria, Polemonium coeruleum, Papaver somniferum,

Aquilegia vulgaris, Gladiolus communis, Rosa centifolia, Lonicera capri-

folium , Levisticum officinale , Salvia officinalis , Mentha crispa
,

Vinca

minor, Paeonia vulgaris, Lavandnla vera, Epilobium angustifolium, Pri-

mulaauricula und Gnaphaliummargaritaceum, welches letztere auch in der

Nähe der Gärten verwildert vorkommt.

Digitized by Google



II.

Gebiet des uneultivirten Bodens.

I. Wald.

Die Vertheilang der HolzgewSciise im allgemeinen und die der Bäume
insbesondere ist hier an den einxelnen Bergen eine sehr verschiedene. Es

betriin jedoch diese Verschiedenheit bloss das Räamiiche in ihrer Vertheilung,

nicht aber besteht sie in einem Wechsel, der die W'älder r.iisnnimenseteenden

Baum-Species. Beinahe ausschliesslicher Waldbaiim ist die Fichte: sie bildet

vorangsweise ausgebreitete Waldbestände; ihr zunächst steht an Häufigkeit

des Vorkommens die Tanne. Lärchenbäume sind meist nur stellenweise bei-

gemengt. Vollständig fehlt aber die Buche.

Geschlossene und nur streckenweise durch schmale Wiesentlecke un-

terbrochene Waldbestände beginnen meist erst bei X.^on'. Tiefer finden

sich meist nur Gruppeu von Haselslräuchern , dann Birken und längs der

Ufer der Gasieiner Ache kleine Wäldchen von Grien , Ainus incana und

viridis mit Salix purjturea untermischt. Längs der Wiesenraine einzeln-

stehende, meist kröppelhafle Exemplare von Populns tremula^ Fraxinus

excelsior und Acer pseudoplatanus ; endlich in der Nähe der Bauern-

gehöfte Samhiicus racemosa und Sorbus aucuparia\ letztere in ziemlicher

Meuge und stellenweise in Alleen gepflanzt gewähren zur Zeit der Frucht-

reife , reich beladen mit ihren lehhaftrothen Früchten , einen sehr ange-

nehmen Anblick.

Von der angegebenen Gränze reichen nun so die Wälder hinauf bis

£0 beiläufig 5100 — 5200'. Hierauf folgen, meist einzelnstehende, wie ver-

dorrt aossehende Lärchenbäume bis zu beiläufig 5400'
, dann ein meist

schmaler und nur hier und da deutlich bervortretender Gürtel von Pinus

mughusScop.^ von der einzelne Exemplare noch bis zu 6200' Vorkommen.

Die letzten Repräsentanten der Holzgewächse sind Salix reticulata L.,

retusa L. und myrsinites L., welche stellenweise ziemlich dicht den felsigen

Boden bis zu 7.500' bedecken.

Eine Ausnahme von der beschriebenen Waidvertheiliing machen je-

doch die, hier Khare, genannten Hoclialpenthäler, dann die zunächst an

die Gletscher gräozenden Thalparlliien, so wie die unteren Abhänge der

Gletscher selbst. An allen diesen Piincteo zeigt sich die Baumgränze und

zwar stellenweise um ein Bedeutendes deprimirt. Während die diese Khare

begränzenden Berge an ihrer von diesen thalartigen Einschnitten abge-

wendeten Seite noch bis zu beiläufig 5200 , zusammenhängende Wald-
hestande zeigen, sind die den Kharen zugewendeten Abhänge, so wie jene

selbst, wenn gleich ihre Höhe nicht über 5000' reicht, jedes Baumwuchses
bar und nur Rhododendron ferruyineum mit Pinus mughus bilden strauch-

artige Hecken.

Das Nassfeld, eine rings von Gletschern umgebene V. Stunde lange

>od 'A Stunde breite hüglige Ebene , zeigt, obwohl erst 4500 koch gele-
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gen, so wie die dasselbe hegränzenden Bergesabhänge keine Spur von Baum-
wuchs. — Dessgleichcn' ist die das Asten-Thal begrenzende Reihe der Orl-

bergfelsen schon von ihrem Fusse (3500) an, beinahe jedes Baumwachses har.

Das Unterholz in diesen Wälder wird gebildet von Berberis vulgaris

(jedoch nur an den untersten Padhien derselben.) L. Sorhus 0rta Crantz.,
Ainus viridis DC. Corylus avellana L. Rosa alpina L. canina L. und Juni-

perus communis L. j zu denen sich noch io einer Höhe von 4500^ Rhododen-

dron ferugineum L., Pinus mughus Scop. und Lonicera coerulea L. gesel-

len. Dieses Strauchwerk lässt unter sich noch Raum für Vaccinium myrtillus

L., vitis idaea L. , Calluna vulgaris L., die stellenweise beinahe alle übrige

Vegetation ersticken, dann Rubns idaeus und nur auf wenige Standorte be-

schränkt Linnaea borealis L. und Atragene alpina L.

Ausser diesen kleineren Sträuchern beherbergen aber die Wälder noch

eine, nach Haass der Dichtigkeit und Erhebung verschiedene Vegetation von

krautartigen Gewächsen.

Im dichten Waide.sschatten wachsen beinahe ausschliesslich Melampy-

rum pratense L. , sylvaticum L. , Pyrola uniflora L. ,
Corallorrhita innata

R. Br., Majanthemum bifolium DC., Oxalis acelosellae L., Homogyne alpina

Ca SS., Bellidiastrummichelii Cass., Soldanella o/pinaL., Viola biflora L.,

Cardamine resedifolia L., Circaea alpina L., Potentilla tormentilla S i b t h.,

aurea L., Veronica chamaedrys L., officinalis L., alpina h., urticifolia L,,

serpyllifolia L. , Chrysosplenium altemifolium. Lycopodium selago L», an-

notinum L., Polypodium vulgare L., dryopteris L., Polystichum ßlix. mos.

Roth., Aspleninm ßlix femina B e r n h.

Ist der Wald durch grössere Felsengruppen oder Steingerölle unter-

brochen, oder durch herab sich stürzende grössere Bächleins eine sonnigere

Steile gegeben, so tritt alsogleich eine sehr üppige Vegetation auf, die vor-

züglich aus folgenden Pflanzen besteht: Adenoslyles alpina Bl. et Fing.,

Petasiles (tlbus, Solidago alpeslris^ Gnaphalium sylvaticum* L. ,
norvegi-

cum G. , Doronicum austriacum J a c q. Senecio nemorensis * Mulgedium

alpinum L e s s.
,
Thalictrum aquilegifolium' L., Ranunculus aconitifolius L.,

lanuginosus L. ,
acris L. , Aconitum napellus L. variegalum L. ,

lycoctonum

L. , Trollius europaeus L. , Arabis alpina Cardamine sylvatica* Link.
Silene rupestris L.

, quadrifida L. , Stellaria nemorum. Epilobium trigonum

Schrank, montanum L., tetragonum L., Saxifraga rotundifolia L., stel-

laris L.

,

aizoides L. , Valeriana tripteris L. ,
Cynanchum vinceloxicum R.

Br.. Gentiana asclepiadea L. , Solanum dulcamara* L., Mentha silvestris*

L. , Stachys sylvatica^ L. , Veratrum album L. , (v. lobelianum) Rumex
acetosella L., Geum urbanum * L., Impatiens noli tangere * L., Scrofularia

nodosa *» Verbascum thapsiforme *. Luzula campestris^ albida DC., Asple-

nium viride Hud.

,

trichomanes L., Rumex scutatus L.

Von diesen reichen jedoch die mit einem ("^) Sternchen bezeichnelen nicht

über die untere Gränze von Rhod. ferrugineum^ weiches so zu sagen hier gleich-

sam den Impuls für das Auftreten einer strenger alpinen Vegetation gibt, hinauf.
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Das oben f^ef^ebene Veraeichniss der hier ffirdie Waldblössen charac-

teristischen Vegetation erleidet nur in BetrelT einiger weniger Arten eine

Ansnahine von seiner allgemeinen Giltigkeit und swar sind es nur die dem
Tbale eunächst gelegenen 'Waldpartbien

,
welche hierin einen Unterschied

veranlassen, indem das Böksteiner, Anlauf- und Astentbal mehrere derlei

Pflanzen entbehren, die im übrigen Theile des Gehieths noch Vorkommen.

Rs sind diess : Scrofularia nodosa^ Verbascutn thapsiforme , Impatens noli

tangere, Genm tir^anum und Solanum dulcamara; wohl nur wenige, jedoch

florcb ihr meist massenhaftes und geseliscbaftlicbes Vorkommen nicht ohne

Einfluss auf den Character der Waldvegetation.

8. Wiese.

Auch diese biethen sowohl in Betreff ihrer Verbreitung als ihrer Vege-

tation mannigfache Verschiedenheiten dar.

Unterhalb der Baumgränze ist ihr Vorkommen im Allgemeinen ein

beschränktes. Grössere Wiesen finden sich hier nur im nördlichen Theile des

Gebielhs, vorzüglich an der vom Gamskharkogel aus sich hinziehenden, das

Köischachthal von einer Seite begränzcnden Bergreihe; sonst finden sieb

oberhalb der Kulturgrenze meist nur kleine Strecken der Berge vom Walde
ealblösst, als Wiesengründe. Ihre Vegetation ist im Allgemeinen eine ziemlich

gleichförmige und weniger von der der cultivirten Wiesen der Abhänge als

von der verschieden ,
welche die oberhalb der Baumgränze befindlichen

Alpen wiesen besitzen, obwohl auch von diesen Repräsentanten sich hier

einflnden.

Zur Zeit meiner Beobachtung (während des Monates Juli) wuchsen
hier vorzüglich; Ranunculus acris L , montanns * Wild. Pamassia palustris

L., Dianthus carthusianorum L., Silene nutans L. ,
inßata Smith, Lych~

nis diuma Sibth., flos cticuli L., Ceraslium triviale. Geranium sylvaticum

L. , Anthyllis tmlneraria \j. , Trifolium pratenseL., badinm’* Schreb.,
Lotus comiculatus h., Geum rivale L., montanum* L. , Potentüla tormen^

tUla Sibth., aurea* L. , AlchemiUa vulgaris L. ,
ßssa* Schum., Epilo^

bium montanum L., Ästrantia major L., Carum earvi L., Pimpinella magna
L., Galiom syhestre?o \ I. Valeriana officinalis L., dioica L., tripteris L.,

Knautia arvensis Co a\U, Erigeron acris L., Gnaphalium divicumh., Amica
montanaL., Chrysanth, leucanthemum Cirsium palustre Scop., heterophyl-

lum All., Carduus deßoralus L., Taraxacum offic*W i g g., Crepis grandiflora

Hieracium aurantiacum L., Phytenma orbiculare L., Campanula barbata

i-t Sckeuchzeri L. , Orchis maculata L. , Gymnadenia conopsea R. Brwn.,

Oymnadenia albida Rieh., Coeloglossum viride Hartm. , Veratrum album
L-, Gentiana amarella L. , Veronica chamaedrys L. ,

Rhinanthus alpinus

Bau mg., Euphreuia officinalis L., seUisburgensis Funk., Thymus serpillum

I*.
, Prunella vulgaris, Calamintha alpina L a m.

,
Gleclwma hederacea L.

genevensis L., Phleum michelH All., Agrostis stolonifera L. , Avena
«erticolor Will., Poa alpina L. , Aspidium lonckitis Sev.

Bd. VI. Abh. ^
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Hievon treten die mit einem Sternchen (*) beseichneten erst oberhalb

der Baumgränze massenhafter auf. — Die über der Baumgränse gelegenen

I peii^wiesen zeigen nebst der Verschiedenheit ihrer räumlichen Ausdeb-

nnng noch beträchtliche Unterschiede rücksichtlich ihrer Vegetation und tra-

gen nebst den Wäldern das Meiste zum landschaftlichen Charakter des gan-

zen Gebiethes bei. Ihr Vorhaodenseyn einerseits und ihr Fehlen anderseits

veranlasst jenes so streng verschiedene Bild, welches der nördliche und süd-

liche Theil des Gebieths dem Auge des Beschauers darbiethen.

Eigentliche Alpenwiesen mit hohem üppigen Pflanzenwuchse, die Ber-

geshöhen und Abhänge überziehend , Anden sich bei weitem nicht auf allen

Bergen. Es lässt sich vielmehr in Betreff ihres derartigen Vorkommens eine

scharfe Grenze ziehen, über die hinaus sie gänzlich mangeln, und an ihre

Stelle treten dann meist steinige, dürre Rasenplätze mit kurzem Grase, mit

sowohl der Masse als Art, nach geringer Zahl von Pflanzen. Nur hie und da

finden sich auch dort, meist aber nur knapp über der Baumgrenze, einzelne

saftig grüne Wiesenflecke an durch Quell- oder Schneewasser befeuchteten

Stellen.

Vom Eingänge des Gasteioer-Thales bis zum Gamskharkogel und der

von diesem sich gegen die Gletscherkelte hinziehenden Bergesreihe einer-

iiiid bis zum Stubnerkogel und Ortberge anderseits, bedecken von der Baum-
griinze angefangen herrlich grüne Matten beinahe die ganze Oberfläche der

Berge bis zu ihren nicht unter 7000' hohen Gipfeln. Wiesen, welche im Ver-

eine mit der meist sanft wellenförmig sich hinziehenden durch breite und

nur wenig unterhalb der einzelnen Kogel gelegenen Sättel unterbrochenen

Gestalt der ganzen Bergeskette einen reizenden Anblick gewähren.

Hier wächst eine Fülle der herrlichsten Alpen- und anderer Pflanzen,

als : Anemone baldensis L., alpinaL
^ Ranunailus alpestris L., montanusW i 1 1 d,

Aconitum napelluSy Arabis alpina L., bellidifolia J a c q. ,
Biscutella laevi-

gata L., Helianlhemum aelandicum^ Polygala alpestris^ Gypsophylla repensL.^

Dianthus glacialis H a e n k e, Silene inflata Smith, qnadrißda L., acaulU

L., Geranium syhaticum L., Anthyllis vulneraria L , Trifolium pratense L.,

badium Schreb., pallescens Schreb. , Lotus corriculatus L., Hedysarum
obscurum L. , Geum inclinatum Schleid., montanum L, Potentüla aurea

L., minima Haller, Dryas actopelala^ Alchemiüa ßssaS c h u m., EpUobium
atpinum L., Pimpinella magna^ Gaya sitnplex G a u d., Meum mutellina Gand.,
Valeriana montana L., Homogyne alpina C a s s. Bellidiastrum michelii C a s s.,

Erigeron alpinum L. , Solidago alpestris^ Gnaphalium Hoppeanum Koch,
carpathicum W a h 1 b g. , Ackillea atrata L. ,

Chrysanthemum alpinum L.,

Aronicum Clusii Koch, Crepis aurea C a s s., Hieracium alpinum L., stati-

cefolium V i 1 1., Phyteuma hemisphaericum L., arbiculare L., pauciflorum L,,

Campanula Schevchseri L. , barbata L. , Gentiana punctata L. ,
acaulis L.,

bacarica L. , verna L., brachyphylla V i 1 1., niralis L. , Myosolis alpestris

Veronica aphyllaL.^ alpina saxatilis Jacq., serpyllifolia L., Pedicularis

recutita L. , incamafa Jacq., Jacqumii Koch, asplenifolia F I ö r k, Rhinan-
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thns alpinus Baomg., Bartsia alpina L. , Euphrasia minimm Schleich,
Thymus serpyilum L. , Ajuga pyramidalis L. , Primula farinosa L.

,
gluti^

ttosa Wulf, minima L., Soldanella pusilla Baumg. , alpina L. , Letztere

vier in der Regel in nächster Nähe der achmeizenden Schneefelder* Oxyria

di^na Camp., Polygonum viviparum L., Thesmm pratense Gymnadenia alhida

Rieh., conopsea R. Br., Coeloglossum riride Hartm., Nigritella angus-

tifoUa R ich.,' Lloydia serotina S a 1 i sb.
, Veratrum album L., Lusula spa~

dicea DC. , Phleum alpinum All., michellii L. , Agrostis rupestris All.,

Sesteria distycha, spkaerocephala Ard. , Aira ßexuosa L. , caespitosa L.

,

Acenu versicolor V i 1 1. , subspicata Claus, Poa alpina L. , cenisia A 1 1.

Ein ganz anderes Bild gewähren die in gleicher Höhe liegenden Ber-

gesstöcke an den unmittelbar an die Tauern sich schtiessenden AlpenzOsen

und die Tauern selbst. Hier beschränkt sich das Vorkommen solcher üppiger

Wiesen tbeils auf die bereits besagten Punkte, theils auf die in ihrem Busen

liegenden Alpenthäler, von denen das sogenannte Nassfeld das üppigste ist.

Dieses, so wie die unteren Abhän«:e der dasselbe umschliessenden Gletscher

bietben eine, nur stellenw'eise sumpfige oder längs dem Laufe der Gasteiner

Ache versandete, sehr fette Weide dar und werden desshalb auch am meisten

für die Alpenwirthschaft benützt. Obgleich in seinem höchsten Punkte nur

4800' hoch gelegen, zeigt es doch nicht nur eine, der früher beschriebe-

nen beinahe völlig gleiche Vegetation
, sondern schliesst auch aus dieser

beinahe alle jenen Pflanzen aus, die von den Wiesen des Thaies und unterhalb

der Baumgränze noch über diese hinausreichen. Hier fand ich nebst den

früher angeführten noch Lomatogonium carinthiacum All., Oxytropis tri-

flora und campestris.

Jene Alpeiiwiesen hingegen , die an den übrigen Punkten dieses Ge-

bieththeiles Vorkommen, sind weder so ausgedehnt als die ersteren *, indem

tbeils umfängliche Felsenmassen, oder lose Übereinander gehäufte und

hohe Lager von Schiefertafeln, oder endlich wiewohl noch unter der eigent-

lichen Schneegränze, ausgedehnte Schneefelder sie unterbrechen) noch

weniger aber sind sie durch so prangendes frisches Grün und reiche Farben-

pracht ausgezeichnet.

Hier wachsen als Wiesenpflanzen: Aronicum Clusii Koch., glaciale

Rchb., Chrysanthemum alpinum L., Euphrasia minima Schleich, Gaya

Simplex Gaud.
,
Geum montanum L., Gentiana bavarica L.

,
Hieracium

alpinum L. , Homogyne alpina ^ Potentilla aurea L. , Primula minima L.,

glulinosa Wulf, Soldanella pusilla Baumg., Silene acaulis L., Ckerleria

sedoidesL ., Saxifraga wuscoides Wul f. , androsacea L., Phleum alpinum^

Sesleria distycha.

3. Vegetation der Felsen und Steingcrülle.

Diese zeigt Eigenthümlicbkeiten nicht bloss in Bezug auf die betref-

fende Höheoregion, sondern auch hinsichtlich des geognostischen Substrates
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and zwar letzteres viel aufnUiig'er als Wiese und Wald. Bei dem geringen

Wechsel in dieser Beziehung ist jedoch der hiedurch bedingte Unterschied

in der Vegetation ein nur hie und da deutlich in die Augen fallender und

nur bei Vergleichung des nördlichen und südlichen Theils des Gebielhs unter-

einander schärfer hervorlrelender. Am schroffsten gegenüber stehen sich

Radhausberg, Graukogel, Ortberg einer- und Gamskharkogel, Stubnerkogel

anderseits, während der sogenannte Malnitzer-Tauern und das felsige Asten-

Thal viel Gemeinsames in ihrer Vegetation mit allen erwähnten Stand-

orten zeigen.

Die erstgenannte Berggriippe, die zugleich den grössten Theil des Ge-

bieths begreift, besitzt als EigenthQmlichkeiten : Cardamine alpina Willd.,

Silenepumilio Willd., Cerastium alpimtm L., Geum reptans L., Saxifraga

aspera L., Erigeron uniflorus L., Veronica bellidioides L., Andresace gla-

cialis Hoppe, Senecio camiolicus Willd, Oxgria diggna^ Rhodiola rosea^

Silene rupestrii^ Sempervitntm Funkii Braun.

Der zweitgeiiannten ßerggruppe sind dagegen eigen r Ggpsophglla re-

pens L. , Silene qnadrißda^ Dianthus carthusianorum
,
Erigeron alpinus,

Calamintha alpina^ Allium fallaXy Pedicularis Jacquinii Koch., incamata

Jocq.

,

Bisculelloy laevigatOy Arabis coerulea ^ Hedgsarum obscurvm. So

unvollständig auch dieses Verzeichniss jedenfalls ist, so dürfte dennoch diese,

wenn auch geringe Anzahl von betreffs der Bodenverhältnisse verschiedenen

Pflanzen einiges Interesse darbiethen.

Bei weitem auffälliger zeigt sich aber hier der Einfluss der Höheii-

region auf die Vegetation dieser Standorte und es schien mir in dieser Hin-

sicht bemerkenswerth, dass während noch zahlreiche Pflanzen der Tlialwiesen

auch über der Baumgränze die Alpen wiesen bedeckten , die den Felsen

eigenlhümlichen Pflanzen nicht diese Verbreitung in gleichem Maasse be-

sitzen; indem sie wohl noch zum Theil in die Waldregion hinaufreichten, über

dieser aber beinahe gänzlich verschwanden. Eine Ausnahme erleidet diese

Beobachtung nur in so ferne, als in dem steinigen zum Nassfelde sich hio-

ziehenden Asten-Thal, welches eigentlich nur eine enge Schlucht zwischen

der Reihe der Ortbergfelsen und dem Radhausberge ist, zahlreiche Pflanzen

der eigentlichen Alpenregion verkommen.

ln diesem Thale , dessen Beginn bei Bökstein S600', dessen Ende beim

sogenannten Englhore 4500' hoch liegt , und in welchem vor Jahren nieder-

gegangene Lawinen noch jetzt den Lauf der Ache hemmen und ihr Beet

stellenweise überbrücken, wachsen zahlreich und beinahe ausschliesslich auf

Felsen und Steingerölle ; Thalictrum aquilegifolium L. , Atragene alpina L.,

Ranuncnlus aconilifolius L., Thalictrum minus ^ L. , TroUius europaeus L.,

Aconitum lycoctonum* L. ,
napellus L., variegatum L. , Arabis alpina L.,

Cardamine resedifolia L., Viola biflora L. , Gypsophylla repens L., Silene

rupeslris L.
, quadrifida L., Geum montanum L. ,

Potentilla aurea L.

,

Alchemilla ßssa Schum., Rhodiola rosea L. , Sempertimtm montanum L.,

Saxifraga aiioon Jacq. , aspera L. , bryoides L. , aUoides L. , mns-
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coides Wolf., stellaris L. , Lonicera coerulea L. , Adenostyles alpma B i.

et Fing.« Homagyne alpma Cass., Bellidiaslrum michelii Cass., Erige-

ton uniflorus L , Gnaphalium norvegicum G u n n e r
,
Hoppeanum Koch.,

AckiUea atrata L , Chrysanthemum alpinum L., Doronicum austriacum J a c q.,

Aronicum Clusii Koch, Kulgedium alpinum L e ss. ,
Phyteuma hemisphae-

ricum L., Rhododendron ferrugineum , Veronica saxa4ilis J a c q., alpina L.,

Bartsia alpina L., Euphrasia salisburgensis Funk., Oaleobdolon luteum *

ritella angustifolia Besch., Allium fallax*^ Stachys syhatica *. Lauter Pflan-

zen die mit Ausnahme der mit einem Sternchen bezeichneten beinahe ausschliess-

lich den Felsen derWaldregion und der oberen Alpenregion eigen zu sein phetcen.

Sonst begegnet man auf den Felsen des Thaies und der untersten Ber-

gesabhänge meist nur folgenden Pflanzen : Campannla pusillaj Gypsophylla

repens , Silene rupestris
,
Dianthus carthusianorum^ Oxalis acetosellae ,

Saxifraga atzoon, aizoides, Calamintha alpina^ Allium fallax^ Aspleniam

ruta muraria viridie und trichomanes

,

als eigentlichen Felsenpflanzen.

Von der oberen Baumgräuze angefangen bis zu den letzten Sträuchen

Azedea procumbens bei 6500' nimmt die Anzahl der Felsenpflanzen und ihr

Artenreicbthum um ein Bedeutendes zu. Hier zeigen sich die Felsenmassen

^
stellenweise bedeckt mit Rasen von Silene pnmilio^ Mochringia muscosa L.,

polygonoides M. et K. , Saxifraga aizoon
,
muscoides , bryoides

,
stellaris^

Silene acaulis^ Cherleria sedoides^ Senecio camiolicus^ Cirsium spwosissi-

mum Scop. (meist in ausgetrockneten Gräben), Phyteuma hemisphaericum^

Gnaphalium Hoppeanum^ leontopodium^ Veronica saxatilis, Androsace obtusi-

folia All., Saxifraga androsacea^ Agrostis rupestris^ alpina^ Fesluca orina^

Aspidium lonchytis^ Azaleaprocumbens^ dann besonders an befeuchteten Stellen

Arabis alpina, bellidifolia, Cardamine resedifolia und Cerastium latifolium.

Ueberscbreitet man aber die angegebene Grenze, so tritt allmälig ein

völliger Wechsel in der Vegetation auf, so dass bei 7000' nur wenige der

angeführten Pflanzen mehr Vorkommen, da hingegen viele neue zu den übrig-

gebliebenen hinzulreten, wobei bemerkenswerth ist, dass hier mehrere Arten

als Felsenpflanzen auftreten, die weiter unten oder noch in der Thalregion

Sumpfpflanzen oder wenigsten Früchte
,
humose Standorte liebende sind

;

als : Primula farinosa , Bellidiaslrum michelii
,
Homogyne alpina.

Am reichsten zeigt sich hier vor allem der Mallnitzer-Thauern, dessen

Oberfläche grossentbeils felsig-steinig und nur spärlich mit Rasen bedeckt

ist. Jene Steilen, die über der beiläufigen Höhe von 7000' von Schnee befreit

waren, zeigten zu Ende Juli folgende Vegetation : Ranunculus glacialis L.,

rutaefolius'h., alpestrisL., montanusW il \ d., Aconitum napellus L., Arabis

alpina h., bellidifoliah., Hutchinsia brevicaulis Hoppe, Dianthus glacialis,

Silene pumilio , acaulis, Cherleria sedoides, Phaca frigida, Geum reptans,

Sedum atratum L., Saxifraga biflora A 1 1., Rudolphiana H o r n s c h., oppositi-

folia L., stellaris, androsacea Gaya simplex, Homogyne alpina, Bellidiastrum

michelii, Gnaphalium leontopodium, Aronicum glaciale, Hieracium alpinum,

Helianthemum alpestre
, Gentiana brachyphylla, Salix reticulata ,

retusa,
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»erotina^ Statice alpina^ Draba aizoides^ Cardamine alpina, Pedicularis

asplenifolia^ Primula glutinosa^ minima^ Sesleria sphaerocephala, Poa cenisia.

Bei weitem ärmer an Art und Zahl zeigen sich die beinahe ebenso

hoch gelegenen Gipfel der Orlbergfelsen ; diese sind von 7000' angefangeu

mit hohen Lagern von schiefrigem Gestein bedeckt, zwischen dem nur hier

und da Saxifraga androsacea^ muscoides^ bryoides^ Geum reptans^ Cera-

stmm alpinttm^ lalifolium^ Aconitum napellus sprossen.

4. Flora der Sümpfe.

Eigentliche Wiesenmoore sind hier nur stellenweise zerstreut und

theils den Bergesabhängen
,

theils den Hochalpenlhälern und sogenannten

Kharen eigen.

ln den zum Gebiet gehörigen Thnlparthien finden sich nur durch Aus-

tritt der Gasteiner Ache entstandene Sumpfplätze, die beinahe ausschliesslich

von Arundo phragmites bedeckt sind.

Dagegen finden sich dieselben zahlreich, wenn gleich immer nur io

geringer Ausdehnung , an den terassenförmig übereiiianderliegenden Wie>
senplätzen der unteren Bergesabhänge im Gasteiner Thale und hier ist die

Vegetation eine sehr characteristische, gebildet aus Equisetum palustrcy

Eriophorum angustifolium^ latifolium^ Cares DarallianaSm,^ fiava^ canes-

eens, leporina L., Juncus sp., Tafyeldia calyeulata, Polygonum bistorta, Pin-^

quicula tntlgaris, Pedicularis palustris, Bellidiastrum michelii, Valeriana

dioica, Saxifraga aulumnalis, stellaris, Parnassia palustris.

Die ober der Baumgränze gelegenen Sümpfe, welche am häufigsten im

sogenannten Nassfelde, dann in den Kharen sich finden, zeigen dagegen

folgende Vegetation und zwar beinahe alle übereinstimmend gleich: Carex

firma H o s t., ferruginea, Eriophorum Scheuchzeri, latifolium Hoppe, Scirpus

caespitosus L., Juncus trtfidus L., Luzula spadicea, Pinquicula alpina L., Eu~
phrasia minima, Epilobium alpinum, PedieuUaris incarnata, Chrysosple-

nium alternifolium, Geum rivale, Stellaria cerastoides, Viola palustris L.

Für sich characterislisch ist auch die Vegetation, w'elche die in der

Regel in hohem Grade morastige Umgebung der Alpeuhütten und Ge-

werbsgebaude zeigt. Jede derselben ist mit einem mehrere Schritte breiten

Gürtel hoch und üppig aufschiessen der Pflanzen umgeben. Bald wird der-

selbe ausschliesslich aus Caltha palustris gebildet, deren zahlreiche dotter-

gelbe Blüthen, von einiger Entfernung aus gesehen, den Umkreis einfarbig

gelb erscheinen lassen. Theils entwickeln zahlreiche und dicht stehende

Büsche von Ranunculus aconitifolius und Cardamine amara so viele

Blüthen, dass der ganze von ihnen bedeckte Raum w'ie beschneiet aussieht.

So verhält sich die Sache bei den Hochalpenhütten. Unter der Baumgränze
bedecken den Umkreis der Alpeuhütten beinahe ausschliesslich die grossen

saftigen Blätter des Rumex alpinus L.
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y Strassenräader und Schuttplätze.

Diesen Standorten beinahe allein ziikommend finden sich hier Polen-

tilla anserinah., reptansL.^ Errodium cicutarium^ Capsella bursa pastoris^

Galeopsis tetrahit L., Chenopodium albnm^ Polygonum aticularey Urtica

dioicGy urenSy Lythrvm salicaria^ Sysimbrium officinalcy Euphorbia helio-

scopia^ Veronicaarvensisy Scleranthus annuus h.^ Mentha arvensisy Chelido->

ninm majus , Paparer somniferum (verwildert) , Lepidium satirum (ver-

wildert), Sedum acre L., sexangulare L., Senecio vulgaris^ Lapsana com-
muniSy Sonchus oleraceuSy Lamium purpureum und album.

So gering an Interesse die Aufzählung dieser Pflanzen erscheint, bietet

dennoch die Betrachtung der längs den Strassenrändern auftretenden Vege-

tation durch ihren Wechsel viel Interessantes dar* Hat auch auf diesen

Wechsel der Umstand viel Antheil, dass die Strasse stellenweise durch Wald
und an felsigen Bergesabhängen sich hinzieht und dessiialb oft plötzlich

eine entschieden veränderte Vegetation in ihrer nächsten Nähe auftrilt, so

ist dennoch bemerkenswerth , dass von den oben angeführten Pflanzen

mehrere plötzlich und gänzlich verschwinden
,

trotzdem dass wieder ebene

dem Tbalboden entlang sich ziehende Wegesparlhien wiederkehren. — So
erscheinen Scleranlhus annvus, Mentha arvensiSy Veronica arvensiSy Eu-
phorbia helioscopia und Potentilla argentea nur bis duliin, wo die von Hof-

nach Wildbad-Gastein führende neue Strasse sich den Thalboden verlassend,

anfwärts zu steigen beginnt. Weiter hinauf fehlen sie gänzlich. Gleich-

zeitig ändert sich aber die Vegetation unter dem Einflüsse des Waldschatten

und der an die Strasse reichenden Bergwiesen vollkommen, und schritt-

w’eise zeigt sie einen immer deutlicher sich aussprechenden alpinen Cha-

racter. Es treten nun Silene rupestris , Campanula barbatUy Veronica

urlicifoHoy Saxifraga stellaris, aizoideSy Phyteuma micheliiy Campanula

Scheuchzeri und gegen das Ende der Strasse bei Bökstein: Geum rivale,

Stellaria nemorum
,

Valeriana tripteris
, Saxifraga aspera , Homagyne

alpinoy Bellidiastrummicheliiy Tofyeldia calyeulata und üoronicumaustria-

cum hinzu.

6. Flora der Quellen-Rinnsale.

Indem ich eine Erklärung und Besprechung der wechselseitigen Ver-

hältnisse zwischen Temperatur der Quellen einer-, und ihrem Einflüsse auf

die Vegetation anderseits, so wie die weiteren darauf Bezug habenden

Factoren, Lage und Meereshöhe dem Urtheile competenter Fachmänner über-

lasse, beschränke ich mich hier bloss auf die Aufzählung der von mir hin-

sichtlich dieser Verhältnisse gemachten Beobachtungen.

Digitized by Google



16

Es sind diess folgende:

Ort der

l^iiell«.
Abdachung.

|
» .a >

« ii<

«= .a «.

‘X s
u ^

4> 5 s

®R“

Temperatur

1

nach

H.

I

Vegetation ini Rinnsale.

Badberg. WNW. 3200 + 5®6
Prunella vulgaris^ Ranuncuhis ocris,

Cardamine amara.

Badherg. VVNW. 3300 4- 5"4

1 Cardamine amara. Saxifraga stel-

1
laris., aizoides^ Epilobium origani-

1 folinm.

Badberg. NW. 3300 + 5“3

Bükstciner*

»
'

Thal. 3400 + 4®8

Cardamine amara., Caltha palustris.,

Epilobium origanifolium , Saxifraga

stellaris., Veronica beccabunga.

Badberg. NNW. 4000 4®0

Saxifraga rotundifolia., Geum rirale^

Alchemilla fissa., Rnmex acetosa., Sa-

xifraga aiiOides.

Stuhlkogel. NNO. 4800 -4- 400 Viola bißora.

•

Anlauf- Thal. 3500 -* 3®8
Saxifraga stellaris, aizoides., Car-

damine amara., Rumex scutatus.

Radhaus-
berg.

NNO. 4800 + 3»5

Viola biflora., Caltha palustris, Ve-

ronica alpina, Rauunculus aconiti-

foliiis.
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Ort der

Quelle.
Abdachung.

|
- ®
r* Ä •

a - ^
2 * i
T —

“ R

Temperatur

nach

R.

Vegetation im Rinnsale.

Stubner-
kogel.

OSO. 5000 -h 304

Veronica a/pina, serpyllifolia^ Car-
damine , antara , Alchemilla fissa^

Epilohinm oriyanifolium
,

Stellaria

cernsfoides.

Gamskhar-
kogel.

WSW. 6500 4- 3«2

Alchemilla fissa , Geum montanam,
Potentilla aurea

, Fimpinella magntty

Veroniva alpina.

Asten- Thal. 3600 4- *®5

Cardamine amara, Cerasliam trimale^

Epilobium origanifolium^ Ranunculus

repens^ Saxifraga slellaris.

Stuhlkogel. NNO. 5000 4- 2»4

Viola hifloruy Saxifraga rotundifolia^

Adenoshjles alpina^ Ranunculus lann-

ghiosus.

Uirsebkbar-
kogel.

NO. 6000 4 0«8 Ohne Vegetation im Rinnsale.

Sämmlliche Qaellenmessungeo wurden im Monate Juli vorgrenommen^

in welchem bekanntlich die Quellentemperatur ihrem Jahresmittel am näch-

sten kommt. Auch waren sämmtliche Quellen stark und ein directer Zusam-

menhang mit Schneefeldern oder Eislagern nicht nachweisbar. Das zur Tem-
peratur-Messung dienende Instrument war ein in Grade nach Reaumur
getheiltes Kapeller'sches Thermometer.

Zum Schlosse erlaube ich mir noch meine hier angestcllten Beobach-

tungen über die Höhengränze einiger Pflanzen anzuführen, im Vergleiche mit

denen, die sie im süd-baierischen Alpengebiete nach den Beobachtungen Dr.

S e n d t n e r's besitzen und zugleich die hiesige Flora mit der der Nachbar-

gebiete zu vergleichen.

Das Letztere anbelangend liefert ein Vergleich mit Süd-Baiern, Kitz-

böchel und Kärnthen folgende Resultate

:
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Trotzdem, dass ich wahrend meines leider kurzen Anfentlialtes irar

beiläufig 500 Arten im beschriebenen Gebiete beobachtete, zeigt sich, dass

schon von dieser Anzahl 27 im Gebiete von Süd-Baiern fehlen. Es sind

diess folgende

:

Thaliclrum alpimim^ Anemone baldensis^ Erysimum cheiranthus, Hnt-
chinsia brevicanlis, Hesperis matronaliSy Dianthus glacialis^ Silene pumitio^

Trifolium pallescens, Geum inclinalum^ Oxylropis Irißora^ Saxifraga aspera^

Saxifraga Rudolphiana^ biflora^ Artemisia spicata^ Acliillea moschata^ 5e-

necio carniolicus^ Fliyteuma paueißorum^ Lomatagonium carinthiacum^ Gen-
tiana nana, Paedarota buonarota^ Pedicularis asplenifolia^ Primula glu-

tinosa^ Statice alpina^ Salix myrsinites^ Juncus trißdus, Sesleria sphaero-

cephala^ Arena subspicata.

Bei einer Vergleichung der geognoslischen Verhältnisse beider Gebiete

erscheint jedoch dieses Resultat nicht besonders überraschend, denn es stehen

sich ja bekanntlich beide Gebiete in dieser Hinsicht schroff gegenüber. Und
in der That sind auch von den anfgezählten 27 Gasteiner Pflanzen, die in

der Flora von Süd-ßaiern fehlen, die allergrösste Mehrzahl solche, die als

schieferstet oder hold von den meisten Autoren anfgefUhrt werden und mii

Ausnahme von Erysimnm cheiranthus und Hesperis matronalis sind es

lauter dem Alpengebiete angehörige Arten.

Noch interessantere Resultate liefert jedoch ein Vergleich der Höhen*
gränzen bis zu welchen einzelne in beiden Gebieten einheimische Pflanzen

hier hinaufreichen. Von 435 beiden Gebieten gemeinsamen Ptlanzenarten

reichen 42 im hiesigen Gebiete und zw'ar einzelne um ein Bedeutendes höher,

wie die folgende Aufzählung lehrt

:

geht In
Gastein bis

in SUd-Baiern
nur bis

Unterschied

Thalictrum minus 3800 Fuss 1400 Fuss 2400 Fuss
Ranunculus aqnalUis 3300 „ 1870 „ 430 „

„ glacialis 7700 „ 7100 „ 600 „
„ alpestris 7800 „ 7650 „ 150 „
„ montanus 7800 „ 7400 „ 400 „
„ bulbosus 3000 „ 1860 „ 1140 „

Caltha palustris 6000 „ 5480 „ 520 „
Chelidonium majus 3000 „ 2450 „ 550 „
I\'asturtium palustre 3000 „ 2450 „ 550 „
Sysimbrium officinale 2750 „ 1800 „ 950 „
Brassica napus 3200 „ 2500 „ 700 „
Draba aizoides 7800 „ 7100 „ 700 „
Diauthus carthusianorum 3000 „ 2450 „ .550 „
JUöhriugia trinerria 3000 „ 2700 „ 300 „
Erodium cicutarinm 3200 „ 1860 „ 1340 ,,

DryUS oclopetala 7800 „ 7220 „ 580
y,

Geum urhannm 3000 „ 2450 „ 550 „
y, reptans 7700 „ 7100 „ 000 „
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gellt in
tiasteiu bis

in 8üd-Baiern
nur bis

Unterschied

Geum monlanum 7800 Fuss ! 7100 Fass 700 Fuss
Potentilla minima 7800 7350 450
Sedum acre 3300 3450 750

„ sexangulare 3300 n 3800
75

400
75

Saxifraga bryoides 7800 n 6900
75

900
55

„ stellaris 7800
T)

7600
75

300
75

Galium aristatum 3000
Yi

3000
75

1000
75

Knaulia arvensis 3500
Y^

3900
75

600
Homogyne alpina 7800 7100

T> 700
75

Bellidiastrum michelii 7800
Yl

7100
T5 700

Erigeron alpinus 7800 n 7300 n 600
T»

Anthemis arrensis. 3100 3450
75

650
75

Chrysanthemum alpinum 7800 7100
75

700
75

Senecio vulgaris 3000
V)

1930
r»

1080
T)

Centaurea cyanus 3000 n 3450
55

550
75

SoHchus oleraceus 3000 3500
75

500
75

Gentiana bavarica 7800 7600
75

300
75

Cerinthe minor 3700
y)

3100
75

60«
55

Myosotis alpestris 7800 n 7500
T»

300
T>

Solanum dulcamara 3000
yy

3700
75

300
77

Veronica anagallis 3750
Yt

3450 n 300 n
Pediadaris Jacquinii 7800

r>
7100 « 700

r>

Urtica urens 3000
•n

3500
55

500
75

Lloydia serotina 7800
rt

6850
v>

950

Im Mittel reichen diese Pflanzen somit um mehr als 600" höher als

io Süd-Baiern.

Dieses Verzcichniss enthält sowohl Pflanzen, die in der Regel den

('Ultorstätten zu folgen pflegen und in deren nächsten Nähe ihren Anfentlialt

haben, als auch solche, welche den höheren und höhsteu Alpenregionen

eigen sind.

Da ja auch in Sud-Baiern nach den Beobachtungen von Dr. Send tn er

die Cultur noch über eine Höhe von 3000 F. stellenweise hinaufreicht, so ist

es gewiss von Interesse, dass im hiesigen Gebiete die diesen Stätten acces-

sorischen Pflanzen im Durchschnitte um 600 F. höher reichen, einzeln sogar,

80 wie z. B. Errodium cicutarium, um mehr als 1000 F.

Eine grössere Anzahl der angeführten sind aber Pflanzen der Alpen-

regionen. Auch in Süd - Baiern erheben sich mehrere Bcrgesgipfel über

^000', ohne dass jedoch so weit Pflanzen in so reicher Gruppirung

reichen, wie inGasteiii, wo noch bei 7800' eine Fülle von Pflanzen wächst.

So bestand am 31. Juli die Flora des 7789 F. hohen Gamskbarkogel-
Gipfel, welcher einen beiläiilig 15— 30 Schritte langen und W'enige Schritte

breiten Grath bildet, aus folgenden blühenden Pflanzen;

Banuncufus alpestris^ montanns^ Gentiana havurica^ Dryas octope-

Gtmi monlanum
,

Potenlilla minima , Arabis coerulea, bellidifoliat
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alpina , Draba aizoides
,

Ifutchinsia breticauHs
,

Saxifraga muscoidesy

bryoideSy bifloraf oppositifoliay aizoon^ rudolphiana^ stellariSy androsaceay

Pedicularis Jacquinii^ aspIenifoUoy Hedysarum obscunwiy Linaria alpinoy

Veronica alpina, aphylla, Eriyeron alpinum^ Chrysanthemum alpinuniy Tara-~

xacum officinalCy Aronicum glaciale ,
BelUdiastrum michelii, Dianthus

glacialis^ Silene acaulis, Cherleria sedoideSy Cerastium latifoHum^ Polygo^

nvm viriparum , Androsace obtusifolia, Primula minima^ Phyteuma pauci-

florum^ Loydia serotinUy Sesleria distycha^ Arena rersicolor, Meum mu-“

tellinay Heliauthumum alpestre, Myosotis alpestrisy Carex ßrma.

Noch ioteressanter dürfte aber das Resultat der Vergieicliung mit der

Flora von KitzbUchel in Tirol (v.Unger, Ober den Einfluss des Bodens) sein.

Das Gebiet dieser Flora reicht ebenfalls bis an die Landesgränse von Salz-

burg, hat theilweise auch ähnliche Bodenverhältnisse, und dennoch fehlen in

demselben von der Zahl der von mir zu Gastein beobachteten Pflanzen =31,
und zwar folgende:

Geum i/idina/iiTO Schl eich ylconi7«m rariegatum ,
Thalictntm

minuSy Anemone baldensisy Oxytropis trißora^ campestriSy Trifolium palles-

cenSy Arabis coerulea^ Draba aizoides^ Dianthus glacialiSy Silene pumilioy

Saxifraga bißoray Rudolphiana^ Epilobium tetragonumy Gaya simplex, Salvia

pratensisy Pedicularis tncarna/n, Lonicera coerulea^ Linnaea borealisy Ga-

Hum aristatumy Phyteuma paucißorum^ michelii^ Senecio carniolicuSy Gna-
phalium Hoppeanum^ Rumex arifolius, Chenopodium album^ Sesleria sphae-

rocephala^ Thesium pratense^ Salix myrsinites, Allinm fallax.

Der Umstand, dass im Gebiete von Kitzbüchel sich die höchsten Berge

nur wenig über 7000 F. erheben, dürfte diesem Verzeichnisse zufolge nicht

die alleinige Ursache des Fehlens dieser Pflanzenarten sein.

Was den Vergleich mit Kärnthen (v. Josch's Flora von Kärnthen in

den Jahresb. d. Landmus.) betrilTt, so überrascht es bei der unmittelbaren

Angränzung desselben an das Gasteiner Gebiet wohl nicht, dass in selbem

von den von mir beobachteten Pflanzen nur eine einzige, nämlich die Lin-

naea borealis fehlt.

Leider liegen bezüglich der beiden zuletzt genannten Florengebiete

keine genaueren Beobachtungen über die Höhengränzen der einheimischen

Pflanzen vor.

Schliesslich kann ich nicht umhin, den frommen Wunsch auszudrücken,

es möge sich bald auch für den dem Alpengebiete angehörigen Theil unseres

Vaterlandes ein Mann finden, der so genial und so umfassend genau wie

Dr. Send t ne r in Baiern die betreffendeii pflanzengeographischen Verhält-

nisse einer Dnrcbrorschiing unterzöge.

DieMeii rcIiüiumi und seltenen B.istanl xu’ischen OeuMt mo/ifn/iMm I.. und rira/«L.,
der bisher nur iiii Kantun >\'ailis, Tirol und in den Sudeten beobachtet wurde,
fand ich am soitenannteii Sliibiierkogel hart über der Fichtengranze in voller
Blüthe, zwischen seiiieu .Veltern an einer üppigen

,
weil etwas sumpfigen

Wiese am 14. Juli, leider nur in zwei Exemplaien.
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Heber die ersten Stände

einiger

Mjepiaop$en*n*

Von

Ja Hornig in Wien.

Viftarin eaesiata S. V. Die Raupe dieses Schmetterlings ist

erwachsen etwas über einen Zoll lang, und von entsprechender Dicke.

Der abgerundete Kopf ist gelbbraun, das Nackenschild rothbraun und

ringsum an seinem Saume mit zehn schwarzen Puncten besetzt.

Die Farbe des Leibes ist sehr veränderlich , meistens hellgrün oder

gelbgrün, fibergeht jedoch oft auch ins Bräunliche und sogar ins Roth-

braune. Die Gelenkeinschnitte sind heller, grau angeflogen. Was die Zeich-

nung betrifft, so liegt auf der Oberseite am zweiten und dritten Leibringe

je eine Querreilie von vier kleinen schwarzen ,
hell umzogenen Puncten.

Vom vierten Ringe an zieht beiderseits der Rfickenmitte derart eine Längs-

reihe gleicher Punctc, dass je zwei auf jedem Gelenke sich befinden , und

der hintere etwas nach aussen gerückt ist. Der zwölfte Leibring (welcher

bisher dem die Afterklappe begreifenden letzten Segmente der Schmetter-

lings-Raupen beigezählt, von Dr. Otto Staudinger aber im Jahre 1854

in seiner trefflichen Abhandlung „de Sesiis agri Beroliiiensis,‘^ pag. 4, zuerst

und xwar ganz richtig als selbstständiger zwölfter Leibring davon abge-

schieden worden ist) führt gleich dem zweiten und dritten Ringe* zwei

dunkle Puncte beiderseits der Rückenmitte, der Quere nach neben einander



2%

gestellt Auf den mittleren Gelenken zieht von dem rückwärtigen Puncte

in schiefer Richtung nach auswärts bis zum nachfolgenden Gelenkeinschnitte

ein schwarzbrauner, nach aussen verfliessender
,

nach innen aber scharf

begränzter Wisch, der manchmal auch über den rückwärtigen Punct hinauf

bis nahe zum vordem Puncte reicht. Der Raum zwischen diesen beidersei-

tigen Wischen auf der Rückenmitte zeigt zuerst einen, mit dem spitzigsten

Winkel noch vorn gerichteten, länglich dreieckigen Fleck von einer mehreren

Helle als die Grundfarbe, ist weiter rückwärts aber rothbraun angelegt. Die

eben erwähnten Zeichnungen sind auf den mittleren Gelenken am deutlich-

sten ,
auf den übrigen verlöschen sie allmälig. Die Luftlöcher sind dunkel-

braun. Hinter jedem derselben und an gleicher Stelle auf dem zweiten und

dritten Ringe steht Ein dunkler Punct. Vor jedem Lüfter aber sind zw’ei

dunkle Puncte, und zwar mit dem Luftloche in ein Dreieck gestellt. Auf

dem zweiten und dritten Gelenke sind an der Stelle dieser vordem zwei

einfachen Puncte zwei doppelte Puncte, auf dem neunten, zehnten und eilf-

len Segmente findet man die (sonst vordem) zwei Puncte mit dem Luft-

loche in eine Querreihe gestellt, das an die Afterklappe gränzende zwölfte

Segment führt seitlich ohne Luftloch zwei Puncte unter einander, und auf

dem ersten Segmente endlich steht vor dem Luftloche ein einfacher Punct.

Jeder untere der eben bezeiebneten vor den Stigmen befindlichen zwei Puncte

liegt an der untern, das Luftloch aber an der obern Gräitze eines hellen,

unten mit einem veriliessenden dunkeln Saume versehenen seitlichen Längs-

streifes.

Der Bauch ist eben so gefärbt wie die Oberseite, lieber die

Bütte desselben zieht zuweilen ein oft unterbrochener schmaler, dunk-

lerer Längsstreif. Auf dem ersten Fussgliede des zweiten und des

dritten Paares der Brustfüsse und oben am Stamme der Bauchfüsse

und der Nachschieber liegt auf der Ausseuseite Ein schwarzer Punct,

auf dem ersten Paare der Brustfüsse zwei solche Puncte , und die

untern Fussglieder, so wie der untere Theil des Stammes der Bauchfüsse

und der Nachschieber sind aussen und innen mit mehreren dunkeln Puncten

besetzt. Auf den fünf mittleren fusslosen Leibringen findet man ferner zwei

Querrciheii dunkler Puncte, und zwar die vordere aus vier, die rückwärtige

aus sechs Puncten bestehend. Auf dem neunten Ringe steht nahe bei dem

seitlichen Langsstreife Ein Punct, auf dem zehnten hinter den Bauchfüssen

>
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nahe beisammen zwei Qaerreihen Ton je vier Pnncten, anf dem eilflen Eine
,

Reihe, von sechs Punclen, nnd anf dem zwölften Ringe anf der Mitte der

Unterseite zwei Puncte. Jeder Punct am ganzen Körper ist mit einem dun-

keln, starken Haare besetzt.

Alle Füsse sind wie der Leib gefärbt.

Die Raupen fand ich in grosserer Zahl erwachsen in den ersten Tagen

des Juni anf dem Schneeberge in Nieder-Ocsterreich in subalpiner Region,

nnd zwar ausschliesslich auf Erica carnea. Um die Älille des Juni traten sie

ihre Verwandlung in der Erde in einem sehr zarten lockern Gewebe an.

Die Puppe ist glänzend hellbraun, von gewöhnlicher Form, mit einer

dunkleren, spitzig kegelförmigen Schwa nzspitze.

Die Schmetterlinge erschienen Ende Juni.

H.-Sch. 297 — Die gegen

den After zu bedeutend dünner werdende Raupe ist erwachsen beiläufig

einen halben Zoll lang.

Der Kopf ist flach und rund, schwarzbrann , das Nackensebild gross

glänzend schwarz.

Die Farbe des Leibes ist oben ein schmutziges, helles Brannrotli.

Ueber die Rückenmitte zieht eine verloschene dunklere Linie und daneben

beiderseits zwei Längsreihou sehr kleiner, etwas hellerer, schw'arz gekernter

und mit einem feinen Haare besetzter Wärzchen. Die Aflerklnppe führt ein

glänzend schwarzes Schild. Die Lüfter sind schwarz.

Die Unterseite ist heller als die obere, schmutzig gelblichw'eiss. Die

Bmstfüsse sind schwarz, die acht Bauchfüsse und die Nachschieber gleichen

in der Farbe der Unterseite.

Die Raupe traf in der Umgebung Wiens (anf dem sogenannten Wiener

Berge) in der zweiten Hälfte des September nicht selten auf Lactuca

scariolea^ in deren Bliithenköpfe sie sich ,
so lang sie jung ist, gänzlich,

hei höherem Alter aber beiläufig mit dem halben Körper hineinfrissl.
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Die VerwaDdlung geschieht iu der Erde in einem länglichrunden, stark

mit Erdkömern besetzten Gewebe. Die Puppe ist gUozeiid hellbraun. Auf

Scheitel und Stirn liegt ein ziemlich beträchtlicher stumpf kegelförmiger

Vorsprung. Die Hinterleibsringe führen auf der Kücketilläcbe je zwei Quer-

reihen kurzer Stacheln, wovon Jene in jeder vordem Reihe eine ansehn-

lichere Grösse haben. Auf den zwei letzten Hinterleibsringen bleibt die

hintere Stachelreihe aus. Das Afterstück ist ohne Schwanzspitze, abgerundet,

und mit fünf kurzen starken Stacheln besetzt.

Die Schmetterlinge von Conterminana erschienen Ende Juli.
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Tirol’s

Land- niid SüsswasiScr-€oiicliylic!ii

von

Professor Gredler*

I. Die Liindconcliylieii.

Vorrede.

Vorreden verhülen Nachreden. Diese Sorge besclieidet sich jedoch

ferne, als eine ans dem Gebiete von Erfahningswisscnscharieii schon einnial

niiausweisbare
,
nicht nnter die BeweggrCindc , mein gedriiiigciies Biichlciii

mit einem gedehnten Votum in die Welt zu schicken, zählen zu wollen. Nicht

erheischen zwar fürder literäre Enthüllungen der natnrhistorisclien Schätze

Tirols eine vorläufige Orientirung über die physikaiisch-geograpliischen Ver-

hältnisse eines Landes , das wie wenige im Umkreise seine meislerhaflen

statistischen Werke und Topographien, seine dazu abgeschlossene Flora,

seine oryktognostischen und geognostischeu Bücher und Karlen, Hoben-

bestimmungeil
,
oder was sonst den Conchyiiologen einigermasseo berühren

mag, grossentheils durch einheimische Bemühungen geschalTen, vorlegen kann.

Und es erübrigt denn in gleicher Weise dem Verfasser vorliegender

Schrift nur die angenehme Pllicht, in dieser Vorrede kurzgefasste Notizen

namhafter Leistungen auf dem Felde der vaterländischen Molluskenfauna vor-

auszuschicken , insofern selbe zur Würdigung dieser Arbeit selbst und zur

Geschichte der Fauna Tirols gehören. Mögen zugleich alle edlen Freunde —
und es sind eben die unten besprochenen Persönlichkeiten, so wie die Herren

Ad. Schmidt, F. Schmidt, Ad. Senoner, E. A. Bielz, Professor

M. v. Gallenstein u. a. Ausländer — den öffentlichen Dank, wozu sie

den Verfasser durch die bereitwilligsten Mittheilungen jeder Art verbindlich

gemacht , in diesen wenigen Gedenkworteu genehmigen.

Das llauptverdieiist und die Grundlegung zu einer tirolischen Conchy-

lieBfauna gebührt unstreitig dem durch mehre Broschüren allgemein bekann-

ten Bibiiotheks-.Adjunkten zu Pavia und ehemaligen Kedacteur des „Giornale

di .Malocologia^^ — Herrn Pellegrino de Strobel aus Mailand. Schon in

den Jahren seines üniversitütslebens zu Innsbruck sammelte und hinterlegte

er im Nalionalmuseum das Materiale zu der i. J. 1844 durch das Giornale

Bd. VI. Abh. 4
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^dcir 1. R. Islit. Lomb. di scienze^ zu Mailand veröfTentlichten , sehr acht-

baren Lokalfauna : „Delle concli. tcrr. dei d'inlorni d'lniisbruck.“ Eino zweite

Schrift von entschiedenem Werlhe für conchyliolojt^ische Valerlandskunde wie

für die Wissenschaft überhaupt publicirte Strobel i. J. 1851. Es sind dies

seine: „Notizie malacostatiche sul Trentino,*^ worin alle Erscheinungsformen

und Verhältnisse des Vorkommens besprochen. Ueberhaiipt vereinigt diese

Arbeit ausser kritischen Beleuchtungen einzelner Arten oder Artengruppen

so viele Vorzüge, dass der Verfasser vorliegender Schrift es nicht wagte,

durch eine allseitigere Ausbeutung den eigentbünilichen Werth des besagten

Büchleins zu schmälern. Nicht dürfen dessen handschriftliche Reiseskiz-

zen mit Stillschweigen übergangen werden. Sie sind das Ergebniss der Be-

reisung von grossem Landesgebieten, welche die Gebrüder Pellegrino und

Giuseppe Strobel 1847 bis 1849 sich zur Aufgabe gestellt. Diesen zufolge

durchzog Ersterer vom Tonale her den Sulzberg, das Rabbi- und Ultenthal;

auf andern Excursionen vom Stilfserjoch an das Viiischgau und Etschthal

,

sowie die Gampeii- und Mendel-Region. Besagte Manuscripte enthalten unter

Anderm eine vollständige Aufzählung und Verbreitung der Conchylien in der

Umgehung Merans. Leider erlaubte das Ebenmaass des vorgesteckten Zweckes

nicht, dies für den Druck gefertigte Manuscript in seiner Umständlichkeit

zu benützen, sondern oft nur die Grenzpuncte der Ausbreitung in der Mera-

ner Gegend zu berühreu.

Giuseppe Strobel durchforschte von Fiustermünz bis Rattenberg

das nordtirolische Hauptlhal des Inns mit den anstossenden Gebieten des

Wipplhales, des Dux-, Ziller-, und Achenthaies, sowie die kleinem Quer-

thäler von Hali und Volders. Gleichfalls lieferte Giuseppe Str o bei dasCon-
tiiigent des Fleimsthales u. a. 0. für die Maiacologia Trentina.

Je bereitwilliger aber besagte Maiiuscripthefte der Gebrüder v. Stro-
he I zu vorliegender Fauna abgetreten w'orden waren

,
desto unerklärlicher

wollte die Absicht erscheinen, diemeinen Freund Strobel zu einer Zeit,

wo ihm eben die nun leider sehr vertagte Publication dieser Schrift ange-

kündet war, die Drucklegung'*) der sichtlich nur aus dem Gedächtnisse

reconstruirten Reiseskizzen nothwendig erscheinen Hess. Man wird es daher

verzeihlich ßnden und unschwer vermissen , wenn dieser Druckschrift nicht

dieselbe Rücksicht wie der Handschrift getragen w'urde.

Eine „parziale Maiacologia^ vom Nonsberge mit vollständiger Diag-

nose, Beschreibung und Synonymie verfasste der Cavalier Edoardo de Betta
vom Nonsberg , derzeit in Verona ansässig. Nachdem der geehrte Zoologe
4 Sommer mit der Durchforschung dieser nördlichen Extremität des Welsch-
iandes, weicher er mit besonderer Vorliebe seine Aufmerksamkeit schenkt, zn-

Vgl. Verbandluiigen de« zoologisch-botanischen Verein« in Wien V. B. 11

Uaartai, S. 168 ff. «Beitriig zur Molluakeu-FHUiia von Tirol
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febracbt hatte, übergab er I8SI den ersten Theil (Mollnsohi terrestri) seiner

,,Malacologia della volle di Non^dem Drucke. Der zweite Theil ist in nächste

Aassicht gestellt.

üm die conchyliologischen Vorkommnisse der südtirolischen Confinen

machten sich verdient und werden von Strobel in seiner „Malac. Trent.'^

citirt: Der bekannte Nalurhistoriker Giov. ßatt. Basscggio aus Bassano;

Luigi Menegazzi aus Verona, weicher die Herausgabe seiner „ülalncolo-

gia veronese'^ nicht mehr erlebte; Giov. Batt. Spinelli aus Mailand, der-

zeit Beamter in Brescia und Verfasser des „Catalogo dei molluschi terrestri e

fluviali della provincia bresciana, 1851^ — durch die Angabe der Vorkomm-
nisse in den Umgebungen des Logo di Garda und Lago d' Idro für Tirol

wichtig.

Eine andere Art höchst verdienstlicher malakozoischer Studien der

Neuzeit darf hier um so weniger mit Stillschweigen übergangen werden, als

sie, wenn auch nicht geradezu der vaterländischen Mnlakologie gewidmet,

doch mehrfach auf diesen Bezug nimmt und gewissermassen ergänzt, was

von mir unberücksichtigt geblieben ist,* ich verstehe den ,,Geschlechts-
apparat der Stylomatophoren in taxon omischer Hinsicht
gewürdigt von Ad. Schniidf^ (Abhandlungen des naturwiss. Ver. f.

Sachsen und Thüringen in Halle, I. B. 1855). In dieser (.Folge wurden von

meinem hochverehrten Freunde, dessen Unterstützung mir stets als Pflicht

gelten wird ,
bereits nachstehende tiroler Arten anatomisch untersucht und

besprochen: H. Cobresiana v. Alten, v. M. Perdoi T. V. S. 86. — //.

candidula S t

u

d. var. (?) v. Corvara T. VI. S. 30. — //. anauniensis de B e t ta

V. Val di Non T. VIII. S. 86. — H. cingulata Stud. v. Kiva T. VIII. S. 36.

-- H.foetens Stud. var. achates Z. aus dem Pusterthal T. IX. S. 37. — H.

aemula R o s s m. v. Nonsberg T. IX. S. 37. — H. rudis Mühl f. v. der Alpe Fer-

rara in Groden T. IX. S. 38. — Pupa frumentum Drp- var. illyrica Rossm.
V. Bogen T. X. S. 48. — Clausila itala v. M u r t. v. Riva T. XI. S. 45. — Vitrina

brecis Fer. aus demSarnlhale T. XIV. S. 49.

Anton Stentz, der bekannte Insecten- und Conchylicnsammler, kam
nach Tirol i. J. 1833 , wo er bei Gries am Brenner Helix achates Z. und

ClausUia rugulosa^ asphaltina und odontosa Z. sammelte. Er kehrte in den

Jahren 1841, 1845, 1848, 1849, 1853 und 1854 theils auf besagtem Wege,
theils durch's Pusterthal wieder. Das Hauptziel seiner Reise war jedesmal Bozen

mit seinen Gebirgshöhen (das Kreuzjoch im Sarntliule, die Seiscralpen- und

Schlernrcgion). Stenz lieferte seine beste Ausbeute— und er ist Entdecker

vieler Arten — in die Sammlungen der Wiener Conchyliologen Ziegler
and M ü h 1 fe 1 d t, sowie in die des Prof. Rossmässlcr, durch dessen

Iconographie sie auch zum erstenmale der OefTentlichkeit bleibend überge-
ben wurde. Es ist desshalb auch der authentische Stammsitz vieler von den

gedachten Conchyliologen deterniinirter Arten in Tirol zu suchen.

4 »
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ln der Valsiugana and deren Seilenthalern sammelte Francesco A m-
brosi von Borgo, weit rühmlicher als Botaniker denn als Zoologe bekannt.

Er lieferte Beiträge zu Stroheis „Maiac. Trent.^ und schrieb selbst zn

Perini's „Statistica del Trenlino^ den „Prospetto delle specie zoologiclic

conosciute nel Trenlino'^ (If^öl), in welchem Verzeichnisse er jedoch die

Coiicliylien gleich unvolistHiidig wie die übrigen faunischen Gebiete be-

arbeitet.

Forlunato Zeni aus Roveredo , Sammler in der Umgebnng daselbsl^r

auch als Entomolog und vorzüglicher Förderer des Gymnasiab Museums zu

Roveredo nicht unrühmlich bekannt, nnd

Dr. Stefano de ß e r t o I i n i aus Trient, Entomolog, lieferten zu S l r o-

bels „Malac. Trent.“ Materiale.

Bios oder doch haiiplsächlich meinem Unternehmenzu lieb sammelten :

Der berühmte Florist und Entomolog, mein hochverehrter Freund Franz Frei-

herr V. Hausmann, auf dem Ritten und anderwärts ; er überliess dem
Verfasser seine kleine Sammlung zur Benützung; Professor Ludwig T s c h u r t-

schenthaler in der Umgebung von Brixen
;
der Hochw. Herr Josef W e i-

1er im Thale von Täufers bei Briineck; der Hochw. P. Franziskaner Cäsar

Frei 11 dl im Thale von llinlerriss an der baierischen Grenze.

Die Studenten des Bozner Gymnasiums Alois Trojer und Alois

Meister, zwei sehr emsige nnd begabte Eleven der Coieopterologie,

sammelten in ihren heimatlichen Thälern
:
jener in Groden

,
auf der Seiser-

alpe und dem Schiern
, dieser in Passeier. Sie waren so glücklich , manche

Seltenheit, die mir an besagten Orten entgangen
,

aufznnndcn. Trojer ist

auch mit mir gleichzeitiger Entdecker der Pupa striata m. Aehnlicher Dank

gebührt den Studenten Viiicenz Äusserer von St. Felix im Nonsberge,

Johann Mallaiin von See in Paznaun u. A.

Der Verfasser selbst durchforschte den bei weitem grossem Theit

Tirols, w'enn auch vielfach nur in eilfertigen Reisen und— wenigst in frühem

Jahren — nicht so ausschliesslich im Interesse conchyliologischcr Studien.

Mit einer bewusstem Tendenz bereiste selber erst in den Sommermonaten Juli

und August des Jahres 1852 das Eisak-, Lüsener- und Anlholzer-Thal, sam-

melte um Innichen , in Prägraten und zumal bei Lienz bis an die Grenze von

Karnthen. Auf dem Rückwege ward ein Abstecher nach Enneberg nnd von

dort ins Thal von Villnöss gemacht. In den Frühjahren 1853 und 1854 wur-
den , ausser einzelnen Mittelgebirgen um Bozen, das Thal von Tiers, die

Gegenden von Ueberetsch , Neumarkt und Salurn — die interessanten Con-
finen der Porphyr-, Kalk-, und Dolomitgebirge — untersucht. Im Sommer
des Jahres 1853 nahm er auch den Weg durch's Sarnthal und Passeier, von
daselbst in das derartige Forschungen wirklich nicht sehr lohnende Oetzthal;

verweilte einige Zeit um Telfs und Reuttc , und beobachtete auf der Retour

nach Bozen, leider nur im Vorüberlluge, das Oberinnlhal und Vinschgau.
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Im August 1854 durchsuchte er Fasse , Enneberg und Gröden. — Dessen

eigene conchyliologische Literatur beschränkt sich bisher auf ein paar sehr

bescheidene Leistungen— eine Ergänzung des S tr o b e Tscheu Verzeichnisses

(conch. d’ Innsbruck) im I. Gymn. Progr. von Bozen 1851 , betitelt ; Die

naturwissenschaftlichen Zustände Tirols, S 17. — und „Bemerkungen über

einige Conchylien der Gattungen Pupa und Pomatias'^ im III. Gymn. Progr.

von Bozen 1853, S. 45 flf. Erstere ohnehin höchst unbedeutenden und nicht

ganz fehlerlosen Zeilen (aus einer Zeit, in welcher der Verfasser fremder

Inspiration noch ein gläubig Ohr geliehen) werden in dieser Schrift nicht

fürder citirt.

Die Beschreibungen der Gattungen und Arten wurden im Wesentlichen

nach der Kuster'schen Ausgabe des systematischen Conchylien-
Cabinets von Martini und Chemnitz und nach Rossmaessler's
Iconogra phie der Land- und Süsswasse r-M o 1 1 u s k e n gegeben,

was um so mehr gerechtfertigt erscheinen muss, als beide Werke zugleich

durch ausgezeichnete Original-Abbildungen jeden Zweifel über die vorgelege-

nen Formen beseitigen und ersteres durch seine grossartige Universalität

überhaupt von bedeutendem Einflüsse
,
letzteres für deutsche Faunen als be-

sonders massgebend gellen kann. Zudem sind es eben diese zwei Conchylien-

werke
, welche in der Bibliothek des Nationalmuseums vorliegen und tiroli-

schen Forschern zunächst zugänglich sind.

Obgleich der strengem Schule angehörig, pflichte ich dennoch gerne

der modernen Ansicht bei, dass Faunisten durch Ignorirung abweichender

Erscheinungsformen oder gar durch Einziehung schwanker Arten der Wis-
sensrhofl mehr schaden als nützen; glaube jedoch, diese besser zu wahren,

wenn ich — jtbhold der Wuth, aus den so zahlreichen Locnlformen wechsel-

gestaltiger Gchirgsländer neue Arten zu schaffen ,
— nichts desto weniger

alP die Abänderungen aufzuführen mich verpflichte.

Wenn übrigens der zeitgemässen Malakozoologie kaum die

wenige Rücksicht getragen wurde, die besagte Auctoren
,
an welche diese

Schrift sich aulehnt
,
getragen; so mag diese Vernachlässigung darin ihre

Entschuldigung Onden: dass eben nur eine Conchyliologie geboten wird : auch

sind dermal die malakozoischen Studien kaum zu so umfassenden Resultaten

vorgeschritten , dass man sich deren durchaus bedienen könnte. Ueberhaupt

aber soll meines Erochteiis in der Fauna eines Ländchens nicht so fast die

allgemeine Wissenschaft selbst als die Vermittlung partialer Vorstudien ins

Auge gefasst, nicht sowohl der Mann von Fach, als der Jünger berücksich-

tigt werden.

Und wie nun diese; Schrift auch für angehende Conchyliologen Tirols

bestimmt ist, sind zur erleichterten Determinirung der Arten analytische

Schemen beigegehen , welche ich thunlichst populär zu halleu
,
und nicht

so wohl auf graduelle Dilfcrenzen wie auf Zahienverhältnisse oder das wirk-
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liebe VorhandeDsein oder Fehlen auffallenderer Kriierien zu basiren be-
müht war.

Die am Ende beigeschlossenen Tabellen der Association wurden nicht

so fast vom Slandpuncte einer mehr oder minder allgemeinen verticaleii

Verbreitung überhaupt, als vielmehr von dem eines wechselvollern oder spe-
ziellen Vorkommens entworfen.

Unter dem Titel „Aufenthalt^ wurden die herkömmlich statuirteo,

gewöhnlichem Verhältnisse — gewissermassen die Regel des Vorkommens
bezeichnet und können nebenbei als Vergleichpuncte mit den in der geogra-

phischen „Verbreitung“ gegebenen Andeutungen übereinstimmender oder ab-

weichender Standörtlichkeit erscheinen.

Es lag in meinem Plane, die topographische Verbreitung einer Species

bei Städten und bedeutendem Ortschaften
,
so weit es ja thunlich war, aus

begreiflichen Rücksichten umständlicher zu bezeichnen.

Gleich der erste Blick auf die Rubrik „Verbreitung“ lässt ein nicht ge-
ringes Missverhältniss zwischen Nord- und Südtirol erkennen. Es wäre je-

doch ein ungerechter Vorwurf, wollte man den geringem Reichthnm an

Arten und Standorten in Nordtirol blos auf Rechnung einer stiefmütterlichen

Beachtung und Durchforschung schreiben* Der kleinere Flächenraum, die

klimatischen
,
geognostischeu und botanischen Verhältnisse wie die dadurch

bedingte wirkliche Armuth an Conchylien gegenüber einem Südtirol, mit

einem Worte: Tirols Mittel- und Süd-Europa verdient vor Allem io Betracht

gezogen zu werden. (M. vgl. diesfalls die tabellarische Uebersicht der con-

chyiiologischen Vorkommnisse, wie diese zweien gleichmässig studirien

Gebieten diesseits und jenseits der Centralaipen—den Repräseiitativstädten Inns-

bruck und Bozen entnommen.) Ueberiiaupt sind Tirols Mollusken mitunter

bis in die abgelegensten Thalwiukel nachgewiesen, und nur einzelne, kaum

sehr lohnende Gebiete, wie jene von Kufstein, St. Johann und Kitzbühel,

die Glocknergegend mit dem Teffereggen- und Iseltbale im Nord-Osten,

das Val di Sole
,
das mittlere Vinschgau mit dem Schnalserthale im Westen

des Landes weniger oder gar nicht durchforscht.

Vorliegende Fauna ist übrigens im strengsten Sinne eine tirolisebe,

insofern als sie weder mit Ueherspringung der geographischen Gränzen nach-

barlich anwohnende Vorkommnisse mit aufnimmt, noch das Gebiet von Vor-

arlberg bespricht. Bezüglich des letztem Umstandes balle der Verfasser den

vaterländischen Floristen Bar. v. Hausmann um sein Loos noch beneiden

können, der gezwungen war, von Ausländern das Contingent der Flora

Vorarlbergs sich zu erbitten. Möge es darum den Männern dortselhst, die

etwa den Beruf hiezu verspüren sollten ,
unverkümmerl überlassen bleiben,

eine separate Fauna ihrer Heimat zu schaffen. Vielleicht wird es aber auch

dem Verfasser möglich, als Nachtrag im II. Hefte ein Verzcichniss der con-

chyliologischen Schätze dieser Westgrenze Oesterreichs zu liefern.
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So möge denn dies Büchlein mit seiner besebeidenen Aufgabe in die

OefTentlichkeit treten. Sollte es auch nur einzelnen Jünglingen Winke zu

emsiger Durchforschung des überaus theuren Heimatlandes, Anregung zn

gründlichem Studien bieten, so sehe ich die meinen Berufgeschäften mühsam
abgernngenen Stunden hinreichend gelohnt.

Bozen, am 1. Jänner 1856.

Der Verfasser.

Abkürznng;eii.

a. Namen der Auctoren und häufiger erwähnter Gewährsmänner.

d. Btt. für de ßetta , Malacologia deila valle di Non.

Gdir. Gredler (Verfasser).

Rsm. Hausmann.

Kstr. (Käst.)
r>

Küster
,
Systemat. Conch. Cab. etc.

Mslr.
T)

Meister.

Rossm. n Rossmässler , Ikonographie etc.

Spin. n SpinelÜ, Catalogo etc.

Sir. Bl. n Strobel» Beitrag z. Moilnsk. Fauna v. Tirol.

Str. 1.
r>

Strobel , Delle conch. terr. dei dintorni d" Innsbruck.

Sir. M. n Strobel, in Manuscripten.

Sir. T. (G. Str.T.) n Strobel
,

Malacologia Trentina *) (Giuseppe Strobel

in d. Mal Trent.)

Stz.
T>

Slentz.

Tjr. n Trojer.

Terminologische Abbreviaturen , wie sie bei den analytischen Tabellen

gebraucht wurden.

br. für breit.

Geh. ^ Gehäuse.

«r- „ gross.

Mdg. „ Mündung.

*) Dieser Titel auf dem Umschläge der 8trobel*schen Broschüre wird in vorliegender

Schrift Kürze halber statt der eigentlichen Ueberschrift: ,,Notizie malacostatiche

sul Trentino** citirt. Aus besagtem Grunde wird auch das systematische Con-

chylien-Cabinet von Martini und Chemnitz ohne Rücksicht auf die resp.

Mitarbeiter nur unter dem Namen CKüster) des Herausgebers der neuen Auflage

aufgeführt.
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Mdgwd. für Nündongswand.

Mdsm. Muiidsanm.

Spd rd. n Spindelrand.

Spdsl. Spiiidelsäule.

IJmg. „ Umgänge (Umgang).

Das übliclie Zeichen der Autopsie „ !
“ wurde vom Verfasser nur nach

beispielsweisen bestimmtem Ortsangaben innerhalb eines bereits von frühern

Auctoren bezeichneten Gebietes zur Vermeidung jeder Zweideutigkeit hinsiciils

der Gewährsmannschaft gebraucht.

I 1
— neben der häufiger gebrauchten Klammer ( ) — umschliesst Ge-

währsmänner, deren Bürgschaft eben nur auf den unmittelbar voransteheuden

Fundort sich bezieht. —
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I. ABTIIEILUNG *).

Sc€tlo I. Cephalophora.

Ordo I. Gasteropoda.

(Coelopna omnostom«. Ex parte I.)

A. Geophila.

Farn, I. Xiimaoea»

(Hier Übergängen.)

Farn. II. Helioea«

L GaUu ng:

Sueeinea Draparnaud. Bernsteinschnecke.

Geliäo^e andurchbohrt, oval, dünnschalig und zart, durchsichtig, vor«

herrschend wachsgelb ins Bräunliche oder Röthliche übergehend. Gewinde

aus wenigen, rasch zunehmenden Umgängen bestehend, von denen der letzte

sehr gross und aufgetrieben ist und fast das ganze Gehäuse ausmacht. Mün*

düng gross, longitudinal, eiförmig, oben spitz; der Aussenrand einfach,

schneidend; an die Stelle des Columellarrandes, der fast ganz fehlt, tritt die

Spindel frei und schneidend vor.

*) Auf dit^se Schrift bezügliche Sammlnngcit finden sich im Natioiml-Museiira zu

Innsbruck, im Gymaasial-Cnbinet und besonders voflständig im Franziskaner-

kloster zu Botzen zur gerailigen Einsicht hinterlegt.

Bd. VI. Abh. 5
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Geh. nicht

unter 4^'^

hoch.

Gell, nicht

über 8V*"‘

hoch.

fMdg.

*

/4 Höhe des Geh. bildend, länglich-eirund S. Pfeifferi^

Mdg. V. Höhe des Geh.
, breit-eirund ;

Geh. hell-

bildend
oder bräunlich S. putris^

|eirörmig gerundet; Geh.

röthlich S. ochracea,

Mdg. kaum Vs Höhe des Geh. bildend ; Geh. grün-

lich blassgelb S* oblonya.

1 .

I. Sweeit^a putrim L.

d. B tt. p. S7. — 8. amphibia Drap. Str. J. p. 6. — Str. T. p. 85.

lilehäUHe eiförmig, dünnschalig, durchsichtig, unregelmässig und

stellenweise runzelig gestreift, glänzend, wachs- oder hellgelb oder bern-

sleiiifarbig. Gewinde konisch, spitzlich. Umgänge 3— 3*/s, ziemlich gewölbt;

der letzte sehr gross und aufgeblasen, Vs Höhe des ganzen Gehäuses bil-

dend. Mündung wenig schief zur Axe, gross, breit eirund, oberhalb winklig.

Muiidsaum einfach, scharf; die Spindelsäule leicht gebogen. — H. 6—10'";

B. 3Vs-5'".
Aufeutlialt: Am Rande von Gewässern oder an schattigen Orten anf

Pilanzen und Brettern.

Verbreitung. Nord-Tirol. Reutte : überall, zumal bei Kreckelmoos

(Gdir.). Innsbruck: um die Teiche von Amras und der Au auf Pflanzen;

am Lanser See ;
mehr weniger zahlreich, beinahe an allen Gew'ässern (Str.

J. et M.). Hinterriss (GdIr.).

Süd-Tirol. Im Enneberg: auf Bergwiesen an feuchten, sumpflgen Stellen

(Gdir.;. Welscbnoven (Gdir.). Im ganzen Trentinum zahlreich verbreitet;

Zimmerthal, Brentatbal, Val di Sarca und del Chiese, am Gardasee [Ley-

bold], Etscbtbal (Str. T.): Lavis, an der Etsch und an Bächen auf Pflanzen

und unter Steinen (Str. M.); am Kalterersee, mit S* Pfeifferi auf Pflanzen

(Gdir. Str. M.)*); Botzen, in den schattigen Auen und auf dem Schilfe der

Abzugsgräben bei Sigmundskron, Unterrain und Siebeneich hänflg und in

riesigen Exemplaren (Gdir. Str. M.) ; Meran, allum bis auf die Berge,

doch nicht so hoch wie S. oblonga verbreitet; Tisens auf feuchten Felsen

(Str. M.). Nonsberg: auch auf nassen Felsen; grosse Individuen seiten und

stets gemischt mit den kleinern (d. Btt. — Str. T.). In Yintscbgau: Latsch,

an der Etsch (Gdir.); zwischen Eyrs und Scblanders, bei Schluderns, am
Haidersee unter Steinen und auf Pflanzen (Str. M.).

*) Ein Exemplar von daselbst besitzt eine deutliche lippenartige Belegung und
einen schwärzlichen Rand des Mundsaums.

**) Am letzteren Orte ein solches auch zur heissen Mittagszeit über die bestaubte

Fahrstrasse kriechend gefunden.

a
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9.

II. Rossm.
d. B 1 1. p. *9. — S. amphibia O r a p. var. S t r. T. p. 85.

Oehiose länglich -eiförmig*, eiemlich festschalig, durchscheinend,
dicht nnd feingestreift, glänzend, horngelblich oder bernsteinßrbig, inner-

halb etwas perlmutterglänzend. Gewinde kurz, konisch. Umgänge 3, wenig
convex, rasch zunehmend

; der letzte weniger aufgeblasen, gross, *A Hohe des

ganzen Gehäuses bildend , nach unten beiderseits verengt. Mündung schief

zur Axe, verlängert, länglich-eirund, oberhalb etwas spitz. Die Spindel-

säule sehr wenig bogig. — H. 6— 7'",* B. 3 —
Ich finde diese Art in Tirol meist von geringer Dimension (4 — 5'")

— var. minor der Anctoren.

Aafentbalt; An Wasserpflanzen um Teichrändern oder im Wasser
selbst.

Verbrettang. Süd-Tirol. Im Tauferthale (Weiler). Botzen, an den

Bewässerungsgräben und Teichen in Weingütern, und bei Sigmundskron
(Gdlr). Am Kalterersee (Sir. M.) und um Tümpeln bei Tramin (Gdir.).

An der Rocchetta im untern Nonsberge (Str. T.); nicht selten auch im

obero Nonsberge (d. Btt.). Neomarkt: um die Höhen von Mazzon (Gdlr.).

Etschland ; Meraner Gegend
;

Saltaus
;

Vinschgaii (Str. Bt.).

Anmerkung. Wird sich zweifelsohne auch jenseits der

Centralalpen noch auffinden lassen.

3 .

III. Swcei*%ea ochfaeea de Betta.

d. B tt. p. 51. T. 1. a. b.

Gebäaae eiförmig, etwas festschalig, durchscheinend, dicht und

deutlich gestreift, etwas runzlig, stark glänzend, rOlhlich ockergelb, manch-

mal in's Bräunliche ziehend. Gewinde kurz, spitz. Umgänge 3 — SVs, wenig

convex ;
der letzte */» Höhe des ganzen Gehäuses bildend. Mündung schief

zur Axe, gerundet einförmig, oberhalb winklig. Die Spindelsäiile sehr wenig

bogig ; häufig ist der Mundsaum sehr schmal schwärziieh-gerandet. — H. 4V«
-5'"; B. 2% — **/,.

Von den vorausgehenden Arten und insbesondere von

S. putris L. verschieden : durch constant kleinere Dimensionen,

viel glänzendere Oberfläche , durch das Colorit und überdiess

durch geringere Länge der Mündung und schiefere Stellung der-

selben zur Axe. de Betta.

Ich gab hier völlig unverändert die übliche , wohl nur

den Extremarformen entnommene Beschreibung dieser drei

Arten; halle jedoch dafür, dass eine wissenschaftliche Begrün-

dung derselben nach gegenwärtigen conchyliologischeii

5 *
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Graiidsätzen fast blos auf Gefühl —* wenn nicht Selbsttänschnng

— beruhe. Dass aber durch ein vornehmes oder bequemes Za-
sammenwerfen dieser Typen auch noch nicht das Heil gebracht

werde, spricht sich io S. Pfeifferi Rossm. ans, deren Artrecht

recht maiakologiscli begründet dasteht. (Man vgl. T rö-
sch eis Aufsatz über die Mundlheile einheimischer Schnecken

in W i e g m. Arch. Jhrg. II. B. I* T. IX. — sammt A. S c b m i d Tn
Berichtigung hiezu in der Ztschft. f. Malak. ¥. Menke und
Pfeiffer 1853 Nr. 4. S. 50.) Auf eine ähnliche Rechtfertigung^

oder Abfertigung wartet S. ochracea d» ßtl.

Aafeiitbalt; Am Rande der Bäche, unter Kräutern und feuchtem

Moose.

Verbreitung. Süd-Tirol. Auf dem Salten bei Botzen an Bachen und
Quellen in kleinen, nassen Tafllöchern der Bergwiesen; 4600 F. s. m. (Gdlr.>.

Im Nonsberge: in der Nähe von Foiido (d. Btt.); bei S« Felix (!); an der

Rocchetta? (Str. in lit.).

4.

IV. obiongn Drap,

str. J. p. 7. — Str. T. p. 86. — S. Btt. p. 3«. —

Oeliüuse länglich-eiförmig, dünnschalig, halbdurchsichtig , unregel-

mässig fein-gestreift, etwas seidenglänzend
,
grünlich oder schmutzig gelb.

Gewinde langgezogen , konisch, mit spitzlichem Wirbel. Umgänge 3/4 — 4,

stark gewölbt, rasch zunehmend: der letzte etwas grösser als die Höhe de»

Gewindes; Naht tief. Mündung etwas .schief zur Axe, eiförmig, nach oben
kaum merklich winklig. Mundsaum scharf und zart; die Spiudelsäule leicht

gebogen. H. %V* — 3/«"'; B. iVa— IV4 '".

Varietät:

S. oblonga var, Bettae mihi, T. ovata ,
strüUa , nitidiuscula ,

och-

racea; anfr. $ubteretes.

Gehäuse minder gestreckt, eiförmig, deutlicher gestreift, rölhlicb

ockergelb, glänzend. Umgänge mehr aufgeblasen, beinahe stielrund. Mündung
mehr gerundet.

Diese Varietät verhält sich gewissermassen zur Art, wie ßetia's 5uc-
cinea ochracea zu S. pulris

^
gleichwie sie auch mit erstercr am Salten zu-

sammenlebt, — und ich weiss meinem verebrteu Freunde kein sinnigeres

kleines Denkmal für seine Verdienste um die vaterländische Conchyliologie zu

setzen, als indem ich diese Varietät nach ihm benenne. Sic als Art zn er-

klären wage ich vor der Hand nicht — aus oben ausgesprochenen Gründen.

(Vgl. Succ. ochracea d. Btt)
Neben S. oblonga Drap, flndetsichin manchen Gegenden, wie nament-

lich im Eisackthale und um Botzen, eine kleinere Abänderung von grünlicher
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Färbuog, mit regelmässiger gebogenem Spindelrniide and vorgesogenem

Aasseorande
, wodurch die Mündung an der Basis mehr gerundet und zur

Axe geneigter erscheint. Ich glaube au ihr Succ. arertaria B o ii c h a r d,

nicht aber eine gute Art zo sehen.

Aafenthalt: In feuchten Stellen an Holz. Meist in Schmutz gehüllt.

Verbreitang. Nordtirol: In Paznaun (Mailaun), Perwang, Imst, an

nassen Kalkfelsen. Telfs., in Erlenauen am Inn (Gdir.). Innshrnck, unter deu*

selben Verhültnissen wie S. putris (Str. J.). Am Brenner (Str. M.).

Südtirol: Bei Toblacti und Innichen an Pfählen und Bretterzäunen,

nicht selten. Brixen, am Eisackofer und in Gärten, hänßg. Bozen: auf dem

Talfer und Bisack-Bett an seitlichen Gräben und Miirgrnheti unter Steinen;

auch gemein an den Gräben bei Franxart. Tramin, dem Et.<*clidamm entlang.

Neumarkt und Salurn, an Ahziigskanälen (Gdlr.)^ Lavis und südlich durchs

Etschthal zerstreut und fast isolirt, unter Steinen (Str. M. u T.>. Nonsherg

:

sehr zahlreich auf Pflanzen in der Nähe der Bäche, auf nassen Felsen und

Steinen, zwischen feuchtem Moose; Segno und St. Felix (!) (d. Btt.). Ulten

(Gdlr). Meran: zerstreut unter Steinen in der Nähe der Sümpfe bei Tscherms,

BUrgstall , Josefsberg, Tüll und Partschins; in zahlreiehern Familien im Thale

zwischen Algnndund Meran, an den Bewässerungs-Brettern; bei St. Katha-

rina und Halling (Str. M.). Passeier (Mstr.). Am Haidersee (Str. M.).

Die Varietät Bettae auf den Bergwiesen des Salten nächst Bolzen and

bei Corvara in Bnneberg, an feuchten Stellen (6000 F. s. m.). S. arenaria

orzöglich auf Flussbetten und an Murlachen (Gdlr.)

II. Gattung.

Viirina Draparnand. Glasschnecke.

Gehäuse ungenabelt, fast kuglig bis ohrförmig, sehr dünn und zart,

glasartig« durchsichtig, glänzend, mehr weniger grünlich. Gewinde aus

wenigen, schnell zunehmenden, last horizontal entwickelleu Umgängen be-

stehend und manchmal beinahe verschw’indend. Mündung gross, ausgebreitet.

Muudsaum einfach , schneidend, der Spindelraud bogig ousgeschoitten , oft

häutig.

Geh. gedrOckl-kuglig, aus 8— 3*/* Umg., licht meergrün V. pellucida.

Geh. niedergedrückt, rundlicli-ohrförmig , aus 8 — V/t

Umg.
,
grünlich glashell V. diaphana.

Geb. sehr gedrückt, ohrförniig, aus kaum % Umg,, farblos F. e/on^o/a.

5 .

I. THrinit peM9%9riAa Müll.

str. J. p. 6. — d. Btt. p. 25.

Geliäu.HC niedergedrückt-kuglig
, dünnschalig und zerbrechlich, bei-

nahe glatt, stark glänzend, glasliell, Hehl meergrün bis grünlich-weiss. Ge-

winde stumpflicb , wenig erhaben. Umgänge 3 — 3%, wenig gewölbt; der
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letzte rasch znnehmend, gross, ntn die Nabelstelle etwas eingedrückt. Die
Vertiefung um die Naht deutlich quer-gefaltet, weisslich. Mündung schief,

gross , mondförmig rund, nach dem Aussenrande wenig erweitert. Mundsaum
sehr scharf; der Spindelrand stark bogig, mit einer nur sehr kleinen hauti—

gen Verlängerung. H. !*/• — IV*"'} B. «V»'",

Varietät

:

Kleiner im Durchmesser), mit 3 oder weniger Umgängen

;

übrigens von der Art nicht wohl zu trennen. (K. alpina Stenz, Cat. Mas.

— in ex.).

Aufenthalt: unter feuchtem Laub, Moos und Holz, an den Wurzeln
alter Stöcke und zwischen der Bodendecke unter dichten Gebüschen.

Verbreitung. Nordtirol: Beulte: auf dem Hahnekamm unter Steinen,

häufig. In Perwang. Imst in Gärten (Gdlr.). Innsbruck: unweit Möhlau am
Fuss der Berge, io der Nähe des Wassers, unter abgefallenem Laube an

Hecken (Str. J.). Hall in Gärten , sehr zahlreich (Gdlr.).

Südtirol: Täufers (Weiler) Vilioöss, über 4000 F* s. m., an einem

faulenden Blocke (Gdlr.). Zwischen St. Michael und Unterrain im Gebiete v.

Ueberetsch, unter Gesträuch (Str. M.). Nonsberg: in feudhteu Thalstellen

unter Moos ; selten (d. Btt.). Bei St. Leonhard in Passeier und im Thale Pfel-

ders (Mstr.). Fürstenberg bei Schluderns (Str. AI.).

Die Varietät: auf der Seiseralpe (Stz. in ex.). Alpe Perdoi und Campill

in Enneberg , hier unter Brettern. Telfs auf der Munda (Gdlr.).

6 .

II. FdfWian aiapHa*%a Drap,
str. J. p. 6. — d. Btt. p. 84.

Gehäuse rundlich-obrförmig, ziemlich gedrückt, sehr zart und zer-

brechlich, glashell
,
grünlich, stark glänzend, glatt, nur die Loupe lässt es

fein und unregelmässig gestreift, sowie das Mikroskop am Wirbel (aller drei

Arten) reihenweise punktirt erscheinen. Gewinde klein, unmerklich erhaben.

Umgänge S — ^V«, rasch zunehmend; der letzte sehr vorherrschend, nach

vorne erweitert und gedrückt , am Umfange und unterhalb convev. Noht an

die Umgänge bioaufgelegt, mit einer stellvertretenden, parallelen Vertie-

fung, welche weisslich erscheint. Mündung fast horizontal, sehr quer er-

weitert, eirund, vom vorletzten Umgänge wenig ausgeschnitten. DerAussen-

rand des Alundsaums am Zusammenstoss mit dem untern Bande bogig vor-

gezogen, der Spindelrand stark ausgeschnitten, häutig. H. B. 2*/«—
3"'

Aufenthalt: Wie vorige Art.

Verbreitung. Nordtirol: Beutte: auf der Aschauer Alpe unter Steinen

mit V. pellucida, 5500 F. s. m. ;Gdlr.). Innsbruck: am linken Sillufer un-

ter Steinen (Str. J.).

Südtirol: Lienz an Feldzäunen und auf den Trislacher ßergwiesen.

Innicben in Gärten an faulenden Pflanzen. Antholz, an morschen Erlen-
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Stöcken knapp am See ;
zahlreich. Am Grödnerjöchl. Auf der Alpe Perdoi in

Kassa, bei 6500 F. 8. m. unter Steinen (Gdir.). Nonsberg: an feuchten

Stellen unter Moos und Steinen; nicht selten, zumal im Thale ai Molini bei

Fondo (d. Btt.). Partschins , auf der dritten und letzten Alpe (Str. M.). In

Passeier am Jaufen und in Pfelders auf den Bergwiesen am Hochfirst (Mstr.).

Anmerkung. Die Exemplare v. V. diapkana, welche

ich selbst in Tirol gesammelt oder eingesehen , zeigen meisten-

theils starken Perlmutterglanz, zumal in der Mündung, und eine

dünne Emaillage am Aussenrande, was ich an keinem der vorlie-

genden 40 Expl. V. V, elongata wiederlinde.

7.

111. eiongata Drap,
str. T. p. 36.

Mit V. diaphana Drap, sehr verwandt unterscheidet sie sichjedoch von

dieser durch geringere Dimensionen, regelmässig ohrförmige Gestalt und

farblose Klarheit, zumal aber durch das punktförmig- kleine, kaum aus

t Umgängen bestehende Gewinde. Das Gehäuse erscheint noch mehr gedrückt,

der letzte Umgang noch länger nach unten aiisgezogen und fast das ganze

Gehäuse bildend. Die Mündung daher sehr gereckt, ohrförmig, vom Umgänge un-

merklich ausgeschnitten
; der Spindel- und Inuenrand wenig bogig , sehr

lang. H. U"; B, 8'".

Varietät

:

Grösser (bis 8''" breit)
,
die Windungen weniger rasch

, der untere

Band breit, der Spindelrand elw'as flach. Helicolimax pyrenaica Fer. hist,

pl. IX. f. 3. ;
Vilr. pyr. Pfeiffer L. n. 5. teste S t r o b. Ich finde sie noch

mehr mit V. breris F ö r. (teste v. Cliarp.) übereinstimmend, als welche

sie sich auch anatomisch (A. Schmidt in lit.) bewährt.

Aufenthalt: Wie V. pellucida*

Verbreitung. Nordtirol: Telfs, im Kochenlbale unter einem Steine

io einem defecten und schwer bestimmbaren Ex. getroffen (Gdlr.)

Südtirol: Welschooven. Botzen, im Haslacher Waide unter Föhrenrin-

den (Gdlr.). S. Felice im Nonsberge (Äusserer).

Die Varietät (zum Theil vermischt mit der Art): Im Gembra- und

Obern Sarkathale, einzeln unter Moos, Steinen und faulendem Holz. Etsch-

thal (Str. T.) : Mazzon bei Neomarkt unter Sträuchern, häufig (Gdlr.). An
der Mendel bei Kaltem und Gfrill (Str. M.). Botzen: auf dem Griesoerberg

unweit Gianing an Quellen. Sarnthal : um das Schloss Kellerburg und in

den Qnerschluchten des Eingangs an faulenden Holzstückcheo (Gdlr.). Im
Obern Nonsberg (Str. T.). Ulten:, bei S. Nikolaus am Wildbach unter Steinen.

Meran: bei Saltaus, Zenoberg, Rametz, im Naifthale und auf dem Ecker;
unter Moos, selten (Str. M.).

Nachbemerkung.
Die Gruppe der mit den Hilfsmitteln einer ausschliesslichen Testaceolo-

gie kaum sicher abzugrenzenden Vitrinen dürfte sich seiner Zeit wenigstens
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um das Doppelte der hier an^eriihrten Artenzahl erhöhen. So sammelte

Strobl (Mal Trent, p. 87) am Stilfser Joch auT einer Höhe Ton Mel.

die Varietät von V. diaphana: gladalis F orbeg (ungeaebket alles Nach-

forschens für mich noch immer ein inhaltsloser Name und mnthmasslicbes

sytionyniou vou V. nivalis Charp.)» Zn. V. nivalis Charp. (n. Ex, v.

Antor) sebeiol mir ein etwas defektes Ex. unter jenen vom Hochfirst; zu

V, annularis Stud. junge Thiere aus den Schneegrubeu vom Uelmberg bei

Innichen, 7500 F. s. m. — zu gehören; gleichwie icb in zwei andern Jugend-

stücken aus Pfelders V. Draparnaldi Jeff, zu erkennen glaube. — Ueber-

dies habe ich einer kleinen Vilrina aus der Sippschaft der elonyala^ mit

ausserordentlich dünnschaligem, das vertrocknete Thier jedesmal einrol-

lendem kryslalhellen Gehäuse vom Kreuzjoche im Sarnlhale zu erwähnen,

welche auch Hrn. Schmidt völlig unbekannt ist. (Vielleicht V, cristallina

Stenz? s. Stroh., Conch. terr. dlnnsbrnck
,

Anh. p. 81.), Uebrigens

ist dem Autor selbst, wie er mir's vertraute, weder der Name noch das bezüg-

liche Mollusk bekannt.

Künftige Forscher mögen sich Über dies schwierige Capitel in der

noch unter der Feder befindlichen anatomiscb-conchyliologischen Monogra-

phie der Vilrinaceen von Ad. Schmidt orienliren.

111. Gattung.

MMeiiüC* Draparnaud. Schnirkelschnecke.

Gehäuse von sehr verschiedener Form, scheibenartig lusammen-

gedruckt bis keglig erhoben, im Allgemeinen aber mehr oder minder kuglig.

Gewinde aus wenigen (Jmgungen bestehend. Mündung gross, meist breiter

als hoch, schief, durch die Mündiingswand fast immer moiidi'örmig ausge-

schnitten. MnndsHiim einfüch, schiirf oder — weit öfter — bald innen bald

bis über die Ränder mit einer wulstigen Leiste (Lippe) versehen
;
die Bän-

der meist getrennt. Rei mehren Arten zahnartige Krliebungeii auf der Spiu-

delsäiile, bei einigen solche am Mundsaume, bei wenigen selbst auf der

Mündungswand. Anstatt der Deckel nur Kalkschichten.

Oberfläche mit häutigen Schuppen oder Wimpern: A. 1. — B. 1.

Ob. behmart : B. S.

Ob. gekönielt : B. 3. — C. 1.

Ob. unbedeckt . . . * . . . . . . . . : A. 1. B. II. C. HI.

A. Gehäuse sehr klein (bis 3'" br.)

1. Geh. durchbohrt kuglig-kreiselförmig . H. aculeaia.

Gell, offen genabelt, ziemlich niedergedrückt //. costaia.

I. Geh. mehr weniger kreiselförmig
j*«"'««'' «'«'• • H.r,ipeslris.

I undiirehbohrt fuha.
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fein rippen- H,mderata.
streifig:, (rotbbrsun gefieokl H. rotundata.

Mdsm. stark gelippl H. pulchella.

die äussern Umg. fast

gleich breit . . . H. pygmaea,

fein *es»reit»( ».einfach.
*«-

leiii gesireiu\
\ nehmend H. lucida.

der letzte Utng. nach

vorn plötzlich erweitert H, pura.

glasbell ; der letzte Umg. nach vorn

kaum breiter H. hyalina,

nach Verliällniss viel breiter U. crystallina

G. koglig niedergedrückt, einfarbig kalkweiss, oder mit

braunen Bändern H.candidula,*)

G. mehr

weniger

nieder-

gedrückt.

B. Gehäuse klein (3 — 6""
br.).

ciliata.

I

Geh. durchbohrt, konoidisch-balbkuglig,

zerstreut behaart ff. plebeja.

G- eng-genabelt, kuglig niedergedrückt,

dicht behaart ff, sericea.

G. ziemlich weit (kurzhaarig . . . .ff, hispida.
genabelt, fast (

scheibenförmig | zottighaarig. ... ff. vülosa*

M. 1—zahnig ff.unidentata.

I

der Zahn am Spdrd. deutlich .... ff.holoserica.

— — — undeutlich ff. obvoluta.

M. 3 — zahnig ff, personala.

3. Geh. kiellos. Gew. merklich concav ff, angigyra.

G. undeutlich jelwas scheibenartig niedergedrückt . .ff.umbrosa.
vieirandig Ikonoidisch halbkuglig ff.incarnata.*

II. Geh. am Umfange
braungebändert

oberseits faltenstreifig, kaum merk-
lich gekielt ff. glacialis. *

nur fein gestreift ff. aemula.

*) Von den mit einem *bezeichneten Arten kommen wohl auch Ex. von excesaiverm
Durrbmesner vor. Indessen dürften doch die analytischen Kriterien kaum Je den
Hinweis zweifelhaft lassen

; um so weniger
,
als eben die bezeicbiieten Arten in

Tirol meist in kleinen Formen auftreten.

Bd. VI. Abb. 6
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Mdsm. innen getippt; der letzte

Umgang verhältnissmässig sehr

breit H, carthusianeüa.

iM. ganz vorn gelippt;

Isehr schmal

II. G. am Umfange weiss-/
|^i einfach,

lieh gebändert oderein- \ brechlich

farbig.

H. leucozona.

I • . / Geh. mit weis-
[
'wenigstens Kiele H. cinctella,

5.Umg.

1
nabelt. . H. cellaria.

G. sehr eng
genabelt. H. glabra. ^

der letzte Ug.
nach vorn sehr

4Vi Umg. /verbreitert H.nitens.
merk-

lich verbreit. H »»/idti/a.

C. Gehäuse massig bis sehr gross (6

1. scharf gekielt ...*.
Mdsm. geradeaus.

M. we-
in. Geh. flach joigst am
oder niedrig/ untern

Rande
gewölbt.

zurück-
[geschla-

gen.

Oberfläche
bräunlich

hornfarben.

0. graulich

fleischfarben./

Nabel
offen.

G. kug-
«ig.

N. mehr
minder

[geschlos-

sen.

br.)

H, lapicida.

|Umg. gekielt . . . . H, gemonensis.

I U. walzenförmig . . ,H. obtia,

der obere Rand des Mdsm.

niedergebogen .. * * H. foetens.

etwas ausgebreitet H. zonata.

kurz zurückge-

schlagen H. hispana.

der letzte Umg. mässig

zunehmend; Nabel weit H. Presliü

sehr zunehmend;

Nabel mittel weit ... ff. cingulata.

die Naht vorn schnell serabgesenkt . . H. strigella.

kaum oder sehr allmalig herabgesenkt H. fruticum.

I
( nie mehr als 1— bänderig;

Oberfläche n)ehrj]|i(]stn. gelippt . • H. arbitstorum.

""‘“s^Vellkelt i* - bSDderig; Mdsm.
’ f lippenartig verdickt . . H» aspersa.

/Nabelgegend u. Mdgwd.
[kastanienbraun; (ausser

“J,‘^®^"*|den Querslreifen u. Spi-
/ralliiiieu) mit schräg lau-

iA~i : i. f
fenden, zerstreuten Linien /f. ciiwrfö.

|0^k ch- / dickt.
N. - - - von der F8r-

larnig.
\ \bung des Geh H. pomafia.

I

dieser stets weiss . . H. hortensis.

— bräunlich; (nur bei

Blendlingen weiss.). . H. nemoralis.
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8 .

L MeMim glahra Stud.

Str. J- p. 7. — Str. T. p. 8»; — d. B«. p. 64.

Gebttuse sehr eng genabelt, niedergedruckt, glatt, sehr glanzend,

dnrchsicbtig, oberseits bräunlicbgelb , unterseits weisslich. Gewinde sehr

niedrig gewölbt. Umgänge 5, sehr wenig convex, regelmässig zunehmend;
der letzte nach vorn nicht herabsteigend, ziemlich überwiegend

,
unterseits

flach. Mündung diagonal, niedergedrückt, schief mondförmig. Mundsanm
einfach, geradeaus, scharf. — H. 2*/>— B. 4—7'".

Mit H. cellaria Müll, eben so leicht zu verwechseln,

als es in Wirklichkeit — auch von Auktoren — geschehen -ist;

jedoch bei einiger diagnostischer Gewandtheit auf den ersten

Anblick unterschieden.

Aufenthalt: An feuchten schattigen Orten unter Steinen und in den
Ritzen bemooster Mauern.

Verbreitung. Nord-Tirol. Innsbruck, oberhalb der Klamm in Ge-
stränchen

; selten (Str. J.) Hinterriss (Preindl).

Süd-Tirol. Brixen (Tschurtschenthaler). Villanders und Klobenstein
am Ritten an den feuchten Mauern von Baumgärten; gemein. Tiers. Bolzen;
in der Ruine Rungeislein und am Hortenberg, wo sie schon Strobel
iSlr. J.) angibt und auch A. Schmidt (in lit.) sammelte; bei S. Georg an
Mauern

; bei S. Justina und Unlerin , unter Brettern u. s. w. Kaltem, in

Thalschluchten und Büschen (Gdir.). Eppan (Str. M.). Im ganzen Trenlinum
sehr verbreitet, jedoch nicht zahlreich; auf Mauern, unter Moos und Steinen

(Str. T.). Monzoniberg in Fassa (GdIr.). Lavis, gegen Pressano längs Mauern
(Str. M.); Trient, am Doss’ di Trento (Str. I.). Nonsberg: Valle ai Molini

bei Foodo (d. Btt.). Ulten bei S. Pankraz (Gdir.). Meran: bei Schöna, Mor-
ling, Tisens, Gargazon, Terlan etc. in Gesellschaft der H. cellaria (Str. M.)
Passeier (Mstr.). Im Trafoilhal (Str. Bt.).

Anmerkung. Die Exemplare erreichen nur selten den

Durchmesser von 7'". Die, welche ich zur Aufziehung in Gläsern

hielt, bew'äbrten sich als völlige Raubthiere: setzten grösseren

Schnecken nach und benagten deren warzige Nnrkenhaut; kro-

chen auch w'ohl in die Gehäuse und lödteten mehrere Stücke ;

auch zogen sich die sehr regen Thiere selbst während der

W'inlerruhe kaum gänzlich in ihre Schalen zurück.

6 *
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II. HeUx eeiUuriu Müll.

Str. T. p. 83. — d. Btt. p. 6S.

Gehäase offen genabelt, fast scheibenförmig-niedergedrückt, etwas

gestreift, glänzend, ziemlich durchsichtig, blass horngeib, grünlich schim-

mernd, iinterseits weissiich. Gewinde meist ganz platt, zuweilen niedrig er-

hoben. Umgänge 6, fast platt, langsam zunehmend, der letzte am Umfange

gerundet, nach vorn nicht herabsteigend, in der zweiten Hälfte schnell er-

weitert und um den ausser den Mittelpunct gerückten Nabel ausgeböhlt.

Mündung wenig schräg gegen die Axe , schief mondförmig
, nach rechts

etwas herabgehend. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf ; die Ränder ent-

fernt, der obere etwas ausgeschweift, der untere abschüssig. — H. 8

—

B. 3 — 6'".

Varietät:

Grösser, mit erhobenem Gewinde, innen am Mondsaume, besonders

am Spindeirande, mit einem flachen weissen Wulst, welchen H. ceHaria nie

hat. [Rossm. Ic. p. 71 . f. 82 *. — VIII. p. 36 . f. 587 . c. — H. nitida Drap.
(??) Rossm. (nec A. Schmidt)]. — Diese südlichere Form ist fast nur

durch den weiten Nabel von H. glabra unterschieden.

Aufenthalt : In feuchten, verschlossenen Orten
,

Kellern , Büschen,

am Fusse von Mauern u. s. w.

Verbreitung. Nord-Tirol. Innsbruck, unterhalb der Frau Hitt (Str. M.)

Süd-Tirol. Brixen. Klausen: am Gartenhügel des Kapuzinerklosters;

dann gegen Sähen und Villanders. Tiers, mit der Varietät. Gümmer im

Eggenthale. Bolzen : in Gärten und Hofräumen unter Brettern ; am Virgl

und in Haslach; in der Ruine Rafenstein und im Sarnthal, stellenweise sehr

zahlreich
;
im Ueberetsch bis an die Mendel (Gdlr.). Im ganzen Trentinum

(Str. T.) : Salorn, am Tischbache (Gdlr.); Lavis, an der Strasse nach Cembra
(Str. M.). Nonsberg; in feuchten und sandigen Stellen unter Moos und abge-

storbenem Laube, in Grotten; ganz gemein (d. Btt.). Meran: hier eine der

gemeinsten Arten, von Kuenz bis Marling und Gargazou; auch wohl in

Felsklüften (Str. M.).

Die Varietät sammelte Prof. Tschurtsch en tha I er bei Brixen, ich

in Villnöss, Klausen und Saturn, selten auch um Botzen , unter Moos und
Steinen, Maister bei S. Leonhard in Passeier.

10

III. Mteiiat Drap.
M. nitens var. ? Str. T. p. 8». — U. nitiduta Drap. d. BU. p. 61.

Gehttuse offen und mittelweit genabelt, convex-niedergedrückt, etwas

kugelig, ziemlich glatt, fett glänzend, dünnschalig, durchsichtig, oberseils

bräuiiiich-horngelb, unterseits blasser. Umgänge 4‘/i , sehr wenig gewölbt,
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der letzte am UmTanf^e gerandet, nach vorn merklich verbreitert, kaum

herab^esenkt, onterseits flach gewölbt. Mändong nicht sehr schief gegen

die Axe, mondförmig-iänglichrund. Muodsaam einfach , geradeaus , scharf ;

die Ränder etwas zusammenneigend, der obere nach vorn bogig, der Spin»

delrand io kurzem Bogen ansteigend. — H. »*//"; ß. 4—

Möchte beinahe nur als eine kleinere Varietät der H. nitens

M i c h. erscheinen : da sie ihr Artrecht hauptsächlich nur auf

Unterschiede gründet, die sich in der ganzen Sippe und zumal

bei nitens Mich. — selbst unter verkehrtem Grössenverhältniss

— an Exemplaren aus Syrmien (nach Menke) und der wesl»

licheu Lombardie (nach Strobel) (H. hiulca Jan.) wiederholen.

Aufenthalt : Unter Moos und faulenden Vegetabilien.

Verbreitung: Nordtirol. Paznaun (Mallaun). Reutte; um Obstbäume

in Gärten nicht selten ; sehr zahlreich auf der Aschauer Alpe bei 5500 F.

s. m. unter Steinen in Begleitung der H. villosa. Telfs, einzeln an verschie-

denen Stellen. Innsbrnck und Hall, mit Vitr. pellucida unter Laub (Gdlr.).

Südtirol. In Gröden und auf dem Schiern (Tjr.). Klobenstein am

Ritten (Hsm.). Botzen, am Nordabhange des Virglberges. Petersherg. Kal-

tem : in einer Bergscblucht bei Malschatscb, mit cellaria und glabra zu-

sammen. Neumarkt, einzeln auf dem Plateau von Mazzoo um kalkführende

Quellen und unter Steinen (Gdlr.). Pineto (Bertolini b. Str. T.). Monte

Baldo (Menegazzi b. Str. T.). Nonsberg, unter Moos (d. Btt.). Ulster bei

S. Pankraz (Gdlr.). Meran: bei Forst und längs dem Wassergraben zwischen

Josefsberg und Toll, auf nassen Felsen (Str. M.). Passeir, bei S. Leonhard

(Mstr.).

11 .

IV. JBfeiiof Mich,

str. J. p. 7. — Str. T. p. 8*.

Gehfinse offen nnd ziemlich weit genabelt, convex-niedergedrückt,

ziemlich glatt, fettglänzend, dünnschalig, durchsichtig , oberseits horngelh-

lich, onterseits weissiich. Umgänge 4V4, wenig gewölbt, der letzte, sehr

überwiegende, nach vorn sehr verbreitert, wodurch Wirbel undiNabel weit

ausser den Mittelpunct gerückt werden
,

etwas herabsteigend ,
unterseits

flach convex. Mündung wenig schief gegen die Axe

,

mondförraig-oval.

Mundsaum geschweift, einfach, geradeaus, scharf; die Ränder zusammen-
neigend, der Spindelrand schräg aufsteigend.— H. 3—4 */4'"; B. 4*/*— 6*/»"'.

Aafenthalt : Am Boden unter Laub und andern vegetabilischen Ab-
fällen, besonders unter Gesträuch.

Verbreitangt Nordtirol. Innsbruck: gemein in der Ebene und auf

Hügeln, besonders an Gewässern mit Vitr. diaphana zusammen (Str. J.)

;
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oberhalb Weierburg, auf der Achsel und in Selrain. Hallerthal. Volderlhal

(Sir. M.). Hinterriss (P. Preindl).

Südtirol. S. Leonhard in Passeier (Mstr.). Selten um Botzen (Gdir.).

Albiano im Cembrathal. Zambana bei Lavis. Roveredo. Borgo in Yalsugana.

Vigolo im Sarkathal [G. Str. T.]. Val di Ledro. Stenico (Str. T.).

12 .

V. JBeMiae Al der, niUaosa Vhr.

str. T. p. 62.

Gehäuse durchgehend und milteiweit genabelt, niedergedrückt, fein

gestreift, glänzend, durchsichtig, einfarbig, hell-horngelblicli. Gewinde

wenig convex erhoben. Ümgnnge4, kaum convex, der letzte niedergedrückt,

in der zweiten Hälfte schnell erweitert
,

nach vorn nicht herabsteigend.

Mündung gross, sehr schief gegen die Axe , gerundet-mondförmig. Mund-

saum einfach, geradeaus, scharf. — H. 1'"; B. 2"'.

Ist die kleinste Art aus der Sippschaft der H, ceUaria.

Varietät

:

Glashell oder grünlich ; auch finde ich sie meist grösser, kugliger,

und enger genabelt. (H. vitrina F^r. — viridula Menke). Bin um so mehr

geneigt, sie für eine eigene gute Art zu halten, da der blosse Blendling

der //. pura nicht vom Art-Typus abweicht.

Aufcuthalt: Unter Moos und abgestorbenem Laube auf feuchtem I

Waldboden. '

Verbreitung. Nordtirol. Reutte, in Gärten (Gdlr.), Paznaun (Mallaun).

Imst, an Bäumen. Telfs: im Franziskaner-Garten; auf der Niedermunda,

.>500 F. s. m. ; um den Bergsee bei Mosern (Gdlr.). Innsbruck, am Haflerkhar

(Str. M.).

Südtirol. Auf den Tristacher Bergwiesen an Steinen. Brixen. Corvara

in Enneberg (Gdlr.). Gröden und Seiseralpe (Tjr.). Welschnoven, im Bach-

griese (Gdlr.). Botzen (Hsm.) : am Ritten an Feldzäunen, gemein; auf dem
Salten unter Rinden; Kollern unter Baumstrünken ;

Petersberg. Salurn, am
Wasserfalle, zahlreich (Gdlr.). Nonsberg: bei S. Felice (Äusserer) und solle

Pallade (Str. T.), an ersterem One fast gemein. Passeier: bei S. Leonhard,
'

auf dem Platzerberg und Zaufen, sowie auf Imst im Pfelderlhal (Mstr.).

Die Varietät (zumeist mit der Art) im Thale Paznaun (Mallaun). Im

Kochcrthale bei Telfs (Gdlr.) Im Tauferlhale (Weiler). Auf den Tristacher

Bergwiesen (Gdlr.) In Gröden; auf der Seiseralpe und der Schlernhöhe (Tjr.)

Welschnoven (Gdlr.) Saronlhein (Str. Bt.) Meran: bei S. Katharina in der

Schart; im Haflinger Thale ; beim Wasserfalle von Partschins und auf dem
Ecker (Str. M.). Auf dem Platzerbergin Passeier. In Pfelders (Mstr.). Graun

in Obervinschgau (Gdlr.).
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13 .

VI. Mfeiiw cry9taM9in%€9 Müll.

Str. J. p. 7. — d. Btt. p. 65.

Gehäuse deutlich und offen, aber sehr eng durchbohrt, scheiben-

förmig, sehr dünnschalig, glatt, glänzend, durchsichtig, glashell, der Luft

aasgesetzt sehr bald undurchsichtig, elfenbeinweiss. Gewiude fast flach, mit

feinem, etwas vorstehendem Wirbel. Umgänge 4—4*/», der letzte nach Ver-

hältniss viel breiter, am Umfange gerundet, nach vorn nicht herabsteigend,

unterseits fluch. Naht ziemlich vertieft. Mündung fast vertikal, etwas rund-

lich*mondförmig. Mundsaum einfach, geradeaus, scharf, der Spindclrand

ziemlich gerade herabsteigend. H. ; B. 8"'.

Aufenthalt: Auf feuchtem Boden unter Gebüschen und bemoosten

Steinen unter der Bodendecke.

Verbreitung. Nordtirol. Reutte: auf der Aschaner Alpe (Gdir.).

Innsbruck, mit Vitr, diaphana zusammenlebend (Str. J.) ;
auf dem Haflerkhar

(Str. M.). Thal von Hinterriss (Gdlr.).

Südtirol. Unweit Corvara im Enneberg, in Gesellschaft der H. pnra,

ruderala und costala unter Steinen. Botzen, auf dem Talferbette unter um-
grasten Steinen^ sehr selten. Eppan

,
am Gehänge der Mendel (Gdlr.).

Nonsberg: unter Moos am Fuss der Bäume, und unter andern Vegetabilien

an feuchten Stellen. Im Thale nur vereinzelt und selten als Gehäuse im

Sedimente der Bäche (d. Btt.).

15 .

VII. MMeitac HyaHtta F6r.

str. T. p. 69.

Gehäuse kaum merklich und nicht durchgehend . durchbohrt ,
fast

scheibenförmig, glatt, sehr glänzend, durchsichtig, glasheil. Gewinde sehr

niedrig erhoben, mit feinem, nicht vorstehendem Wirbel. Umgänge 5—6,
ziemlich flach, sehr langsam zunehmend, der letzte nach vorn kaum breiter,

am Umfange gerundet, nach vorne nicht berahsteigend, unterseits sehr flach

convei
, um die Nabelstelle trichterförmig eingesenkt. Naht eine sehrgleich-

•nässig und dicht gewundene Spirale, ziemlich stark vertieft. Mündung
ziemlich vertikal, niedergedrückt, mondförmig. Mundsaum einfach, geradeaus,

scharf, mit weit von einander abstehenden Rändern. H. V«—1"'^ B. 8—2V»'".

Von den 83 Stücken, welche ich selbst an den unten

angegebenen Standorten gesammelt, überschreitet keines 1%'";

wie auch Strobel (Malac. Trent, p. 69) seine Exemplare

nur tV*" misst. Somit verliert das Grössenverhältniss als

dilTerenzieller Character, durch welchen unter andern auch die
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«wei verwandten Arten: H. hyalina F^r. und H. crystallina

Müll, auseinander gehalten wurden, einigermassen an seiner

Bedeutsamkeit.

Aufenthalt wie vorige Art.

Verbreitang. Nordtirol. Telfs, im Kochenthale ; auch in Garten (Gdlr).

Südtirol. Innichen: am Bade und weiter hinauf am Bergabhange bis

nahe zu 6000 F. s. m., unter faulenden Baumstrünken, Rinden und Steinen ;

fast zahlreich. Antholz, beim See. Botzen: auf Kollern einzeln an bemoosten

Stöcken; einmal auch im Thale getroffen (Gdlr.). Mendola und Pallade im

Nonsberg, unter Moos und abgefallenem Laub, auf morschem Holz und unter

der Rinde faulender Bäume; selten (Str. T.). Meran, auf Felsen bei S. Ka-

thariua in der Schart (Str. M.). Pfelders, gegen den hohen First hinan (Mstr.).

15 .

VIII. MeUac MfcMa Drap.

SIr. J. p. 8. — Str. T. p. 81. — U. nitida Mllr. (nec Drp.) Sir. Bt. p. 156.

Gehäuse offen und mittelweit genabelt, etwas kuglig- niedergedrückt,

feingestreift, glänzend, zart, einfarbig, rothgelb oder rothbraun. Gewinde

flach gewölbt. Umgänge A, massig convex, allmälig zunehmend ; der letzte

fast stielrnud, nach vorn nicht herabgesenkt. Mündung mondförmig-rundlicb.

Mundsaum einfach, geradeaus, scharf. H. B.

Lebendig gefangen ist diese mehrfach verwandte Art

wohl auch am blauschwarzen Thiere leicht erkennbar. In Tirol

wenig verbreitet.

Aufenthalt: An dunkeln, feuchten Orten, unter Steinen und Laub.

* Verbreitung. Nordtirol. Rcutte. Imst, in Gärten an Bäumen. Telfs.

an Wassergräben auf Brettern (Gdlr.). Innsbruck: häutiger als anderswo um
den Ambraser See und die umliegenden Gräben; erreicht Jedoch nicht die

Grösse der Draparnau d'scben Figuren (Str. J.).

Südtirol. Brixen; auch als Blendling. Botzen: an Wassergräben, z. B.

bei Frangart, in der Rodlerau, in Haslach, in Weingärten und auf Fluss*

betten ; einzeln und hinwieder fast zu Hunderten beisammen im Campiller

Wäldchen unter Steinen getroffen ; in einzelnen Exemplaren selbst auf dem
Salten, 3500 F. s. m. — Tramin: am Etschdamm um Bäume herum; zahl-

reich (Gdlr.). Lavis, unter Brettern und Steinen in der Nähe von Wasser.
(Str. T.). Meran, gemein, besonders in der Ebene (Str. M. Gdlr.). Passeier

bei S. Leonhard (Mstr.). Spondinig, mit H. pulchella und costata an den
Barrieren der Strasse (Gdlr.).

Anmerkung. U. nitida Müll, von Strobel in

seinem „Beitrag etc.“ cilirt, kenne ich aus dem Banate als

eine grössere, mit unserer H. lucida 0 r p. kaum zu vermischende

Art, deren tirolisches Vorkommen ich in Abrede stellen muss.
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16 .

IX. Meliao C?4PtMotteM«4« Pör.

UeXxx isodoma Jan., Str. T. p. 81.

Gehäuse weit und tief genabelt, niedrig gewölbt, kreisförmig, siem»

lieh festscbalig, oberseits reKelinässig und dicht schräggeslreift und durch

feine Spirallinien undeutlich gegittert, seidenglänzend, einfarbig weiss-

gelblich. Naht eingedrückt, kielrandig. Umgänge 6, fast flach, langsam zu-

nehmend ; der letzte am Umfange scharf, nach vorn stumpfer, gekielt,

unterseits gewölbter, gedrängt-strahlstreifig ,
glanzend. Mündung wenig

schräg gegen die Axe, winklig-mondförmig. Mundsaum geradeaus , scharf,

innen mit einer dünnen Lippe belegt, die Ränder zusammenueigend. —
H. 4"'

;
B. 8'".

Aufenthalt: Auf alten Mauern» unter Steinen.

Verbreitung. Südtirol. Bisher nur auf der Caropagna des M. Visle

bei Borgo gefunden (Ambrosi b. Str. T.).

17.

X. ßieiiat cin^teMMa Drap,
str. T. p. 68.

GehAuse kaum durchbohrt, gedrfickt-konoidisch-kuglig , sehr fein

gestreift, seidenglänzend, dünnschalig, durchsichtig, horngelb, glasweisslich

oder roth, mit einer schmalen , kreideweissen, undurchsichtigen Kielbinde.

Nabt flach eingedrückt, kielrandig. Umgänge 6%—6, fast flach, allmälig

zunehmend, gekielt; der letzte nach vorn nicht herahgesenkt, unterseits

gewölbt. Mündung diagonal, breit-mondförmig, kaum winklig. Mundsaum

einfach, scharf; die Ränder fast parallel, der obere geradeaus, der untere

kurz zurückgeschlagen, an der Nabelslelle etwas verbreitert, angedrückt,

H. 3—4'"; B. 5—6.

Abänderung: weiss, ohne Binde. (Str. T. p. 69.)

Aufenthalt: Am Boden und an feuchten Hauern.

Verbreitung. Södlij.ol. Roveredo. Walleasee ; auf Mauern.(ZeoiiSlr. T.).

18.

XI. fk$tva Drap.

str. ,J. p. 13. — Str. T. p. 80.

GehAnae uodurchbohrt, kreisetförmig-kngl ig, durchsichtig ,
äusserst

dicht und fein (nadelrissig) gestreift, daher seidenglänzend, horpgelb. Um-
gänge 5—6, etw'as niedergedrückt, schwach gekielt; der letzte 'Oach vorn

Bd. VI. Abh. 7
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nicht herabsteigend, unterseits sehr flach gewölbt. Naht ziemlich tief. Mun^

düng niedergedruckt, mondförmig, breiter als hoch. Mundsanm einfach,

gerade, scharf. — H. 1— IV*'"; B. iVa'".

Aafenthalt : Auf feuchtem Buden, Moos und Laub.

Verbreitung. Wahrscheinlich durch ganz Tirol; bisher beobachtet:

in Nordtirol. Paznaun (Mallaun). Beulte, bei Kreckelmoos und Wängle.

Telfs (Gdir.). Innsbruck: unter der Grasdecke, in der Nähe der Felsen; am
Fuss des Mittelgebirges gegen Kranabiten ; selten (Str. J.).

In Südtirol. Allenthalben um Lienz. Innicheii
:

gegen die südlichen

Dolomitgehänge hinan, unter faulenden Blöcken , bis 6000 F. s. m. ; häufig

doch nie zahlreich (Gdlr.). Im Tauferlhal (Weiler). Auf der Furgl bei Olang.

lieberall in Enneberg: Campill, Corvara etc. M. Perdoi (bis 6500 F. s. m.)

und Pozza in Fassa. Deutsch- und Welschnoven bis zum Fusse des Joches

Latemar (Gdlr.). Schiern und Seiseralpe. Groden (Tjr. Gdlr.). Brixen. Im
Thale von Willnöss, Klausen, am Gartenhögel des Kapuzinerklosters. Leng-

moos und Unterin. Botzen : in den Eingangsscbluchteo des Savethals
; auf

dem Salten unter Baumrinden mit H. pura; am Virgl und in Kollern; am
Kaniaunbach, Hörtenberg

; bei Frangart u. s. w. ; immer einzeln, jedoch

sehr verbreitet. Eppan, bei den Eislöchern. Um Moostümpeln bei Kaltem
und Gmund. Neumarkt, in Waldungen (Gdlr.). Roveredo (Zeni b. Str. T.).

Umgebung des Lago d’Idro (Spin. n. 42.) und di Terlago (G. Str. T.). Auf
dem Gampen und bei Segno und S. Felice im Nonsberge (Str.T. Äusserer).

Meran: im Naifthale und bei S. Katharina; Tisens (Str. M.). Passeier: bei

S. Leonhard und Moos; auch in den Querthälern von Pfelders und Yistrad

(Mstr.); am TimI (Gdlr.).

Anmerkung. Die meisten Exemplare von Botzen
kommen durch ihre gedrückte Form, ziemlich gleiche Wölbung
beiderseits und deutlichem Kiel , sowie dadurch , dass sie nur
5 Umgänge haben, der Varietät H, mortoni Jeffreys nahe.

19 .

XII. ttieUat Müll.

OehttDse sehr klein, durchbohrt, knglig-kreiselförmig, häutig-gerippt,

jede Rippe in der Mitte in eine stachelähnliche häutige Wimper verlängert,

dünn, durchsichtig, wenig glänzend, borngelb oder bräunlich. Umgänge 4,

gewölbt, der letzte stielrund. Naht sehr vertieft. Mündung etwas schief, fast

kreisrund. Mundsaum einfach, häutig, ein W'enig ansgebreitet
, der Spindel-

rand etwas zurückgeschlagen, die Ränder genähert. — H. 1'"
; B.

Aufenthalt: Unter Steinen und faulendem Laub an feuchten Stellen.

Verbreitung. Nord-Tirol. Reutte : in alten Fichtenstöcken bei Wängle,
über 4000 F. s. m. (Gdlr.).
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Süd-Tirol. Botsen: oberhalb S. Oswald tief im Gerölle einer Regen-

quelle, begleitet von H. fulva und glahra^ von Cyclostoma eleganSj Pupa
pygmaea u. a. — Sarnthal , unter Steinen. Kollern unweit Botzen , tief

unter abgefallenem Laube und an Rinden. Salurn : alle scalette im Mulm
(G dl r.).

Anmerkung; Fast immer in Schmutz und Erde ein-

gehüllt wird diese ohnehin kleine und seltene Schnecke leicht

übersehen oder wegen ihrer Aehnlichkeit mit bedörnten Säme-
reien für diese angesehen.

20 .

Xin. MMeMi» Drap.

Str. J. p. IS. — Str. T. p. 79. — d. BU. p. 7S.

Gehäuse offen 'und ziemlich weit genabelt, mehr oder weniger*)

erhoben, kreiselförmig, feingestreift , seidenglänzend, etwas durchsichtig,

hornbraun. Umgänge 5, convex, langsam zunehmend
\

der letzte stielrund,

nach vorn nicht herabsteigend, unterseits schnell in den Nabel abfallend.

Naht sehr vertieft. Mündung diagonal, gerundet. Mundsaum einfach, gerade-

aus, scharf, mit genäherten Rändern. — H. 1—1*/«'"; B. IV*— iVi'".

Aufenthalt: Vorzugsweise an Kalkfelsen.

Verbreitung. Nord-Tirol. Ueber die ganze Kalkgebirgskette von

Nord-Tirol verbreitet. Ich beobachtete sie: bei Vils; auf dem llahnekamm

bei Reutte (6500 F.) ; bei Heiterwang Fern; Nassereit; von Imst ununter-

brochen bis Zams; Telfs, vom Fuss der Munda bis zu 6000 F. s. m.

;

überall gemein , zumeist in Felsritzen und am Fusse der Gebirge unter

Steinen (Gdlr.). Innsbruck: auf Bergen — Achsel, Haflerkhar etc. — an

Kalkfelsen ; vorzüglich bei der Klamm (Str. J. et M.). Am Zunderberg und

im Hallerthal. Jenbach (Gdlr.). Acbenthai (Str. M.). Leuckenlbal (Gdlr.).

Süd-Tirol. An der Tristacber Seewand bei Lienz. Im Enneberg:

Peitlerkofel
; Campo longo. Im Fassathal , wie am M. Perdoi ; bei Vigo

(Gdlr.). Iro Fleimsthal (G. Str. T.). Welschnoven. Tiers, am Tschaffon auf

Dolomit, bäung(Gdlr.). Auf dem Schiern und der Seiseralpe. Um S. Christina ;

auf Stabia (Tjr.) und Ferrara in Groden (Gdlr.). Etschlhal (Str. T.). Botzen,

am nördlichen Abhange des Virgl und hinter Rungeistein an Porphyrwänden,

sehr zahlreich; einzeln am Etschufer und bei Leifers. Neumarkt und Salurn

an Kalkfelsen. Trient (Gdlr.). Um den Broccone im Thale von Tesino

(Ambrosi C. Str. T.). Obere Sarkathal (G. Str. T.). Nonsberg, auf Felsen

zwischen Flechten, auch unter feuchter Erde (d. Btt.): M. Pallade (Str. T.);

S. Felice (Äusserer). Pfelders, am südlichen Abhange des hoben First (Mstr.)

*) U. spirtUa Villa (l)isp. syst. Conch. p. 66. n. 9.)

7 *

Digitized by Google



5f

Zt.

XIV. UeU(K tßygtnaea Drap,

OehAuse winzig, weit und offen genabelt, niedergedrückt ,
zerbrecfa-

lieh, sehr fein gestreift, seidengläuzend ,
durchsiciitig, bräunlich. Gewindo

sehr niedrig erhoben. Umgänge 3*/s, gerundet, sehr langsam zunehmend,

so dass die äussere fast gleichbreit; der letzte stielrund, nach vorn nicht

herabsteigend, unterseits allmälig in den Nabel abfallend. Naht sehr vertieft.

Mündungsehr schräg gegen die Axe, mondförmig. Mundsaum einfach, ge-

radeaus, scharf, mit znsammenncigenden Bändern. — H. '/%"
; B.

Die kleinste mitteleuropäische HeUx.

Aofentbalt: An feuchten, schattigen Orten unter Laub und Steinen.

Verbreitung. Nord**Tirol. Telfs, auf der Niedermunda ; 3000 F. s. m.

( 6 d I r. ).

Süd-Tirol. Klausen: am Gartenhügel der PP. Kapuziner, unter Moos

mit Pupa Strobeli in Mehrzahl erbeutet. Wolfsgruben, am Rande des Sees.

Botzen: am Virgl unter Moos, mit P. Sempronii^ sehr selten; in der

Kaiserau unter Steinen und am Eisackdamme daselbst um Maulbeerbäume,

nicht selten; am Talferbett (auch von Hsm. gefunden). Sarnthal an faulen-

den Holzblöcken und unter Moos (Gdlr.). Partschins, beim Wasserfalle

(Sir. M.).

ZZ.

XV. Melix rofsstssfrvfrs Müll.

Str. J. p. 1*. — Str. T. p. 78. — d. Btt. p. 69.

GebAuse weit nnd offen genabelt, niedergedrückt, dünn, durchschei-

nend, dicht und fein rippenstreiffg, horngelblich mit strahligen, hell roth-

brauheii Flecken. Gewinde meist sehr wenig erhoben, mit nngemeiii feinem

Wirbel. Umgänge bis dicht gewunden und langsam zunehmend, Aber

dem stumpfen, zuletzt fast verschwindenden Kiele schwach, unter demselben

stark gewölbt. Mündung schief, breit - nsondförmig. Mundsaam einfach,

schärflich, gerade, an den Einfügnngsstellen etwas zusammeoneigend. —
H. ly.'" ; B. S'".

Eigentliche Varietäten dieser Art sind nicht bekannt.

Nur kommen ausser einfarbigen
, wachsgelben Blendlingen

(Küst. T. 24. f. 16. — För. T, 79. f. 3.) auch individuelle Ab-
änderungen mit ganz flachem C^. Turtani Fleming) oder stark

erhobenem Gewinde vor (För. T. 79. f. 4). Als ähnliche, indi-

viduelle Monstrositäten muss ich wohl auch einige Exemplare

von Lienz betrachten, wenn bei den einen der letzte , bei den

andern der vorletzte Umgang völlig gerundet ist, und alsdann

der vorletzte oder letzte überlagert wird und merklich tiefer

liegt.
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Aufenthalt : Unter Steinen, an fenchten Hadern und andern achattigen

Stellen am Boden.

Verbreitung. Nord-Tirol. Tösena, an feuchten Holzstückchen , mit

H. sericea und Carychmtn mmitnum zusammen. Imst. Vils und Beulte , in

Wildern. Perwang. Telfs : beim Schlosse ilörtenberg und im Kochenthale,

unter Steinen (Gdir.). Innsbruck : unter Wasserröhren, an Gribcn und in

feuchten GebDschen zwischen Stamm und Rinde abgestorbener Bäume ; gemein

in der Ebene und auf Bergen, wie auf dem Haflerkhar ; auch als Blendling

(Str. J. et M.) Volderthal (Str. M.) Schwaz. Innbach (GdIr.). Achenthal

(Str. M.) Hinterriss (Preindl).

Süd-Tirol. Lienz, entschieden die gemeinste Helios daselbst; flndet

sich massenhaft in Gärten über der Dammerde und an Baumrinden
;

in den

FichtenWaldungen bei Tristach an den Wurzeln der Bänme etc. , bis an die

Seewand, wo ich sie auch — und zwar als Blendling — an Felsen ansitzend

traf. Dölsach und Nikoisdorf bis an die Gränze von Kärnten. Tiers und

Tschaffonberg, gemein. Welschnoven. Petersberg. Kollern. Bolzen: an Bronn-

nenröhren ; im Haslacherwalde unter Laub; bei Hörtenberg; am Samerzoll.

Eppan und Kaltem, unter Sträuohern. Salurn, bei der Wasserleitung am
Titscbbache (Gdir.). Meano bei Lavis (Str. T.). Canezza (G. Str. T.). Pind

(Be r t o 1 i n i b. Str. T.). Nonsberg : in zahlreichen Familien unter Stein-

haufen, zwischen Pflanzen etc., gemein im ganzen Tbale
,

besonders bei

S. Romedio, Coredo und Casteifoodo (d. Btt.). Meran: zwischen Gestein an

den Weiobergsmauern von Grätsch , Algund und Steinach
;

auf nassen

Felsen bei Saltaus; bei Tisens, sehr selten (Str. M.). Passeier, unter den

Schliessbrettern der Bewässeruiigscanäle bei S. Leonhard (Nstr.) und Raben-

steio (Gdir.).

23 .

XVI. BLetioe w^uAerata Stud.

str. J. p. It. — str. T. p. 79. — d. Btt. p. 70.

GehAuse weit und offen genabelt, niedergedrückt, ziemlich dtiQu,

fein und gedrängt schräg-rippenstreißg , sehr wenig glänzend, einfarbig,

braon oder gelbiich-hornfarben. Gewinde mehr oder minder flach gewölbt

mit feinem Wirbel. Umgänge), gewölbt, ziemlich rasch zunehmend, der

letzte etwas gedrückt-rundlich. Mündung schief, fast eirund. Mundsaum ein-

fach, schärflich, mit zusammenneigenden Rändern. — H. B. 3"^

Von der vorhergehenden Art durch die gewölbten, weni-

gem, schneller zunehmenden Umgänge, den Mangel der brauii-

rothen Flecken und die grössere Mündung leicht zu unter-

scheiden. — Kömmt gleichfalls als wachsgelber Blendling vor.

Attfeathait : An alten Stöcken.
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' Verbreitang. Nord-Tirol. Paznaun (Mallatin). Reutte : in Wildern;
selten (Gdlr.). Innsbruck : oberhalb der Klamm am Fusse eines Baumes ein

einzelnes Exemplar getroffen (Str. J.). Volderthal (Sir. M.). Hinterriss (Gdlr.).

Süd-Tirol. Antholz, in faulenden Strünken des Erlenwäldchens am

See. Innichen : ober dem Bade bis zu 5500 F. s. m. unter Holzblöcken,

Rinden und Mulm, in Gemeinschaft der H. unidentata und CI. laminata;

häufig (Gdlr.). Tauferthal (Weiler). Enneberg: unweit Corvara unter Steinen

häufig; stets mit Myrmica laevinodis ungestört ziisammenlebend. Brixen

:

in den Rinderissen der Wallnussbäume und unter faulendem Laube; beson-

ders zahlreich im Garten der PP. Franziskaner daselbst (Gdlr.). Um S. Chri-

stina in Groden
;

auf der Seiseralpe und dem Schleru (Tjr.) Botzen : in

Kollern und auf dem Salten, unter Baumrinden; nicht selten auch als Blend-

ling. Sarentheim [Str. Bt.]. (Jeher den Regglberg allgemein verbreitet. Pozza

im Fassathale, im Flussbette häufig (Gdlr.). Noosberg: Pallade; S. Felice(!);

am Fuss des M. Rovegn, auf der Höhe der Blendling [Luggin], selten (Str.

T., d. Btt.). Meran , oberhalb des Eckerhofes (Str. M.). Passeier : auf dem
Platzerberg ; bei Moos ; in Pfelders (Mstr.) bei Rabenslein der Blendling

(Gdlr.). Fürstenberg. Mariaberg (Str. M.). Graun, in Erlenstöcken und unter I

Steinen in Fichtenwäldern (Gdlr.).

24 .

XVII. MeUoD eamtntn Müll.

H. pulchella Drap. var. co$tata Str. J. p. 18.

H. pulchella D rap. var. costata Str. T. p. 70.

H. pulchella var. o. costata tl. Btt. p. 65.

Gehäuse sehr klein, offen und ziemlich weil genabelt ,
etwas nie-

dergedrückt, mit haulartigen Rippen besetzt, glanzlos, wenig durchscheinend,

gelblicbweiss. Umgänge 3Vi, mässig gew'ölbt, regelmässig zunehmend; der '

letzte nach vorn etwas herabgesenkt, nicht verbreitert. Mündung sehr schief

gegen die Axe, fast kreisrund. Mundsaum scharf, mit starker, nicht völlig

an den Saum vortretender, abgesetzter, weisser Lippe ;
die Ränder bei-

nahe zusam mentretend, der obere Rand ausgebreilet, der untere zurtickge-

bogeii. — H. Vj —
; B. i bis nahe 1 */*'".

Aufenthalt : An schattigen Orten unter Steinen, Moos o. dgl.

Verbreitung. Von dieser und der folgenden, im Ganzen minder

häufigen Art finde ich im Allgemeinen in Nord>Tirol H. cosfata^ in Süd-

Tirol, sowie auf bedeutenden Höhen H. pulchella vorherrschend.

Nord-Tirol. Paznaun (Mallaun), Prulz. Imst, in Gärten. Perwang. i

Telfs, massenhaft an den Rinden der Obstbäume (Gdlr.). Innsbruck ;
auch

am Haflerkhar, an Wurzeln (Str. J. et M.)

Süd-Tirol. Lienz: in Gärten; vereinzelt an der Seewand und auf dem

Rauchkofel bei Trislach. Brixen. Klausen (Gdlr.). Gröden (Tjr.). Tiers.

Botzen: in den Schlossruinen, Weingütern uud Gärten; am Kardaunbach;
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bei Leifers. Ueberctsch : Kaltem, an Feldrainen etc. Neiimarkt, besonders

aof sumpHgen Wiesen. Fasse : z. B. bei Pozza und Campidello (Gdlr). Im

ganzen Trentinnm (Str. T.). Nonsberg, stets vermischt mit H. pulchella^

and weit zahlreicher wie diese (d. Btt.). Meran, seiten (Hsm. Str. M.).

Passeier und Pfeiders (Mstr,). Nalurns
,

am Fuss der Baume. Spondinig.

Graun (Gdlr.).

Bemerkung. An den vom Thiere verlassenen Schalen

zeigen sich immerhin noch entfernt stehende Streifen — die

letzten Spuren der abgeriebenen Haulrippen ; und durch dieses

Merkmal nnterscheiden sich auch abgeriebeoe Exemplare ohne

BerOcksichtigung anderweitiger Character unschwer von fol-

gender Art, mit welcher eine Verwechslung kaum denkbar ist.

Bekanntlich werfen viele Conchyliologen H. costcUa unter

dem gemeinschaftlichen Namen H. pulchella mit folgender Art

zusammen, ohne jedoch - sonderbar! — die eine oder andere

Art als typische oder variirende Form begründen zu können,

lieber das wirkliche Vorhandensein von Diftereuzen — und

deren sind so bedeutende als viele — kann unter Jenen, die

auch bei geringen Dimensionen zu unterscheiden vermögen,

keine Frage mehr obwalten. Eine specifische Scheidung beider

Arten wird nur mit dem Vorwurfe von Ueberschälzung der Un-
terscheidungsmerkmale belastet. Leider theilen H. costata und

pulchella nicht die Grösse einer H. cinfjulata S tu d* oder Preslii

Rossm., um ihre Unterschiede auch fühlen zu lassen. Zudem
hat ihr Zusammenleben gewiss keinen unbedeutenden Einfluss

auf ihre vermeintliche Identität gehabt; während eben der Um-
stand: unter denselben Verhältnissen des Vorkommens
in den Unterscheidungsmerkmalen sich constant zu bleiben,

meines Erachtens ihre Artrechte könnte begründen helfen.

Nachdem man Arten aufgestellt
, die sich nicht ohne grosse

Schwierigkeit den Massstab der Diagnose anlegen lassen, ohne
diese aber mit andern völlig gleichartigerscheinen, indess

doch die Determination der beiden in Frage stehenden Arten

nie schwankend bleibt, so dürfte gewiss eine Scheu vor Art-

macherei im gegebenen Falle mehr auf unzeitige Aengstlichkeit

als aof gutem Grunde beruhen.

25 .

XVIII. UeUat p%*Mehe9tn Müll.

H. jmlchella var. cortis obliteratis Str. k, p. 13.

Str. T. p. 70. — H. pulchella var. ß laevis d. Btt. p. 54.

Gehäuse sehr klein, 06*60 genabelt, ziemlich niedergedrückt, äosserst

fein gestreift, beinahe glatt, glänzend, durchsichtig, weisslicb. Umgänge 3 '/i.
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mäBsig gewölbt ; der letzte nach vorn nicht herabgesenkt , verbreitert.

Mündung schief gegen die Axe, fast kreisrund, durch die Mfindungswand

wenig ausgeschnitten. Mundsaum zurückgebogen, mit starker, vortretender

,

den Saum beinahe überlagernder, reinweisser Lippe; die Ränder ziemlich

genähert.

Varietät

:

Gehäuse deutlich gestreift, fast rippenstreifig, ohne jedoch die haut-

artigen Rippen oder andere Charactere der H. costata Müll, zu tbeilen.

(H. pulchella var. Enniensis mihi).

Diese Varietät bestätiget daher mehr die spezifische Trennung der

U» ptUchella als ihre Verbindung mit H, coitata.

Aafenthall : Wie von voriger Art.

Verbreltong. Nord-Tirol. Pazoaun (Mallaun). Imst. Perwang. Reutte,

bis zum Hahnekamm auf. Telfs, an Baumwurzeln und unter Moos besonders

zahlreich (Gdir.). Innsbruck (Str. J.). Zillerthal (Str. M.).

Süd-Tirol. Dölsach. Lienz, an Bretterzäunen und in Gärten. Enneberg

(GdIr.). Groden und Seiseralpe (Tjr.). Brixen. Villnoss. Villanders. Leng-

moos. Tiers, bis zu 4500 F. Deutscbnoven, an Mauern. Bozen: in Wein-
gütern und Wiesen an Gräben; auf Flussbetten; um Schlösser etc., nicht

sehr gemein. Am Salten. Bei Terlan und am Fuss der Mendel bei Andrian.

Kaltem, an Feldrainen. Fassa : bei Pozza ; Canazei etc. (Gdir.). Im ganzen

Trentinum (Trient !) sehr verbreitet, doch nicht zahlreich (Str. T.). Nonsberg

(d. Btt.). Durch ganz Passeier: Moos; See etc. (Mstr.). Meran (Hsm.). Tisens

(Str. M.). Spondinig, unter Steinen (Gdir.). Biirgeis (Str. M.).

Die Varietät: Bei Neuinarkt (ital. Egua) auf durchfeuchteten, moosigen

Wiesen-Gründen ; sehr zahlreich
; neuerdings auch auf dem Flussbette der

Talfer nächst Botzen gefunden (Gdir.).

Anmerkung. Die Botzner Exemplare w’ie die aus

Passeier sind in der Regel kleiner als die Innthaler ; auch nicht

so crystallen hetl, sondern gelblich gefärbt.

26.

XIX. Jlieltfas e«mdld«fwla a u c t.

str. J. p. iS. Anm. — Str. T. p. 66.

Gehäuse eng bis ziemlich weit and offen genabelt, kuglig-nieder-

gcdrückt, feingestreift oder gedrängt-rippig
,

etwas glänzend, einfarbig

kalkweiss oder grnulicbweiss mit braunen, oft mannigfach in Flecken oder

Querstrahlen aufgelösten Bändern, ziemlich fe.«<t5chalig, wenie durchscheinend.

Gewinde mehr oder weniger erhoben, mit feinem Wirbel. Umgänge 4V*—-5,

wenig gewölbt, ailmälig zunehmend ; der letzte nach vorn kaum merklich

herabsteigeiid, unterseits stärker gewölbt, ziemlich schnetl in den Nabel

abfallend. Hünduug schräg gegen die Axe, rundlich*mond förmig, meist etwas
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g^edrücki. Mundsaum geradeaus, scharf, innen mit einer dünnen, oder wul-

stigen, weissen oder gelblichen Lippe belegt; die Ränder wenig zusammen-

neigend. — H. B.

Ausser der Veränderlichkeit in Grösse und Farbenzeich-

nung, Naheiweite lind Sculptur ändert diese Art ab: mit einer

in die Vierung ziehenden Mündung, was zumal bei gedrücktem

Formen und starker Lippenwulst noch entschiedener sich heraus-

stellt; oder im Gegentheile mit völlig gerundeter Mündung.

Strobel erwähnt noch einer ondern Varietät von

grauer Färbung mit gestreiftem und gewölbtem Umgängen und

desshalb stets (?) gerundeter Mündung. H. alpina M*eg.? Stroh.

Malac. Trent, p. 46.

Aufenthalt: Auf sandigen und sonnigen Plätzen.

Verbreitung. Nord-Tirol. Oberinnthal: in kleinen einfarbigen und

(meist etwas grossem) gebänderten Individuen (//. candidula S t u d.) an

allen Rainen neben der Strasse. Ich sah sie fast ununterbrochen von Priitz

und Imst ; besonders zwischen Tösens und Ried, bei Prutz und Mils (Gdir.).

Süd-Tirol. Brixen
:

grösser, glatter (H. graliosa Stud. ? Rossm.
f. 450 b; von Prof. Tschurtschenthaler gesammelt und mitgetbeilt.

Botzen : in kleinen rippenstreifigen Exemplaren ( fl. costulata Z. ? Rossm.

f. 353) ; sehr zahlreich am Kardaunbach
, seltener in den Flussbetten des

Eisack, der Talfer und Etsch. Am Uebergange von Welschnoven nach Vigo

(5700 F. s. m.) ;
thalüber am Monzoniberg und am Bachufer des Avisio

bei Canazei, gemein (Gdlr ). Cima del M. Corona in Valcembra [G. Str. T.].

Im Etschthale, wie bei Trient (!) ßolbeno in Judicarien. Pieve di Rendena.

Seguo, in etwas rippenstreifiger , sonst mit dem Typus übereinstimmenden

Formen [GdIr.] Deno im Nonsberg; auf Felsen und Mauern, unter Steinen,

am Fuss der Bäume und auf Pilanzen, zahlreich und verbreitet (Str. T.).

Graun im Vinschgau: vom See ausgeworfen (Str. M.).

Die Varietät alpina M e g. auf den Bergwiesen von Corvara in Enne-

berg, auf Erdblössen und Grasboden (Gdir.). Predazzo in Fleims. M. Bondone

bei Trient (Str. T.). Auf Predaja und der Blontagna di Cles im Nonsberge

;

unter Steinen (Gdir.).

Anmerkung. Küster (Conch. Cab. Schnirkelschn.

8. Th.) begreift die wohl nur anatomisch zu entwirrenden Ab-
änderungen (und resp. Arten) der //. candidula unter

den zwei Arten: H, intersecta Poiret (coslulata Z. — ??
')

und H. candidula Stud. — Ich bin jedoch nicht so glücklich,

auch nur an einem inländischen Exemplare die von Küster
bezeichneten Unlerscheidongsmcrkmale vereint zu finden; indem

z. B. die Stöcke von Oberinntiial bei der grossem Ueberein-

stimmung mit ff. candidula Stud. doch einen bedeutend wei-

tern Nabel zeigen, als die rippig-streiligen von Bolzen ,
welch

Bd. VI. Abh. 8
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letztere in gleicher Weise zufolge des engen Nabels und ziem-

lich abschüssigen untern Mündungsrandes nicht völlig als

Küster's //. intersecta P o i r. erscheinen kann. Es ist jedoch

wahrscheinlich
^
dass letztere mit der von Küster unter H.

intersecta Poiret citirten kleinern H, coshdata Z.

,

wie selbe

in Oesterreich, nicht aber in Nord-Deutschland striata Müll.)

vorkömmt, zu vereinen ist. Dagegen haben ferner die Exem-
plare von Brixen die gerundete Mündung der H. intersecta^

aber die Lippe ist gelblich, das Gehäuse kaum deutlich gestreift

u. s. w. Wir haben demnach in Tirol 2— S ^Arten dieser Gruppe

die jedoch, wie gesagt, erst mit Hilfe der Anatomie ausge-

schieden werden mögen.

In letzter Zeit versuchte A. Schmidt in Aschersleben

die beiden süd-tirolischen Formen dieser Art — jene von Botzen

und die var. alpina M e g. — taxonomisch zu würdigen, allein

auch auf diesem Wege bisher nicht mit dem Erfolge, alle

Zw'eifel völlig geschlichtet zu haben. (Vergl. Malakozoologische

Blätter I. B. S. 840 und Geschlechtsapparat der Stylomatophoren

I. Folge, T. VI. S. 30.)

Endlich kann ich nicht umhin zu bemerken
,
dass man

durch die colossalen Abbildungen Küster's (T. 113. f. 86, 87)

sowie die im Texte angegebene Dimension von 4/4'" Durch-

messer auch wohl auf H. striata Drap, oder caperata Mont.
— dem wahrscheinlichen Syiionymon von W. t«/ersec/a P o i r. —
geführt weiden oder gar nur in einer von diesen die echte

candidida sehen könnte. Meines Erachtens sollte denn doch in

einem Universalwei ke die Well nicht aus „einer Sammlung^
geboten und .\uctoren, die allenfalls auch bis 5 hatten zählen

können, ignorirt werden.

Z7.

XX. JUeÜJr ofrrd« Hartni.

Str. J. p. 14. — Str. T. p. 57. — H. candida Porro var. obvia Hartm. Sir. Bt.

p. 160. d. Btt. p. .59.

tiehttusie offen und weil genabelt, niedergedrückt, fast scheiben-

förmig, oberhalb sehr fein, unterhalb etwas deutlicher und unregelmässiger

gestreift, etwas glänzend, weiss, einfarbig oder meist mit braunen , durch-
sichtigen Bäudem geziert, von denen das der Naht zunächst stehende vor-

wiegend und beinahe auf allen Umgangen sichtbar ist, die andern in mehrere
Faden- oder Flecken-Bänder aufgelöst oder auch ineinander geflossen sind.

Gewinde mit feinem, wenig erhobenem Wirbel. Umgänge 5 — öV«, massig
gewölbt; der letzte verlialtiiissmässig sehr gross, walzenförmig, oberhalb
flacher, nach vorn unmerklich herabgeseukt. Mündung mondförmig-gerundet.
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Mundsaum gperade, scharf und brechlich, weiss, inneu etwas zurück mit

einer weissen Lippe belegt, welche sich manchmal verdoppelte der Spindel-

rand unmerklich erweitert. — H. 3*/* — 4'"; B. 6 — 8"'.

Varietät:

Mit engerem Nabel, mehr erhobenem Gewinde, blassem oder meist

fehlenden Bändern (H. candidula Ziegl. nee. Sind.).

Anderweitige und unbedeutendere Abänderungen linden

noch hauptsächlich hinsichts der Grösse, Erhebung des Gewindes

und Ausbildung der Bänder statt. Desgleichen zeigen manchmal

Exemplare unter einer guten Lupe mehr minder deutlich sehr

dichte nadelrissige Längsslreifen.

Die Form einer zahlreichen und schwer zu motivireuden

Sippe ist H. obpia Hartm. zunächst mit H. ericetorum Drap,

verwandt, von welcher sie durch den engen Nabel, die minder

genäherten Ränder und einen Umgang weniger speciDsch

verschieden sein soll. Ich unterscheide sie nach einem mit

authentischen Exemplaren von H. ericetorum angestellteii Ver-

gleiche durch die grössere, höhere und gerundetere Mündung,

so wie durch den gewöhnlich schnellem Abfall des letzten Um-
ganges in den Nabel, und desshalb engem Trichter; endlich

durch den kaum nach vorne herabgeseukten obern und geraden

untern Nundrand vou H. ericetorum. Letztere scheint jedoch

in Tirol nicht vorzukommen *).

Aofenthalt: Auf trockenen, einsamen Plätzen; auch auf Pflanzen.

Gesellschaftlich.

Verbreiiang. Nord-Tirol. Nauders (Str. M.), Zams. Imst. Telfs; an

Ackerrainen; im Kochenthale (Gdir.). Innsbruck: auf Hügeln an dürren

und sonnigen Stellen mit Bulimus radiatus (Str. J.). Hali (GdIr.). Schwaz

und Stans. Gries am Brenner (Str. BI.).

Süd -Tirol. Virgen (Gdir.)- Niederndorf, im Rienzbette (Hsm.).

Ueberall im obern Eisackthale : Gossensass; Sterzing; Treus (Gdir.). Brixen

(Tschurtschenthaler). Gröden. Botzen : an Mauern , Bach- und Fluss-

ufern, wie an Rivilaunbach, in allen Auen, am Virgl- und Griesner-Berg,

an der Landstrasse nach Lei fers etc.; fast immer mit Bulimus radiatus

und quadridens. Frangart. Siebenaich: bei den Lehmgruben besonders gross.

Kaltem, an Reinen (Gdir.). Im ganzen Trentinum, z. B. Lavis, Trient, Borgo

etc. sehr verbreitet und zahlreich (Str. T.). Feniiberg (Gdir.). Nonsberg

:

bei Cressino, Dermullo und Fondo
;

viel häufiger bei Mezzo lombardo ; be-

sonders gross bei Salter (d. Btt. et in iit.).

•) Auch in den Kärntner Exemplaren
,
welche Profe.ssor v, Gallenstein

(Kämt. Land- und Süsswasser-Conch. S. 17.) als //. ericetorum Drap, be-

schrieben und mir in einer Mehrzahl m ltgetheilt hat, sehe ich nur H. ob via

Hart ni. Dasselbe gilt vou Krain.

8 *
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Die Varietät candidula: im Sarkathal, bei Holveoo und Toblino

;

gemischt mit der Art im Etschthale, wie am Doss Trento und S. Bernar-

dino (!),* im Val del Leno und im Nonsberge (!), und hat bei Caldese im

Sulzberge ihre nördliche Verbreitungsgräoze (Str. T. et M.)

ZS.

XXI. JBfefiae ffMnciatim Thomas.
Str. T. p. 84. Anm.

Gehäose ziemlich eng und durchgehend genabelt, niedergedrückt,

fast scheibenförmig, ziemlich dünn, doch festschalig, oberseits faltenstreißg

und mit sehr feinen Spirallinien durchkreuzt, unterhalb nur fein gestreift,

wenig glänzend, schmutzig gelblich oder hornfarbig marmorirt, mit einer

schmalen, rothbraunen Binde über der Milte des letzten Umganges. Gewinde

mit stumpfem, fast eingedrücktem Wirbel. Umgänge 5, etwas gewölbt, der

letzte kaum merklich gekielt, nach vorne sehr wenig berabsteigend. Mündung
sehr schief zur Axe, mondförmig-geruiidet. Mundsaum innen nahe dem Rande
mit einer dünnen, weisseo Lippe belegt; die Ränder zusammenneigend, der

obere sehr schmal ausgebreilet, der untere kurz zurückgeschlagen, neben
dem Nabel etwas verbreitert abstehend. — H. 3 */*'"; B. 6 — 6V4".

Unter den in Tirol vorkommenden Arten dieser Gattung

wohl mit H. aemula zunächst verwandt, unterscheidet sie sieb

von dieser allein schon durch die faltige Streifung.

Aafcntbalt und Verbreitung. Diese sonst in Piemont in der Nähe
der Gletscher des Laiizolhales vorkommende Art sammelte Esch er, nach

einer mündlichen Mittheilung Charpentier's an Strobel, auf dem Ortler

;

und es ist nicht unwahrscheinlich , dass sie sich auch um die angränzeiiden

Gletscher des Val di Sole noch aufßnden liesse.

Uebrigens lag dem Verfasser bei der fast wörtlich nach Küster gege-
benen Beschreibung kein tiroler Exemplar vor.

29 .

XXII. ttictiiK aetw%^Mn Rossm.
Tl. Ambrosi Stroh. T. p. 59. — H. MartituUiana d. Btt.

Descr. di due nuove Conch. terr. del Veneto p. 3. f. L a, h. c. *")

OehAuse mittelweit genabelt, ziemlich niedergedrückt, dünnwandig,
fein quergestreift und durch feine Spirallinien gegittert, matt glänzend, weiss-
lich mit drei braunen, innerhalb durchscheinenden Binden (033 — 40; die

zweite in verloschene Flecken aufgelöst). Umgänge 4'/a — 5, wenig

*) Diese neuere Art erhielt gleich bei ihrer Entdeckung eine hinreichend starke
Synonymie, die überdiess einen Rangstreit mit sich führt. Die K ü s t e r’sche

Abbildung der ü. aemula Rossm. in litt. — Küst. p. 167. T. Iti.
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gewölbt, allmalig zanehmeod; der letzte etwas mehr bauchig, au der Mön-
dang kurz herabgesenkt, unterhalb gelblichgrau. MQudung ziemlich schief

zur Axe, fast gerundet. Mnndsaum scharf, wenig gelippt, weiss; die Ränder

ZBsammenneigend
, der obere kaum ausgebreitet, der untere zurückge-

scblagen, der Spiodelrand sehr verbreitert abstehend. — H. 3'"; B.ö — 5*/»'".

Abänderungen Anden sich hinsichts der relativen Breite

des 3. und 4. Bandes.

Diese gratiöse Schnirkelschnecke erinnert sehr durch ihre

Gestalt an H. squamatina Marcel des Serres, durch ihr

Colorit an H. trhona Z. (oder cingulata var. bizona Rossm.
en miniature). Letztlich jedoch erscheint sie als eine Varietät

von H. intermedia Fär. des angränzenden Friaul (H. cornea

Brum.) und lllyrien. Allein sie unterscheidet sich von dieser

durch das stete Yorliandeosein einer ununterbrochenen 3. nud 4.

Binde, durch die allmäliger zunehmenden und minder gedräckteii

Umgänge, durch die gerundetere Mündung mit abstehendem

Rändern, durch den viel engeren Nabel, durch geringere Dicke

und viel kleinere Dimensionen, sowie durch einige andere Un-
terschiede von untergeordneterm Werthe. Strobel Mal. Trent.

S. 60. Zu diesen Unterschieden, und zwar nicht von untergeord-

netem Werthe, möchte ich vor allem die Spirallinien zählen.

Ueberhaupt darf die in Rede stehende Art mit //. intermedia

keineswegs als deren Varietät vereint werden; wohl aber

erachte ich, dass letztere im Süd-Osten Tirols noch aufgefunden

werden wird.

Aafenthalt : Auf Felsen. Sehr selten, jedoch zahlreich.

Verbreitung. Süd-Tirol. Nonsberg: bei S. Felice im Niederstthale

und an der TreAer Brücke, auf Kalkfelsen ; häufig (Stud. Äusserer).

Ebenso zahlreich an der Nordseite des M. Frasson bei Tezze in Valsugana;

1500— 3000 P. (Amörosi b. Str. T.).

f.4. — 6. erschien nämlich gleichzeitig CJuni 166i; nach L. Pfeiffer 1851

Csic?), vgl. Ztschr. f. Malakoz. 1853, Nr. 1. S. 16) mit der StrobeTschen
Beschreibung der H. Ambrosi 8 t r o b., während die Beschreibung der H. aemula

Rossm. erst im folgenden Jahre erschien. Abbildung und Beschreibung gab

ebenfalls noch im November 185S deBetta (I. o.) in seiner U. Martinatiana.

— Indessen dürfte sich dennoch
,
wenn auch kaum mit dem Rechte der

Priorität, der in einem so massgebenden Universalwerke acceptirte Ross-
mässler'sche Name behaupten; — um so sicherer, als manchmal transalpi-

nische Literatur von deutschen €onchyliologen kaum zur Kenntiiiss genom-

men wird.
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XXIII. MeMiüP ^tngwinta Stud.
Str. J. p. t4. Aiiin. — Str. T. p. 60. — d. Btt. p. 5X.

Oehäiifle mittelweit und diirchg'ehend genabelt, niedergedrückt,

leicht, fein und ziemlich gestrciTl, matt glänzend, graulich-fleischfarben mit

oder ohne bräunliche, qiieriniirende Nabelflecke, mit einem durchsichtigen.,

kastanienbraunen, beiderseits weiss begränzteii Bande über der Peripherie.

Gewinde meist beträchtlich erhoben, gerundet* Umgänge 5‘/», wenig ge-

wölbt, der letzte (bei gedrücktem Gewinde) unterhalb etw’as bauchiger,

nach vorn herahgesenkt. Mündung sehr schief zur Axe, fast kreisförmig,

innen gleichfarbig. Miind.saum weiss, scheinbar gelippt ,* die Ränder zusam-

menneigend, zuweilen durch einen dünnen Gallus verbunden, der obere aus-

gebreitct, der untere znrückgeschlagen, der Spindelrand sehr verbreitert

abstehend. — H. 5 — 7'"; B. 10— 13'".

Varietäten :

1. Einfarbig, ohne Binde, mit weiterer Mündung und miuder zurück-

geschlagenem Mnndsaum (Rossm. VI. p. 39. f. 371.).

*. Kleiner, ohne mittleres Band, aber mit Spuren von verw’aschenen

seitlichen Bändern. — Nach Rossmässler von Stentz auf deu Tiroler-

Alpen*) gesammelt (Rossm. Vi. p. 39. f. 378).

3. Kleiner (7 — 10'"), gedrückt, etwas durchscheinend, bräunlich, mit

markirler, breiter, kastanienbrauner Binde (//. ei««/. \üt. Anauniensis d. Btt.

p. 53). — Im Nonsberge
, insbesondere im obern bei Fondo (d. Btt.);

S. Felix (!); Segno (!) etc. Gebt an letzterem Orte in die unbedeutende

Spielart der H. higanensis Schi n z über.

4. Grösser, weiter genabelt, mit fast verbundenen Mundrändero

(H. cing. var. bafdensis Villa, Rossm. X. p. 13. ff. 603 ,
504). Nach

Rossmässler um M. ßaido von Parreyss gesammelt; Botzen, am Virgl

und llörtenberg mit der Art, sehr selten; Planitzing bei Kaltem; Klau-

sen (Gdlr.).

5. Milchweiss, unter dem normalen Bande mit einem breiten, verwa-

schenen , hellbraunen Bande. Mündung mehr gerundet, weniger schief;

Ränder entfernter (//. cing. var. bizona Rossm. XI. p. 1. f. 683). — Am
Virgl nur einmal gesammelt (Gdlr.).

6. Weisslich mit hornfarbigen oder hornfarbig mit weissen Marmor-

flecken und sehr blassbranner Binde (//, colnbrina Jan Mantissa p. 8. —
Rossm. VI. p. 39. f. 370.) — Strobel sammelte sie in Judikarien : von

Vezzano au — ihrer nördlichen Verbreilungsgränze ; im untern Sarca-,

Ledro- und Loppio-Tbale ; bei Riva; sowie um rechten Etsebufer von

Trient bei Roveredo (Str. T.).

Ich benützte sorgfältig die Gelegenheit, die vielgestaltige

Conchylie in nächster Umgebung nach allen Verhältnis.<en ihrer

so allgemeinen Verbreitung um Botzen beobachten zu können.

*) Soll wubl so viel heiSHen hIu in Tirol gcs!unm*‘lt.
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und fand 5 daselbst herrschende Typen derselben. Ohne mich

ängstlich an die stehenden Yarietäien zu hallen
,
gebe ich im

Interesse einer Fauna mit Folgendem auch nur diese Typen
wieder. Vielleicht, dass eine ähnliche Feststellung der ander-

wärts auftrelenden Formen dieser Art die gründlichere Aus-

scheidung individueller Abänderungen von constantern Erschei-

nungsformen (wirklichen Varietäten) erzielen hilft. Bemerke

aber vorläufig schon, dass die ganze Sippe eben so viele lieber-

gänge zählt.

a) Klein (oft nur 7— 8'" im Durchmesser), kuglig-niedergcdrttckt,

mit aufgeblasenem letzten Umgänge, schmutzigweiss, das mitt-

lere Band blassbraun, schmal oder fehlend und im letztem Falle

durch verwaschene seitliche Bänder ersetzt; Nabel eng; Mund-

saum wenig zurückgeschlagen
, nicht selten rosenroth; der

Spindelrand manchmal mit einer häutigen Ueberlagerung, und

daher gedoppelt. (Thier: schiefergrauen Nackens mit weissen

VVarzenhöckerchen.) Die Varietät 2 und — die Färbung ausge-

nommen — auch Varietät i. — Ich beobachte sie seit Jahren

im Garten der Franziskaner an allem Gemäuer; auch in Klausen

hin und wieder Habe sie auch oftmals versendet. — Sie geht

mit gedrückterm Gewinde über in die Form

b) Wenig grösser, feslschalig, mit sehr flachem Gewinde , satt

gebräuntem Bande und Nebelflecken. (Thier: schwärzlichen

Nackens.) Sie findet sich au dumpfigen Stellen in Felsklüften

und Schlossmauern (Sigmiindskron, Greifenstein, Rafenstein etc.).

c) Bedeutend gross, mit erhobenem Gewinde; die Nebelflecken

fast gänzlich in sehr blasse Längsstreifen aufgelöst; mehr

minder horngelblich, dünnwandig {H. fascelina Zies:!.). Diese

dunklere Färbung ist wahrscheinlich nur vom Porphyrboden

abhängig. (Thier: blassciiwärzlich - oder bräunlich - grauen

Nackens.) Um Botzen die gewöhnlichste, und kann (mit var. 6)

die Species präsenliren, wenn nicht II, carrarensis Porro von

Carrara als Typus derselben betrachtet werden muss, wie

Strobel glaubt (Mal. Trent, p. 62). — Sie führt auf

äj var. baldensis und

ej var. bizona hinüber.

ln Rücksicht der Farbenabänderung waltet bei H. cingu-

lata das auch anderwärts wiederkehrende und zu beherzigende

Gesetz einer grössern Concentrirung oder Zerflossenheit des

Farbstoffes ob. Das Band ändert an Breite ab zwischen V» — t'"*

Je breiter oder gesättigter dasselbe, desto schärfer, breiter

und reiner die weisse Begränzung
;

ist es schmal oder fehlt es

gänzlich, so zeigen sich im verkehrten Verhältnisse die seitlichen

Bänder oder Sprengsel entwickelt
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Die Entfernung der Mündungsränder wechselt auch bei

denselben Formen.

Aofenthnlt : Auf Felsen und Mauern.

Verbreitung. Süd-Tirol. Ausser den angegebenen Standorten findet

sich diese Art im Etschtbale : nordwärts bis Siebenaich ; bei Bolzen ; im

Ueberetsch; Salurn, am Titschbach i Lavis [Str. T.]; Trient, am Doss Trento

und Monte dei Frati ; wie in dessen Seiteiithälern : um Brixen Klausen und

Yillanders ;
durch den Kunlersweg, an den Barrieren der Strasse und an

abgeslürzten Felsblöcken (c und d) (Gdlr.) ;
— bei S. Ulrich in Groden

(Prada b. Str. Bt.). Yal Ronchi ; del Fersina
;
ferner im obern Sarkalhal,

am Gardasee und bei Molveno (Str. T. et M.); im Noosberge, in zahlreichen

Familien auf Kalkfelsen und Feldmauern (d. ßtt.)$ kaum aber im Fassa- und

Fleimstbale (Str. T.).

Sl.

XXIV. Mei4ap JPresUi Schmidt.

Hel. cingulata var. cingulina Strobel J. p. 13 C^x parte).

Uel. Preelii Z iegl. var. S t r. T. p. 63.

liiehAuse weil und bis zum Wirbel sichtbar genabelt, fast scheiben-

förmig-niedergedrückt, schräg gestreift, wenig glänzend, graulich fleisch-

farben, mit einer kastanienbraunen Binde über der Peripherie und einer

undeutlichen, verwaschenen über und unter derselben, die zuweilen fast ver-

schwinden. Umgänge 5, allmälig zunehmend, flach, der letzte oben nieder-

gedrückt, allmälig in den Nabel abfallend. Mündung sehr schief zur Axe,

fast horizontal, oval-rundlich, bräunlich, glänzend. Miindsaum düniigelippt

mit ziemlich genäherten Rändern, der obere weit ausgebreitet, der untere

zurückgeschlagen und neben dem Nabel verbreitert. — H. 5"'; ß. 1? — 14"'.

Von H. cingulata Stud. durch die gleichmässigere Zu-

nahme der Umgänge, Gedrücktheit und dichtere Streifung

unterschieden.

Ein nicht unbedeutendes Gewicht für die Unterscheidung

der H. cingulata und Preslii legen deren VerbreitungsVerhält-

nisse in die Wagschale. Vorerst ist H. cingulata nur in Süd-

Tirol und ohne Rücksicht auf die mineralogische Beschaffenheit

des Bodens; H. Preslii hingegen in Süd- und Nord 'Tirol und

zwar meines Wissens, nur auf Kaikfelsen verbreitet. H. cittgu-

lata steigt auf tirolischem Gebiete bis 216 F. herab, wenn auch

stellenweise selbst bis zu 8700 F. (Str. T.) auf; H. Preslii nicht

wohl unter 2t00 F. herab, aber bis über 7000 F. (wie am. M.

Stabia) auf. Im Gebiete von Botzen, wo sich beide Arten vor-

flndeii, zeigt sich H. cingulata nicht höher als bis zu 1200 F.,

//. Preslii nicht tiefer als 4000 F. — Ueber die malakozoiscben
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Differenzeo vgl. A. SchmidTs Aufs, in der Zeitsclir. f. Malak.

Jbrg. X. Nr. S. S. 30.

Varieläl:

Kleiner, die mittlere Binde scharf, dunkelbraun und breit weiss einge-

fasst, die seitlichen in breitdeckige, wie durch Wachstiiumsunterbrechungen

bedingte Zeichnungen aufgelöst. Gewinde meist etwas erhoben. {H, Preslii

rar. nisoria Rossm. Ic. VIII. p. 33. f. 509.)

Hierher — wenn nicht, nach Mousson's strengem Be-

griffe der Varietäten, zur Species selbst — glaube ich haupt-

sächlich H. cingulala var. cingulina Strobel I. I. c. ziehen zu

sollen — eine Form des Innthals ,
deren Benennung sammt

Diagnose besser der Vergessenheit geweiht würde. Ii.dess mag
der Literatur wie der Forschung als solcher ihr Hecht wider-

fahren, und ich lasse S tro b e Ts Bemerkung, als Glosse zu un-

sererer fraglichen Form und der noch so schwanken Varietät

nisoria zugleich, hier wörtlich folgen:

„Ich wäre geneigt, sie fH. cingulina) für eine Varietät

der H, Preslii Rossm., besonders nach der ungebanderten Ab-
änderung zu halten, wenn diese sich nicht durch die grössere

Entfernung der Ränder und durch den engem Nabel zu sehr

davon unterschiede. — Charaktere, die auch bei der Varietät nisoria

Rossm. constant sind, welche in der Valgana, der Provinz Conio

sich vorfindet. Meine Vermuthuug, dass //. cingulina eine be-

sondere Uebergaiigsform zwischen cingulala und Preslii sein

möge, w'ird auch bestätigt durch Exemplare dieser letztem .\rt,

welche Herr Stenz in Tirol sammelte und mir überschickte.

In der Malacologia Trentina zieht sie Strobel, mit In-

begriff der Exemplare Süd-Tirols*), selbst wieder zu H. Preslii

und ist geneigt in seiner cingulina die typische Vollendungs-

form der Preslii zu vermuthen (S. Mal Trent, p. 64.).

Wenn nun vollends eine zweite Tochter der H. cingulala^

die Varietät Anauniensis d. Btt. (vgl. H. cingulala var. 3.),

der Preslii angetraut werden soll, und zwar durch das Band der

//. cingulina (.\. Schmidt in lit.); so möchte man fast fragen,

ob endlich alle Zeichen (die testaceologisciien oder die anato-

mischen?) trögen! — Indessen spricht die Farbe des Thieres

und der Kielbinde allerdings für Schmidts Ansicht, wenn

*) Sowie ich in den Exemplaren Nord-Tirols, von denen mir viele Hunderte

schon Vorgelegen, nur die Charaeter« der Varietät nüroria (von der meist gerin-

gen Erhebung des Gewindes abgesehen) erkenne, so ist mir diese aus Süd-

Tirol völlig unbekannt. Diess zugleich zur resp. Paralysirung der gewähr-

leisteten Standorte der H. cingulina.

Bd. VI. Abh. «
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auch kaum je die Breite der letztem oder die des letzten Um-
ganges, noch die andern Merkmale für eine Preüii.

Aufenthalt: Auf Kalkfelsen; bei trockenem Wetter io den Ritzen

oder unter GeröIIe.

Verbreitung Süd-Tirol (Stz.); und zwar nach brieflicher Mittheilung

und begleiteten Exemplaren an deu Schluchten des Schiern bei KastelruU,

in Gesellschaft der Pupa vulgaris^ H. rupestris und CI. 5/e/isit, ferner im

Puslerthale. — An der Tristacher Seewand bei Lienz, wo sie der Kärntner

Form ziemlich gleichkommt (Gdlr.) ^). Alpe Stabia und S. Christina im

Thale Groden (TJr.)« Am TschalTonberge, auf Dolomit (Gdlr.).

Die Varietät. Nord-Tirol. Beim Schlosse Dernstein unweit Nassereil.

Telfs: im Kochenthale auf Kalkfelsen; häufiger ohne Binde (Gdlr.). Inns-

bruck, in der Klamm häufig; auch auf der Achsel (Str. J. et M.). Nicht sel-

tener in einer Schlucht der Zundererberges bei Hall (Gdlr.), und wahr-
scheinlich über den ganzen Kalkgebirgszug des Innthals stellenweise ver-

breitet.

Süd-Tirol. BI. Broccon im Thale von Tesino ; aof Felsen unter Cor-

lusa Mathioli und Daphne mciereum (Ambrosi b. Str. T.). M. Baldo (Stz.

b. Str. T.).

32 .

XXV. JUeiiae foetet%9 var. acHatem Ziegl.

str. J. p. 31. Anh. Str. T. p. 65. Anm.

Gehäuse ziemlich weit und bis zum Wirbel genabelt, scheibenförmig

niedergedrückt, feingestreift
,

sehr glänzend, dünnschalig, durchsichtig,

horngelb, mit einem weisslichen Gürtel am Umfange und beiderseits mit

gesättigt-braunen Binden — einer schmälern dunklen über, und einer breiten,

verwaschenen Binde unter demselben. Naht eingedrückt. Umgänge 5Vs, all-

mälig zunehmend, ziemlich flach, der letztere am Umfange nach vorn gerundet

und stark herabgesenkt; unterseits flach-convex, allmälig in den Nabel ab-

fallend. Mündung fast horizontal, rundlich, innen perlschimmernd. Mundsaum

scharf, mit einer dünnen, weisslichen Lippe belegt, der obere niedergebogen,

der untere kurz, am Nabel etwas breiter, zurückgeschlagen ; die Ränder

genähert. — H. 4*/»'"; B. 9 —
Von Tirol wurde mir bisher nur die Varietät, nicht aber

die etwas grössere, matt glänzende und blässer gebänderte

Species bekannt.

Da nun letztere Herrn F. Schmidt für nUoria gilt, indesa Rosamäesler
in ihr die Stammform zu erkennen scheint ; so entscheide auch ich mich nicht für

Species oder Varietät. — Dach möchte ich gegenüber den Individuen des Inn-

thaJes der Ansicht Rossmüssler’s folgen — um so mehr, da auch Kxem-
plare mit ziemlich verloschener Binde daseihst sich vorfinden.
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Anfenthalt: Io Gebirgsgegendeo, in Gärten an Mauern.

Verbreitang. Nord-Tirol. Auf den Felsen des Schlosses Rattenberg

(Str. J. p. 14). Im Zillerthal und Diix (Str. M.). Am Brenner (Stz. b. Str.

T. p. 65) ;
und zwar nach einer mQndliehen Mittheilung des Herrn Stenz:

an den Barrieren der Strasse bei Gries sehr zahlreich. Ich sammelte im ver-

flossenen Jahre (1855) selbst ein Exemplar im Wippthale; fand sie aber

besonders zahlreich am Südabhange des Brenner und ausserhalb Sterziug auf

Mauern wie eine H. cingulata (Gdlr.).

Süd-Tirol. Bei Sterzing (Prof. Sterr. in ex.). Lienz: im Franziskaner*

Garten mit H. rotundata au dumpfigen Steilen zusammeulebend (Gdlr.).

Jlittewald iro Pusterthale (Slz.). Im Thale Yirgen (Gdlr.) und Täufers

(Weiler) ). Groden, bei S. Cbristina (Tjr.). In Pfelders: auf den sogenann<f

ten Imster Bergmähdern am Hocbfirst bei 80U0 F. s. m. Passeier, am See-

boden bei Rabeostein (Mstr.).

3a.

XXVI. Meliac Mspana L. — pManoapira Rossm.

str. T. p. 64.

CSebfluse offen und durchgehend genabelt, fast scheibenförmig-

niedergedrückt, nackt., wenig gestreift, glänzend, durchsichtig, horiifarbig,

Iber der Mitte mit einer weisslichen Binde, die von verwaschenen roth-

braunen Binden eingefasst, von einem schmalen deutlichem Bande durch-

laufen. Umgänge 5Va, ziemlich flach, der letztere gerundet, meist mit einer

oder zweien weissgelblichen Striemen einer vorzeitigen Lippenbildung, nach

vorn allmälig herabgeseokt, unterseils blasser. Mündung diagonal, gerundet

mondförmig, breiter als hoch, innen graulich opalisirend. Mundsaum weiss-

lippig, ringsum kurz zurückgeschlagen ; die Ränder entfernt, der untere

sehr seicht bogig, schräg aufsteigeod, neben dem Nabel in ein dreieckiges

Plättchen verbreitert.

Varietät

:

Kleiner, mit gedrücktem Umgängen und Mündung, einfarbig helf-

olivenfarben, oder weisslich als Blendling.

Aafenthalt: Auf Mauern und Felsen.

Verbreitung. Süd-Tirol. Bei Nikolsdorf an der Kärntner Gränze an

Steingeröllen (Stz.). Im östlichen Gebiete des Trenlinums: Valle dei Ronclii,

Rausi io Vallarsa (Zeni b. Str. T.) ;
S. Orsola in Valcanezza (G. Str. T.);

Nogato (Bertolini b. Str. T.)
;
Vette di Feltre, M. Brenta und Borgo in Val-

sugana (Ambrosi b. Str. T.).

Die Varietät. Botzen: am Eingänge ins Eggenthal bei „Kohleneck*^

oberhalb dem Schlosse Kariieid, an abgerollten Steinen; als Blendling (Gdlr.).

Zwischen Predazzo und Porno im Fleimsthale, bis zu 4000 F. aufsteigend

(G. Str. T.).

*) Erreicht daselbst beinahe die grösaten Dimensionen der Species.

9 *
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64 .

XXVIl. UeMiw monnta S t u d.

Str. J. p. 99. Anh. — Str. T. p. 65. Anm.

Gehäuse : ziemlich weit genabelt , halbknglig , fein gestreift
,
glän*

zend , dünnschalig , durchscheinend, olivenbrann , mit einem rolhbrannen

Bande über der Peripherie. Umgänge ö’/i, mässig convex, der letzte am

Umfange gerundet, unterseits flach gew'ölbt, schnell in den Nabel abfallend.

Mündung diagonal , mondförmig-oval , innen perlfarbig. Mundsaum scharf,

schwach weissgelippt, die Ränder etwas zusammenneigend, der obere etwas

ansgebreitet, der untere stark zurQckgeschlagen, neben dem Nabel verbrei-

tert. H. 5 — 6'"; B. loy* — it'".

Sehr verwandt mit H, hispanaL.
^
für deren Variefil sic

vielen gilt. In der Form des Oberionthals: mit niedergedrück-

tem Gewinde und mehr genäherten Rändern kömmt sie gleich-

falls der echten H. foetens Stud. zum verwechseln nahe.

Aufenthalt nnd Verbreitung. Tirol (Voigt Cuvier). Von Professor

Mousson im Oberiontbale gesammelt (teste Str. in lit.). Im Oberinnthale

(Str. T. p. 65 u. 94); und zwar bei Finstermünz und Pfunds (Str. M.). Am
„alten Zoll** bei Fliess, unter Steinen todt gefunden (Gdir.). Tliäler der Ort-

lerkette (Mousson b. Str Bt.).

Ein angeblich bei Rungelstein nächst Botzen (?) gesammeltes, viel

typischeres Ex. wurde mir v. P. Stan. Reisach mitgetheilt.

S5.

XXVllI. WieUiK iapMaa L.

Gehäuse offen und ziemlich weit genabelt, linsenförmig nieder-

gedrückt, scharf gekielt, deutlich aber fein gekönielt, matt fettgläiizend,

fest, durchscheinend, gelblich hornfarbig mit rostbraunen Flecken (oben)

und Streifen (unten). Umgänge .5, wenig gewölbt, mit seichter Naht ver-

bunden : der letzte vorn plötzlich tief herabgesenkt. Mündung beinahe wag-
recht; quer eiförmig; innen etwas opalartig. Mundsaum scharf, der obere

wenig ausgebreitet, der untere ziemlich breit und stark zurückgeschlagen,

weiss und scheinbar gelippt, mehrfach winklig und zumal durch die Kiel-

rinne sehr auffallend ; die Ränder durch eine abstehende Lamelle verbunden.

— H. 3—3*/*'"
;

B. 7—8*/*'".

Aufenthalt : An Felsen , Mauern nnd Bäumen.

Verbreitung. Nordtirol Vils : bei den Kitzbergein und unweit Viels-

eck , an Kalkfelsen. Reutte : am Anstieg zur Aschaneralpe in Wäldern. Fern-

stein, an Felsen (GdIr.). Innsbruck: am Bergisel unter dem Schiessstande;

auch am rechten Sillufer, Stans (Str. M.). Kössen, an Sandsteinfelseu (Gdir.)

und Lofers, am Passe (Slz.).

Süd-Tirol. Lienz, an Buchenstämmen (Slz.).
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36 .

XXIX* MMeMiae eiHntn Venetz.

8tr. J. p. Sl. Anh. — Str. T. p. 71. — d. Btt. p. 64. — H. eiüata Ven. v»r.
hiformis Z. Str. Bt. *)

Gehttusc durchbohrt, konoidisch-niedergedrQckt , scharfgekieit
,
nah

von querslehenden , nach Art der Haare geordneten, linien förmigen, unter-

halb des Kieles zahnartig gehobenen Hautschuppen
,

glanzlos, dünnschalig,

hornfarbig. Umgänge 4Vi — 5, ziemlich platt, allmälig zunehmend, der

letzte nach vorn herabsteigend, am Kiele häutig-gewimpert, nnterseits kon-

vexer. Mündung diagonal gegen die Axe, mondförmig-oval. Mundsaum et-

was umgeschlagen, scharf, innen mit einer bräunlichen Lippe belegt; die

Ränder etwas zusammenneigend
,
der Spindelrand nach oben etwas verbrei-

tert. H. t*/« — 3'"; B. 4‘/4 —5V4"^
Die häutigen Wimpern reiben sich leicht ab

,
zumal an

alten und ausgestorbenen Gehäusen.

Aafenthalt: Auf Felsen und Mauern, im Grase , zwischen Moos und

faulendem Laub, unter morschen Baumrinden, Steinen n. s. w.

Verbreitang. Süd-Tirol. Im LOsener Thale, unter Steinen (Gdlr.l.

Um S. Cbristina in Gröden (Tjr.) ; auf dem Communberg
,
südlich der Seiser-

alpe (Gdir. ); und bei Seis (Slz.). Auf der Ritteneralpe (Stz. b. Str. T.). Im

Sarnthale. Botzen: in Gärten (Hsm.); vereinzelt an der Nordseite desYirgl;

an einer Stelle gleich hinter der Fabrik und weiter durch die Eingangs-

schluchten des Sarnthals. Terlan. Kaltem
:
gegen Matschatsch unter niederm

Gesträuch, Laub und Steinen; nicht selteu. Neumarkt: unter den Sträuchern

um die Wiesen und Felder von Mazzon (meist sehr kleine Ex.). Nicht selten

auch unter Steinen im Reviere v. Petersberg, Joch Grimm und Dentschnoven

(GdIr.). Im Fleimslhale (G. Str. T.). Canazzei in Fasse, in der Fichtenwaldung

am Fosse des N. Perdoi (Gdir.). Bei Riva und Rocca d’Anfo (Spinelli). Nons-
berg: bei Andalo; auf der Mendel und dem Gampen (Str. T.); bei S. Felix

(Ansserer); alle sette fontanelie bei Brughier (Gdir.); besonders zahlreich

im Thale bei Castelfondo, und in schattigen Thälern unter trockenem Laub

und Steinen
, Kräutern und Moosen (d. Btt.). Meran : bei Zenoberg, Schöna

und Halling
; zwischen Rametz und S. Catharina in der Schart ^ auf den

feuchten Mauern und Felsen bei der Einsiedlerhötte im Naifthale (Str. M.)

Passeier: an morschen Brettern bei S. Leonhard (Mstr.) und Rabenstein

(Gdir ). Rabland
,

in Untervinschgan (Str. Bt.).

Strobel erklärt biemlt unsere tiroler Kx. nicht als typisch — vielleicht auf

Schmidts Wink hin, der die in Tirol vorkommende Form von Atx forma genuina

der Schweiz wohi zu unter>cbeiden bei.sst (vgl. Ztschft. f. Malakozool. X. Jlirg.

Nr. 1. 8. 81). Dagegen bemerke ich, das.s A. Schmidt diese Behauptung in

einem Schreiben an mich widerrief
;
H. biformis Z. nach einer mundlirhen

Mitiheiluiig des A. Stentz aber nur eine forma depilata von Seis bezeichnet.
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37 .

XXX. Meiiof HUpMa Linn.

GehSuse ofTen und ziemlich weit genabelt , niedergedr&okt-halbkng-'

•ig» fast scheibenförmig^ mit kurzen gekrümmten Härchen überall besetzt,

ziemlich dicht und fein gestreift, wenig glänzend , hornfarbig. Umgänge
5— 6, mässig gew’ölbt, sehr langsam zunehmend; der letzte nach vorn nicht

herabgesenkt, meist mit einem hellem Kielstreifen, unterseits flachgewölbt.

Mündung wenig gegen die Axe geneigt, breiter als hoch, wie gedrückt,

etwas scbief>mondförmig. Mundsaum scharf, schmal ausgebreitet , am Spin*

delrand selbst schwach zurückgebogen , innen mit einer ziemlich starken,

weissen Lippe belegt, welche am untern Rande gestreckt, mehr erhoben ist

und aussen meist gelblich durchscheint; die Ränder weit abstehend, der

Spindelrand ein wenig gegen den Nabel zurückgeschlagen. H. V/»

—

B. 8 — 4%'".

Aufenthalt und Verbreitung. Diese sonst gemeine und unter densel-

ben Verhältnissen wie der folgenden verbreitete Art konnte ich nur bei

Lienz in spärlichen Ex. auifinden.

Auch soll sie sich auf dem M. Baldo (Menegazzi b. Str. T. p. 84)

finden. Ob aber auch auf lirolischem Gebiete ! ?

38 .

XXXI. tMeliae Drap,

str. J. p. 9. — Str. T. p. 7*. — d. Btt. p. 46.

Gebfiuse enggenabelt
, kuglig- niedergedrückt., mit etwas kleinen,

hackig umgebogenen weisslichen Härchen dicht besetzt, wenig glänzend,

hornfarbig. Umgänge 5, etwas niedergedrückt, ailmälig zunehmend, der

letzte nach vorn nicht herabgesenkt, am Umfange oft mit einem undeotii-

chen
, weisslichen Kiele, unterseits flach-gewölbt. Mündung wenig gegen

die Axe geneigt, breit-mondförmig. Mundsaiim scharf, fast unmerklich aus-

gebreitet, tiefer innen meist mit einer dünnen Lippe belegt; Ränder ziemlich

abstehend; der Spindelrand ein wenig über das Nabelloch zurückgescblagen.

H. 8 — ; ß. 8 — 4 ".

Aufenthalt: An Gartenmauern, Auen- und Feldrändern, unter Büschen

und Hecken.

Verbreitung. Nordtirol. Nauders: Tösens und Prutz, an faulendem

Holze. Vils. Perwang. Telfs : im Franziskanergarten und in der Erlenau ani

Inn, gemein (Gdir.). Innsbruck: in der Ebene und am Fuss der Gebirge, be-

sonders in der Nähe der Gräben; auch auf dem Haflcrkhar und Schöiiberg

(Str. J. u, M.). Hall, unter abgefallenero Laub (GdIr ). Achenthal (Str. M.).

Im Thale von liiulerriss (Preindl).

Süd-Tirol« Brenner* Sterzin g. Brixen, an Mauern zahlreich. Klausen.
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Botsen; im Fr&lijahr am Obstbäume, z. B. auf der Wiese beim „Fuchs im

Loch ^ versammelt ; im Sommer zerstreut an Bewässerungskanälen und

Gräben, wie io Haslach, Frangart , Weingütern etc. Bei Weissenstein und

Pelersberg (Gdir.). Ira Etschthale (Str. M.). Riva (Str. T.) : Tramin, um die Bäume
am Etschdamme (!), Lavis und oberhalb Meano (Str. T.). Noosberg: auf Wie-
sen, am See bei Fondo (d. Btt.). Meran : Familienweise unter Gestein, Sträu-

cbern und Brettern. Bei Tscherms sammelte Strobel auch eine treppen*^

förmige Monstrosität (Str. M.). Passeier, bei S. Leonhard (Mstr.). Am Hai-

der- uud Besehener See unter Steinen (Str. M.).

Bemerkung. Die grünliche Färbung der Blendlinge —
und diese sind wohl nirgends so häufig wie im Eisackthale *—

mag Herrn Stenz verleitet haben, Klausener Exemplare (n.

briefl. Mitth.) für H. revelata Mich, zu halten und auszugeben;

indess ein flüchtiger Blick schon an der grössern Anzahl und alimäli-

gern Zunahme der Umgänge die ff. sericea erkennt. So wurde sie

auch als tiroler Species von Strobel (Coneb. terr. dei dint.

d^IoDsb. Anh. p. 3Z.) mit der Bemerkung aufgeföhrt : dass die

von Stenz erhaltenen Ex. der ff. sericea von Innsbruck sehr

ähnlich seien. Auch Küster (p. 819) bemerkt, dass alle aus

Tirol als revelata erhaltenen Schnecken nur Formen v. ff»

sericea seien.

Uebrigens findet sich ff. sericea im Gegensätze zu den

nord-tiroiischen Formen, die zumeist gross, weiter genabelt

(ff. glabella Drap, im Sinne Ross.) oder mit gevierter Mün-

dung lind wulstigem Spindelrand , zuweilen auch rothbraun va-

riren , in Süd-Tirol beinahe durchaus kleiner, häufig rostfleckig

oder hellgelb etc. und Botzoer Ex., die ich meinem verehrten

Freunde A* Schmidt übersandte, bestättigten sich auch seitens

ihrer anatomischen Merkmale etwas eigenthümlich (Schm, io

lit.)
;
keinesfalls dürfen sie jedoch für ff. rubiginosa Z. erklärt

werden.

39!

XXXll. Meiiae ttttddfettfiifa Drap., Cohtresimnn Alten.

str. J. p. 11.

GebAuse eng durchbohrt, konoidisch-halbkuglig, mit weichen, ver-

gänglichen Härchen dicht besetzt, dünnschalig, horngelb bis rothbraun. Um-
gänge 6 — 6'/a , etwas gewölbt, sehr allmälig zunehmend, der letzte nach

vorn nicht berabgesenkt , mit einem stumpfen, weisslicben Kiele, unterseits

ziemlich flach. Mündung schräg gegen die Axe, am Spiiidelrand eingedrückt,

unregelmässig mondförmig. Mundsaum fast unmerklich abstehend und nur über

das Nabellocb verbreitert zurückgescblagen, innen mit einer dicken weissen

Lippe belegt, die aussen (je nach der Tiefe der Gehäusfarbe) als lichtgelber
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oder gelbrother Saum durchscheint ; der untere Rand ziemlich gestreckt, in der

Milte mit einem dreieckigen
,
mehr oder minder vorragenden Zahne besetzt.

H. ;
B. 8*/. -4"^

Aendert ab in Grösse, Nabelweite und Zahnbildung *, auch

als weisser Blendling.

Aufenthalt : Unter und auf abgefallenem Laub und anderen Dingen in

Vorhölzorn.

Verbreitung. Nord-Tirol. Reutte (Gdlr.). Pfunds (Sir. M.). Telfs: im

Kochenthale und am Strassberge, unter Steinen (Gdlr). Innsbruck: unter

ahgefallenen Blättern und zwischen den Wurzeln der Gesträuche in feuchten

Orten der Ebene und auf Bergen (Str. J.); Haflerkbar. Volderthal. Achensee

(Str. M.). Hinterriss (Preindl).

SQd-Tirol. Am Gehänge der Gantspitze bei Innichen, unter Steinen,

Strünken und Rinden ;
in Begleilschafl der //. hyalina^ fulva^ ruderata etc.

(Gdlr.). Im Tauferthale (Weiler). Brixen, am Eisack unter Büschen (in niedri-

gen Gehäusen). Pufels, sowie rings um die Seiseralpe unter Steinen, gemein

(Gdlr.). S. Christina (Tjr.) und Alpe Ferrara in Groden. Enneberg : am Peit-
j

lerkosel um bewachsene Felsen; bei Corvara; am M. Perdoi Am Uebergange

von Vigo in Fassa nach Welschnoven. Weissenstein (Gdlr.). Am Jaufen in

Passeier (Mstr.).

Anmerkung. Auch in Tirol findet sich die grössere

und kleinere Form. Desgleichen mitunter H. edentula auct.

,

und zwar fehlt manchmal der Zahn auch grossen und ausgebil-

deten Exemplaren. Nach Strobel erreicht die species um Inns-

bruck nicht die von Draparnaud angegebenen Dimensionen.

Die aus Süd-Tirol mir zngekommenen Ex., z. B. die von Peitler

und der Gaiitspitze stimmen in Grösse mit der Rossm. Abb. f.

438. VII. lift. meist überein, nähern sich aber durch das stum-

pfere Gewinde mehr der Küster'schen Figur (7—9, T. 99).

seiner //. Cobresiana v. Alten.

40.

XXXlll. MeMiat ieu^oMna Z i egl.

Str. T. p. 75.

Gehftase: engdurchbohrt, kreiselförmig-kuglig, ziemlich festschalig, i

fein gestreift, seidenglänzeod
,
blass rothbraun oder hornfarbig, mit einem

weisslicben, durchscheinenden Streifen am Umfange, zu dessen beiden Seilen

die Grundfarbe bandförmig verdunkelt und oft fieckig gelöst erscheint. Ge-
winde gewölbt-konoidisch, mit feinem, spilziicliem Wirbel. Naht etwas ver-

tieft. Umgänge 5 - 6, ziemlich gewölbt, regelinässig^zunehmend
, derjetzle

nach vorn nicht herabgesenkt,* unterseits fluch gewölbt. Mündung wenig
schräg gegen die Axe, gedrückt, eckig mondförmig. Mundsaum unmerklich
abstehend, innen ganz vorn mit einer starken Lippe belegt, der aussen eine
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gelbroihe EiofassuDg entspricht; der nntere lange Rand in einem etwas
stumpfen Winkel gegen den kurzen rechten und noch kürzeren Spindelrand
abfallen. H. 3 — 4'"; ß. S*/* — 6'".

Aufenthalt: Unter Steinen am Fuss grösserer Felsblöcke, auf und
zwischen Pllanzeii an feuchten Stellen.

Verbreitung. Süd-Tirol. Auf dem M. Bondooe unter Steinen, sehr

selten (G. Str. T.j. Auch bei Rocca d'Anfo und Bagolino ausserhalb der tiroler

Grenze (Spirelli).

Anmerkung. Strobel ist fast geneigt in unserer

tiroler Form die Varietät: H, dolopida Jan. zu erkennen
; allein

da diese im Gegensätze mit den tiroler Ex. meist gross und
(was Strobel wohl selbst sich einwirft) offen genabelt ist, so

möchte ich dennoch die H. leucozona vera in denselben sehen,

welche nur hier im äusserslen Westen (oder auf so bedeutender

Höhe von „8oOO F. s. ro.^) nicht mehr zur völligen Normalgrösse

wi« im heimatlichen Illyrien zu gedeihen scheint.

41.

XXXIV. MeUaß pMeheJa Drap.

H. lurida var. Rossm. Str. T. p. 74.

Gehäuse balbbedeckt durchbohrt, konoidisch-halbkuglig , dünnscha-

lig, durchscheinend, feingestreift, wenig glänzend, kurz- und weichhaarig,

bornfarbig mit einer weisslichen durchsichtigen Kielbinde. Nahteingedrückt.Um-

gänge 6, w'enig gewölbt, langsam zunehmend, der letzte nach vorn etwas herab-

gesenkt, am Umfange undeutlich winklig, unterseits ziemlich flach, allmälig

in das enge Nabelloch abfallend. Mündung schräg gegen die Axe, mondför-

mig, etwas breiter als hoch. Mundsaum scharf, innen mit weisser oder

röthlicher Lippe, die aussen gelblich durchscheint; der obere Rand gerade-

aus, der untere, welcher ziemlich gestreckt ist, etwas zurückgeschlagen.

H. B. 5'".

Unsere Individuen in Tirol ändern gleich der verwandten

H. incarnata Müll., von welch letzterer sich H, plebeja aber

durch die Behaarung und deu Mangel der Körnelung leicht unter-

scheidet, mit erhabnerem oder gedrückterem Gewinde, stärkerer

oder schmalerer Lippe und callösem Spindelrande ab. Durch die

stets kleineren Dimensionen wie das ganze Gepräge steht diese

vaterländische Form der Varietät: H. separanda Ziegl. —
//, lurida var. R o s s m. f. 437 entschieden näher. — Sic jedoch

mit H. ßlicina F. Schmidt zu ideiilinciren , wie Strobel
(in lit. et. sched.) ehedem geneigt war, kann mir nimmer bei-

fallen, seitdem ich Ex. dieser letztem aus des Autors Hand selbst

eingesehen habe.

Bd. VI. Abh. 10
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Aafenthalt : Auf feuchtem ,
mit Pflanzenabfallen bedecktem Boden

in Gebüschen.
%

Verbreitung. Süd-Tirol. Forno im Fleimslhale (G. Sir. T.). Albiaoo

im Cembralhale. Lavis. Trient. Campagna del M. Visle in Valsugana [Am-

brosi ’b. Sir. T.J Mezzo-lombardo und Andalo im Nonsberge (Sir. T.).

Vigolo im Sarkalhale (G. Sir. T.); auf Felsen und allen Mauern unter Moos

(Hypnum und Bryum)^ unter Steinen, an den Wurzeln von Sträuchern,

an Brunnenröhren. (Str.).

42.

XXXV. MMetiat it%cara%nta Müll,

str. J. p. ». — str. T. p. 73. — d. Btt. p. 49.

Gehäuse durchbohrt, konoidisch-halbkugelig, dünnschalig, sehr fein

gekörnelt, beinahe glanzlos, wie bereift, heil röthlich-braun, mit weisslicher

Binde des nach unten sich verlierenden Kieles. Gewinde wenig erhoben,

doch ziemlich spitz. Naht ziemlich tief. Umgänge 6, wenig gewölbt, die

obersten sehr allmälig zunehmend, der letzte nach vorn herabgesenkt, nnter-

seils flach gewölbt, schnell in den sehr engen , aber durchgehenden Nabel

abfallend. Mündung diagonal gegen die Aie, gedrückt, mondförmig. Mund-

saiim scharf, etwas nach innen mit einer starken fleischrothen Lippe belegt,

welche aussen rothgelb durchscheint, der rechte Rand etwas ausgebreitet,

der untere schmal an der liinfügungsstelle über den halben Nabel verbrei-

tert zurjickgeschlagen. — H. 4V* — 5V*": B. 5—8'".

ln den südlichem Gegenden Tirols (wie bei Salurn !

)

zeigt sich neben der Art nicht selten eine konischere Form

mit callösem Spindelrand {H. monodon F ö r. Porro, Malac. terr.

e fl. della prov. comasca) ;
sowie in kältern Gegenden (z. B.

in Virgen ! ) die Abänderung mit weiter geöffnetem, durchge-

hendem Nabel {Monacha syhestris H a r t m. in sched. teste

Kstr. ).

Aufenthalt: In Vorhölzern und Laubdickichten auf und unter Ge-

sträuchen.

Verbreitung. Nord-Tirol. Telfs ; auch als Blendling (Gdir.). Inns-

bruck, in der Ebene und auf Hügeln: Bergisel
,

Haflerkhar, Höttinger Alpe

etc., wo sie sich gemeinsam mit H. strigella vorfindel (Str. J. et M.). Vol-

derthal. Achensee (Str. M.). Hinterriss (GdIr.).

Süd-Tirol. Tristach: in Fichtenwaldungen gesellschaftlich mit H. ro-

htndata
; noch häufiger an der Seewand , unter Steinen ,

Strünken und an

Baumwurzeln. Im Thale Virgen. Inoichen, gegen den Haniiold hinan ; über

.NOOO F. (Gdir.). Etschlhal; vereinzelt auf Felsen zwischen Kräutern, unter

Steinen, an Wasserleitungen und morschem Holze (Str. T.). Botzen: in den
Waldungen von Kollern und der Bodlerau ; an Gräben und Sümpfen bei
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Si^nondskron, Frangart (Gdir.). und Terlarn (Str. M.). Kaltem. Nenmarkt.

Salarn, am Wasserfalle häufig (GdIr.). Nonsberg (Str. T.) : unter Sträuchern

in acbattigeu Tbälern ai Nolioi bei Castelfondo und Castell Malgaio (d. Btt.);

bei S. Felice (Äusserer). Gfrill, auf faulem Holz. Meran : an den Weinbergs-

mauern Ton Marling; seilen (Sir. M.). Passeier: bei S. Leonhard) unter

Steinen (Gdir.)
;
auch auf dem Piatzerberg und Jaufen (Mstr.).

Anmerkung. Man könnte versucht sein, die kleinen

(nur i'" breiten), dunkeln, nicht ganz glanzlosen Formen der

Tristacher Gegend zu H. lurida zu ziehen , wie sie auch mit

deren Abbildung bei Köster wenigst an Grösse öbereinslimmt;

allein der konstante Mangel der Behaarung
, sowie die feinen

Schöppchen, welche der H. incamata eine so charakteristische

Körnelung ertheileii, lassen keinem Zweifel Raum
, und es mag

diese Form — ohne eigenen Namen — zum Beweise dienen,

dass sich auch der Durchmesser der H. incarnata so wenig wie

der verwandten H. carthusianella Drap, auf das enorme, von

den Auctoren bezeichnete Maas von 7— ausschliesslich be-

schränke.

Eine andere noch auffallendere Abänderung sammelte ich

auf dem Rauchkofel bei Lienz. Bei völliger Uebereinstimmung

im Habitus ist sie mit einer dichten Schichte eines schimmernden

Pelzes öberzogen, dem znfolee sie auch noch glanzloser und
— mit Ausnahme der abgeschabten Stellen — nur unmerklich

gekdrnelt erscheint (LT. incamata var. byssina m.)

43.

XXXVI. BetioD entrtH%n9iaii%eJna Drap. earthu9intu$ Müll.

8tr. T. p. 70. ~ d. Btt p.51.

Gehäuse durchbohrt, mit offenem, halb oder ganz bedecktem Nabel-

loche, kuglig-niedergedröckt, beinahe glatt ,
bisweilen sehr fein chagrinirt,

malt, selten etwas glänzend, durchsichtig, milchweiss bis hellbornbräunlich.

Gewinde meist sehr fiach erhoben mit merklich hervortretendem, oft durch-

sichtig hornfarbenem Wirbel. Umgänge 5—6, sehr wenig gewölbt; der

letzte verhüitnissmässig viel breiter, unterseits mehr gewölbt, nach vorn

etw'as herabgesenkt. Mündung etwas gedrückt ,
schief-mondförmig. Mund-

saum meist braunroth, innen mit einer weissen oder röthlichen Lippe belegt,

aussen mit entsprechendem Saume; die Ränder weit von einander entfernt,

scharf, der äussere gerade vorgestreckt, der untere kurz zurUckgeschlagen,

der Spindclrand verbreitert, das Nabelloch mehr oder minder bedeckt. —
II. B. 3V,-8"'.

I«*
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Eine zamai in Grösse nnd Erhebnng des Gewindes sehr

veränderliche Art, deren aufgesteliten Varietäten selbst als

solche unhaltbar. In Tirol erreicht sie meist nnr geringe Di-

mensionen.

Aufenthalt: An Gebüschen und Wassern unter Steinen, auf Mauern,

Bäumen u. s. w.

Verbreitung. Süd-Tirol. Etschthal : Botzen (Hsm.). Sigmundskron, an

Gräben nicht selten (Gdir.). Neumarkt (Str. Bt. ), Lavis unter Steinen an

Wassern [Str. M.J. Verla im Zimberthal. Borgo io Valsugana [BertoHni b.

Str. T.]. Val dei Ronchi, del Leno [Zeni b. Str. T.]. Im Sarkathale; bei

Arco (Str. T.). Nonsberg: in Gärten, Feldern und Gebüschen, auf bewachsenen

Felsen
;
gemein im ganzen Tbale (d. Btt.)

; Denno im untern Nonsberg

(Str. T.).

Anmerkung. Die namensrerwandte Art H. carthmiana
Drap. var. Da-Campo Villa wurde auf dem M. Baldo ge-
troffen (Meoegazzi). Ob auch keiner bestimmteren Ortsangabe be-
wusst, dürfte diese Art auch wahrscheinlich bis auf tirolischeo

Boden herauf verbreitet sein.

44.

XXXVII. JBteiijp «if*6tc«fot*f<tat Linn.

str. J. p. 10. — str. T. p. 66. — d, Bt I. p. 40.

Gehttuse bedeckl-durchbohrt, konoidisch- oder gedrückt- kuglig,

ziemlich dünnschalig, etwas gestreift und mit dichten, ganz feinen Spiral-

linien umzogen, glänzend, kastanienbraun mit zuweilen in Querreihen ge-

stellten strohgelben Strichelcheii oder Flecken und einer schmalen dunkel-

braunen , seltener fehlenden Binde über der Mitte der Umgänge. Umgänge 6,

allmälig zunehmend, an der Naht etwas runzelfallig,* der letzte gerundet,

nach vorn herabgesenkt. Mündung diagonal zur Axe, mondförmig-gerundet,

innen fast gleichfarbig. Mundsaum mit einer glänzendweissen Lippe belegt,

aussen schmntziggelb gesäumt, kurz ansgebreitet, der Sprndelrand nach

oben in ein angedrücktes, den engen Nabel meist verschliessendes Plätt-

chen verbreitert. — H. 5*/» — 11'"; B. 7— 10'".

Varietäten und Abänderungen

:

1. Gross, mit wenig erhobenem Gewinde (Küst. T. 37. ff. 4 u. 5).

0. Die gelbe Zeichnung bis auf wenige Ueberbleibsel verdrängt

(sylvestris Mouss.
;
Rossm. V. f. 297, a.).

3. Mit keglig erhobenem (Ilinterriss ; Sarntbal) oder niedergedrücktem

Gewinde (plana Hartm.). Innichen (GdIr.).

4. Kleiner (H. 5’/»'"; B. 7'"), festschalig, deutlicher gestreift, fast

ganz gelb , mit oft völlig verloschener Binde (Thier schmutziggelb)

(alpeslris Ziegl. ; alpicola Fer. ; subalpina Hartm.; Rossm. V. f. 297, b.).
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Auf der PraohiU bei Innsbruck (Str. M.) u. a. 0. — Am ausgeprägtesten

wohl auf. dem Schiern (Stz.). Grödnerjdchl (Gdir.) und Hochfirst in Pfel-

ders (Mstr.)*

5. Ohne Binde, beinahe einfarbig braungelb (KUstr. T. 57. f. 6).

6. Kleiner, niedergedrückt, offen genabelt, mit runzelfaltiger Ober-

haot, die gelbe Zeichnung zu Querlinien zusammenHiessend , meist ohne

deutliche Binder Umgänge rasch zunehmend
, der letzte nach vorn mehr

erweitert
, die obern meist mit ahgestreifter Epidermis und daher gran

(Thier gelbrolhbraun). Eine sehr ausgezeichnete Varietät*), die vielleicht

zur Art erhoben werden dürfte; indessen finden häufige Uebergänge statt.

(rudis nohlf. ; Rossm. V. f. 897. e; — aberata Ziegl. fide Villa ;
— H.

arbu$torum v. Slentiii Rossm. f. 78.). Sie wurde 1833 von Ant. Stentz
in den Tiroler Alpen (Rossm.) and zwar nach des Entdeckers brieflicher

Miltheilung auf dem Schiern entdeckt, „woselbst man am Anstiege Ueber-

gänge beobachten könne^. In der Sammlung des .Bar. v. Hausmann be-

finden sich Exemplare vom Rosengarten (bei 7000 F. s. m. gesammelt) und

aus Cavedine in Judicarieii (Leybold). Trojer fand sie auch bei Christina

in Gröden (4350 F. s. m.) ; ich am Grödnerjoch an den Dolomitwänden des

M. Ilesuies äusserst zahlreich; sowie am 31. Perdoi in Fassa unter Steinen

(hier bei 6500, dort bei 7000 F. s. m.); Gius. Strobel mit der Species

bei Predazzo (Str. T.)
;
Ambrosi am M. Broccon und auf den Vette di

Feltre in Valsugana , besonders unter Daphne mezereum und Cortusa Mat-

thioli sehr zahlreich (Perini's Slat. d. Trent. Prosp. p. 894. — Str. T.).

7. Sehr klein, aufgeblasen, kugiig, zart, beinahe einfarbig braun (der

picea Ziegl. Rossm. V. f. 897, d. zunächst verwandt). Bei Rabenstein in

Passeier (4300 F.) und bei Corvara in Enneberg (GdIr.).

8. Blendling ohne Binde, mit grünlicligelber Grundfarbe und wenig

hellem Flecken (Rossm. V. f. 897 , c.J. Besonders im Gebiete Zwisclien-

Ihoren (Gdir.).

9. Löngsgewunden. Bei Fondo im Nonsberge (d. Btt,).

Im Allgemeinen kommt auch die Art durch ganz Tirol ziemlich klein

— seilen über 9'" im Durchmesser — vor.

Aufenthalt: In Gärten, Vorhölzern und Hecken, an feuchten Orten

am Boden und auf niedrigen Gewächsen.

Verbreitung der Art und ihrer Abänderungen. Nord-Tirol, Im Ober-

innlhale gesammelt: Bei Nauders, Tösens und Prutz ; bei Zams und Imst;

Nassereit. Im ganzen Gebiete der Loisach und des Lech: Perwang; Hahne-

kamm bis zur Spitze aufsteigend, wo sie meist unter Steinen ; Vils etc.

*} E« scheint mir auch erwähneiiswerth zu sein, dass dle.se Varietät fast immer

an Felsen oder unter Steinen sich aiifhält, indess die Species und die var.

aipicota auf denselben Alpen sich am liebsten an Gesträuchen und Bichleiit

finden.

Digitized by Google



78

ausserst sahireich und vielgestaltig. Tel fs* Oetsthal : von Oetz bis Umhaasen

;

an Mauern, nnter Sträuchern (Gdir.). Innsbruck, mit den AbSnderangen

1, 9, 3, 4, 3^ 8, (Str. J.). Mir kam jedoch unter mehreren Hunderten von
Exemplaren aus Innsbruck die Abänderung 1 und 3 nicht vor; wohl aber

erhielt ich eratere durch die Güte des Prof. Conzin aus dem Aachenthale.

Hall (Gdir.). Volderthal (Str. M.). Schwaz. Innbach. Achenlhal. Hinterriss

(Gdlr.) Duxerthal (Str. M.). Zillerthal (Str. Btt ). Allenthalben im Leucken-

thale und Pillersee (Gdir.).

Süd-Tirol. Lengberg, am Ufer der Drau. Lienz, nicht sehr gemein.

Yillgraben. Yirgen. Innichen : in Gärten und an den Thalhängen gegen
Süden sehr massenhaft (Gdir.). Täufer- und Ahrn-Thal (Weiler). Bei Mon-
thal. Auf den Bergwiesen von Corvara und am M. Perdoi in Enneberg;

mit der var. cdpicola Am Puss der Geisterspitze (mit var. 4. Gdir )• Auf
dem Brenner (1) (var. 4. Str. M.). Slerzing. Brixen (Gdir.). Bei S. Chrisiina

(TJr.) und auf Ferrara in Groden. Auf der Seiseralpe. Bei Weissensteia,

selten. Um Botzen vertritt allerdings H. nemoralis ihre Steile, wie Stro-
bel bemerkt, allein sie fehlt nicht gänzlich, wie sie auch einmal von mir

am „kühlen Brünnl^ und oftmals in Auen an der Etsch, von Hausmann
im Wäldchen von Siebenaich gesammelt wurde. Sarnthal: yom Sarner

Zollhaus thaleiuwärts ;
häufig mit sehr gethOrmtem Gewinde, oder — ohne

die Charaktere einer var. alpkola zu Iheilen — so klein , dass sie kaum
über 6'^Mm Durchmesser erreichen (Gdir.). Nonsberg: gemein, bei Segno

und auf der Monlagna da Cles (Gdir.); Thal von S. Romedio und Castel-

fondo (d. Btt.)
;
Pallade (var. 4). Caidese im Sulzberge (Str* T.) Ulten:

bei S. Pankraz Meran: unter Gesträuch und Steinen auf der Toll, bei Grätsch

und S» Leonhard, im Haflingertbale und bei Burgstall an der Etsch (Str. H.).

Passeier: zwischen S. Leonhard und Moos, an feuchten Mauern (Gdir.);

in Pfelders (Mstr.). Laas. Graun, vom See ausgeworfen (Str. M.).

45 .

XXXYIII. tteHaß wnemornMim Linn.

str. J. p. 3S. Anb. — S tr. T. p. 69. — d.Btt p.37.

Gehäuse ungenabelt, kuglig, sehr fein gestreift, unter einer guten

Loupe ausserst zartchagrinirt, glänzend, meist weisslich- oder lebhaft citron-

gelb, auch rosa-, isabell- oder mennig-roth , zuweilen selbst leberbraun

und olivengrünlich, einfärbig oder mit 1—3 dunkelbraunen Bändern, von

denen die beiden obern die schmälsten , die beiden untern die breitesten

sind, das mittlere am seltensten mangelt, sämmtliche verschiedenartig doch

selten zusammenfliessen. Naht ziemlich seicht. Umgänge 4Vs, convex, rasch

zunehmend, der letzte vorn kurz berabgezogen. Mündung breit und etwas

eckig-mondförmig, wie ausserhalb gefärbt. Mundsaum etw'as stumpflich, mit

einer starken Lippe belegt; der Aussenrand etwas zurückgebogen, bogig
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^krOmmt and dem i^ereden, wulstigen Iiinenrande winklig angeschlossen $

der Innenrand ganz zurflckgeschiagen und mit der Spindelsäule verwachsen.

Mondsaum, Mündungswand und Nabelgegend zumeist von dunkel kastanien-

brauner Färbung, die ausserhalb am Mundsaume ins Graubraune, innerhalb

an der Lippe ins Rosa zieht. — H. 7*/i— IT"; B. 9— 13"'.

Yarielät

:

Gehäuse hell strohgelb; das 3. Band fehlend, das unterste ungewöhn-
lich nabe (wie bei austriaca') um die Nabelgegend sich schlingend. Mund-
Saum mehr gerundet, weil der Spindelrand zeitiger lostretend und in einem

Bogen (nicht stumpfeckig) mit dem Anssenrande zusammenfliessend (H.

nemoroHs vor. intermedia Rossm. Icon. XI p. 3. f. 685).

Gilt Herrn Rossmässler für eine „höchst interessante Verbindungs>

form zwischen nemoralis und austriaca.^ Uebrigens kamen ähnliche, meines

Erachtens ziemlich unbedeutende Erscheinungen auch mir hin und wieder vor.

Auf dem Brenner gesammelt vom Grafen Vargas de Bedemar
(teste Rossm.).

Von der bezüglich der Grundfarbe und Bebänderung höchst Varianten

Art zählt S t ro bei im Trentinum allein nicht weniger als 54 Variationen

(vergl. Mal# Trent, p. 53 ff.). Besondere Erwähnung verdienen die Blend-
lingsformen mit verblichenen, citrongelben Bändern und (gewöhnlich

auch) Hundsaum und Mündungswand.

Uebrigens prädominiren die vielbäiidrigen Individuen an sonnigen,

lichten Abhängen, die röthlichen in Wald- und Berg-Gegenden , die wenig
oder nicht bebänderten sowie die Blendlinge in Tbaltiefen

,
um Wasser

0. s. w.

Aafeothalt: In Gärten, Laubhölzern, Buschen u. s. w.

Verbreitung. Nord-Tirol. Bei Viis unweit der baicrischen Grenze,

an einem Felsen (Gdlr.).

Süd-Tirol. Klausen, gegen Sähen und Villanders. Durch die Thal-

schlncht des Kuntersweges, in wechselnden Formen. Unterhalb Kastelrut.

Im Thale von Thiers. Im Eggenthale , bis Giimnter aufsteigend; gemein.

Dentschnoven. Botzen : allenthalben verbreitet, wie: am Hörten- und Griesner-

Berg, auf den Stränchern längs der Landstrasse gegen Leifers und Kaltem»

um die Auen und Sümpfe bei Prangart, Andrian, Vilpian u. s. w. Bei Unter-

iun. Im Ueberetsch, besonders am Gestade des Kalterersees Neumarkt. (Gdlr.).

Im ganzen Trentinum bis über 6000 F. sehr verbreitet und zahlreich, wird

lievon Strobel insbesondere erwähnt bei : Cavalese und Cembra; Stenico;

Pin^j BucodiVela; Borgo; Civezzano; Fersiiia ; Trient; Lavis ; Roveredo

;

Ala; Ronchi ; Vallarsa; H. Calisio; Riva; Arco ; Sarca; Bolbeno ; Rochetta

(Str. T.). Sehr zahlreich im ganzen Nonsberge ,
namentlich bei Dambel

;

Clotz, Revö
,
Cles und Castel Thun (d. Btt ). Caldere im Sulzberge (Str. T.).

Heran, bewohnt allenthalben die Mauern, Felsen und Gesträuche (Str. M
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Der Blendling' mit weissem Miindsaume: bei Riva TA. Schmidt); bei

Arco, Stenico, Borgo di Valsugana [Bertolini b, Str. T.] ; an derRocchetta

im untern Nonsberg ; bei Segno [Magnani] und Revd [d. Btt.] ; Eppan im i

üeberelflcli (Str. T.).

Anmerkung. GistPs Angabe einer H. lactea Müll,
in Tirol {vergl. Handbuch der Naturg. aller drei Reiche, p. 547;

sowie meine, auf GistPs Autorität basirte Angabe dieser Art

im I. Gymn. Progr. von BoUen, 1851; wird sich nie und nimmer

bestätigen und wird hier nicht des weitern berücksichtigt.

46.

XXXIX. tWeUat itortenwia Müll.

GehäuBe in Gestalt, Grundfärbung und Bebänderung von H.nemoraiis

L. kaum unterscheidbar, jedoch durch folgende mehr minder ailgeroein

gütige Kriterien auch testaceologisch, wie malakologisch , characterisirt.

//. hortensis ist in der Regel kleiner, auf der Oberseite des letzten Um-
ganges mit Spuren von Spirallinien versehen ; wo die Haiiplfarbe gelb ist,

ist diese zumeist mehr wachs- als citron-gelb ,
fast oliven^rQnlich ; die

Bänder — wenn auch unterhalb stets breiter — doch weniger verschieden

und fast nie bis zum gänzlichen Verluste der Selbstständigkeit zusammen-

fliessend. Im Gegensätze zu H. nemoralis ist meist das 4. Band (bei //.

nemoralis das 5.) am breitesten und entfernter die ISabelgegend umkrei-

send; auch verschwindet bei H. hortensis das 3. Band nicht selten vor

dem 4. und 5. ; die vielbändrigen Individuen herrschen vor und einbändrige

scheinen gänzlich zu fehlen. Mündung merklich enger. Mundsaiim fast stets

reinweiss, schneidender, mit stärkerer Lippe belegt; der Anssenrand we-

niger bogig. — H. 6\'i — 7'"; B. 8— 9'".

Von Farbenabänderungen kamen mir in Tirol vor

:

a) mit gelber Grundfarbe;

1. einfarbig, mit und ohne Spuren verbleichter Bänder.

i, dreibändrig : 100—45, das t. und 3. Band rudimentär.

3. vierbändrig: 103—45, das 3. Band verbleicht.

4. fünfbändrig
;
das 4. und 5. Band vorne zuweilen zusammengeflossen.

b) mit röthlicher Grundfarbe:

5. einfarbig, mit der Spur eines verbleichten Bandes.

6. dreibändrig : 033—40.

Aafentbalt: Unter denselben Verhältnissen und meist in Gesellschaft

der vorigen.

Verbreitung. Stellenweise in Nord-Tirol ; fehlt südlich der .Alpen

gänzlich. Vils, au Kalkfelsen bei den sogenannten Kitzbergein. Reutte:

zumal gegen die Ehrenberger Klause, auf Sträuchern zahlreich. Lähn unweit

Lermoos in Zwischenthoren, auf Zäunen nicht selten (Gdir.). Schwaz.

Achenthal (Str. M.). Hinterriss (Preindl).
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41 .

XL. MMeMiat napermu Müll.

Gehäuse un^enabelt, fast kuglig, dünnwandig und stark durch-
scheinend., mattgiänzeod j Oberfläche uneben durch Querrunzein und kleine
unregelmässige Vertiefungen

; heller oder dunkler olivengelb, seilen ein-
ßrbig, meist aber mit 5 braunen Fleckenstreifen, die oft zusammeufliessen
und dann nur die Mittelbinde und Nabelgegend frei lassen ; ausserdem ist

die Fläche der untern Windungen .mit weissgelben Slrichelchen dentriti.cch

gesprenkelt; Wirbel meist milchweiss, die Epidermis namentlich an den
Obern Umgängen oft abtfestreift. Gewinde stumpfkonisch. Naht seicht,

gegen den Mundsatim stark herab^ekrümmt. Umgänge 4*/i, schnell an Höhe
zunehmend, der letzte sehr aufgetrieben. Mündung gross, gerundet-eiförmig,
von der Mündungswand etwas ausgeschnitten, milchweiss mit durchschei-
nenden Streifen. Mundsaum ansgebogen, lippenartig verdickt, weiss; Spin-
delsäule fast gerade, hervortrelcnd, der Umschlag den Nabel 'vollkommen
schiiessend. — H. II — i9'"

; B. 13 — iO"'.'

» Eine io Rücksicht der Färbung und Grösse nach Gegenden
sehr abändernde Art.

Aureothalt: In Gebüschen, Hecken, Weinbergen, Gärten und lichten

Waldgegenden am Boden.

Verbreitung. Ich erhielt aus zuverlässiger Quelle ein füufstreifiges,

sehr konisches Exemplar aus dem Isellhale. Die nähern Verhältnisse des
Vorkommens sind mir unbekannt. Auch dürfte diese Art in Valsugana noch
aufgefunden werden, da sie im nachbarlichen Gebiete von Bassano (Barreggio)

vorkömmt.

48.

XLI. HleMiac p»*i9en L i n u. , cinetn a u c t.

s I r. T. p. 60.

Gehäuse bedeckt-genabelt, fast kugelförmig, bauchig, etwas fest-

schalig, mit Ausnahme des glatten Wirbels stark doch unregelmässig quer-

gestreift, und von äusserst feinen oft nur angedeuteten oder stellenweise

fehlenden Längsstreifen dicht durchkreuzt, sowie von feinen , schräg nach

links herablaufenden Linien, besonders auf der Unterseite, weitläufig schraf-

firl, glänzend, beiuweiss oder hellbräunlich-fleischfarben, mit 5, Inder
Nündune durchscheinenden braunrothen Bändern, die aber meist zu einer

sehr breiten dunkeln Binde ü ber der Peripherie und zweien blassem an der

Basis Zusammenflossen (1. *. 3. — 4. 5. ; 1. 8. 3. — 4. 5.). Gewinde kurz, konisch.

Umgänge 5, rasch an Höhe zunehmend, mässig gewölbt, durch eine stark

bezeiebnete Naht vereinigt; der letzte sehr gross und bauchig. Mündung

Bd. VI. Abh. 11
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gross, durch die lauge und geradlinige Spindelsäiile und *den Ausschnitt

der wenig bogigen Mündungswand beinahe quadrantisch ; Nabelgegend und

Müiidungswand kastanienbraun. Spindel bedeutend schief und winklig gegen

den Aussenrand abfallend, in der Mitte schwielig, ihr Umschlag — oft kaum

mehr bemerkbar — über den Nabel gezogen. Mundsaum stumpflich, kaum

aiisgebogen, wenig verdickt, am Innenrand braunroth — H. und B. IS— 15"'. i

Aendert ab mit halbbedecktem Nabel und als Blendling. '

Ausserlandes auch in grösseren Dimensionen.
I

Aafenthalt und Verbreltnng: Auf Mauern, in Gärten; an der Süd-

Grftnze Tirols: bei Nogarelo di Pergine? (Bertolini b. Sir. T.). Im untern

Lngerlhale Am N. Baldo (der Blendling). Bei Riva und Arco , zahlreich

(Str. T.)

49.

XLIl. MteMix gfownntin Li n n.

str. J. p. 10. — str. T. p. 51. — d. Btt. p. ,S4.

Gehäuse bedeckt-durchbohrt, ziemlich kugelförmig, bauchig, nicht

sehr dickschalig , mit Ausnahme des Wirbels stark , doch unregelmässig

quergestreift oder (am Oberrand) gefallet
;
auch zeigen sich sehr feine ver-

tiefte Spirallinien ;
mässig glänzend, gelb oder bräunlich mit 5 schmälern

oder breitem, heiler oder dunkler rothbraunen Binden , von denen meist

einige zusammengeflossen, öfters auch theilweise oder ganz verschwunden,

nur selten sämmtliche rein ausgeprägt vorhanden sind’^). Ausserdem zeigen I

sich auch dunklere Querbinden hinter den neuen Ansätzen, deren Anfänge

stets sehr hell erscheinen. Umgänge 5, rasch an Höhe zunehmend, gew’ölbt

und durch eine stark bezeichnete Naht vereinigt; der letzte sehr gross und

bauchig. Mündung weit, rundlich, von der Mündungswand tief ausgeschnit-

ten, weisslich mit durchscheinenden Binden. Mundsaum nur wenig verdickt,

etwas ausgebogen, fleischfarben
;
Spindelrand als eine breite Lamelle vor

den engen Nabel gezogen. — Der Winterdeckel fest ,
kalkartig , innen

concav, aussen convex, ganz vorn an der Mündung stehend. — H. 18—4t"';

B. 16 — 20"'.

Unter den vielfachen Farben-, Grössen- und Formen-Abänderungen

sind besonders bemerkenswerth ;

a) Die linksgewundene (Il.pomaria Müll, vergl. Rossm. T. 1. f. S. — ,

Küst. T. 6. f. l- .S.).

b) Die wsndeltreppenförmige (H* scalaris Müll, vergl. Küst.

T. 5. f. 7. 8.).

c} Blendlinge.

Aafenthalt: In Gebüschen und Feldern, an Steinhaufen und Mauern,

auf Felsen und in Grotten.

*) H. lucomm Stiid., Ctiarp. pl. I. f. 1.
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Verbreitung. Durcli tfanz Tirol ;
zahlreicher jedoch in Nord-Tirol,

Vorarlberg und in Hoclilhälern (Lechlhal, Iselllial, Tiers, Nonsberg u, s. w.),

als im Etschlande. Die nord-tirolischen Exemplare bieten sich häufig mit

sattbraunen Binden oder mit scharf begränztem, weisslichem Bande am Um-
fange ; die süd-tirolischen erscheinen in der Kegel heller und mit zusammen-

geflossenen Binden. Auf Voralpen und Kalkgebirgen (Tristacher Seewand,

Zunterkopf bei Hall etc.) finden sie sich besonders blass und gross, oder

mit schärfer geschiedenen Binden.

Von den erwähnten Formveränderungen kam mir bisher wohl die

linksgewnndene, nicht aber die wendeltreppenförmige vor. Wie selten

jedoch auch erstere in Tirol ist, mag daraus ersehen werden , dass unter

S0,00§ Stöcken, die ich zu untersuchen Gelegenheit hatte, auch nicht Ein

linksgewondenes sich vorfand. — Von letzterer erwähnt de Betts einer

Anomalie: subscalaris; alt. 51; diam. 40 mill. (Malac. di Non p. 35.).

Wird in Tirol beinahe von allen Ständen gegessen.

50.

XLHL MeVat frftiewn N öl 1.

Str. J. p. 8. — Sir. T. p. 68. — d. Btt. p. 43.

Gehäuse ofTeii und tief genabelt, kuglig , ziemlich festschalig, sehr

fein quergestreift und mit äusserst feinen Spirallinien dicht umzogen, daher

fast ohne Glanz, durchscheinend, weissgelblich, röthlich oder braunrolh,

selten mit 1, noch viel seltner mit 8 braunrothen Binden Ober der Mitte

der Umgänge. Gewinde mehr oder weniger kegelförmig erhoben. Umgänge

5—6, gewölbt, durch eine ziemlich tiefe Naht getrennt, der letzte unter-

seits aufgeblasen. Mündung ziemlich weit, gerundet-mondförmig. Nnndsaum

scharf, innen mit einer glänzenden Lippe belegt, der rechte Rand etwas

ausgebogen, der Spindelrand verbreitert abstehend. — H. 7—8'"; B. 7—9'".

Farbe nabänderungen zähle ich in Tirol sechs

:

o> UmcoloTy 1. alhida'^ 8. rosea; 3. ntfescens; —
bj Fasciata^ 4. albida; 5. rosea

;

6. rufescens.

Von diesen herrscht in verschiedenen Gegenden immer die eine oder

andere vor; in der Regel finden sich jedoch die Exemplare mit röthlicher

oder bräunlicher Grundfarbe nur in kältern Thälern etwas zahlreicher.

Aufenthalt : In schattigen, feuchten Gebüschen.

Verbreitung. Nord-Tirol. Von der Wasserscheide gegen Baiern im

ganzen Gebiete der Loisach und des Lechs, häufiger beobachtet bei Vils,

Keutte, Lermoos etc. Am Fern und bei Nassereit. Von Imst aufwärts durchs

Oberinnlhal, allenthalben und in allen Abänderungen
;
bei Zams insbesondere

var. 3« und 6- Oetz im Oetzthale. Telfs bis zu 4500 F. s. m. (Gdlr.). Inns-

bruck und Hall: unter Gesträuch, in der Ebene, auf Hügeln und Bergen

sehr gemein; in allen Formen (Str. J. — Gdlr.). Staus (Str. M.).

11 ^
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SQd 'Tirol. Tristach , um den See; auch an Kalh^estein angesogen

(var. 3. and 6.). Lienz, in Erlengebüschen (var. t. häufig). Virgen, mitunter

bis zu einer forma snbscalaris kegelförmig (Gdlr.). Im Tauferthal; ausser-

ordentlich klein (Weiler). Monthai (var. 4.). Gossensass Trens. Brixen, dem
Eisackufer entlang; unter Sträuchern. Botzen: zumal am Eisackdame in Ge-

sellschaft der H. strigeUa und auf Gesträuch längs der italienischen Land-

Strasse mit//, nemoralisx, Kollern; Branzoll ;
Rodierau: Andrian (Gdlr.)*)»

S. Chrislina in Groden (Tjr ). Tiers. Tramin, an der Etsch in Auen (Gdlr.).

Im ganzen Welsch-Tirol (Sir. T.) : bei Campidello in Fassa (Gdlr.); Salum ;

Lavis : Borgo ; Bolbeno ;
Riva (Str. T. et M.). Nonsberg : besonders häufig

bei Dambel und Revö , an der Mittagsseite (d. Btt.); S. Felix an der Mendel

(Äusserer). Caldese im Val di Sole (Str. T. ). Meran: bei Partschins.

Tscherms, Gargazon, beim Einsiedler etc.
;
äusserst gemein in Felsen- und

Mauer-Spalten, unter Steine, Bretter und Sträucher verkrochen Die gebän-

derte Abort liebt die Ebene (Str. M.). Gomion in Passeier (Gdlr.). Burgeis

im Vinschgau (Str. M.).

Anmerkung. Nach Parreyss (Cat. msc.) soll auch

H. mfescens J e n n. in Tirol Vorkommen ? ?

51 .

XLIV. Bielix etrigella Drap.

str. J. p. 8. — Str. T. p. 71. — d. Btt. p. 45.

Gehäuse offen und ziemlich weit genabelt, gedrückt-kuglig, ziemlich

festschalig, gestreift, wenig glänzend, hell hornbräunlich
, meist mit einer

weisslichen Binde am Umfange; bisweilen mit weichen, kurzen und ver-

wischbaren Härchen. Gewinde wenig erhoben. Umgänge 9 , gewölbt , der

letzte nach vorn herabgesenkt. Mündung fast eirund-mondfurmig. Mundsaum

scharf, innen ziemlich tief mit einer flachen, weissen oder violetten Lippe

belegt, der rechte Rand gerade vorgestreckt oder selbst (nach oben) etwas

eingebogen , dem Spindelrande sich nähernd , der Spindelrand verbreitert

abstehend. — H. 4*/i'"
;

B. 7"'.

Mit H. fruticum nahe verwandt, von welcher sie sich

jedoch durch die nach vorn herabgesenkte Naht allein schon

unter allen Umständen unterscheidet.

*) Daselbst meist durchsichtig und wasserhell (Blendling ?). Mitunter zeigen sich

auch sehr kleine, kuglige Formen mit erhöhtem Gewinde; wie denn diese

Art kaum irgendwo in Tirol die in Abbildungen angenommenen Dimensionen

oder Jene der aus verschiedenen Landern Europas mir zugekommenen und

selbst beobachteten Exemplaren erreicht. Dieselbe Erscheinung wiederholt

sich noch häufiger bei der folgenden .\rt (//. strigeUa}. Die kleinen Formen
der H. fruticum werden jedoch von den Blendlingen der H. strigeUa durch

die feinere Streifung und weitere Mundung immerhin leicht unterschieden.
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Varietäten:

1 . Gehäuse eng genabelt, knglig, klein^ zart, licht farbig und dessbalb

mit undeutlicher Binde (H. strigella var. Rossm* VlL p. 4. f. 438). Ein

paar Exemplare meiner Sammlung erreichen kaum b'" B.

i. Gehäuse grösser, mehr aufgeblasen und konisch. Eine Uebergangs-

form zu H. hexagyra Meg. der Lombardie (Str. J. p. 9).

3. Der Blendling.

Aufenthalt: In Laubhölzern und Hecken, an Weinbergen und unter

FQanzen.

Verbreitung. Nord-Tirol. Pfunds; Fliess, auf Thonschiefer (die var.

1.). Imst, auf Kalk. Telfs, von der Ebene bis in die Region des Knieholzes

(Gdlr.). Innsbruck: gemein in der Ebene und auf Bergen, unter Sträuchern;

mit H. ufnbrosa und incamata
,
sowie mit Bultmus montanus zusammen-

lebend (Str. J.). Associations-Verhältnisse, die sich auch im Pusterlhale

dieselben bleiben. Zillerthal. Achentbal (Str. M.). Von Nord-Tirol sind mir

übrigens nur kleine, mit der var. 1. mehr minder übereinstimmende Formen

bekannt (Gdlr.).

Süd-Tirol. Lengberg in Erlengebüschen. Dölsach, unter Steinen.

Tristach, an der Seewaiid. Im Thale Virgen. Antholz. Im Pusterlhale

überall die typische Form. Brixen. Klausen, am Gartenhügel des Kapuziner-

klosters. Bei Villaoders und Klobeostein ; gemein. Kastellnit. Botzen: nicht

selten, wie am Eisackdamm beim Kalkofen ; am Kardaiinhacb ;
auf dem

Salten etc., zumeist mit H. fruticum. Durch das Eisackthal und um Botzen

gewöhnlich die var. 1. ;
selten die Species. Im ganzen üeberetschgebiet.

Auf dem Regglberge: Welschnoven ; Gümmer; Kollern (Gdlr.). Im ganzen

Trentinum io Gebüschen und Slräuchern , unter Steinen , auf Mauern und

Felsen, sehr verbreitet: Bolbeno (Str. T.); Lavis gegen Pressano und S.

Michele (Str. M.) ; M. Cioiino, nördlich von Borgo (Ambrosi, Prospello e)

;

Val die Ledro, var. *. (Str. J. 1. c.). Nonsberg (!), isolirt unter Laub (d.

Btt.). Meran: bei Grätsch und Algund; S. Catharina; RilTian etc. Tiseos.

Terlan. (Str. M.). Passeier (Gdlr.). Burgels in kleiner Form (Str. H.).

52 .

XLV. BteMiac Mmlkro««f P a r t s c h.

str. J. p. 8.

Gebftuse mit trichterförmigem, oben weitem, nach der Spitze sehr

engem Nabel, etwas scheibenförmig niedergedrückt, sehr fein gekörnelt

and gestreift, fettglänzend, düiinschaalig , durchsichtig, rötlilich- oder

Weisstich- hornfarbig, Umgänge 5, massig convex, der letzte mit stumpfem,

bellstreifigem Kiele, nach vorn wenig lierabgesenkt. Mfindung quer mond-
formig-oval. Mundsaum scharf, etwas ausgebreilet

,
am Spindelrand ver-

breitert absteheud, inueii mit einer sehr flachen weisslichen Lippe belegt;

die Ränder genähert. — H. B. 5—6'".
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Varietät

:

Kleiner, blasser, enger genabelt (H, umbrosa var. minor Rossm.)*

Aufenthalt : In Gebüschen , Hecken, an feuchten Mauern , auf Laub

und Moos am Boden, zumal in Laubgängen der Gärten.

Verbreitung. Nord-Tirol Innsbruck, gemein bis auf die Mittelgebirge

(Str. J.) ; auch bei Kranabiten (Str. M.). Holl, in Gärten, unter moderndes

Laub verkrochen,* zahlreich (Gdir.). HaJIerlhal (Str. M.).

Süd-Tirol. Nikolsdorf, unweit der Kärntner Grenze. Botzen : um den

Springbrunnen im Kreuzgarteii der Franziskaner. Vielleicht nur mit Pflanzen

einstmals hierher verschleppt. Nur im Habitus der var. minor (GdIr.).

Anmerkung. Die nord-tirolischen Exemplare weichen
von denen Kärntens kaum ab, es wäre denn durch elw*as kleinere

Dimensionen, ein stumpferes Gewinde und eine merklich rauhere
Oberfläche ;

nähern sieb fast durchgängig der var. minor Rossm.

59 .

XLVI. MielioD viHomn Drap.

Gehtfuse offen und ziemlich weit genabelt, fast scheibenförmig nieder-

gedrückt, schief gestreift, schwach chagrinirt, von langen nicht sehr dicht

stehenden Haaren zottig, dOnuscbalig', zerbrechlich, kaum durchscheinend,

glanzlos, blass hornfarbig oder bräunlich. Gewinde sehr flach, nur der vor-

letzte Umgang etwas mehr erhoben. Umgänge 6, etwas niedergedrückt, der

letzte nach vorn nicht herabgesenkt. Naht tief. Mündung eirund-mondförmig,

breiter als hoch. Miindsaum scharf, iniieu ziemlich tief mit einer dünnen,

breiten, weissen Lippe belegt; die Ränder ziemlich genähert, der Spindel-

rand verbreitert abstehend. — H. 8—3'"
; B. 4—

Aufenthalt: An schattigen feuchten Orten.

Verbreitung. Nord-Tirol. Reutte: bei der Ehrenberger Klause auf

Gesträuch und Grashalmen, zahlreich; ebenfalls bei Wängle in Fichten-

waldungen an alten Stöcken, bis hinauf zum Hahnekamm (5600 F.)» wo sie

unter Steinen lebt, röthlich gefärbt, etwas kleiner und merklich enger

genabelt ist (H. mlhsula Ziegl. ?). An letztem Stellen ungemein zahlreich.

Auf der Lahn in Zwischenthoren , an Feldzäunen nicht selten (Gdir.).

Das Vorkommen dieser Art bei Trient (Rossm. VlI. Hft. S. 1.) mag
auf einer Verwechslung mit jungen Individuen von H. lurida (Str. T. S. 75)

oder personata beruhen.

Anmerkung. Die kleinere H. riHosnla K o k e i I, durch
den engem Nahei und minder zottige Behaarung von H. rillosa

verschieden, glaube ich am Rauchkofel bei Lienz gesammelt zu

haben. Da jedoch das Individuum unausgehildet und daher nicht

mit völliger Sicherheit determinirbar ist, mir auch kein Kärntner
Exemplar vorliegt, so möchte ich hiermit nur künftige Sammler
auf ihr bis jetzt problematisches Vorkommen daselbst auf-

merksam machen.
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54.

XLVII. Mletiat per9onnta Lam.

S tr. J. p. 11. — Str. T. p. 81.

GehAose fast bedeckt durchbohrt, gedräckt-kuglij^, zerbrechlich,

durchscheinend, durch sehr gedrängt stehende Höckerchen wie chagrinirt,

mit kurzen, geraden, steifen Härchen besetzt, glanzlos, bornbrann. Gewinde

flacb gew'ölbt. Umgänge 5, convex
,
allmälig zunehmend ; der letzte nach

vorn wenig hnrabsteigend
,
gerundet, hinter dem Mundsauin stark ein-

geschnürt. Mündung wenig schief zur Axe, schmal, eng, dreibuchtig. Mund-
saum breit winklig-zurückgeschlagen, scharf , bräunlich-fleischfarben , mit

einer schmalen, weissen Lippe belegt, die Ränder stossen in einem von

zwei Zähnchen eingeschlossenen, gerundeten rechten Winkel zusammen, an

der Mündungswand werden sie durch eine glänzendweisse
,
zungenförmige

Lamelle verbunden. H. 8*/*— 3"',* B. 4

—

Aafenthalt: Unter dichtem Gebüsch; insbesondere in Buchenwäldern

auf Bergen ; an Ruinen.

Verbreftang. Nord-Tirol. Telfs: in Birkenwäldern bei PfafTenhofen,

selten (Gdlr.). Innsbruck: in der Sillschlucht am Fusse der Buchen
;

in der

Klamm ober Müblau; auf der Höttinger Alpe (Str. J. et M.). In der Hinter-

riss, fast gemein (Gdlr.).

Süd-Tirol. Lienz: an der Seewand unter einem faulenden Strunk und

in Mulmerdei noch haußger gegen die Bergwiesen hinan, östlich vom
Raucbkofel (Gdlr.). Um S. Christina io Groden und auf der Seiseralpe

,
in

ausgezeichnet grossen Exemplaren ( Tjr. ). Zwischen Deutschnoven und

Weissenstein in Wäldern unter Moos (Gdlr.). Pinö (Bertolini b. Str. T.).

Meran bei St. Katharina (Str. M.).

55.

XLYIII. JBeiiac Hoioteirien S t u d.

str. J. p. 11. — str. T. p. 77.

Diese mit der folgenden {ff. obvoluta) verwandle Art unterscheidet

sich doch leicht dorch nachstehende Merkmale : Die Behaarung ist kürzer,

mehr sammetartig
;
das Gewinde platt, zuweilen unmerklich erhoben, nie

eingedrückt. Bei fast gleicher Grösse hat sie, da die Windungen viel

schneller znnehmen , t—lV» Umgang weniger; der letzte Umgang nach

nnten verschmälert, vorn hinter dem Mnndsaum mit zwei tiefen Grübchen,
die den Zähnen entsprechen. Die Mündung grösser, fast kleeblattartig.

Mundsaum mit weisslicher Lippe und zwei starken Zähnen. — H. iVt"

;

B. 4%-
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Oie Tiroler Exemplnre tragen — wie das nach S t u d e r's

Beschreibung noch mehr von den schweizerischen zu gellen

scheint — wohl ausnahmslos auch einen unvollkommenen 3. Zahn

zwischen dem Zahne des Spiodelrandes und dessen Anheftungs*

stelle, und sind somit auch dadurch von H. obvoluta unschwer

zu unterscheiden.

Aafenhalt: In Berggegenden unter morschem Holze, Laub und

Steinen.

Verbreitung. Nord-Tirol. Finslermünz (Str. M.). Telfs, am Strass-

berge um Lärchbäume herum; bei 4500 F. s. m. (Gdlr.l. Innsbruck: auf der

sogenannten Frauhilt zwischen Moos und Gesträuch in einem Exemplare

gefunden (Str. J.). Volderthal (Str. M.,). Hinterriss nicht selten (P. Caes.

Preindl).

SQd-Sirol. Innichen, am Gebirgsahhange ober dem Bade unter Steinen

;

6000 F. 8. m. Antholz : um den See, gleichfalls unter Steinen (Gdlr). Im

Thale von Täufers (Weiler). Im Thale Groden und auf der Seiseralpe

;

im Gegensätze zur vorhergehenden Art io sehr kleinen Individuen (Tjr.) ;

am Fassanerjoch. Weissensteio. Kollern, unweit Botzen, in Tannenwaldnngen

unter Steinen (Gdlr.). Nonsberg : bei S. Felice auf der Mendel (Äusserer)

und auf dem M. Pallade (Str. T.). Meran: bei Gfril; Josefsberg; unter dem
Ecker, St. Katharina (Str. M.). Passeier: auf dem Platzerberg bei S. Leon-

hard und in Yistrad (Mstr.).

56 .

XLIX. MeMiao obvaMuta Müll.

str. J. p. 3i. Anh. — Str. T. p. 77. — d. Btt. p. 67.

GehAuse oflTen und ziemlich weit genabelt, beiderseits glatt, ziemlich

fest, mit weitläufig stehenden, geraden, ziemlich langen Härchen besetzt

nnd durchsichtig, dunkel rothbraun. Gewinde in der Mitte etwas eingedrückt.

Naht tief. Umgänge 6, langsam zunehmend, dicht gewunden, seitlich ge-

drückt, der vorletzte die andern überragend, der letzte nach vorne etwas

berabsteigend
, mit einer Grube hinter dem Mundsaum. Mündung wenig

schief gegen die Axe

,

stumpf dreiseitig oder dreibuchtig. Mundsaum am
Spindelrand bis zur Nackeugrube hinauf winklig zurückgeschlagen, röthlich,

innen mit einer lillafarbigeu Lippe belegt, die Ränder zusammeoneigend,

der rechte und (mehr noch) der untere in der Mitte zahnförmig verdickt. —
H. B. 5-6".

Nicht selten trüTt man Exemplare mit abgestreifter Epi-

dermis, die alsdann unbehaart und glänzend sind.

Aufenthalt : ln Yorhölzern unter Steinen oder Büschen.
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Verbreiiiiug. Süd-Tirol*). Lienz : um den Tristacher See und na-

mentlich gegen die Bergwiesen am nordöstlichen Abhange des Rauchkofels

hinan; häufig. Im Lösener Thal bei Brixen. Villanders (Gdir.). Lengmoos auf

dem Ritten, 3800 F. s. m. (Hsm.). Am Communberg, südöstlich der Seiser-

alpe, über 5000 F. Thal von Tiers und Eggen. Botzen: am Wasserfalle, am
Griesner-, Virgl- und Hörtenberg, wie im Haisacher Walde und in Auen ;

jedoch nicht häufig. In den Schluchten des Sarnthales, unter Birken fast

gemein. Kaltem : an der Mendel und gegen den See unter Sträuchern*

Petersberg. Neiimarkt, in den Gebüschen gegen Mazzon, nicht selten (GdIr.).

Etschthal. Cembra-, Brenta- [Ambrosi b. Str. T.], Ronchi-, Sarka- und

Ledrothal ; unter Gesträuch, Laub und Steinen an feuchten Orlen, auf mor-

schem Holze, Brunnenröhren und Mauern, sehr verbreitet, aber einzeln

(Str. T.). Nonsbcrg: am Fusse der Felsen, Bäume und Mauern etc.; auch

in den Spalten dieser letztem, wo Asplenium Trichomanes wächBt\ kaum
gemein zu nennen (d. Bll.). Meran : unter Steinen und Sträuchern

,
sowie

in Spalten bei Algund und Tirol, Marling, Bametz etc. (Str. M.). Passeier:

bei St. Leonhard und im Seitenhochthale Yislrad (Mstr.).

57 .

L. BeMiaß aw%gigffrn Ziegl.

str. J. p. 31. Anh. — Str. T. p. 78.

Diese schöne Schnecke ist eben wohl mit //. ohtoluta sehr nahe ver-

wandt, doch durch folgende Merkmale ortreiTlich unterschieden

;

Gehäuse kleiner, glatt und glänzend, statt der Haare oherseits mit

sehr feinen Puncterhöhungen und Strichelchen, hell bornfarbig. Gewinde

vom letzten (nicht vorletzten) Umgänge an merklich concav. Umgänge noch

schmäler, zumal der letzte, der um den Nabel noch mehr plaltgedrückt,

nach vorne plötzlich herahgesenkt ist. Mündung viel schiefer gegen die Axe,

nicht so entschieden dreieckig, sondern mehr bogig-mondförmig. Mundsaum

weisslich , lippenartig verdickt, die Zähne kaum angedeutet. — H. 8 —
B. 4V. — 5*/4'^

.Aufenthalt: Unter denselben Verhältnissen wie H* ohvolula,

Verbreitung. Süd-Tirol. Kaltem, an der Mendel (Str. T. Äusserer).

Neumarkl, in Laubwaldungen unter Steinen. Salurn: alle scalelie mehrmals

unter Steinen gesammelt (Gdir.). Val Cembra (Str. T.). Einzeln im Val di

Ledro, westlich von Riva
;
am Gardasee (Str. J.). Nonsberg : alle setle fon-

tanelle bei Burgbier (Gdir.)**).

*) Auflallend erscheint, dass es weder Strobel’s noch meinen Beraühangeii
gelang, diese mitteleuropäische Art in Nord-Tirol zu entdecken.

**') Ich entrinne mich nimmer mit völliger G''wi.ssheit, ob ich ein gewisse.^ Kxemplar
meiner Sammlung an beaagter Stelle in Noneberg oder bei Botzen gesammelt.
Uebrigena tragt dasselbe im Gaumen einen beinahe 8"' langen, und nabe an
die Nahte reichenden perlschimmernden Anflug, welcher au.sserhalb hell liorn-

gelb durcbscheint — eine Ausnahme in der Gattung Helix, deren GebAu?«e

sich Innerhalb nie perlmutterartig prA<<entirt.

Bd. VI. Abh. 12
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IV. Gattung.

Achaiina L a m a r c k. Achatschnecke.

Gehäuse eirörinig oder länglich > walzig. Mündung frei, länglich.

Mundsaum scharf, wie zurückgezogen ;
der Spindelrand fehlt und wird von

der frei vortretenden Spindelsäule selbst ersetzt ;
Spindelsäule glatt, an der

Basis abgestutzt.

Geh. weisslich glashell,

Geh. horngelblich.

fast nadelförmig; der letzte Umgang

nach Höhe und Breite regelmässig

zunehmend A. aciculoides^

spindelförmig,* sehr vor-

herrschend ........ A.acicula.

Muudsaum einfach, gleichfarbig A. Hohenwarti,,

Mundsaum verdickt, röthlichgelb A.lubrica.

58.

1. AchftfiMtt adeuioities Jan, de Betta; aeiewia auct. var.

d. Btt. p. 57. Fi{(. lll. a. b.

Gehäuse klein, spindel-walzenförmig, fast nadelförmig mit allmälig

verschmälertem, stumpfwirbligem Gewinde, ganz glatt, stark glänzend, sehr

zart uud dünnschalig, durchsichtig, glashell, bläulichgrau oder (verwitternd)

w'eiss. Umgänge 6 , bedeutend an Höhe zunehmend
,

beinahe flach

;

der

letzte y» Länge des ganzen Gehäuses erreichend. Nabt mit sehr schmalem

weissen Rande. Mündung oval-lanzetllich, oberhalb sehr spitz, schmal ; die

Spindelsäuie bogig, an der Basis geschweift schmal abgestulzt. Mundsaum

geradeaus, scharf, einfach; der Aussenrand wenig bogig vorgezogen. —
H. 1% — *'"; B. V.~y«'"*).

*) Man muss gestehen, dass eine diagnostische DilTerenzirung von .AcA. acicula

Müll, und aciculoides keine leichte Aufgabe ist. Es gibt Arten, deren gra-

duelle Unterschiede wohl empfunden und praktisch unterschieden, aber ohne

Vergleich schwerer au.sgespruchen werden. Indess wird doch, wo die Cha-

rakteristik schwankend, auch die.scr habituelle Eindruck in einzelnen Fallen

in Zweifel lassen. So liegt mir ein Exemplar von Hörtenberg bei Botzen zur

Hand, welches selbst die Dimensionen von Ach. acAcula B v li a überschreitet;

übrigens aber weit entschiedener die Verhältnisse von Ach. aciculoides theilt.

Vielleicht wiederholen sich auch mit Ach. acicula nur ähnliche Erscheinungs-

formen, wie die von Ach. lubrica und lubricella.

Uebrigen.s glaubte ich mich in der Beschreibung der in Rede stehenden

(wie der folgenden) Art um so füglicher an die von Betta gegebenen Diagno-

sen und Abbildungen halten zu sollen, als die Bestimmung der aciculoides^

wie de Betta versichert, vom Autor selbst herrührt (vgl. Mal. Val. di Nun.,

p. 75 — 77. fl. II. und lU.).
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Aafenthalt : Uoter der Erde ; verwittert, wo sie dann kalkweiss und

ondarchsicbtig wird, im Sedimente der Flüsse und Bäche.

Verbreitung. Süd-Tirol. Tiers, am Abhänge des TschaiTon (4000 F.

8. m.) ; ein lebendes Exemplar bei Formica aliena *) unter einem Steine.

Botzen: im Garten der P. P. Franziskaner ; im Sandthale am Bache daselbst;

bei Rungeistein in einer alten Hauer; am Hörtenberg (? Gdlr.). Nonsbcrg:

bei Fondo und im Thale von S. Romedio eine grössere Anzahl Schalen

zwischen den Spalten der Erde an Kalkfelsen— vielleicht nur von der Höhe
herabgespült — getroffen von de ßetta.

59.

II. Aehnii§%a aeiewift Müll., d. Btt.; Vet%ein C h a r p.

?Str. T. p. 49. — Ach. aciculoides Jan., Str. in ex. — d. Btt. p. 73. Fig. II. a. b.

Gehäuse spindelförmig, mit verschmälertem, stuinpfwirbligem Gewinde,

glatt, stark glänzend ,
dünnschalig, durchsichtig, fast glashell. Umgänge

6 — 6%, wenig convex, die obere nicht so bedeutend an Höhe zunehmend

wie bei voriger Art

;

der letzte etwas bauchig, beinahe von der halben

Länge des Gehäuses. Naht wenig vertieft, mit schmalem, weissem, undurch-

sichtigem Rande. Mündung lanzettlich, oberhalb sehr spitz

,

schmal ; die

Spindelsänle deutlich bogig, an der Basis plötzlich schmal abgestutzt. Mund-
saum gerade aus, scharf, einfach, durch einen Umschlag der Mündungsrand

zusammenhängend; der Aussenrand convex, bogig vorgezogen. — H. S’/s

— B. I/,

Aufenthalt und Verbreitung: Nonsberg bei S. Zeno, wo de Betta
leere Gehäuse an einer einzigen Stelle zusammengeschwemmt fand. Lavis,

unter Steinen und Brettern; sehr selten (Str. T.) **).

60.

III. MoHeMtrarti Rossm.

Gehäuse fast spindelförmig, mit verschmälertem, stumpfwirbligem Ge-

winde, geglättet, stark glänzend, sehr dünn und zerbrechlich, durchsichtig,

horngelblich. Umgänge kaum 6, sehr schnell an Höhe zunehmend, etwas

gewölbt; der letzte nahezu */& Länge des ganzen Gehäuses erreichend. Naht

wenig vertieft. Mündung länglich bimförmig, schmal, oben sehr spitzwinklig.

Mundsaum geradeaus, scharf, einfach, durch einen Umschlag der Mündungs-

wand gewissermassen verbunden ;
der Aussenrand convex. — II. 3'"; B. 1"'

(N. Rossm.).

*3 Die Gattungen Achatina und Acicula scheinen gleich manchen In.secten mit

Ameisen gesellig zusammen zu leben.

••3 Dürfte Jedoch höchst wahrscheinlich Ach. aciculoides gemeint sein, da Stro-

bel Rossmstssler’s Fig. 658 citirl, welche Ach. acicula aut. praseiitirt,

und Strobel die acicula d. Btt. als aciculoides Jan. mir mittheille.

12

Digitized by Google



f)3

Aafenthalt : Im Sedimeate der Flüsse.

Verbreitung. Wurde zufolge einer brieflichen Mittheilung des Herrn

Ad. Schmidt in Ascbersleben von Scholtz bei Riva gesammelt; jedoch

das bezügliche Exemplar weder von Schmidt noch von mir eingesehen.

Anmerkung. Es bedarf wohl einer Autorität, wie

Scholtz, um an das Vorkommen dieser Art in Tirol, ohne der

Vermuthiing einer möglichen Verwechslung mit Ack. Venela

Charp. Raum zu geben, unbedingt glauben zu können.

61 .

IV. Aehntiw^n Brug.

Str. J. p. t6. — Str. T. p. 49. — d. Btt. p. 78. — Bulimu$ subqfUndricus L. —
Str. BU

GehAu.se länglich-oval, stumpf, glatt, stark glänzend, durchsichtig,

horngeih, Umgänge 6, ziemlich bauchig, der letzte V» der ganzen Länge

bildend. Naht vertieft. Mündung oval, oben und unten etwas spitz. Mund-
sauin gerade, verdickt, die röthlichgelbe Verdickung ausserhalb als

schmiitziggelher Saum sichtbar; die Spindelsäule etwas schwielig, undeutlich

abgestutzt; die Ränder durch eine sehr dünne Wulst über dem Mündungsraud

verbunden, der Spindelrand nicht gänzlich verschwunden, der Ausseiirand

etwas gewölbt. ~ H. **/4 — 3'"; B. I
—

Das Gehäuse verwittert sehr bald und verliert alsdann,

noch vor dem Glanze alle Farbe und Durchsichtigkeit. — Auf
der wechselnden Grösse beruhen hauptsächlich die Menke'schen
Varietäten : aj grandis^ h) communis^ c) exigua (Ach. lubri- «.

cella Zgl.).

Aufenthalt : An feuchten , schattigen Orteu unter Steinen , Moos
und Laub.

Verbreitung. Wie's scheint, durch ganz Tirol. Nord-Tirol. Paznaun

(Mallaun). Imst. Vils und Reiitte. Perwang. Telfs, bis auf die Niedermunda

(Gdir.). Innsbruck : unter Gesträuch in der Ebene und auf Hügeln, wie auf

der Achsel (Str. M.), nicht selten (Str. J.). Hall (GdIr.). Haller- nndVolder-
thal (Str. M.). Kössen. Matrei im Wipplhale (Gdir.). Brenner (Str. M.).

Süd-Tirol. Allenthalben um Dölsach und Lienz
;
auf den Tristacher

Bergwiesen etc. Villgraten, über 6000 F., auf Innichen in Gärten und Wäldern
Am Antholzer See. Enneberg, bis auf die Petscher Alpe am Peiller. Thal

von Villnöss (Gdir.). Gröden und Schiern (Tjr). Seiseralpe, Communberg
und Puflatsch. Brixen unter Moos an feuchten Gartenstellen etc. Botzen,

besonders auf Flussufern, am Fusse der Bäume und um Ruinen; ungewöbulich
klein an den Mauern von Greifenstein. Am Salten, auf moosigen Gründen
sehr häufig

; 5000 F. s. m. Sarentlial (Str. Bt.]. Neumarkt. Tramin (Gdir.).

Fa.ssa- (Gdir.) und Fleimsthal (G. Str. T.). Etsclithal. Fersina- und Brenlathal

(G. Str. T.|. Sarkathal. im obern Nonsberg bis auf deu Gampcn (Str. T.):
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bei Fondo im Thale von S. Romedio und Treseneg^a bei Tuenno die Art mit

der Spielart c) vereint ; am erstem Orte jedoch die Art« an beiden letztem

die Varietät vorherrschend (d. Btt.). Meran (Str. M.). Passeier und Pfelders

(Mstr.). Naluros (Gdir.). Mariaberg und Haid (Str. M.). Grann, an Bewäs*

serungsbrettern (GdIr.).

V. Gattung.

JBuiimtiS Scopoli. Vielfrassschnecke.

Gehäuse eiförmig, walzenförmig oder thurmförmig, zuweilen links-

gewunden, der Wirbel meist abgestumpft, die Oberfläche vorherrschend

weiss oder braun gefärbt. Umgänge zum wenigsten 6, schnell an Höhe

zunehmend
;
der letzte gross, unten verschmälert, höchstens geritzt. Mündung

ganz, höher als breit, spilzeiförmig, (zahnlos)'^); die gerade und kürzere

Spindelsäule etwas winklig, doch unabgestutzt in den bogigen und längerii

Aussenrand übergehend, ülundsaum meist mit einer schwachen Lippe ver-

sehen, ausgebreitet ; der Spindelrand über den Nabelritz zurückgebogen.

Geh. auf dem mittlern Umgang etwas gegittert, weiss bis

braunlicbgrau, undurchsichtig B, radialus.

Geh. von Spirallinien runzlig gekörnelt, rothbrann

,

durchscheinend B, montanus.

Geh. nur seicht-quergestreift, bräunlich hornfarben, stark

durchscheinend B. obscums.

62 .

I. BwMintwm ratiiaiM B r u g. ;
aetritum Müll,

str. J. p. 16. — Str. T. p. 47. — d. Btt. p. 84.

Gehäuse gestreckt>eiförmig, bauchig, mit stumpfem Wirbel, fest,

undurchsichtig, unregelmässig seicht gestreift, mit liefern, strichförmigen

Grübchen an der Nabt, auf den mittlern Umgängen von Spirallinien nicht

undeutlich gegittert, gläuzend, weiss (io den verschiedensten Nuancen von

reinweiss, milchweiss, gelblich- oder bräunlicbgrau), einfärbig oder durch

sparsame oder häußge braune Querslreifen und Flecke unregelmässig be-

zeichnet; der Wirbel nicht selten graublau**). Umgänge 7, wenig gewölbt,

die Obern ziemlich niedrig, durch eine seichte Naht verbunden ; der letzte

kürzer als das Gewinde. Mündung senkrecht, ziemlich schmal, oben verengt,

Von den meisten der Neuern werden auch die in unserer Schrift als Piipa

tridens und qttadridtM aufgeführten Arten, gewiss mit mehr Recht, zu Bulimtt*

gezogen. Wir hielten uns an Küster und Rossmassier, denen wir auch

im Uebrigen gefolgt sind.

B. melannrhinn» Jan.
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spitz-eiförmig, innen graubraun. Miindsaum geradeaus, nicht undeutlich

weissgelippt; der Spindelrand kurz, über den Nabel, welchen er bis auf

einen Ritz verdeckt, ausgebreitet, der Aussenrand fast doppelt so lang,

unterhalb etwas ausgebogen. — H. 7 — 11'"; B. 4 — 4Vi"'.

Diese in Gestalt, Grösse und Färbung so sehr veränder-

liche Art variirt auch in Tirol:

d) walzig verlängert; oder konisch gedrungen;

h) einfarbig weiss; schmutzig weiss mit Absätzen von Wachs-
thumsunterbrechungeii

,
welche ausserhalb als gelbliche Streifen

neben darauffolgenden grauen, innerhalb oft als deutliche Quer-

wülste sich kundgeben (Helix detrita Müll., f i d. S t r o b e 1);
—

reinweiss, schmutzig- oder graulichweiss, oder endlich schmu-

tziggelb (letzterer: ß. /u/e«s Zi egl.) mit braunen oder schwärz-

lichen Streifen
;
— weiss mit durchsichtigen Streifen u. s. w.

Die dunkelgestreiften Formen ßnden sich hauptsächlich in

den Thälern von VValsch-Tirol
;
die Form des Bul. detritus Müll,

im eigentlichen Etsch-, Eisack- und Innthaie. Hat Strobel (Mal.

Trent, p. 48) wahr, wenn er in der lebhaftem Zeichnung und

den grossem Dimensionen der vorzüglich auf Kalkboden gedei-

henden Brugui 6 r e’schen Art die typische Form erkennt; so

mag auch meines Erachtens Bruguidre's Bezeichnung nicht

ganz ungegründet neben dem altern Mülle r'schen Namen stehen.

Anfenthalt: An Hecken, Zäunen und Weinbergen, gesellschaftlich;

gewöhnlich von Hel. obvia Hartm. in Tirol begleitet. Besonders zahlreich

zeigt sich diese Art an Regentagen.

Verbreitung. Nord-Tirol. Innsbruck (Str. J.). Jenbach (Eiberger).

Süd-Tirol. Im Thale Virgen. Klausen
:
gegen Säben ; hier wie in

Virgen in schmächtigen Exemplaren. Durch den Kuntersweg, wie bei Atzwang

[Str. T.J ; bis zu 3800 F. s. m. auf die Mittelgebirge hinan; bei Klobenstein

[Hsm.] und Unterin, sowie im Seitenthale Tiers. Botzen: bei S. Justina und

Hörtenberg auf Allumum

;

bei Rentsch an Mauern; im Thale hinter S. Georgen

und am Griesnerberg? am Virgl im Schutte des allen Weinegg etc.; —
immer an südlichen Abhängen und in Begleitung der Hel. obma und Pupa
quadridens. Im ganzen Ueberetsch, auf Mauern und an steinigen Rainen auf

Grashalmen (Gdir.). Im Etschthale : bei Lavis (Str. T.) ; Trient (Gdlr.).

Fleimsthal (G. Str. T.). Pine (Berlolini b. Str. T.). Borgo (Ambrosi). Civer-

zano. In den Thälern del Fersina, del Leno [Zeiii b. Str. T.], dei Ronchi,

di Ledro, di Loppio, di Sarca ; auf Felsen und Mauern, an den Wurzeln der

Räume und Sträucher, unter Steinen, an abgelegenen Orten (Str. T.). Bei

Terlago und Toblino (Str. M.). Im Nonsberge : bei Denno, Brez (Str. T. —
d. Btt.). Segno (Gdlr.).
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6:i.

11. »notUanutt Drap.

Str. J. p. 15. — Str. T. p. 46. — d. Btt. p. bi.

tiehäu.se läoglich-konisch, etwas bauchig, mit stumpflichem Wirbel,

durchscheinend, rothbraun oder bräunlich hornfarben, dicht doch unregel-

mässig gestreift, die Zwischenräume wie von engestehenden Spirallinien

durchschnitten, runzlig gekörnelt, mattglanzend. Umgänge “*/* — 8, w'enig

gewölbt, allmälig zuuehmend, mit deutlicher Naht, der letzte meist V» des

ganzen Gehäuses bildend. Nabelritz schief. Mündung schief, spitz-eiförmig.

Mundsaum scharf, innen mit einer röthlichen, bräunlichen oder violetten

flachen Lippe ; der Anssenrand bogig angeheftet und wie der untere nur ansge-

breitet, der Innenrand verbreitert über den Nabel zurückgebogen. — H. 6

—

7%"'; ß.

Aendert ab mit grünlichem, durchsichtigem Gehäuse und

weissem Mundsaume (Blendling). — Gedrungene, eiförmig-koni-

sche Exemplare treten in Tirol gar häufig auf. — Bulimns

alpinus Ziegl. aus den Tiroler Alpen (vgl. Kossm. Icon. 1.

p. 86) ist mir unbekannt, wenn es nicht eben die beschriebene

Art ist: mit etwas undeutlicherem Winkel unter der Auhef-

tuogsstelle des Aussenrandes.

Aiifeiitbalt; In schattigen Laubwäldern der Gebirgsgegenden an

alten Stöcken, Baumstämmen und an der Bodendecke.

Verbreitung. Nord-Tirol. Finstermünz (Str. M.) Imst: sehr zahlreich

auf .Toliannisbeersträuchen und an Obstbäumeu. Auf der nördlichen Ab-
dachung: bei Vils und Pinswang; um Wängle und Reutte, in Gärten und’

auf Sträuchern und Bäumen; seiir gemein bei Biberwier und Lähii, an Feld-

ZHUiien. Telfs, an Kalkfelsen (Gdlr.) ; Innsbruck: Klamm; Haflerkhar (Str. M.)

— in der Ebene und auf Bergen zahlreich (Str. J.). Hall, in Gärten (Gdlr.).

Vorderlhal (Str. M.). Schwaz. Jenbach (Gdlr.). Achenthal (Str. M.). Hinter-

riss (Gdlr.). Kattenberg, auf Felsen in Begleitung der Hel. nchates Z. und

Claus, dubia Drap, gemein (Str. J.), Kössen (Gdlr.).

In Süd-Tirol weit seltener. Virgen. Innichen, beim Bade bis zu 560u F.

Höhe hinan (Gdlr.). Bad Maistadt, auf Sträuchern (llsrn.). Flcimsthal, bei

Forno (G. Str. T.). Im Val di Tessino auf Bergen gegen Canal S. Bovo
(Ambrosi b. Str. T.). Nonsberg, auf Höben und Bergen, seilen: Pallade;

H. Pajon ober den Grotten „volti di Marsenza^ (der Blendling),* Andalo

(d. Btt. — Str. T.). Tüll bei Meran (Str. M.). Graun (Str. M.).
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III. B9§i4§n%99 ofrtfctfrM« Müll.

Str. J. p. 16. — Str. T. p. 45. — d. Btt. p. 84.

(ilehäuse oval-länglicb, ziemlich bauchig, mil verschmälertem, abge-

stiimpflem Wirbel, dünnschalig, stark durchscheinend, unregelmässig und

seicht queriiestreift , etwas glänzend, bräunlich hornfarben. Umgänge 7,

gewölbt; der letzte ungefähr Vs des ganzen Gewindes bildend. Nabelritz

deutlich, wenig schief, Naht ziemlich tief. Mündung schief, rundlich

eiförmig, oben links durch die Mündungswand schräg abgestutzt. Mundsaum

scharf, leicht zurückgebogeii, mehr oder weniger deutlich mit violett-

weisser Lippe ; der Innenrand verbreitert zurückgebogen , der Aussenrand

an der Anheftungsstelle genähert.

Die Tiroler Exemplare sind in der Regel nicht so gross

und schlank wie auswärtige
,

z. B. die von Kärnten, und ent-

sprechen diese der Rossmässle r’schen Abbild, f. 387 genauer.

Aafentfaalt: An bemoosten Mauern, Felsen und Baumstämmen, unter

Laub und Steinen.

Verbreitung. Nord-Tirol. Innsbruck: in Verbindung mit B. montanuSy

aber selten (Str. J.).

Süd-Tirol. Im Thale Yillnöss, an Mauern; Botzen: nicht selten in der

Ruine Rafensleiii ; auch bei Rungeistein und in den Seitenscbluchten des

Eingangs ins Sarnthal, an faulendem Holze. Am Fusse und auf dem Ueber-

gange der Mendel bei St. Pauls und Kaltem. Neumarkt. Salurn, unter Sträu-

chern (Gdir.). Lavis. Fleimsthal [G. Str. T.J. M. Brenta in Valsugaiia. Riva,

vereinzelt auf Felsen, Mauern und unter Steinen (Str. T ). Nonsberg: in den

Tliälerii unter Steinen , Moos, an Kalkfelsen und ßaiiinstämmen (d. Btt. —
Str. T.); S. Felix (Äusserer); Segno (Magnani). St. Pankraz im ültenthal

(Gdlr.). Meran : bei Obermais, Marling, Tirol, RüTian, beim Einsiedler etc.

auf Hügeln unter Gesträuch, Steinen und Brettern, wie zwischen Moos von

Mauern und Felsen (Str. M.).

VI. Gattung.

tPupn Draparnaud. Windelschnecke.

(Mit Kinscliluss der Gattung Vertigo Müller.3

Gehäuse nie gross, oft aber sehr klein, nur bei w'enigen Arten links-

gewunden, verlängert eiförmig, Spindel- oder walzenförmig, der Wirbel
nnr selten spitzig

;
die Oberfläche glatt, streifig oder rippig, wenig glänzeud,

hiassgelb bis rothbraun. Umgänge selten über 8, niedrig, meist bauchig, der
letzte oft kleiner als der vorletzte. NabelöfTnung nie erweitert. Mündung
klein, rundlich oder halbeiförmig, oft durch Zähne und Falten verengt.

Digitized by Google



97

Mundsaum gesdiwcift, meist Hppenartig verdickt, nicht zusammenhängend,

selten verbunden.

Die kleinern Arten mit rasch entwickelten Umgängen und daher etwas

plumpem Ansehen werden von den Auctoren in Rücksicht der Fehlenden oder

uiibemerkbaren untern Fühler desThieres zur Müller'schen Gattung Vertigo

3*/»'" gr P. quadridenSy

jSpdsle. mit Zähnen P. pusilla^

* (Spdsle. mit einer schiefen Lamelle . P. Venetui.

abgetrennt.

Geh. links-

gewunden

Geh.

rechtS'

gewun-

den.

Geh. rippig

oder doch

Mdg

los.

[Geh. feiuge*

streift.

Mdg. so breit als hoch

(gerundet) . ... P. Strobeli v. a. *)

Mdg. nicht so breit als
'

hoch (verlängert) . . P. inomata^

Mdg. abgerundet vier-

eckig P. pagodula.

Mdg. gerundet . ... P. edentula**)^

Mdg. halbkreisförmig. . P. Genesii***),

Mdg. verlängert . . . P. Sempronii v.

dilucida.

(Mdgswd. mit 8 — 8 Zähnen oder Falten I.

ge- {

"hnt
^ Zahne oder Falte . . .11.

I. Spdsle. blos mit 1 Falte) ein 8. Zähnchen klein oder

fehlend P. biplicata v.

excessira.

Geh. nicht über (beinahe glatt . ... P. anthertigo.

1'" gr.
,

(deutlich gestreift. . . P. snbstriata.

licht horogelblich . . P. fmmentum^
/mit 7 stark

gewölbten

Sp.wenigst

mit 8 Fal-

ten.

Geb. nicht unter

8>/.'" gr.
röthlich-

hornbraun,
Umgängen P. arena.,

mit 9 fast

dach.Umgn. P. secale.

O Vgl. «ui h P. ctau$trali$ var.

**) Vgl. ancb P. triplicata v. a.

***) Vgl. auch die Abänderungen der P miMcoraw

.

Bd. VI. Abh. 1.1
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P. striata.

II. Spdsle.

ohne Zahn.

Sp. mit 1

Zahn.

Sp. mit S

Zähnen.

f gestreift

1

Gaumensahn durch

die Mdg. leicht

sichtbar . ... P. Strobeli v. b.

nicht wohl

sichtbar . ... P. claustralis.

scharfrandig P. muscorum,

iVi'" gr
ungelippl verdickt-

*
{

randig P. Setnpronii.

^Gaumen und Aussenrand ungezähnt . . . P. umbilicata^

gezähnt P. Ferrari.

1-zähnicr
feiogestreift P. triplicata*) ^

*

I
Geh. rippenstrciflg P. Strobeli.

/Geh. gr. mit
Gaumen F

l 8 - 9 Umg. P. btplicata,
allein ge- U.jghnig, /Geh. »//" gr. mit

i

I
ö Umg. . . . P. Shuttlewor-

\ thiana.

^S-zähnig P. leontina^

lAiissenrand allein gezahnt P. tritens.

'Gaumen mit t — 3 Faltenzähnen . ... P. pygmaea^

G. mit einem
ungelippt P. gularis,

W^Ist^**
jMdsm. lippenartig verdickt . P. dolium.

I

Mdsm. scharfrandig ; Gehäuse

konisch, fein gestreift . . P. conica.

Mdsm. lippenartig verdickt

;

Geh. verkehrt eiförmig-wal-

zig, rippenstreifig . ... P. doliolum.

A. M^upa Auct.

65.

I. MHspa CBuUmsmbJ trMesm9 Müll.

8tr. J. p. 16. — Bulimtu tridens Br ug. Str. T. p. 46. — d. Btt. p. 86.

GehAuse länglich eiförmig, gegen die stumpfe Spitze allmälig zuge-

spitzt, ziemlich regelmässig und sehr fein quergestreift, mattglänzend, gelb-

braun oder schmutziggelb, stark durchscheinend, weil dünnwandig. Umgänge
6 — 7, wenig gewölbt, an Höhe schnell zunehmend, mit starker Naht; die

Hauplwindung verschmälert, mit feinem Nabelritz. Mündung ziemlich gross.

Diese Art bildet bezüglicli der völligen Ausbildung der Zähne mehre, hier

nicht wohl in deren Gesammthelt zu berücksichtigende Nuancen, und niögo

desshalb ln der Beschreibung genauer eingesehen werden.
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oben mit spitzem Winkel, unten rund, dreizahnig : 1 schiefer Zahn auf der

Mändungswandy 1 oft kaum sichtbarer auf der vortretenden Spindel, und 1

auf dem lippenartig verdickten Aussenrande — bei ausgewachsenen Excm»
plaren ein vierter Zahn unter der Anheftungsstelle des Aussenrnndes be-

merkbar. Miindsaum gewöhnlich mit einer, am Winkel leistenartig entwickel-

ten Verbindungswulst auf der illQndungswand, blassfleischfarbeii, aussen ein

der Lippe entsprechender liellgelblicher Saum. — H. 4— 5*/*'"; B. 1*4—

Aufenthalt: In hügligen und bergigen Gegenden am Boden im Moos
und auf Gras; meist einzeln und zerstreut.

Verbreitung. Nord-Tirol. Im Oberinnthal fast allenthalben an Kalk-

und Urfelsgestein; Prutz^ Imst; Nassereit, an Manern; Telfs, an Ackerraiiien

gemein (Gdir.). Innsbruck, zwischen den Wurzeln der Pflanzen, in Gesell-

schaft von U. ohf>ia und BuU radiatus\ nicht gemein (Str. J.).

Süd-Tirol. Lengberg im Drauthale, unter Gesträuch,* in ausserordent-

lich grossen Exemplaren, wie denn diese Art io Süd-Tirol überhaupt bedeu-

tendere Dimensionen erreicht, als ich an Exemplaren des Auslandes Zusehen

gewohnt bin. Theileu jedoch nicht alle die Kriterien der Varietät eximia

Ross m. (Gdlr.) Trislach (W. Scheilz). Brixen. Klausen: am nordwest-

lichen Hügel von Sähen nnd bei Villanders. Durch den Kuntersweg wie bei

Atzwang, an Mauern. Tierserthal. Unterin. Botzen : bei Gunschä und Rafen-

stein hin und wieder mit dem Insectenhameo im Grase gestreift; an der

Südseite des Calvarienberges knapp an Felswänden unter Helianthemum

vulgare^ auch unter Steinen und an Mauern nicht selten; Kaiserau, auFRoh-

boden. Kattern, gegen Matschalsch (Gdlr.). Pieimsthal (G. Str. T.). Lavis.

Ala. Ronchi. Riva. Bolbeno in Judicarieii
;
zwischen den Wurzeln von Sträu-

chern und Bäumen an trockenen Plätzen, nicht zahlreich (Str. T.). Nonsberg,

am Rande der Bewässerungsgräben, selten (d. Btt.). Meran: vorzüglich auf

den Weinbergsmauern ; Gargazon (Str. M.). Passeier (Mstr.).

66.

11. JRwpn qi^naria^9%m Müll.

Bulimu* quadriden$ Brug. Str. T. p. 47. — d. Btt. p. 87.

Gehäuse linksgewunden, eirund-länglich oder länglich-walzenförmig,

kaum etwas bauchig, stumpf zugespitzt, fast glatt und mattglänzend, bräun-

lichgelb. Umgänge 7— 8, flach, sehr niedrig, nur allmäiig zunehmend, schief

und durch eine feine, etwas vertiefte Naht verbunden. Nabelrilz sehr klein.

Nacken etwas gewölbt. Mündung klein, halbeiförmig, vierbuchtig durch 4

fast in Kreuzform gegenüber stehende Zähne, von denen i auf der Spindel,

1 auf der Mündungswand und 1 auf dem Aussenrande steht. Mundsaum er-

weitert , lippenartig verdickt, oben nicht verbunden. — H. 3*/i — 5'";

B. 1 — 1»/«"'.

Abänderungen beruhen auf Verschiedenheit in der

relativen Gedrungenheit oder Schlankheit des Gehäuses und

13 *
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auf Ausbildung der SpindcUähne. Die gestreckt-walzenförmige,

wie die kleine, bauchigere kommen neben der Mittelform in

Tirol nicht seilen vor. (Vgl. Rossm. T. 58- f. 7«3. b. — f. 783.)

Aufenthalt: Unter Moos an HQgeln; meist gesellschaftlich.

Verbreitung. Nord-Tirol. Pfunds, an Urgestein (Gdlr.).

Süd-Tirol. Im Thale Virgen (Gdlr.). Brixen (Prof. Tschurtschenthaler).

Klausen, um das Kloster Sahen herum (Gdlr.). Etschthal (Str. T.): Bolzen,

selten gegen Rungeistein und im Talferhett am Wege nach Sarnthal ; zahl-

reicher an der Ruine Rafenslein und im Schutte von Weinegg auf dem
Virgl ; an den Weinbergsmauern am Griesnerberg, bei St. Justina

;
auch

bei Unterin
; von ihr wie bbersäet ist das Bett des Kardaunbaches *,

—
Trient (Gdlr.). Fleimslhal (G. Str. T.). Valli del Fersina, del Leno, di Loppio

[Zeni b. Str. T.], auf Felsen zerstreut, doch in der Regel zahlreich (Str. T.).

Nonsberg; Im untern Theile (Str. T.)
;
auf dem Cleserberg (Gdlr.); bei Foodo

und Raina (d. Btt.)
;
am Mendclübergange bei Kaltem (Äusserer). Ulten ;

bei St. Pankraz (Gdlr.). Meran: beim Schlosse Goiden und am Kichelberg auf

Weinbergsmauern (Str. M. — Gdlr.). Kastelbell, an dürren Abhängen unter

Steinen (Gdlr.). Bnrgeis (Str. M.).

67 .

III. JPuiffa Drap,

str. J. p. 17. — Str. T. p. 35. — d. Btt. p. 99.

tiehüiise mit einem schiefen, in einen Hohlpunct endigenden Nahel-

rilz, cylindrisch oder cylindrisch-eiförmig, zuweilen bauchig, mit kegel-

förmig — länger oder kürzer — ausgezogenem, ziemlich spitzem Wirbel,

sehr dicht und fein rippenstreißg, wenigglänzend, borngelb, ziemlich durch-

scheinend. Umgänge 9, wenig gewölbt, hoch, sehr langsam zunehmend,

durch eine wenig vertiefte Naht verbunden. Mündung massig gross, halb-

eiförmig, oben schräg und fast geradlinig abgeschnitten, durch 8 in den

Schlund verlaufende Falten, wovon 8 auf der Mündungswand, 8 auf der

Spindelsäule und 4 paarweise am Gaumen stehen, verengt. Mundsaum fast

hufeisenförmig, weiss, innen lippenarlig verdickt, aussen mit einer breiten

und erhabenen weissen Wulst
,

von welcher auf dem Nacken 4 weisse

Längsslreifen (die durchscheinenden Gaumenfallen) auslaufen. Der vor der

lusertionsstelle ausgebogene Aussenrand hängt mit der äussern Palle der

Mündungswand zusammen. — H. S'/i — 4"'j B. IV* — l'/j'".

Varietäten;

1. Grösser, heller oder dunkler gefärbt, ziemlich walzenförmig, zuge-

spitzt ; Falten gross; — ohne Nackenwulsl — einen Charakter, den Küster
vielleicht nicht mit Unrecht weglässt. — H. 5'"; B. (F. adjuncta

Ziegl. — F. frumenlum var. elongata Rossm. V. VI. T. 83. f. 313. j
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2, Punctförmig geritet, ziemlich schlank, cyiindrisch, gegen die Basis

fast schmäler, die obern and der letze Umgang nicht undeutlich gestreift,

seidenglänzend , dunkel liorngelb. Gewinde mit kegelförmig zugespitztem

Wirbel. Umgänge 11, beinahe flach, unter der Naht etwas kantig. Mündung

gelblich. Mundsaum ausgebogen, iippenartig verdickt. — H. W'; B.

Entschieden die ausgezeichnetste Varietät wird sie von Rossmässler und

Köster als eigene Species aufgeführt* (P. cylindracea Rossm.
V. VI. T. 28. f. 215.)

8. Meist ziemlich bauchig mit ausgezogener Spitze, deutlicher, jedoch

sehr fein rippenstreifig , ziemlich dunkel horogelb
;

die Wulst meist ganz

fehlend. — H. 4*/i — 5 ^,'"; ß. fast 2'". (P. fntmenhtm var. illyfica Rossm.

1. p 82; V. VI. T. 23. f. 312. Torquilla triticum Ziegl. Stab.)

4. Kleiner, schwächlicher, gebräunt; die Falten nicht sehr scharf —
meist bloss die beiden miltlern — ausgebildet. Nackenwuist fehlend. —

<

H. B. 1'/»'" (an den Exemplaren meiner Sammlung). (P. frumentum

rar. minor Rossm. V. VI. T. 23. f. 311.)

5. Stark bauchig, die Falten sehr entwickelt; Nackenwulst. — H. 2%
— 3'"; B. 1V>'"- (P. turgida Parreyss. — P. frumentum var. ctir/a Kstr.

V. Abtb. d. Hel. T. 5. f. 20, 21.)

Strobel (Mal. Trent, p. 36) erwähnt auch einer P. pachygastra

Ziegl.: mit 6 Gaumenfalten und dadurch verengter Mündung; allein eine

Bemerkung dieses Auctors über P, Apennina Charp. lässt erschiiessen, dass

Strobel vielleicht nicht so fast die rippenstreiflge Form, in welcher K üs tcr

eine gute Art erkennen will, vermeine, als vielmehr eine P. frumentum

mit einer Ueberzahl von Zähnen
,

wie mir ein Paar derartiger Exemplare

auch von Botzen vorliegen.

Ueberdiess ändert P. frumentum ab: mit verdickter Lippe, zumal

bei Vereinigung der stark ausgebildeten Gaumenzähne ; oder mit doppel-

spaltiger äusserer Falte auf der Mündungswand u. s. w.

Anmerkung. Ueber verticale HöhenVerbreitung und die

Bedingnisse des Gedeihens der einzelnen Formen vergleiche

Strobel, Mai. Trent, p. 37 ff.

Strobe Ts Beobachtung jedoch (Conch. terr. d'Innsbr.

p. 17): die Species nie auf Kalkfeisen gesehen zu haben, indess

var. illyrica eben auf diesen sich finde um Como wie im südli-

chen Tirol, scheint eine sehr individuelle zu sein, die sich wohl

nicht allerwärts bestätigen dürfte ; so wie hingegen die massen-

hafte Verbreitung der var. illyrica im Porphyrkcssel von Bolzen

gewiss nicht durch Kalkgestein bedingt worden.

Aafenthalt: An sonnigen Abhängen auf sandigem Boden unter

Steinen, im Gras, an Mauern.

Verbreitang. Nord-Tirol. Innsbruck: die Species (P. callosa Z.),

gemein, mit P. tridens zusammen; an der Klamm und bis auf die Achsel

und das Haflerkbar (Str* J- et M.).
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SQd-Tirol. Döisach : im gleichnamig’en Querthalchen am Pusse von

Glimmerschiefer-Wänden — die echte var. minor. Mitnoter zeigte sich je-

doch auch diese ausgezeichnetere Spielart sehr verlängert und walzig, ohne

die Stärke des Gehäuses oder der Falten mit var. elongata , noch die

Charaktere der var. cylindracea zu theilen. — Im Thale Tiers, bis zum
TschaiTonherge hinan (var. 3. vorherrschend). Welschnoven (Gdlr.). Blumau

im Eisackthale (Str. T.). Botzen: allerorten bis zum Salten auf, 4000P. s. m.,

die gemeinste ihrer Gattungsverwandlen ; in zahlreicher Gesellschaft beson-

ders um und in Schlossruinen, auf kiesigem Boden und an berasten Felsen*).

Etschthal (Str. T.): Ueberetsch, an Rainen und Mauern, etwas seltener; bei

Neumarkt (auch var. cttr/a) ;
Salurn; Lavis; Trient (Gdlr.). Im Fleimsthale

(G. Str. T.). Yalli del Fersina, wie bei Civezzano; del Brenta [Ambrosi

p. 395 ],* dei Ronchi ;
Arsa ; di Loppio

;
del Sarca ; dell’Arno; del Noce (in

zahlreichen Familien auf Kalkfelsen an der Südseite d. Btt.), auf Felsen>

Mauern, an den Wurzeln und auf den Stengeln der daselbst wachsenden

Pflanzen unter Steinen etc. (Str. T.). Meran: im Naifthale beim Einsiedler;

bei Fragsburg (Str. M.). Allenthalben auch zwischen Meran un d Botzen

:

Lana ; Andrian ; Vilpian ; Terlan (Gdlr.).

Die schöne Varietät: cylindracea wird von Villa im Kataloge seiner

Sammlung, 1841**), aus Tirol angeführt, und wurde mir in ein Paar

ausgezeichneten Exemplaren vom Slud. Magnani überbracht, welcher sie

bei Segno im Nonsberge mit Varietät elongata — nicht ohne Uebergänge

von dieser zu jener — sammelte.

68 .

IV. meenMe Drap.

Gehäuse fast walzenförmig, zuweilen etwas bauchig, allmälig ver-

schmälert , stumpfspitzig, fein aber sehr dicht gestreift, wenig glänzend,

ziemlich dunkel horngelb. Umgänge 9 ,
niedrig, wenig gewölbt, fast flach.

Naht kaum vertieft. Nacken etwas flach, unten zusammengedrückt. Nabelritz

schief, in einen Hohlpunct endigend. Mündung fast gerade, mässig gross,

halbeiförmig, beinahe abgerundet-viereckig
,

blass rostgelb, 7-faltig: je

3 Fullen auf Spindelsäule und Mündungswand, 3 am Gaumen, welche vorne bis

zum Mundsaum reichen, fast gleich gross sind und am Nacken weiss durch-

scheioen. Mundsaum weiss, lippenarlig verdickt, etwas gebogen ; die Ränder

•) Im Gebiete von Botzen wie überall In Süd-Tirol iat var. illyrica vorherr-

schend. Indess mag, wer auf Handel speculirt, immerhin aus einer Centurie

auch ein Dutzend der Variet&ten 1 und 5, auch manches Exemplar der Stamm-

art auslieben, alle V'erbindung^formen aber sorgfältig entfernen, damit diese

Spielereien noch zu Stubengelehrten guten Arten sich erheben mdgen.

**) Wohl irrig als „cy/i/ulrtca Z.,*^ da nur .Mich and eine solche beschrieb (Desc.

des quelq. cuq. Bull, de Bordeaux, t 3. f. 17. 18) und ich das Vorkommen
der letztem in Tirol überhaupt sehr in Frage ziehen muss.
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wenig genähert, der änssere etwas eingedrückt, oberhalb ohnr Lippe, mit

der vorgerückten Falte der Münduiigswand zusammenhängend. H. SV« — Z'/t'"

;

B. 1 — 1%
Aendert ab mit verkürztem oder verlängertem Gewinde ;

mit angedeutetem 4. Faltenzahne oberhalb der 3 andern Gaumen-

falten ; mit mehr oder minder deutlicher Doppelfalte an der

Einfügnngsstelle des Aussenrandes. — Ist übrigens verwandt mit

P. avena\ allein durch Coliationiruog der beidertheiligen Merk>

male vielfach differenzirt.

Aofenthalt: An Kalkfelsen und Mauern, nahe dem Boden oder im

Moos und unter Laub.

Verbreitaog. Bisher nur in Nord-Tirol vorgefunden. Pfunds im Ober-

innthale, mH Hel. %onata (Str. M. — Gdlr.). Imst an feuchten Felsen. Telfs,

im Kochenthale mit P, avena (Gdlr.). Innsbruck: bei Kranabite'n und „Hun-

gerburg^^; in der Klamm; auf der Frauhitt, der Achsel und dem Haflerkhar.

Im Hallerthal (Str. M.). Innbach (Gdlr.) Auf dem Brenner (Str. M.)*

6».

V. JRupn D rap.

str. J. p. 17. — Str. T. p. 3i. — P. avenacea Brug. d. Btt. p. 10t. — Str.

Bt. p. 103.

Gehäase spindelförmig-konisch, stumpfspitzig
,

unregelmässig ge-

streift, zuweilen auch fast glatt, ziemlich glänzend, dünnwandig, durch-

scheinend, rölhiichbraun bis horngelb. Umgänge 7, massig hoch, stark ge-

wölbt, an der vertieften Naht stark eingezogen. Nacken wenig verflacht,

an der Basis zusammengedrückt, am Rand abgerundet; Nabel eng aber durch-

gehend. Mündung mässig gross, bräunlich, im Schlund 7 Fallen: wie ge-

wöhnlich % an der Spindelsäule, 2 auf der Mündungswand, 3 am Gaumen,

davon die erste die kleinste (und öfters ganz fehlend), die beiden andern

fast gleich gross, etwas vortretend, am Nacken weiss durchscheinend sind.

Mundsaum scharf, etwas ausgebogen; der Spindelrand fast gerade, der

Ausseoraod bogig, oben stumpfeckig heraustretend. H. t*/a — B. 1'"'.

Im Hinblick auf die Erscheinungsformen , in denen diese

Art an verschiedenen Stellen Tirols auftritt, yvo P, avena Drap.

cereana M ü h I f. und megacheilos Jan. ihre Unterscheidungs-

charactere anszutauscben scheinen, kann ich so wenig als Stro-

bel*) den zahlreichen Formen dieser Gruppe starken Glauben

*) M. vgl. die kritische Revision dieser und der verwandten Arten bei Strobel
Mal. Trent. S. 3*. — 33.
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'«n ihre Artrechte schenken. Weit entfernt deren Nomenclatiir

noch mehren zu wollen
,
gebe ich daher nur die Abänderungen

oder besser die Mischungen wieder, so wie ich sie an Ort und

Stelle fand.

Abänderungen

:

I. Gehäuse ziemlich genabelt, eiförmig- konisch ,
meist heller ge-

färbt; Mundsaum etwas getippt {y^transiens ad megacheilon'^ Strobel);
Mündung mit 3 fast gleich grossen (3. 3. 4.), den Spindeirallen und der

innern Falte der Mündungswand gerade gegenüberstehenden Gaumenfalten,

und einer kleinen, weit hinten stehenden obern (1.) Gaumenfalte (tramiens

ad cereanam Mühlf.^;

—

Nacken am Rande stumpf, meist ohne Furche

(transiens ad atienam D r a p.^. — Ich kenne diese Uebergänge vom Doss

Treiilo und S. Bernardino bei Trient, von Segno im Nonsberge n. s. w.

(Gdlr.).

3. Wie vorige, aber das Gehäuse schlanker, regelmässig gestreift,

dunkeier gefärbt ; Mundsaum weniger (transiens ad Megacheilon var.

gracilis Rossm.^. Botzen beim Wasserfalle an Porphyrfelsen; am Schlosse

RiiMgelstein etc. Dölsach im Drauthale auf Urgestein
;
doch haben die Ex.

von daselbst die 1. Falte nur rudimentär (Gdlr.).

3. Etwas kleiner wie vorige; Nacken kielartig zusammengedrOckt

;

die oberste Gaumenfalte fehlend oder rudimentär (am Gehänge des Tschaffon

bei Tiers auf Dolomit) und mit der %. Falte fast verwachsen; Mündung
nicht selten an der Basis winklig verengt. — Salnrn am Titscbbache auf

Kalk (Gdlr.).

4. Die speciesy aber mit 4 Gaumenfalten. Villnösser Thal an Mauern;

Groden bei S. Christine (Gdlr.)

3. Kleiner bei gleichviel Windungen , weniger deutlich gestreift , am
Gaumen blos i fast gleichgrosse Falten (Torquilla kordeum Stud. Kstr.

T. 6. f. 15. 16). Innsbruck (Str. J.); am Zunderkopf bei Hall (Gdlr.);

Achenlhal (Str. M. u. s. w.

Aafentbalt : .\n Mauern und Felsen ; besonders in Berggegenden

auf Kalk.

Verbreltang. Ausser den bereits erwähnten Standorten ist das Vor-

kommen der Pupa avena statuirt — in Nord-Tirol : Von Nauders durchs

ganze Oberinnthal auf dem nördlichen Kalkgebirgszng — bei Pfunds auch

auf Thonschiefer — besonders häußg zwischen Zams und Imst an den Bar-

rieren der Strasse; ebenso von Fernstein bei Nassereit bis Vils allenthalben

an Feldzäunen und auf Kalkfelsen. Boi Reutte bis an die Spitze des Hahne-

kamm beobachtet; gewöhnlich die species mit IJebergängen zur Abänderung

4 und .'i — begleitet von Hel. rupestris. Telfs: vom Fusse der Munda bis

auf die Niedermunda, vermischt mit P, hordenm ^ P. secale etc. (Gdlr.).

Innsbruck , gemein im Thale und auf Bergen (Str. J.). Innshach. Hinterriss.

(Gdlr.).

Digitized by Google



105

Süd-Tirol. Am Raucbkofel bei Lienz (Gdir ). Im Trentinum
; und zwar

scheinen nach S tro b e i s Andeutungen besagte Formen mit meist 4 Gaumen*
falten vorzuherrschen : im Fassathale, z. B. bei Vigo an Mauern ; Ex. mit

abgerundetem und gekieltem Nackenrande zusammenicbend, wie diess wohl

auch anderw'ärts der Fall (Gdlr.); im Fleimstbale : bei Forno (G. Str. T.);

im Val del Fcrsinai am M. Tatoga bei Canal S. ßovo [Ambrosi b. Str. T.];

Ronchi, Arsa ; Etschlhal; Val di Loppio, im Sarkathal und dem diesseitigen

Judicarien ; im Nonsberg: Teres, S. Romedis (Str. T. — d. Btt.). Meran:

auf den Felsen des Naifthales vor der Einsiedlerhütte (Str. M.).

10 .

VI. JRwpn iMoiiutn Drap,

str. T, p. 4t.

Gehttase eirund-länglich oder walzenförmig, wenig bauchig, stumpf

zugespilzt, fast gleichbreit unten, fein schief gestreift, seidengläiizend

,

dünnwandig, daher durchscheinend, gelb- oder rothbraun. Umgänge 9—10,

W’enig gewölbt, sehr niedrig und langsam; Naht etw'as eingezogen ; Nabel-

loch deutlich. Nacken ziemlich gross wegen der sackförmig herabgezogenen

Mündung, mit hellerem, breitem Saume der durchscheinenden Gaumenwulst.

Mündung fast balbeiförmig, gelblich fleischfarben, mit 3 weissen Falten;

1 grosse schief auf der Mündungswand, t kleine auf der Spindel. Mundsaum

schwach lippenartig verdickt, etwas erweitert und ausgebogen. H. 3 — 4'";

B. 1*/»"^

Abänderungen Anden bezüglich der Ausbildung der

Spindelfalten, und der Dimeusionsverhältnisse des Gehäuses —
wie in der ganzen Sippschaft — statt (vgl. Kstr's. Concli. Cab.

T. 1 ff. 81—84. — Hossm. V. VI. T. 23 f. 331).

Anfenthalt: Am Boden zwischen Wurzeln, niedrigen Pflanzen und

ahgefallenem Laub, unter Moos und Steinen.

Verbreitung. Nord-Tirol. Innsbruck auf der Frauhitt. Achenthal

(Str. M.). Im Thale der Riss, nicht seilen (Preindi). Kundl
;
daselbst wie

überall in der verkürzten und gestreckten Form (Prof. Conzin). Kössen (Gdlr.).

Süd-Tirol. Um den Lago d' Idro
,
auf Bergen unter Steingerölle im

Feuchten (Spin.).

71 .

VII. JP—pn Rossm.
str. J. p. .'12. Anb. (ex parte).

Gehäuse länglich -walzenförmig mit stumpf- kugelförmiger Spitze,

ziemlich schlank, sehr fein, fast unmerklich gestreift, stark fettglänzeiid,

durchscheinend, hornbräunlich-rolh. Umgänge 8 — 9, zuerst sehr niedrig,

Bd. VI. Abh. 14

Digitized by Google



106

sehr langsam und unbedeutend Eunebmend, die mittlere ziemlich con-

vex
;
Naht etwas verlieft ; Nacken gewölbt

,
gegen die Mündung bei-

nahe kielartig zusammengedrängt ,
mit hellerer, gekrümmter Binde der

durchscheinenden Gaumenschwiele ; Nabel offen durchbohrt. Mündung halb-

eiförmig, gelbröllilich ; 1 grosse Falte schief auf der Mündungswand, 2 auf

der Spindelsäule, von denen die obere sehr weit innen, klein und von aus-

sen kaum sichtbar; Gaumen mit einer weissen, nach innen gekrümmten,

zahnförmig erhöhten Schwiele. Mundsaum ausgebogen, weisslich. H. sV«—3''^;

B. 1 — 1*/«'".

Abändernde Dimensionsverhältnisse wie bei voriger Art.

Varietät

:

Die Gaumenfalte fehlend , die Wulst dagegen deutlicher entwickelt

und daher der Nacken mehr aufgetrieben (P. gularis var. spoliata Kossm.
V. VI. p. 18. T. 83 f. 334). Rossmässler fügt die Bemerkung bei:

„Ich verglich von der Stammform gegen 50 und vou der Var. gegen 30

ganz übereinstimmende Kxemplare.“

Aiifentbalt : In Kärnten — nach R o s s m. und Gallenstein — auf

Kalkblöcken in dem Rasen der Alpenpflanzen (Dryas oclopetala
^ Globula-

ria cordi[olia)y auf und unter Steinen.

Verbreituug. Süd-Tirol. Diese — meines Wissens — bisher nur am
Loibl und Harlouz in Kärnten, sowie am Ursprünge der Feistritz in Krain

gefundene Ptipa traf ich an der Tristacher Seewand bei Lienz unter Strün-

ken und Steinen, namentlich aber an die besagte Kalkwand angesoe;en

;

sehr zahlreich und zusammenlebend mit Hel. Preslii und rupestrisy Pupa
atena und Claus. Slenlzii. Sie war meist in Schmutz gehüllt.

Die Varietät entdeckte S t e n t z jun. auf den tiroler Alpen (Rossm.);

und zwar bei Seis und Kastelnit (Stz. in lil.) Ex. der ächten spoliata —
unter dem irrigen Kamen: P. dolinm — erhielt ich von Stentz aus

Steyermark (!?).

Anmerkung. Der Charakter, dass der Mundsaum der

P. gularis an der Mündungswand meist mit der Falte Zusam-

menhänge (Kstr. p. 85), bestätigt sich an keinem Ex. meiner

Sammlung.

Es liegen mir 40 tiroler und 88 kärntner Ex* vor, und

ich finde jene mit diesen vollkommen übereinstimmend
; nur

dass die tiroler (als solche?) von ungewöhnlich obscurer Fär-

bung sind ,
— eine im Drauthale fast normale Erscheinung.

VIII. c>ot»d<*#9 Rossm.

Gehäuse eiförmig-konisch, bauchig, ziigespitzt, sehr fein gestreift,

maltglänzend
, dünnwandig und durchscheinend, hornbraun. Umgänge 9,
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conTex, niedrig und sehr langsam zunehmend; Naht tief; Nacken wenig gewölbt:

die Nabelgegend fast flach, so dass gedrungenere Exemplare darauf basirt wer-
den können; Nabelloch selbst Sehr deutlich Mündung schief halbeiförmig;

1 Falte sehr schief auf der Münduogswand , 2 auf der Spindel, Mundsaum
sebarfrandig, etwas ausgebogen

, gelblichweiss. II. 2*/* — 3'^'; B.

Verwandt mit P. dolium und gleich dieser nach Dimen-

sion yeränderlich, ist sie jedoch durch das konische Gewinde
schon in ihrem Habitus sehr abweichend.

Aufenthalt und Verbreitung. Stentz theilte mir Exemplare die-

ser Art — irrig als P. Rosstnaesslerii — aus dem Puslerlhale mit
,
wo sie

nach seiner Aussage im Gefels bei Nikolsdorf sieh aufhalle. Sonst zieht sie

es vor, an Quellen, um junge Bäumchen, unter Laub und Steinen zu leben.

Anmerkung. Stentz mag allerdings wie in der Deter-

minirung so io seinen Angaben nicht völlig verlässig sein, was

ich meinem sehr verehrten Freunde, unbeschadet seiner Ver-

dienste, im hohem Interesse der Wissenschaft, für die er durch

seine bekannten Reisen unstreitig viel geleistet, nachsagen muss.

Indess ist doch sehr wabrscheiolich , dass diese dem Osten an-

gehörige Art bis ins tirolische Draugebiet heraufreicbo.

73.

IX. iPtfjfM «fo/foftsm B r u g.

Str. J. p. 18. — Str. T. p. 41. — d. Bett. p. 89.

Gehäuse verkehrt eiförmig-walzig, mit stumpf abgerundetem Wirbel,

auf den obern Umgängen ziemlich regelmässig rippenstreiflg, auf den untern

fast glatt, ziemlich glänzend, dünn und fast durchsichtig, granlicligelb. Um-
gänge 9, etwas gewölbt, an der Naht eingeschnürt, der letzte schmal und

klein
,
am Nacken gewölbt. Nabelrilz schief, seicht. Mündung sackförmig

herabgezogen , halbeiförmig; 1 ziemlich erhabene Falte auf der Mündungs-

waud, 2 kleine auf der Spindelsäule, von denen die eine öfters fast unmerklich

ist. Mundsaum mit schwacher, weisser Lippe, ausgebogen. H. 8 — %^/t*** \

ß. 1%"'.

Abänderungen beruhen auf der mehr oder weniger

schlanken oder eiförmigen Gestalt , auf Mangel der Streifung

und auf Ueberlagerung der Spiiidelfaiten durch andauernde Ab-

sonderung von Gehäusesubstanz. Uiimerklicher gibt sich bei ein-

zelnen Exemplaren die Bildung einer Schwiele über der Mün-

dungswand und die eines stumpfen Zähnchoiis nahe der Insertion

des Aussenrandes kund.

14 *
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Junge Exemplare finden Rossmässler und Küster
einer Hei rupestris od fuha täuschend ähnlich. Besser Hessen sie

sich wohl mit einer H.lamellata J effr. vergleichen.

Aufenthalt: Einzeln am Boden unter Moos, abgefallenem Lanbe,

zwischen Wurzeln und an Steinen; gewöhnlich in Gebirgsgegenden.

Verbreitung. Nord-TiroK Innsbruck; nicht selten zwischen den tro-

ckenen Wurzeln von Thymus und andern Sträuchern in jungem Gehölz auf

den Hügeln oberhalb Hötliog und Mölilau (Str. J. et M.). Achenihal (Sir. M.).

Südtirol. Lienz :^in den Wäldern bei Tristach an den Wurzeln der

Fichten und weiter hinauf am Rauchkofel unter Steinen und Strünken ;
jedoch

nur einzeln. Dölsach, in Rasen an Felswänden zahlreich. Tiers: bis an die

Dolomitwände am Tschaffon, gemein an feuchten Stellen unter Laub und

Steinen; vorherrschend in der verlängerten Form. Botzen: Rungeistein und

in den Schluchten hinter, Langeck , unter Moos und Steinen (Gdir.). Im Ge-

biete von IJeberetsch : bei ünterrain (Str. M.) und Kaltem unweit des Got-

tesackers unter Sträuchern zahlreich. Neumarkt: auf der Anhöhe von Mazzon

in Gebüschen und Hecken. Salurn: sulle scalette unter Laub, in Gesellschaft

der P. pagodula^ atena und frumentum\ meist in der verkürzten Form

(GdIr.). Lavis. Bolbeno bei Tione; unter Steinen, selten (Str. T.). Auf den

Bergen um den Lago d' Idro (Spin ). Nonsberg : im Val di S. Romedio (d. Btt).

Meran: bei Zenoberg, Obermais, Schöna, im Naifthal, auf Felsen und

Mauern (Str. M.).

74 .

X. JRfpa paffotitfa D e s m o u I.

str. T. p. 39. — d. B e U. p. 90.

dchiiase länglich-eiförmig, fast walzig, mit stumpfem Wirbel, dünn

und durchsichtig, dicht und fein quergerippt, seidenglänzend, horngelb.

Umgänge S, gewölbt, die ersten sehr niedrig, die übrigen sehr langsam

zunehmend, an der geraden Naht eingeschuürt ; der letzte plötzlich nach

vorn und aufwärts gekrümmt, so dass der Aussenrand die Naht des vorletz-

ten Umganges berührt. Nabelloch quer, ganz verschlossen. Mündung fast

abgerundet-viereckig , mässig gross. Mundsaum zusammenhängend, etwas

lostretend, nach aussen gebogen, bellrolhbräunlich
; der Aussenrand in der

Mitte eingedrückt, daher innen höckerartig hervorstehend; tief im Gaumen

läuft eine durchscheinende, nur äusserlich bemerkbare Längsfalte bis an den

Endpuncl des vorletzten Umganges. H. iV*‘ '
\ B.

Varietät

:

Grösser (l*/s"' ;
im Durchmesser kaum 1^"), mit beinahe abgerundetem

Wirbel; die Axe geradlinig, nickt bogig , das Gehäuse ganz walzig, (die

untern der 9 Umgänge fast schmäler), rothbräunlich
,

silberglänzend ; der

Höeker am Aussenraude schwach (P. pagodula var. subdola mihi).
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Aufenthalt: In Eichengehölz an Baumwurzeln, unter niedrigen Büschen,

Steinen ,
Moos und Lanb.

Verbreitung. Süd-Tirol. Umgebung des Idrosee's, an Felsen und

zwischen Moos in Feuchten Stellen (Spin.). Nonsberg, an kühlen, feuchten

Orten ; stellenweise sehr zahlreich (d. Btt.). M. Pallade im Nonsberg, auf

ptorschem Holz in Gebüschen (Str. T.). Meran : auf dem Marlingerberge von

der Töll bis unter dem Ecker (Str. M.).

Inden wenigen, durch Stud. Ausserervon Fondound Stud.Mognani
von S. Romedio im Noosberge überbrachten , sowie in den Hunderten ganz

übereinstimmenden Exemplaren, welche ich selbst bei Salurn im Etschthale

alle scalette unter faulendem Laub an sehr dumpßgen Stellen
,
auch unter

kleinen Slräuchern und Steinen, wie an Kalkfelseii sammelte
,
erkenne ich

anschliesslich nur die besagte Varietät nnd möchte fast zweifeln, ob auch

die typische Form anderer Länder in Tirol sich vorfinden.

75 .

XI. JPupa M'errari P o r r o.

str. T. p. 39.

Gehäuse gestreckt-cylindrisch, zuweilen ob den verschmälerten letz-

ten Windungen fast bimförmig
,

stumpf, sehr fein und regelmassig rippen-

streifig, seidenglänzeiid , wenig durchscheinend, hornbräunlich. Umgänge

7, die ersten sehr niedrig, die übrigen massig hoch, sehr flach convex,

durch eine kaum eingeschnürle Naht vereinigt , der letzte schnell verschmä-

lert , kielförmig zugeschärft, im Nacken flach, an der Basis zusammen-

gedruckt. Nabelloch trichterförmig, tief, massig weit. Mündung schmal, höher

als breit, fast ungleichschenklig-dreieckig, verengt, der Schlund mit 4 Fal-

ten: je 1 auf Spindelsäule und Mündungswand, letztere nach rechts geneigt,

beide sehr stark und dick , 9 andere parallele am Gaumen tief innen und

schwer zu erkennen. Mundsaum nmgebogen , mit dicker weisser Lippe ;
die

Ränder durch eine Schwiele zusammenhängend, an der Innenseite des äussern

Mundsanms eine zahnförmige
,
starke Erhöhung

, die den oberii Theil der

Mündung buchtförmig abgrenzt. — H. fast 8'"
; B. V»'".

Aendert, wie die verwandten .Arten, mit schlankerm

Gewinde von 8 Umgängen ab (P. Ferrari var. elongata Porro
T. 1. f. a. b. — Kstr. T. 7. f. 84. 85).

Aufenthalt : In Höhlen , an Felsen , unter Steinen und Laub ,
meist

mit Erde und Schmutz bedeckt.

Verbreitung. Südtirol. Um den Lago d' Idra ,
am Fusse der Felsen

und unter Moos an feuchten Stellen (Spin.).
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76.

XIL JRwpa htpMtcatn Michaud.

Str. T. p. 39. — d. Btt. p. 91.

Ciehäase gestreckt-cylindrisch, gegen den abgestumpften Wirbel kaum

merklich verschmälert, sehr seicht ge.streift, gläm^end, durclischeincnd,

blassgelb, mit einer, wies scheint, leicht abstreifbareii hornbräunlichen

Epidermis. Umgänge 8—9, die ersten 3 sehr niedrig, die übrigen langsam

xuuehmend, flach convex, unten eingezogen
, durch eine etwas vertiefte

Naht vereinigt ; Nacken etwas zusammengedrückt, beinahe kiclförmig den

etwas engen Nabel einschliessend. Mündung etwas klein, länglich, parallel

zur Axe 9 vierfallig: je 1 starke Falle auf Spindelsäule und Hlündungswand,

8 andere von ungleicher Grös.se, nach innen convergirende , am Nacken

durchscheinende tief innen am Gaumen. Mundsaum weiss , verdickt, scharf-

randig, ausgebogen ,
durch eine leichte Schwiele verbunden. — 8 — 8%"';

B.
•

'» — V".

Varietäten

:

1. Mit callöserm Aussenrande und dadurch verengter Mündung; mit

zusammenhängendem und nicht selten vorgezogenem, mehr zurUckgeschlage-

nem Mundsaume (P. valsabina Spin. n. 69 f. A.). Sehr verwandt mit P. Fer-

rari Porro
^
welch letztere Strobel mit P. biplicata Mich, eben durch

diese Uebergangsform zu einer Art (?j verbunden wissen will. (Vgl. Str.

Mal Trent* p. 40. Anm.)

8 . Mit einer 3. , punctförmigen Gaumenfalte zwischen der untern

Gaumenfalle und dem Nackenkiele, tief innen, so dass sie durch die

Mündung kaum mehr wahrgenommen werden kann; und einem 4. puoct-

förmigen Strichelchen unter der Naht. Gleichfalls mit einer zweiten, rudi-

mentären, eingesenkten Lamelle auf der Mündungswand zwischen der Haupt-

falte und Insertion des Aussen randcs und einem zuweilen auch fehlenden

kegligen 8. Zahnchen an der Spindel , unter der Hauptfalte. (P. biplicata

var. (?) escessira mihi)*)

Anfenthalt und Verbreitang. Sehr selten. Bolbeno in Jtidicarien auf

einem faulenden Baumstamm in einem Buchenwald von Strobel in 4 Exem-
plaren gefunden (Str. T.). Castelfondo im Nonsberge nur an einer
feuchten Stelle in Gemeinschaft der P. payodula unter Steinen und zwischen

Moos von de Betla gefunden.

Die War. ralsabina sammelte Spinclli in den Anschwemmungen des

Idrosee’s. Die Var. excessiva ward mir durch Herrn Äusserer in 8 fast

*3 Es verdient bemerkt zu werden, dass ich die besagte 3. Gaumenfalte auch

an einer durch die Güte des Herrn Strobel von Bellagio am Comersee mir

zugekoniineiien P. Ferrari P o r r o vertreten finde.
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übereinstimmenden Exemplaren von Castelfondo im Nonsbergc fiberbracht „

wo er sie mit Cavalier de Bella an der Originalstelle der species (?) ge-

gcsammelt. Weitere Beobachtungen sollen mich fiherieogen, ob diese mehr-

fach abweichende Form als gute Art gelten könne, wie ich bereits jetzt

kaum zweifle.

77 .

Xlll. MFt*pa tt*ip9ic€tfa S t u d.

8 tr. T. p. 4S. — Odir. III. Progr. d. Gymn. v. Botzen p. 46.

Gehäuse klein, eirundlicli, fast walzig, sehr stumpf, höchst zart ge-

streift, daher seidenglänzend, dünnwandig, durchscheinend bis durchsichtig,

braungelb , am Wirbel heller. Umgänge 6 — 7, etwas gewölbt, an der Nabt

eingeschnürt, niedrig, sehr allmälig zunehmend: Nacken gewölbt und mit

einem etwas hohen Wulst umzogen, zw’ischen diesem und dem Mundsaume

etwas eingeschnürt. Nabel sehr klein, rundlich. Mündung rundlich, gelblich

fleischfarben
, in der Regel dreizähnige 1 Zahn auf der Mündungswand , 1

auf der Spindelsäule und 1 am Gaumen, welcher äusserlich am Nacken durch-

scheint. Mundsaum etwas nach aussen umgeschlagen, scharf; die Ränder ein-

ander genähert H. B* V»"'.

(T h i e r bläulichgrau mit schwärzlichen Fühlern und zw'ei von ihnen

über den gleichfalls dunkeln Nacken auslaufcnden schwärzlichen Streifen.)

Varietäten :

1. Ohne Zahn. Wird von Strobel in seiner Malac. Trent, p. 43.

erwähnt.

3. Mit Einem Zahne; und zwar auf der Müudungswand (Str. I. c.) oder

am Gaumen. Terlan (Str. M.). Hin und wieder bei Botzen (Gdlr.).

3. Mit zwei kleinen Zähnen: 1 auf der Mündungswand und 1 freien

im Gaumen (F. bigranata Rossm. f. 64.5). Bei Burgeis und Meran (Str. T.)

4. Von der schlanken Gestalt und Zahnelung der bigranataund gleich

dieser ohne den , dem länglichen Gaumenzahne entsprechenden Eindruck am
Nacken (vgl. d. species)., dunkler gefärbt und zumal viel deutlicher gestreift

(F. triplicata var. s/ria/issa m i b i.). Ich entdeckte diese Form am TschafTon-

berge unweit Bolzen , 4800 F. s. m. , wo sie gesellig mit F. triplicata auf

berasten Kalkfelsen hauset. Ist Jedoch nicht zahlreich.

Zwischen diesen Varietäten und dem Typus reihen sich

Uberdiess mehre, minder erhebliche Uehergangsformen ein, bei

denen bald der eine bald der andere Zahn unvollkommener aus-

gebildet
;
besonders aber der Zahn auf der Spindclsnulc nur als Cal-

lus oder so sehr nach innen gerichtet erscheint, dass er nur in schie-

fer Richtung wahrgcnoinmen werden kann. Letztere Abänderungen
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finden sich vorzüglich im Eisack- und Etschthale (Gdlr. vgl. auch

III. Gymn. Prog. v. Botzen 1858).

Aufenthalt: Auf Felsen oder sandigen Stellen unter Moos und

Steinen.

Verbreitung. Nord-Tirol. Innsbruck, auf der Achsel (Str. M. sic?*).

Prulz an Ackerrainen, mit P. aridula (Gd\r.),

Süd-Tirol. Dölsach um Thonschieferfelsen im Grase, mit Balea fragilis

der gewöhnlichen Begleiterin auch um Botzen , Klausen am Gartenhügel

des Kapuzinerklosters. Tiers, am Abhange des TschaiTon; gemein und in der

typischen Form. Botzen: am Kardaunbach; auf der Nordseite des Virgl unter

Saxifraga aizoon und Moos; um die Wiese bei Rungeistein und auf dem

Sedimente der Talfer unter Steinen, häufig, um und im Schutte der Schlös-

ser etc. Bei Kleinstein und Unterin, gesellig mit F. muscorum^ die sie im

Thale vertritt und welche nur angeschwemml zu sein scheint. Bei Unterrain

am Fuss der Mendel (Gdlr.); auch am Uebcrgange der Mendel. Terlago im

Sarkothalc. Meran beim Schlosse Rametz unter Steinen (Str. T. u. M.).

78 .

XIV. JPtfp«! fttu«eorMm Lin.

d. Btt. p. 9H. — P. muscorum NIlss, Str. J. p. 18.

P. marginata Drap. Str. T, p. 4S.

Gehftuse klein, walzig-eiförmig , mit stumpfem Wirbel, sehr fein

gestreift, mattglänzend, durscheinend, braunrolh. Umgänge 6 — 7, wenig

gewölbt, niedrig, fast gerade und nur langsam zunehmend. Nabelöffnung

eng, aber meist deutlich, fast rund. Nacken wenig aufgelrieben, mit W'eiss-

lichem, stumpfem Wulstsaum der durchscheinenden Lippe. Mündung halbrund

fleischfarben , entweder ganz frei, oder mit einem bald mehr bald weniger

entwickelten Zahn auf der Mtindungswand. Mundsaum etwas nach aussen

umgebogen, scharfrandig
,

nicht zusammenhängend
, tief innen mit einer

Lippe belegt. — H. IVi — B. bis 1"'.

Varietäten:

1. Kleiner, mehr walzig, matterglänzend; Umgänge convex; Blöndung

rundlich ,
mit mehr genäherten Blundsaumrändern, und einem rudimentären,

an die stark entwickelte Querwulst anstossenden , zuweilen verdoppelten

Gaumenzahn. Der Nackenwulst etwas schärfer (F. aridula Held. Küst. T. S.

f. 8 — 10). Eine zwischen F. triplicata Stud. und F. muscorum L. inmitten

*) £a will mich mehr als wahrscheinlich bedünken, dass Strobel nur die

Pupa aridula Held meint, die auch ich auf demselben Gebirgszuge sammelte,

und — vielleicht mit eben so viel Hecht wie ich zu P. muscorum"— sie zur in

Rede stehenden Art zieht
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stehende Form geht sie wohl in letztere einigermassen, nie aber durch Eiit-

wicklang eines Zahnes oder auch nur einer Schwiele an der Spindelsäule in

crstere über.

8. Gehäuse bei gewöhnlicher oder fast geringerer Höhe viel breiter,

dünnschaliger , walzenförmiger, mit stumpferm Wirbel und gewölbtem Um-
gängen; Nabellrichler weiter; Nackenwulst unscheinbar, gleichfarbig. Mund-

saum ungclippt, daher die Mündung grösser; vorne im Gaumen ein rudimen-

tärer, punctförmiger Zahn; die Mundränder etwas genähert (P. muscorvm

var. madida mihi.'). Ebenso Ebenbild wie Gegenbild der voranstehendeii

Varietät.

3. Gehäuse breiter und kürzer, mit deutlicherm Nabel (C. marginata

Pf eiff. — Küsl. T. 2. f. 5).

Andere Abänderungen beruhen vorzüglich auf dem
Mangel oder (in Tirol bisher nicht vorgekommenen) Verdoppelung

des Zahns auf der Mündungswand.

Aiifcuthalt: Unter Moos, Laub und Steinen; in Ritzen der Felsen an

Pflanzenwurzeln.

Verbreitong. Nord-Tirol. Paznaun (Mallaun). Telfs, an Gartenbäumen

nahe der Wurzel ; wie häufig von Hel. costata und pulchella begleitet (Gdir.).

lousbruck , mit P. minutisxima (Str. J.). Hall : am Zunderkopf auf trockenen

Kalkfelsen, mit P. acena (Gdlr.).

Süd-Tirol. Lienz am Drauufer, selten. Brixen (Gdlr.) Gröden: um

St. Chrislina ; auf Stabia und der Seiseralpe (Tjr.). Bolzen : auf dem Sedi-

mente der Flüsse; bei St. Justina und Unterin; am Eingänge ins Sarnlhal

an Felsen in der abrollendcn Erde; in der Ruine Greifenslcin. Terlan. ln

diesem Gebiete meist graufarbig; unter Steinen. Auf den Felsen bei Seit.

Kaltem , im Markte an Mauern. Bei S. Cassian und Colfusk in Enneberg.

Am M. Perdoi ,
bei Cahazei und Pozzu in Fassa auf Rochufern unter Steinen

sowie am Uebergaiige von Vigo nach Welschiioven unter TulTsteinen (Gdlr.).

Forno im Fleimsthale (G. Str. T.). Lavis. Civezzano im Fersinalhale. Ala;

unter Steinen und Brettern, auf Mauern (Slrt. T.). Roveredo (Zeni b. Str. T.)

Crescino im untern Nonsberge (Str. T.). An feuchten Stellen im Thale des

Obern Nonsberg
,
gemein (d. Btt,). Ulten ; insehr grossen Exemplaren (Gdlr.).

Meran: in der Ebene bei Untermais und am Kiechclberg (Str. ÄI.). Moos in

Passeier; durchaus die forma edentnia

,

die überhaupt in llochthälern vor-

herrscht (Mstr.). Zwischen Schlanders und Eyrs (Str. M.). Spondinig, unter

Steinen neben der Strasse (Gdlr.). Am Haider- und Graunersee (Str. M.— Gdlr.).

Die Varietät aridula (im Baiern auf Anhöhen an trockenen Felsen.

Dr. Held. lest. Küst.) am ausgezeichnetsten: bei Nauders, unter Steinen

an der Strasse; Pfunds unter Steinen und Rinden; Imst auf Felsen im Rasen

Telfs, am Schafanger auf der Niedermnnda (5000 F. Meereshöhe (Gdlr.). In

Süd-Tirol: ausgezeichnet nur im .Thale Pfelders, auf Kalk (Mstr.); übergc-

hend zur Art : um Botzen und anderwärts (Gdlr.).

ßd. VI* Abh. 1.S
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Die schöne Varietät madida entdeckte ich in 6 vollkommen überein-

stimmenden Exemplaren auf dem Salten bei Botzen ^ 5000 P. s. m. in einer

unler Wasser getauchten Moosart am Rande einer Wiesenquelle. Sie kann

kaum als eine Localform im weitern Sinne gelten, da sich auf demselben

Plateau unter Steinen auch die spectes vorfindel; aber der sonderbare Auf-

enthalt unter Wasser (wohl nnr zeitweilig!?) dürfte immerhin in Anschlag

gebracht worden.

I».

XV. Siroheii G r e d I e r.

Gr edler, lll. Gymn. Progr. v. Botzen, 1850.

P. minutissima Hartm. (ex pari d. Btt. p. 98.

S tr. J. p. 17. — S t r. T. p. 40. — P. minutiesima Hartm.
eniendato Ca Gredler) Strob. Giorn. d. Malac. 1853. V. p. 75.^)

P. minutiesima Hartm. mut. Strobeli Gredl. Str. Bt. p. 162.

CieiläliHe sehr klein, walzig., fast gleich breit, oben stumpf, sehr

fein und regelmässig rippenstreifig, daher seidenglänzend, ziemlich durch-

soheinciid , hell hornfarben oder röthlichgelb. Umgänge 5—6, gewölbt,

niedrig, durch eine starkeingeschnürte Naht vereinigt; der letzte um die trich-

terförmige Nabelstelle und am Nacken neben der gerundeten Basis oft kaum

merklich zusammengedriickt. Mündung rundlich-eiförmig , meist dreizähnig:

1 Zahn auf der Mündungswaiid etwas gebogen und faltenartig in das Innere

fortgesetzt, 1 kleiner Zahn auf der Spindelsäule, ein tropfenförmiger (bei

alten Exemplaren manchmal nach hinten in ein Fältchen ausgezogener) Zahn

am Gaumen, welcher äusserlich am Nacken etwas durchscheint. Mundsaum

nach aussen gebogen , wenig verdickt ; die beiden Ränder durch eine glän-

zende Schwiele verbunden.

*) Geatiitzt HUf L i n n «’srhe Grundsätze, von denen man freilich schon seit gerau-

mer Zeit abgegangen, protestirt .Strobel, dem ich III. Programme des

Gymnasiums zu Botzen, Juni, 1853) diese Art zubenannte, gegen die nomi-

nelle Subordinirung der schon vordem bestehenden Arten: P. minutiesima

Hartm. und P. costulata N ilss. unter einen neuen Typus, welchen ich in

P. Strobeli m. linde und bringt den Umtausch der H a r t m a n n'schen Phrase

mit der von mir im besagten Programme gegebenen und somit «lie künftige

Firma: P. minutistiima Hartm. emendata in Vorschlag. Da nun ein von Stro-
bel bis ins Lager "Oer mittelalterlichen Nominalisten verschleppter Principien-

streit hier nicht am Platze ,
weil zu umständlich

, Ja — nachdem die von mir

beachtete Verfahrungsweise in allen Zweigen systematischer Naturwi.Hsenschaft

thatsächlicb anerkannt und noihwendig geworden ist— geradezu als überflüs-

sig erscheinen kann, so erübrigt mir nur noch, auf S t r o b e l's Erwiderung
• (M. H. sein Uiornale di Malacologia; Anno I. Nr. V. p. 75 IT.) mit der Schluss-

bemerkung hinzuwei.Hen: Wenn die Diagnose nimmer stehen kann,
mag auch ihr Träger, der specifische Name, fallen.
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Der Typus dieser Art steht entschieden der Pupa ascanien-

sis A. Schmidt (Ztsclift. f. Malak. 1849. p. 141. — 1850.'p. I05.

Käst. Taf. 21. f. 15, 16,) sehr nahe und unterscheidet sich von

dieser durch einen schwächiichern, schlankem Bau, viel enger

stehende, feinere Lippen, kleinere Mündung, den Mangel der

wulstigen Lippe und schwächere Zähne, auch steht der Gaumen-
znhn hei P. Slrobeli weiter vorn. — Noch näher stellt sich

P. Slrobeli an die erst jüngst aufgefundene P. claustralis m.

(vgl. letztere).

Varietäten :

1. Ohne Zahn, ohne Verdickung des Mundsaums, ohne Verhindungs-

schwiele auf der Mündongswand ; zumeist auch merklich grösser — beson-

ders breiter und bräunlicher. Eine von den Umständen bedingte, unausge-

bildete Form (P. minulissitna Hart m.).

2. Mit 1 Zahne
;
nnd zwar auf der Mündungswand (P. rosfti/ala Ni Iss.)

oder am Gaumen. Dieser Gaumenzahn zeigt sich an den tiroler Fxemplaren

in der Regel zuerst entwickelt, ehe sich noch die Falte der Mündungswand

aus der Innenseite herausbildet oder jene auf der Spindelsäule erscheint.

3. Mit 2 Zähnen; I auf der Mündongswand und 1 im Gaumen.

Anderweitige Abänderungen sind: mit stumpfkegligem, verlän-

gertem Gewinde, oder im Gegentheile mit unterhalb verschmälertem, verkürz-

tem Gewinde,' in jeder Form auch wieder mit etwas feineren Rippen. Mitunter

wiederholen sich auch Uebergänge zwischen den Varietäten und dem Typus,

wie selbe bei P. triplicata stattfinden.

Aofenthalt: An sonnigen Abhängen unter Laubund kleineren Steinen.

Verbreitung. Die Art mit den Varietäten 2. und sammt den übri-

gen Abänderungen konnte ich bisher nur in Südtirol treffen. Klausen : am

Gartenhügel der P. P. Capuziner, unter Moos auf sandigem Boden (Gdir.)*

Groden, bei Christina (Tjr.). Tiers, bis auf den Tschaffon ; bäußger die Varie-

tät S. Welschnoven , unter Steißen. Botzen, am Virglberg, an der Kehrseite

der Steine; um die Schlösser von Rungeistein, Rafenslein und Greifenstein

unter Moos auf kiesigem Boden, nicht selten ; längs der neuen Passage nach

Sarnthal ; am Eisackufer in der Kaiserau. Unterin: am Wege nach Wolfs-

gruben. Neumarkt, auf moosigen Waldwiesen mit P. Veneliii und Carychiutn

zusammen. Salurn : an den steilen Gehängen um den Titschbachfall, in mannig-

faltiger Begleitschaft. Pfelders (Mstr.). An gedachten Standorten auf Thon-

schiefer-, Porphyr-, Dolomit- und Kalkboden (Gdlr.).

Die var. minulissitna Hartm. ; Innsbruck, auf den Anhöhen von

Mühlaii mit P.pusilla\ nur in einem Exemplare getroffen (Str. J.), Bolzen: last

an allen Standorten der typischen Form; sciteu jedoch mit dieser vereint;

für sich allein : bei Sigmundskron in der Aue am linken Etschufer, vergraben

io Mulm und Dammerde , und nicht so fast seilen als schwierig zu ßuden

;

am Bette der Talfer und des Kardaunbaches , am Kallerersee um Bäume.

Salurn: um die KalkfeUen am Wasserfalle (Gdlr.). Tescro im Fieimslhale

15 *
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(G. Str. T.). Lavis. Rendeiiathal, bei Fisto. Levico in Valsugana. Roveredo ;

auf Mauern, am Fasse der Felsen, unter Steinen, Stroh und faulem Holz

(Str. T.). An den Gestaden des Lago d' Idra (Spin.). Im Nonsberge, sehr

zahlreich an Kalkfelscn unter Flechten (d. Btt.). Segno (Magiiani); M. Pal-

lado (Str. T.). Meran : in der Kbene gegen Steinach und in der Naif unter

Steinen und Brettern an feuchten Stellen (Str. M.). Posseier; in Pfelders be-

sonders gross (Mstr.).

Anmerkung. Die Szahnige P. Strobeli findet sich auch

am Fangen bei Partenkirchen in Baiern ; — gesammelt und zur

Einsicht gestellt von Hrn. Professor Sterr in Regensburg. Sie

ist wahrscheinlich weit verbreitet und dürfte in Nord-Tirol,

gleichfalls aufgefunden werden. Ebenso stelle ich das ausschliess-

liche Vorkommen der P. minutissirna an den oben gewährlei-

steten Standorten Wälschtirols in Zweifel. Die Conchyliologeo

scheinen es bisher nicht immer der Mühe werlh befunden zu haben,

diesen Minulien auch in den Mund zu sehen. Ich glaube P. Stro-

beli im Schafhausener wie in andern Cabineten Deutschlands

gesehen zu haben. Eine jüngst erschienene ßrochure Strobels
(delle lumache ed Ostriche delT agro pavesa) erwähnt einer

P. minutissirna H. „ad apertura ora dentata ora edentula^^ aus der

dortigen Gegend.

80 .

XVI. ciawsiraiis Gredleru. sp.

Tafel, f. I. a. b. c.

P. testa subperforata , cylindrica aut fiisiformi — cylindracea, oblusa,

regulai'iter et confertim costulato — striata, sericina, pellucida, gilva; an-

fractibiis quasi 6 — 6'/i convexis, ultimo aperturam versus sensim attenualo;

apertura arcta, semiovata , biplicata
,

plica iina parietali distincta, palatali

altera lamelliformi profunde immersa
;
columella dentato -callosa

;
peristo-

mate simplice, cxpansiusculo, marginibus solulis. .\lt. */» — V«"'; Int. vix V*'".

Wohl die kleinste Species dieser (lattung, da das Gehäuse selten die

Höhen-, nie die Breiten-Dimension einer P minutissirna Hartm. oder deren

in der Regel kleinern Typus (der P. Strobeli) erreicht. Und obwohl die

Charaktere fast mehr mit P. s/rinfn theilend ist sie dennoch einer P. Strobeli

gar sehr ähiilich und nur mit dieser zu verwechseln; >vie sie auch vom
.\utor lange Zeit nicht specifisch gewürdigt ward. P. r/rt«s/ro//s unterscheidet

sich jedoch von Strobeli'— ausser der stets blassgelben Färbung— : Durch
die grössere .\nzahl und die Form der Umgänge; diese erscheinen dichter
gewunden, nehmen an Durchmesser wie an Höhe minder zu und erreicht da-
her das Gewinde ungeachtet deren grösserer .Anzahl nicht die Dimensionen
von Strobeli'^ die Form des Gehäuses ist gegen die Spitze stumpfer, nach
nnieu spiudliger, weil der letzte Umgang am .Nacken deutlicher gedruckt

Digitized by Google



117

und in eine sehr verjüngte Basis ausläuft. Die Rippenstreifung zeigt sich

merklich dichter, wenn auch kaum schwächer; — b) durch die Gestalt und

die übrigen Verhältnisse der Mündung; diese ist enger, nicht so fast ge-

rundet als vielmehr gerundet dreieckig, Sfaltig: Der Falteozahn auf der

Mündungswnnd ziemlich stark und weiter vortretend, der Spindel genähert,

die Lamellenfalte im Gaumen liegt so lief zurück, dass nur hei schiefer

Stellung des Gehäuses das stärkere Vorderende hinter der in eine zahnartige

Schwiele erweiterten Spindelsäule — deutlicher am durchscheinenden Nacken

— wahrgenommen werden kann ;
— c) durch den Mundsaum ; er ist beinahe

einfach , nur in der Mitte des eingedrückten und dadurch bogiger angehef-

teten Aussenrandes etwas verdickt, von derselben Färbung wie das Gehäuse,

die Ränder durch keine Schwiele verbunden. — Von P. striata ist unsere

Art aber auf den ersten Anblick durch ihre Kleinheit, Färbung und rippen-

streißge Sculptur zu unterscheiden.

Varietät

:

a) Ohne Zahn {P. clausfralis \ar. anodtts mihi.).

Aufenthalt und Verbreitung. Diese neue Art lag bereits vor zwei

Jahren — unbekannten Fundortes — als vermeintliche Anomalie von P. Stro^

beli in meiner Sammlung , bis eine bedeutende Anzahl vom Studenten des

Bolzoer Gymnasiums Ant. Schrafl bei Salegg am Fussc des Schiern ein-

gesammelter Exemplare mich enttäuschte. Im November 185d fand ich einzelne

Individuen in einer Schlucht des Sarnthals unweit des Zollhauses auf Por-

phyrfelsen unter Rasen von Gras und Saxifraga ahoon. Sicher ist aber auch

P. clauslralis weiter verbreitet und nur ihrer Kleinheit wegen den Sammlern

bisher entgangen.

Die Varietät ist selten und kommt mit der Art vor.

Anmerkung. Wem es, wie mir, gegönnt, 50 Exem-
plare dieser Windelschnecke untersuchen zu können ,

wird —
weit entfernt diese Minutie für eine unreife Ausgeburt zu halten —
all die habituellen Differenzen und mit deren Complex den wohl-

begründeten Arlbegriff, die mehrfache, bedeutungsvolle Bezüg-

lichkeit ihres Namens, aber auch die wichtigere für einen klei-

nen Formencyclus zu würdigen wissen. — Wie P. ascaniemis

A. Schmidt durch die markirte Rippenslreifung und weite

Mündung einer P. mim/O'ssima und durch den stärkern Mundsaum
und die 3 Zähne der Mündung insbesondere einer P. Strobeli

sich zunächst an die Seite stellt ; so ist es sie eben wieder, die

durch den ümstond
,
dass ihr Gaiimcnzahn verlieft und lamellen-

arlig ist, an P. clauslralis — durch die Breitendimension ttber-

diess an P, striata sich anschliesst. Wenn demnach P. Asco-

niensis den obersten Typus dieser Serie vorstellen mag, so ist es

die durch die meisten Bezüglichkeiten und Reminiscenzen ausge-

zeichnete P. claustr. , durch welche eben der Anschluss einer

P. striata und Strobeli au Ascaniensis vermittelt wird
,
die den
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Mittelpunct, den Schluss eines Formenkreises von 4 kleinen

cylindrischen Arten bildet und welche nach ihrer Peripherie hin

von den t grösserii Arten a) einer blos gestreiften und schwach

Szahnigen striata und b) einer starkrippigen ,
grosszahnigen

Ascaniensis in der Weise begrenzt, dass sie zur einen Extremi-

tät nicht minder wie zur andern hinneigt. Vom physiologischen

Standpuncte aus glaube ich mich zu folgenden Vermulhniigcn

berechtigt: 1. Wie P. Strobeli seine 8- und Izahnigen und völ-

lig zahnlosen
,
gerippten und kaum gestreiften Unterarten hat,

so dürften sich solche in gleicher Weise auch von den 3 andern

Arten noch aulTinden lassen, wie mir diess bereits auch hinsichts

der in Rede stehenden Art z. Th. gelungen; 8. P. striata muss

auch mit völlig entwickeltem Spindelzahne und gerippt Vor-

kommen. 3. Denselben Ideen und Gesetzen folgt in ihrem Kreis-

läufe eine grössere verwandte Gruppe, die zwischen P. atpicola

Charp. und triplicata Stud. um die centrale P. muscontm

L. sich reiht. — Erwahren sich aber, wie ich fest überzeugt

bin
,
meine obigen Yermuthungen , so ist mein im 111. Gymnas.

Progr. von Botzen 1853 ausgesprochener Grundsatz w'ie durch

P clanstralis neuerdings bestätigt vollkommen gerechtfertigt,

nnd mag weitere Anwendung in der Specifizirung von Pupa-

Arten (vielleicht selbst zur Feststellung von Gattungen) Anden, als

man sich bisher zu erfreuen gehabt.

81 .

XVII. JPtMpn mtfiatn G r c d 1 e r. n. sp.

Tafel, fig. 11. a. b. c.

P. testa subperforata , fusiformi — cylindrica, apice obtusa, haud irre-

gulariter striata , nitidula, subpellucida , picea; anfractibus 6 convexiuscu-

lis
,
ultimo extus impresso ,

apertura semiovata seu rotundato — Irigoiia,

bidentata : dente uno parietali pliciformi, uno oblongo palatali profunde im-

merso
;
perislomate incrassato ,

expanso, margiuihus cailo tenuissimo saepe

junctis, margine dextro arcuato. — Alt. */s — t'"; lat. V»'".

Gehäuse sehr klein, spindelförmig-walzig oder mehr gestreckt und

dann gleich breit, mit stumpflichem Wirbel, ziemlich regelmässig — auf

den mittlern Umgängen fast rippig gestreift, glänzend, ziemlich durchschei-

nend, röthlich hornbraun. Umgänge 6, niedrig, allmälig zunehmend, ober-

halb gewölbt, die untern wenig convex; der letzte nach unten deutlich ver-

schmälert , am Nacken hinter dem Mundsaume eingedrückt, mit enger Nabel-

ülTnung. Mündung schmal , halbeiförmig oder beinahe abgerundet dreieckig

bräunlich bernsleinfarben
, 8zalinig : i Zahn auf der Miindnngswand hogig

nnd faltenartig weit nach innen fortgc.selzt
, 1 am Nucken durchscheinender
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länglichrunder, sehr starker Zahn tief im Gaumen, so dass er durch die

Mündnng nur bei schiefer Ansicht neben der callösen Spindelsäule — schein^

bar an dieser ansitzend — beobachtet werden kann. IVlundsaiim ausgebogen,

lippenartig verdickt, unmerklich heller gefärbt als das Gehäuse; die Rän-
der dnreh eine sehr feine Schwiele verbunden

,
der rechte Rand in der Mitte

buchlig eingedrückt, nahe bis zur Mitte des vorletzten Umganges hinauf-

gezogen, —
(Thier: Kopf, Fühler und Nacken schwarz; die Sohle dunkel schie-

fergrau.) —
Diese neue, nach einer bedeutenden Anzahl sich durch-

aus constanter Exemplare entworfene Art steht der P. Stroheli

var. 3. wohl am nächsten ; unterscheidet sich jedoch von dieser

vielfach und stetig: durch bedeutendere Flöhe, noch auffallender

durch die Breite und Spindelform; die Zähne sind grösser, der

am Gaumen viel tiefer eiugeseiikt; die Färbung der ganzen Con-

chylie gebräunter; der rechte Mündungsrand stärker bogig. Sie

ist ferner gestreift? nicht rippig
, mehr glänzend, die untern

Umgänge weniger gewölbt und zumal der letzte nach unten ver-

jüngt. Nur nach neuester Autfiudung der P. claustralis steht

P. striata wohl dieser noch näher und sind beider Verwandt-

schaftsverhällnisse und Unterschiede bei P. claustralis gewürdigt

worden.

Aofeiithalt: Diese Pupa wurde bisher nur auf Kalk und Dolomit

gesammelt.

Verbreitung. An der Tristacher Seewand bei Lienz todt im Mulm
von mir — und im nämlichen Sommer (1839t) auf dem Schiern unter einem

Steine von Trojer lebendig gefunden. Im Jahre 1833 hei Telfs, im Kochen-

thale an feuchten Kalkfeisen und auf der Niedermunda (3000 F. s. m.) in

3Iehrzahl gesammelt. Neumarkt: unter Moos an Kalkensteineu , nur SCO F.

Heeresliöhe ((Gdir.). Unter denselben Verhältnissen auf dem Nonsberge ,
iro

KoHerthälchen bei S. Felice (Äusserer),

HZ.

XVIII. JPupfs Mtnbiiicaia Drap.

S tr. J. p. 33. Anh. — d. Btt. p. 93.

GehAnse klein, eiförmig-walzig, der Wirbel etwas verschmälert,

stumpf, die Fläche fast unmerklich gestreift, glänzend, durchscheinend, blass

röthlichgelb. Umgänge 7, flachconvex, niedrig, der Hauptumgang hoch,

^enig niedriger als die übrigen zusammen. Naht wenig vertieft. Nabelöffnung

ziemlich gross. Mündung schief halbeiförmig; Miindsaum ausgebogen mit

röthlichw'eisser Lippe, der Aussenrand an der Anheftiingsstelle eingekrümmt,

daneben eine meist mit ihm verbundene zahnartige Falte auf der Miindutigs-
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wand, der Spindelrnnd etwas gestreckt, fast gerade; auf der Columeile

eine schwache Falle.

Aufenthalt: An niedrigen Pflanzen und am Boden.

Verbreitung. Süd -Tirol. Botzen; bei Gunschnä im Gemäuer der

Weinberge; am Fagner- und Sanderbach, um den Schlossfelsen von Hungel-

stein, so wie am Sanier Zoll, an Mauern und auf Felsen unter Moos und in

der abrollenden Erde (Gdlr.) ; Bentsch auf Mauern (Sir. M.). Nonsberg : am

St. Margaritakirchleiu auf dem linken Ufer der Noce unweit der Grenze des

untern Nonsberges (d. Btt.).

83 .

XIX- JRwpa Sewnpw*anii Cbarp.

Gr« dl er III. Gymn. Progr. v. Botzen, 1853, p. 49.

P. dilucida Ziegl. Str. J. p. 3S, Anb. — d. Btt. p. 95.

Gehäuse klein, walzenförmig, mit verschmälertem, stumpfem Wirbel,

glatt, nur unter der Loiipe bemerkt man feine Striche, starkglänzend, durch-

sichtig, horiigelb. Umgänge 5 — 6 , etwas flach gewölbt, durch die einge-

zogene Naht abgesetzt, der letzte sehr vorherrschend und fast so hoch als

das übrige Gewinde. Nabelöffnuiig etwas enge. Mündung mässig gross,

unregelmässig halbeiförmig, der bogige Aussenrand mit der ziemlich geraden

Mündungswand und fast senkrechten, gestreckten Spindelsäuie einen Qua-

dranteu bildend, auf der Mündungswand mit einem schwachen, nach innen

in eine bogige Lamelle sich verlaufenden Zahne , der durch eine kleine,

nur um den Zahn etwas stärkere, zuweilen unterbrochene Schwiele mit den

beiden Mundrändern zusammenhängt; die Columeile etwas caliös. Mundsaum
ausgebogen, abgeflacht, wcisslich fleischfarben, seltener fein weiss-gesüuinl.

- H. 1 ß. >A"'.

Die Tiroler Exemplare weichen wohl nicht von der nor-

malen Grösse („ 1 V* — 1 ab, sind aber deutlich kleiner, als

die lombardischen, welche Strobel um die Mauern von Bergamo

sammelte und mir miltheilte (als P. dilucida Z. Str ob. in sched.

— als P. Sempronii Char [t. vera, et test. Parreyss. Stroh,

in lit.

Durch die gedachte grössere Form Ober-Italiens schliessl

sich P. Sempronii der sehr verwandten P. umbilicata Drap,
innig an, für deren Junge man sie ansehen könnte, w'enn nicht

der Nabel bedeutend enger und die Mündung ebenfalls kleiner

wäre, als diess bei lelzlgeuannter Art je der Fall ist. (M. vgl.

über diese Art und der nachstehenden Varietät meiu Gymu.

Progr. I. c.).
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Varietät

:

Ohne Falte, oder nur mit einem rudimentären Zahne vorn auf der

Mundungswand ; Mundsaum weniger ausgebogen und verdickt {P. ditucida

Z\eg\.). Eine sehr unbedeutende, unausgebildete Form.

Aufenthalt und Verbreitung. Sud - Tirol. Am Nordabhange des

Virgiberges bei Botzen , in kleinen Löchern und Rissen der Porphyrfelscn

zunächst mit P. pygmaea und Strobeli^ oder zwischen Barbula crispa und

an den Wurzeln von Saxifraga aizoon mit Balea fragilis und P. tripHcata

zahlreich zusammenlebend (Gdir.).

Die Varietät entdeckte Stentz um das Schloss Maullasch nächst

Botzen in Felsritzen unter Moos (Stz. mündl. Milth.). Bei Unterrain amFuss

der Mendel, unter gleichen Verhältnissen wie die Art (Gdlr.). Nonsberg: bei

Denuo auf einem Kalkfelsen — nur in zwei Exemplaren — gefunden (d. Btt.).

Anmerkung. Anstatt, wie gew'öhniich, in's Gehäuse sich

zurückzuziehen, hängt sich das Thier der P, Sempronii bei Be-

rührung furchtlos an den Finger.

84.

X\. JIFupfi inornata Mich.

Gehäu.se klein, walzenförmig, hoch im Verhältnisse zur Breite, abge-

stumpft, sehr fein gestreift, schwach glänzend, stark durchscheinend, braun-

röthiichgelb. Umgänge 7 — 7V>, langsam zuiiübtnend , niedrig, nicht sehr

gewölbt, durch eine einfache etwas eingezogene Naht verbunden, der letzte

etwas breiter als die übrigen, unten gerundet. Nabelloch eng aber tief.

Mündung fast mondförmig run<llich, uubew'ehrt; Mundsaum bogig, etwas

stumpf, Spindclsäule mit schwachem Umschlag. — H. IV* — iVa'"; B */«"
.

Ich gebe hier die ßesebreihung nach Küster (Coneb.

Cab. p. 115. T. 15. f. 17. 18). fast unverändert wieder; kann

jedoch die Streifung bei den Exemplaren vom Peitlerkofel und

M Perdoi unmöglich als eine „sehr feine’^ bezeichnen. Besser

entspricht auch diessfulls die Küster'sche Abbildung. Viel-

leicht finden aber auch bei dieser Art, wie bei vielen andern,

ähnliche Abweichungen in der Sculptur statt.

Aufenthalt und Verbreitung. Diese bisher nur in den Anschwem-
mungen der Rhone bei Lyon von Micliaud, und auf dem Gemini io der

Schweiz von Sliutlleworth aufgefundene VVindelschnecke traf ich unter

einer Dolomitzacke auf den sogenannten Campen an des Peitlers südwestli-

chem Abhange io Enneberg, begleitet von H. unidentata und rupestris; über

6000 F. Meereshöhe. Später auf der Höhe der Alpe Perdoi — zwischen Fassa

und dem Livinallongothale — bei 7000 F. s. m. unter Steinen (Dolomit).

Professor Slerr sammelte sie auf dem Schiern, und stellte sie mir zur Ein-

sicht. Sie scheint demnach auf dem ganzen Dolomilzuge verbreitet zu sdin,

ist aber äusserst seiten* Zw'ei ondere Exemplare, im Passeierthale bei Moos

Bd. VI. Abh. 16
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im Sedimente der Passer von Meister gesammelt, sind sehr verwittert und

defect; scheinen jedoch nach der Anzahl der Umgänge, der Bildnng des

Gewindes und der Mündung hierher — nicht zu P. edentula zu gehören.

JB. Veriigo Auel.

85 .

XXI. Fwpa eAewkttMln Drap.

S t r. T. p. 40.

Gehllase klein, walzig eiförmig, fast länglich-kegelförmig nach der

slumpflichen Spitze verschmälert, kaum merklich gestreift, glänzend, durch-

scheinend, horngelb oder röthlicli. Umgänge 5 — 6, etwas gewölbt, durch

eine einfache eingezogene Naht verbnnden, der letzte kaum V4 der ganzen

Länge betragend, nicht zusammengedrückt, mit gerundeter Basis. Mündung

halbeiförmig, klein, ohne Falte. Mundsaum geradeaus, scharf; die Ränder

durch eine rudimentäre Schwiele verbunden. — H. 1 — 1*//") B. Vi — V»'".

Die Tiroler Exemplare scheinen eine bedeutendere Grösse

zu erreichen, indem sie (das Höhenmass der Auctoren) an

unten besagten Fundorten stets überschreiten.

Aafenihalt: Auf schattigen Grasplätzen unter Moos.

Verbreitung. Nord-Tirol. Reutte: auf dem Hahnekamm zwischen den

Stengeln der Dryas octopetala bei 6000 F. Meereshöhe. Telfs (Gdir.).

Süd-Tirol. Lienz : am Drauufer und um die Tristacber Bergwiesen

zahlreich von Fichten gestreift. Hier vielleicht ihre östlichste Verbreitung.

Die Exemplare zeigen sämmtlich ein sehr lebhaftes Farbenspiel (Gdir.j.

Gröden. Schiern (Tjr.). Botzen : im Tbaie hinter St. Georgen unter der

Bodendecke ; Sarutbal an Moosstengeln
; Kollern. Petersberg, von Fichten

gestreift. Neumarkt, um Mazzon. Salurn : bei den ßrunnröhren alle scaletle

tief unter Steinen und faulendem Laube (GdIr.). Roveredo, unter Steinen

(Str. T.). Pfelders, am Abhange des Hochdrst (Mslr.). Meran : Zenoberg,

St. Katharina in der Schart (Str. BI.).

86 .

XXll. Oenemfi Gredler. u. sp.

Tafel äg. 111. a. b. c.

P. testa minima, subperforata, ovata, obtusa, obsolete striata, niti-

dula, purpureo-cornea
; anfractibus 4Vi convexis; apertura subsemicirculari,

edentula
;

peristomate incrassato, fucato, expansiusculo, callo tenuissimo

juncto. — Alt V*'"; lat. 7»'".

Gehtfuse sehr klein, eiförmig, stumpf, undeutlich und weit gestreift,

glänzend purpurbraun. Umgänge4'y4, ziemlich gewölbt, hoch, schnellzunehroend,
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darch eine etwas eing:ezogene Naht verbanden

; der vorletzte gross
, fast

banchig. NabelöfTnung massig. Mündung halbrundiich, fast quadrantisch,

ohne alle Falten. Mundsaum kaum ausgebogen, lippenartig verdickt, bläu-

lich-schwarz gesäumt; die Mundränder durch eine sehr schwache Schwiele

verbunden, der rechte Rand in einem Bogen angeheftet.

(Thier: Rabenschwarz; die Fühler stumpf, in der Mitte eingeschnürt,

die vordem zwei nicht undeutlich (Pupa?J. Gebährdet sich gar geschreckig,

ermannt sich aber jedesmal gleich wieder.)

Aafenthalt und Verbreitung. Diese sehr ausgezeichnete und ebenso

schwer zu verwechselnde als im Systeme einzuordnende neue Art ward im

Jahre 1853 oberhalb St. Genesien bei Botzen, am Anstiege zum Salten, um
Tümpeln in 2 Exemplaren von mir entdeckt. Später sammelte ich sie in

Mehrzahl unweit des sogenannten Saltenhauses bei 5000 F. s. m. an nassen

Waldblössen auf der Kehrseite der Steine sitzend. — Wie von Carychium

begleitet, scheint diese Species gleich jenem die Nähe des Wassers zu lieben.

81 .

XXlil. aMtivertigo Drap.; ttepte»nt9e*^tata Fer.

Str. T. p. 44.

Gehäuse sehr klein, eiförmig, mit bniichige,m, stumpfkegligein Ge>

winde, glatt, zuw’eilen höchst fein, unregelmässig gestreift, glänzend, durch-

sichtig, lebhaft kastanienbraun. Umgänge5, mässig gewölbt, ziemlich schnell

zunehmend, der vorletzte gross, fast banchig, der letzte fast kammlormig

gekielt, am Nacken mit einer wulstigen Auftreibung, und vorn eingedrückt.

Mündung wegen des Eindruckes des Ausseiirandcs unregelmässig herzförmig,

7 — 9-zähnig: 8 Zahne auf der Mündungswand, 3 auf der Spindelsäule, und

zwar der obere sehr kleine in dem Winkel der Mündungswand und Spiiidel-

sänle, und t grosse, aussen sichtbare, am Gaumen, davon der untere fallen-

artig nach innen fortlauft; bei ältern Individuen ober und unter diesen

beiden je noch ein kleiner Zahn. Mundsaum schwach zurückgebogen
;

die

Ränder durch eine dünne weissliche ScliwMele verbunden, der rechte buchtig

eingedrückt, oberhalb dieses Eindruckes hackenarlig vorgezogen. — H. •'/*

- B. V» -
Der Verfasser kann nicht umhin, dieser Beschreibung, mit

w’clcher die benützten Äuctoren den Typus besagter Art fest-

stellen, die Bemerkung beizufügen, dass die Zalinbekleidiing der

Mündung an sämmllichen Tiroler wie an Lievländer Exemplaren

seiner Sammlung nicht völlig congruire. Vorerst steht der zur

Spindelsäule gezogene, obere, sehr kleine Zahn eben nicht

„genau im Winkel der Mündungswand und der Columelle,“ son-

dern entschieden über dem Winkel auf der Mündungswand.
Ferner trägt der Gaumen über dem oberii grossen Zahne stets

zwei kleinere Zähncheu , von denen das obere kleiner, nahe

IG*
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ao der Naht und durch die Mündung nicht so leicht wie ausser>

halb am Nacken wahrnehmbar ist. Demnach wäre., wenigstens für

unsere Tiroler Individuen, die Beschreibung dahin zu berich-

tigen, dass „die bestimmte Zahl von 6 vorherrschenden Mün-

dungszähnen durch Vermehrung bis 10 steige, von welchen 3

Zähne auf der Mündungswand, 2 auf der Spindeisäule, 5 am
Gaumen zu stehen kommen.'*

Aufenthalt: Am Boden, be.sonders auf sumpßgen Wiesen oder an

Gräben unter Blättern, Steinen und Holzstücken»

Verbreitung. Süd-Tirol. Am Ritten, bei der Selirainer Mühle unweit

der Commende von Lengmoos; unter Steinen zahlreich. Botzen: gemein

unter dem Röhricht des Frangarter Mooses. Auf den Mösern von Kaltem,

um Tümpeln herum (Gdir.). Bei Rocca d' Anfo ausserhalb der Tirolischen

Südgränze (Spin.). M. Pnllade im obern Nonsberge, auf morschem Holze im

Gebüsch (Str. T.). Meran: bei Saltaus; RÜfian; Grätsch; Tirol; Algrund etc»

auf Felsen und Mauern (Str. M.). Burgeis im Yinschgau (Str T.).

88 .

XXIV. JRttfßa Venet^ii Charp.

str. T. p. 46. P. angustior Jeffr. Str. Bt. p. 161.

Gehäuse sehr klein, linksgewunden, eiförmig, etwas bauchig, mit

stumpfer Spitze, deutlich gestreift, seidenglänzend, durchsichtig, gelb oder

hornbruun. Umgänge 4'/a — 5, scbwach gewölbt, durch eine etwas einge-

zogene Naht verbunden, der letzte mit höckriger Basis, am Nacken der

Länge nach furclienartig eingedrückt. Mündung wegen der Nackenfurche

fast herzförmig, auf der Mündungswaod 2 beinahe gleiche, gerade Zähne,

am Gaumen eine dem äusse.rn Eindruck entsprechende, vorn zahnförniig

erhobene Falte, bei alten Individuen unter dieser noch ein kleines Zähnchen

an der Spindel eine stark entwickelte, schiefe Lamelle. Mundsaum zurück-

gebogen; der linke Rund ober dem Eindrücke bogig vorgezogen. — H. V«"';

B.

Im Habitus verwandt mit P pusilla Müll., aber merklich

kleiner, deutlicher gestreift und zumal durch die Clausilia-

artige Spindcliamelle unzweideutig unterschieden.

Aufenthalt: Auf feuchten, moosigen Wiesen.

Verbreitung. Süd -Tirol. Zwischen Unterrain und Kaltem unter

Steinen (Str. M.). Neumarkt: bei der Wasserleitung auf der .\nhühe südlich

von Mazzon, um Tümpeln in feuchtem Moose — begleitet von P. costulata

Ni Iss., Carychium^ Hel. pulchella u. a. — zahlreich und meist mit Kalk

übersintert (Gdlr.). Segno im Nonsberge (Magnani). Lavis (Str. T.). Um den

Lago d’Idro (Spin.). Meran: am Schiessstande, im N'aiftbole und unterhalb

des Schlosses Tirol — in Gesellschaft der P. pygmaeay aber viel seltener

(Str. M.).
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XXV. 9wh9trinta Jeffreis.

1S5

GebMUAe sehr klein, kurz eiförmig, etwas konisch, mit stumpfem

Wirbel, etwas unregelmässig, aber tief gestreift, lebhaft seidenglänzend,

stark durchscheinend , horngclb mit lichtem narbenortigen Streifen der

Wuchsthumsstadien. Umgänge 4‘/i, gewölbt, rasch an Hohe zunehmend, der

letzte seitlich mit einem sclimulen, kurzen Läng.seindrucke, der in den Rand

des Mundsaums tief eirischneidet
;

der Nacken mit einem fast wulstartig

erhobenen schmalen Querstreifeu und 8 weissen Strichen — den durch-

scheinenden Gaumenzähnen N'abelritze durchgehend mit trichterförmigem

Vorhof. Mündung schräg, bimförmig, 6-zähnig : 1 kleiner Zahn links,

1 ziemlich grosser, stumpfer Zahn rechts auf der Müiidungswand, 8'stumpfe

Zahne auf der Spindelsäule, von deuen der obere bedeutend gross, 8 nicht

au den Rand herausreichende Faltenzähne im Gaumen. Mundsaum etwas aus-

gebogen, scharfrandig, kaum lichter gefärbt als das Gehäuse^ die Ränder

bei alten Exemplaren durch eine Schwiele verbunden, der rechte in der

Mille buchtig eingedrückt und schwach vorgezogen. — H. V«"'; B* */»'"•

Aufenllialt und Verbreitang. Vom Verfasser bisher nur auf dem
Salten bei 4500 F. Sleereshöhe zwischen nassem Moose der Bergwiesen in

8 Exemplaren aufgefunden, von denen eines etwas feiner gestreift ist.

90.

XXVI. JRMjpa pt»9itia Müll.; rertigo Drap.

Str. J. p. 17. — d. Btt. p. 105.

Gebttiise sehr klein, linksgew'unden, etwas länglich eiförmig, nach

der stumpfen Spitze allmälig verschmälert, üusserst fein gestreift, glänzend,

dünn, fast durchsichtig, horngelb. Umgänge 5, ziemlich gewölbt, durch

eine etwas eingezogene Naht verbunden, der letzte an der Basis zusammen-

gedrückt
; Nacken hinter dem Mundsaume nach unten wulstartig aufgetrie-

ben. Mündung fast halbeiförmig, 6-zähnig: 8'Zähne auf der Mündungswand,

8 auf einem schiefen Wulst der Spiodelsaule und 8 am Gaumen, zuweilen

unter der Basis der Mündung noch ein schwaches Zähnchen. Muodsaum dünu,

schwach zuriiekgebogen
, innen röthlich; der rechte Rand in der Milte

buchtig eingedrückt. — H. l'"; B. V*"'.

Aufenthalt: An Ufern im Moose, in feuchten Waldgegenden an

Stöcken, unter Steinen etc.

Verbreitung. Nord-Tirol. Telfs: bei PfafTenhofen auf Felsen unter

Moos (Gdir.). Innsbruck: auf den Höhen von Mühlau unter Gesträuch j
sehr

selten (Str. J.).

Süd-Tirol. Lienz, am Drauufer mit dem Insectenhamen gestreift (Gdlr.).

Groden, bei St. Christina (Tjr.). Welschnoven, an Mauern unter feuchtem Moos.

Boizeu : bei Rungelstein unter Steinen und auf Felsen mit F. pyymaea etc.,*
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im feuchteo Schutte der Buinen Rafenstein und Greifenstein ,* am Virgl um
Regenquellen ; in Tbälchen beim Einsiedler zuweilen in grösserer Gesell-

schaft, sonst immer vereinzelt, wenn auch um Botzen kaum selten. Auf dem
Salten. Sarnthal, unter morschem Holz und an Knochen. Wolfsgruben, an

Bergbächlein; in verlängerter Form. Neumarkt. Buchholz bei Salurn (Gdlr.).

Nonsberg bei Tajo (d. Btt.) und Segno (Stud. Magnani).

Anmerkung. KOster nahm in die Diagnose den auch

in der Abbildung (T. 16. IT. 38 — 40) ausgesprochenen Charakter

auf: dentibus duobus parietalibus, duobus columellari-

bus a cutis etc., was sich an allen Tiroler Exemplaren gar

wohl hinsichts der Zähne auf der Mündungswand — nicht ober

jener auf der Spindelsäule bestätigt
, indem diese stets sehr

stumpf und dick erscheinen.

» 1 .

XXVH. JRwpa pygntaen Drap.

Str. T. p. 44. — d. Btt. p. 104.

Gehäuse sehr klein, walzig eiförmig, mit stumpfem Wirbel, glatt,

matlglänzend, durchscheinend röllilich horngelb oderhornbraun. Umgänge .s,

gewölbt, durch eine eingezogene Naht verbunden; Nacken in einen dem
Mundsaume parallel laufenden starken Wulst aufgetrieben , dahinter einge-

drückt j Nabel punetfürmig. Mündung halbeiförmig, 5-zahnig: 1 Zahn auf

der Mündungswand, 2 auf der Spindelsäule, davon der untere ziemlich ent-

fernt und viel kleiner
, zuweilen in 2 noch kleinern aufgelöst ist

,

2 am
Gaumen, davon der obere mehr vorn, fast mit dem Mundsaum zusammen-
hängend, der untere länger, faltenartig ist. Mundsaum etwas zurückgebogen,

weisslich
; die getrennten Ränder durch eine dünne weissliche Schwiele ver-

bunden, der rechte in der Mitte buchtig eingedrückt. — H. */»'"; B. Vi'".

Varietäten

:

1. Der Eindruck hinter dem Nackenwulst unmerklich ; am Gaumen ein

kleiner dritter Zahn nahe der Einfügungssielle des Aussenrandes
,

der oft

erheblicher ist, als der untere an der Spindel und bezüglich der Grösse

mit lelzterm im verkehrten Verhältnisse zu stehen scheint (P. pygmaea var.

Athesina mihi)*).

2. Gehäuse grösser; Mündung 8-zahnig: der untere Zahn an der

Spindel in zwei kleinere aufgelöst, am Gaumen 4 statt 2 Zähne, von denen

der 1. und 3. merklich grösser, der 2, und 4. stumpfkeglig (P. pygmaea
var. Sarena mihi).

*) Die Exemplare vom Bade Bergfall sind überdie.><8 stark glänzend, was schwer-
lich von einer blossen Abstreifung der Epidermis, welche .sonst wie nadel-

rissig oder pelzartig unter dem .Mikroskope sich darstellt, herrübren kann.
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Anfenthalt : An alten Baomstöcken und Mauern, unter Steinen.

Verbreitung. Nord-Tirol. Beutle: in Waldungen bei Wängle unter

Steinen und an den Wurzeln der Dryas octopelala auf dem Hatinekamm,

6500 F. s. m. (Gdlr.) Innsbruck : am rechten Sillufer (Str. M.).

Süd-Tirol. Klausen. Tiers, am Tscliaffonberge. Lengmoos, in Beglei-

tung der P. antivertigo. Unterin, an der Unterseite der Steine an trockenen

Stellen. Botzen: am Talferufer an Wiesenrändern, auch in Weingärten unter

Moos an Gräben ,* häufiger beim Kofler auf Ceslar und am Virglberg, unter

Steinen und an Felsen *, einzeln an Quellen in Hörtenberg, am Sanderbach,

am Kardaunbach u. s. w. Kollern unter Moos auf Steinen nnd SirOnken.

Neumarkt, um Lachen an Muosstengeln. Salurn, gegen Bucbholz einzeln

(Gdlr.). Lavis. Capriana im Fleimsthale und M. Calisio bei Trient (G. Str.T.).

Roveredo (Zeni b. Str. T.). Araba im Livinallongothale. S. Cassian im Abtei-

thale (Gdlr.). Nonsberg : im Thale von S. Komedio (d. Btt.) ; bei Scgno

(Hagnani) ; auf der Mendel (Str. T.). Meran : in der Ebene und auf Mittel-

gebirgen in Felsritzen, unter Steinen und Brettern, z. B. St. Katharina, auf

der Toll, Algund, Meran (Str. M.). Passeier: an Scblnsssteiuen der Be-

wässerungskanäle; auch im Pfelderthal auf den Imster Berghalden (Mstr.).

Naturns, an der Unterseite von Steinen (Gdlr.). Am llaidersee (Str. BI.)*

Die Varietät 1 traf ich zuerst in mehreren Stücken beim Bade Berg-

fall unweit Olang im Pustertbale, unter Steinen. Uebrigens beachtete ich sie

mehr minder charakteristisch entwickelt im ganzen Flussgebiete der Etsch

(worauf der Name bezüglich) ,
namentlich bei Klausen

,
Botzen , Salurns,

Naturns u. s. w.

Die Varietät 2 im Sarntbal im sogenannten Dorfe, unter Steinen an

Wegrainen, gemeinschaftlich mit var. Äthesina (Gdlr.).

»8 .

XXVIll. MHtpn JLeoniiM€9 Gredl e r. n. sp.

Tafel, fig. IV. a. b. c.

P. testa minima, subperforata, ovato-cylindrica, oblusa, subtilissime

striata nitidissima, pellucida, albido-cornea ; anfractibus4V> convexis
; aper-

tura semiovali, quinqueplicata, plicis inaequalibus, parietali una, columellari

una, palatalibus tribus roinimis (punctiformi inferiore, lamelliforiuibus media

superioreque); peristomate reflexiusculo, incrassato, albo, marginibus cailo

leoui junctis, dextro sinuoso. — Alt. lat. */»"'.

Geliäase winzig klein, walzig-eiförmig, mit abgerundetem Wirbel,

sehr fein und zierlich gestreift, stark glänzend, fast durchsichtig, blass horn-

gelb« Umgänge 4*/*, gewölbt, hoch, regelmässig zunehmend, durch eine

eingezogene Naht verbunden. Nabel punetförmig. Mündung halbeiförmig,

schiefausgeschnilten, 5-zahnig: 1 zungenförmiger Zahn auf der Blünduiigs-

wand, 1 stumpf-kegelförmiger, nach unten geneigter auf der Spindelsaule,

3 rudimentäre am Gaumen, von denen der oberste mehr vorn an der Bucht
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des Mimdsaiims und wie der längere milUere faltenarlig, der unterste knapp

am miltiern verschwindend klein, punctförmig ist. Mundsaum schmal iim{£e-

schlogen, verdickt, innen und aussen weiss ; der Spindelrand sowie der

untere bogig, der rechte in der Mitte buchtig eingedrückt, nach oben fast

geradeaus, in einem Bogen angeheftet; die Ränder durch eine dünne Schwiele

verbunden.

Diese neue Art steht unter den Tiroler Pupa-Arlen der

nachstehenden P. Shuttleworthiana ChBr[t. zunächst, ist jedoch

kleiner, heller gefärbt, durchsichtiger, und zählt um V> Umgang
weniger; die Gaumenfalten (obgleich das Exemplar vollkommen

ausgehildet) sind viel schwächer entwickelt und in der Zahl

verschieden; bezüglich der letztem verbindet sich P. Leontina

weit inniger mit der exotischen Gruppe einer P. gibbosa^ breei-“

coslis^ Gouldii, Jamaicensis^ fontana u. a.

liidess bleibt die Species, deren Beschreibung ich nach einem

einzigen Stücke geben kann, immerhin einstweilen problema-

tisch und dürfte vielleicht als Varietät zu P, ShuHleworthiana

gehöreu.

Aufenthalt und Verbreitung Lienz: knapp am Fusse der Tristacher

Seewand in herabgerulltem Mulm neben P. striata — nur in einem Exemplar

erbeutet. — Es dürfte unschwer sein, diese i neuen Arten in Mehrzahl dort-

selbst zu sammeln, da ich mehr darauf bedacht war: unter verschiedenen

Lokalverhültnissun Verschiedenes aufzufinden, als diese Thiere, die ich wohl

nicht sogleich für Novitäten erkannte, in Massen zu sammeln.

9a.

XXIX. JPtajfn ^ihtflllipfrorllhfrvtta Charp.

lüehttiise sehr klein, länglich eiförmig, mit sehr stumpfer Spitze,

sehr fein gestreift, etwas seidenartig glänzend, durchscheinend, gelblich

hornfarben. Umgänge 5, gewölbt, durch eine etwas eingezogene Naht ver-

einigt, der letzte neben der Nabelritze etwas zusammengedrückt, mit ebenem

Nacken. Mündung halbeiförmig, 4-zahnig: 1 zusammengedrückter, falten-

artig nach innen fortgesetzter Zahn auf der Mündungswand
, 1 grosser,

stumpfspitziger an der Spindeisäule, S am Gaumen, wovon der obere klein

ist. Mundsaum kaum ausgebogen, weisslicb; die Mondränder durch eine sehr

dünne Schwiele verbunden
,

der rechte schwach buchtig eiiigedrhckt. —
H. •/*'"; B. V/".

Hat grosse Aehnlichkeit mit P. pygmaea, ist aber durch

die nur vierzabnige Mündung, die Streifung und lichtere Fär-

bung verschieden.

(Thier: schiefergrou, die Scheibe blass; die Augen schwarz; Fühler

nur 8, lang und dünn.)
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Aufenthalt und Verbreitung. Bisher in Nordtirol nicht aufgefunden.

Sud-Tirol. Alpe Ferrara am Grödnerjöchl , über 6000 F. s. m. ; unter

Steinen. Kollern nächst Botzen 3960 F. s. m. — an alten Baumstämmen

und unter Moos, nicht selten, aber einzeln. Botzen, an der Nordseite

desVirgl; äusserst sparsam. Lengmoos auf dem Ritten, bei der Finsterhrücke

unter Steinen* Bei Oberglaning am Fusse des Salten, an Moosstengelchen an-

gesogen (Gdlr.). Nonsberg, bei S. Felix (Äusserer). Moos in Passeier (Mstr.).

Anmerkung. Die von Küster (Conch. Cab. T. 16, f. 36)

gegebene Abbildung finde ich den tiroler Exemplaren gegenüber

zu konisch, deren Umgänge zu niedrig und zu flach, und es

dürfte die dieser Schrift beigeschlossene Abbildung der P. Leon-
tina m. besser auch den Totalbabitus v. P. Shuttleworthiana

wiedergeben.

VII. Gattung.

naleu^ Prideaux. Balea.

Gehäuse rechts oder links gewunden, länglich, spindel- oder fast

keulenförmig , nach oben allmälig verschmälert, Clausilia-arlig, Umgänge
nicht sehr zahlreich, langsam zunehmend, der letzte niedrig, unten abge-

rundet, mit sehr schwacher Nnbelritze. Mündung bimförmig. Mundsaum dünn,

wie unvollständig; Muiidränder zusammenhängend, Spindelrand verbreitert

und umgebogen. Auf der Mündungswand und Spindelsäule meist eine lamel-

lenartige Falte. Ein Clausilium fehlt.

94 .

I. Baien peeveesa L i n. fi*agiii9 R o s s m.

Str. J. p. 18. — Str. T. p. 31. — d. 'Btt. p. 107.

Gehäuse liukS'gewunden , geritzt, keulen- oder spindelförmig, ge-

thürmt, sehr zart und dünnwandig, meist stark durchscheinend, mit sehr

feinen etwas bogigen Rippenstreifen ,
seidenglänzend ,

olh'engrünlich-horn-

braun. Umgänge 8 — 9 , niedrig, langsam zunehmend, etwas gewölbt, durch

eine eingezogene Naht verbunden ; der letzte am breitesten, mit aiifgetriebe-

nem Nacken und abgerundeter, nur gegen die Mündung etwas zusammenge-

drOckter Basis. Mündung gerundet-birnförmig, wenig höher als breit. Mund-

saum znsammenhängend, wenig lostretend, sehr fein weisslichgesäumt, links

sehr wenig, ander Spindel stärker umgeschlagen
;
die etwas convexe Spindel

einfach, nur bei sehr alten Exemplaren zuweilen mit einer angedeuteten Falte ;

auf der Mündungsw'and vorn an der Verbindungsschwiele ein zahuartiges

Faltchen. H. 4 — 5'"
;
B. % — 1'".

Da sich die besagte Verbindungsschwiele wie das Zäho-

chen erst nach dem fertigen Ausbau des Gehäuses abzulagern

Bd. VI. Abh. i:
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scheint , so ändert auch deren Grösse, Deutlichkeit und Lostre-

tung nach dem Alter des Individuums ab.

Aofcnthalt: In Gebirgsgegenden an feuchten bemoosten Felsen und
Baumstücken

,
an Mauern und unter Steinen

;
stellenweise , in zahlreicher

Gesellschaft.

Verbreitung. Nord -Tirol. Paznaun (Mallaun). Oetzthal: bei Huben
und Längenfeld unter Moos auf Urgebirg (Gdlr.). Innsbruck; unter feuchten

und alten Dachschindeln und am Berg Isel unter abgefallenem Laub, gemein

(Sir. J.). Volderthal (Str. M.).

Süd-Tirol. Dölsach: den Bach des Quertbales daselbst entlang, in den

Bitzen der Felswände unter berabgeschwemmter Erde ; sehr zahlreich. Brixen

am Fuss der Walnussbäume nächst der Eisack. (Gdlr.) Groden, bei St. Chri-

stina (Tjr.) Wolfsgruben bei Unterin. Botzen: am Virgl zur Nordscite
; bei

den Felswänden gegen Seit. Sarnthal. IJin den Schlossfelsen von Sigmunds-

kron. Bei den Eislöchern in Eppan. Bei Andrian am Fusse der Mendola —
überall unter Moos auf Felsen getroffen (Gdlr.). Lavis (Str. T.). Umgebungen

des Lago d' Idro (Spin.) Nonsberg: auf Felsen im Moose und unter Steinen,

bei Denno Segno [Magnani] und Molaro (d. Btt.). Caldese im Sulzberge

(Str. T.). Meran: auf den Stadtmauern; in Unterweis; Hafling; Josefsberg,

an der Wasserleitung auf Felsen (Str. M.). Passeier, fast allörtlich verbrei-

tet (Mstr.). Burgeis (Str. M.).

VIII. Gattung.

ViausiHa» Draparnaud. Schliessschnecke.

Gehäuse mit wenigen Ausnahmen linksgewunden, ungenabelt* oder

mit einem Nabelritz, Spindel* oder keulenförmig, zuweilen auch walzig oder

gefaltet. Umgänge zahlreich ((bis 14), flach gewölbt, nicht abgesetzt ; daher

bauchig ,
nach oben verschmälert , mit mehr weniger schlank ausgezogener,

stumpflicher Spitze, glatt bis gerippt; am Nacken stärker gestreift oder

die Naht seicht, zuweilen gekerbt oder mit weissen Papillen besetzt, oder

selbst weiss-gesäumt. Mündung meist höher als breit, bimförmig, selten

rundlich, durch 2 Lamellen auf der Spindelseite im Schlunde verengt, von

denen die untere , meist geschweifte nur bei wenigen Arleu ganz an den

Band heraustritt; der Baum zwischen beiden (Interlamellare) oft durch Ver-

zweigung der untern Lamelle gefältelt ; am Gaumen absteigende oder der

Naht parallel laufende Längsfalten, bei vielen Arten etwas zurück auch eine

bogige Falte — die Mondfalte — und Schwielen. Mundsaum scharf, meist

schwach gelippt, zusammenhängend oder verbunden und dann zuweilen weit
lostretend

, selten getrennt.

Tief im Schlunde und durch denselben kaum sichtbar fludet sich ein

eigenthümliches Schiessknöcbelcben — Clausilium — das nach unten verbrei-
tert, ausgerandet oder ganzrandig

,
nach oben gleich der Spindelsäule ge-

w'unden und mit der Spitze an selbe angeheftet ist.
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1. Naht weiss bezeichnet CI. Stentzii.

t. Naht mehr weniger mit Papillen besetzt CI. alboguttulata.

3. Naht höchstens mit weisslichen

Strichelchen besetzt ....
[Mondfalte vorhanden . . . . I.

Mondfalle fehlend II.

I

Mdsm. ringsum mit Fal-

ten besetzt CI. plicata.

Mdsm. am Ausseorande

ohne Falte CI. similis,
mu einem ivamme

/

u j M k I V L8ngsfalte|
neben dem Nabel- l Geh, rippenstreißg

ritz. nach unten (Geh. gestreift,

verlaufende]

Falte.

1 Längsfalte allein

.

CI. rugosa,

CI. parvula.

— — — mit einem

Höcker neben dem'

Nabelritz.

. CI. ventricosa.

. C. asphaltina.

Geh. schlank . CI. plicatula.

G. plump bau-

'BIos die obe-l Mondfalte kräftig,

re Gaumen-
|

[falte deutlich
I

M. un-

entwickelt. Idenllich.,
. CI. basileeasis.

Auch die untere Gaumenfalte deutlich

entwickelt CI. densestriata var.

II. Der letzte Umg. mit einem Kamme neben dem Nabelritz Cl.rarians.

_ _ _ höckerig!
"^*‘*'^*'** **ippig CI. intermedia.

• k
(Geh. sehr fein rippenstreifig . . .CI. comensis.

au getrie en.
iGeh. nur undeutlich gestreift . . . CI. laminata.

95 .

I. €^at9Sitia at9^offuii9*iata Wagner.
d. Btt p. 115. CI. rubiginea Zlegl. et itala Mart, Str. J. p. 32. Anb.— Cl.alöo-

puatulata Jan
,
Str. T. p. 24.

Gehäase kurz und seicht geritzt, walzig spindelförmig, fein gestreift,

die Obern Windungen häufig mit Rippenstreifen , wenig glänzend, rothbraun

oder gelblichbraun; die oft durch einen weissen Faden bezeichnete Naht

mit weissen, feinen, strichförmigen Papillen (zumal auf den mittlcrn Win-
dungen) besetzt; Gewinde wenig ausgezogen, von der Mitte an allmälig ver-

schmälert, stumpilich. Umgänge 11, sehr wenig gewölbt, an der Naht schwach

eingezogen ; der letzte vorn faitenstreifig
,

mit einer gelben Schwiele, an

der Basis mit einem sehr undeutlichen länglichen Höcker. Mündung bimför-

mig» etwas eirundlich, innen purpurbräunlich oder gelbbraun, am Gaumen

meist mit der auch ausserhalb angedeuteten weisslichen oder fleischfarbenen

n *



las

Oiierschwiele ; die LamcIIeQ klein, die untere wenig schief, vorn stark ge-

schwungen ;
die Spindelfalte weit heraustretend und häufig mit der Gaumen-

wulst eine kurze Rinne bildend ; unter der Naht eine lange Gaumenfalte

;

die Mondfalle deutlich, gebogen. Mundsaum kurz ausgebogen, weiss lippen-

snumig; die Ränder oben getrennt oder durch eine feine glänzende Schwiele

verbunden. H. 6*/a — 9'": ß. !*/• — l*//".

Die einheimischen Formen dieser in Bezug auf Dimensionen, MQndungs-

form
, Verbindung der Ränder, Papillen, Streifung und Färbung so vielge-

staltigen als vielnamigen Art lassen sich nach Grösse und Deutlichkeit der

Streifung füglich auf 3 Gruppen reduziren

:

I. Grössere Formen. Glatter, spindelförmig, mit weiterer, eirun-

der Mündung und meist fehlender Nackenwulst (i/a/a M a r te n s ;
albogutto-

lata W a g n. var. /?.), oder bauchig
,
mit meist vorhandener Nackenwulst

(Braunii C h a r p.).

II. Mittlere Formen. Glatter (albopustulata J a n.) oder auch nach

unten ziemlich gestreift, dunkel kastanienbraun (rubiginea Z i c g.fide Ross m.)

oder fein gestreift und bauchig (punctata Rossm. ;
alboguttulata Wagn.

vor. y.),

UL Kleinere Formen. Glatter (ornata A u c t) oder tief gestreift

{baldensis Parr. Catal s. Claus.).

Ueberdies ändert diese Art ab mit lichterer Färbung (dt7«/a Zi e gl.),

mit lostretender Verbinduugsschwiele auf der Mündungswand, mit oberhalb

zusammengeknillten Muudräudern, mit punktförmigen, deutlichem oder un-

deutlichem, zu einer weissen Naht verflossenen Papillen u. s. w.

Aufenthalt : An Felsen, Mauern und Baumstämmen unter Steinen etc.

Verbreitung. Süd-Tirol. Wie CI* Braunii überhaupt am weitesten

nach Norden (bis an den Odenwald
; fide Ziegl.) verbreitet ist, so schliesst

meines Wissens diese Varietät auch den Verbreilungsbezirk dieser südtiroli-

sclien schönen Art nach Norden ab. Sie findet sich, in ihrer plumpsten Form,

und dunkelsten Färbung, bei Brixen an Wallnussbäumen, z. B- im Francis-

caiiergarten. Von CI. Braunii allein auch und zwar von Brixen [Mohr] kenne

ich einen ächten, farblosen Blendling. Durch das Eisacklhal: bei Klausen,

Villanders, Torkeln bis zu den Vanolli’schen Sagemühlen steht an den

Mauern und Felsen eine ihr sehr verwandle Form, welche der Braunii oder

der punctata mitunter sehr nahe kommt. Sie wechselt im Thalkessel von

Bolzen
,
sowie in den Querlhälern von Willnöss (an Mauern) und Tiers (an

Obslbaumcn) mit rubiginea Z. *) , iiidess diese z. Th. schon hier mit ornata

u. a. vermischt (Ruiigelslein) gegen die Höhen hinan (Wolfsgruben , Ritten,

Sariilhbl, Rafeiislein, Greifenstein, Beitete.) allmälig in die ornata Ziegl.
iiii irrigen Sinne der meisten Conchyliologen

,
nicht nach A. Schmirfl;

vgl. Geschlechlsapp. d. Styloinmal. I. Folge, S. 46) übergeht. Jedoch traf

*) Im Von Sleiitz in Tirol gt^aammelt (Roatsm.).
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ich ein einzelnes Exemplar von ruhiginea
,
neben omata^ selbst anf der

Höhe des Salten noch (5000 F.)> Um Botzen hat rubiginea ihre vorzüglich-

sten Standorte an der Nordseite des Virgl, um Külibach, an der alten Strasse

bei Kardniin
, um Riingelslein , im Thaie von Sand und am Wasserfalle, am

Schlossfelsen von Sigmundskron und ist um Schlossmaucrn , wie diese in

der kalkarmen Gegend wahre Originalplätze überhaupt sind, oft wörtlich

gehäuft. — Sie setzt sich fort gegen Meran [Sir. T. — Terlan ! Garga-

zon!| und wechselt bei Naturns im Vinschgau und St. Leonhard in

Passeier mit der Form des Eisackthaies — wie dort CI. Braunii., so hier diese

an Wallnussbäumen befindlich (Gdir.).

Weiter südlich wird die Art als eine allenthalben sehr gemeine von

de Betta und Strobel angeführt: Im Nonsberge (d. Btt); am Mendel-

übergaitge; bei Aiidalo ; auf dem M. Bondone und Calisio [G. Str. T.]; im

Sarkatbal , Judicarien , Rendena
,
(Str. T.); Valsugana, am M. Armeutera

(Ambrosi p. 89.5). Die Varietät itala beginnt spärlich bei Neumarkt und

Salnrn, setzt sich fort über Lavis, Trient (Gdlr.) und Roveredo (woselbst

die typische Form
;
Strobel), in die Nebenihäler dei Ronchi, Arsa fZeni b.

Str. T.), Fersina , Sugana (Borgo; Ambrosi b. Str. T.) , Pine [Bertolini b.

Str. T.], Cembra, Loppio, Val di Sole: Caldese (Str. T.). Die ächte p?mcfa/o

Mich. Rossm. w'ill de Betta an einer Stelle bei Calliaiio nächst Rove-

redo gefunden haben. CI. baldensis wurde bisher nur auf dem M. Baldo

gesammelt.

D6.

II. CMawsiiin Rossm.
d. Btt. p. 11.3. — Str. J. p, 3*. Anh. — CI. Stentzii var. Str. T. p. 83.

Gehfia.se durchgehend geritzt, fast conisch spindelförmig, ziemlich

festschalig , wenig durchscheinend, fein und ungleich gestreift, glänzend,

roth- oder schmutzig-rothbraun. Gewinde wenig ausgezogen, selten plötzlich

verschmälert, öfters lang kegelförmig mit stumpflicher Spitze. Die Naht rein

weiss , mit feinen strichförmigen Papillen unregelmässig besetzt. Umgänge

10, kaum gewölbt, langsam zunehmend; der letzte mit aufgetriebenem Na-

cken, vorn undeutlich faltenstreifig, an der Basis mit einem schmalen,

abgerundeten, die Nabelritze umziehenden Höcker. Mündung schmutzig fleisch-

farben, breit, eiförmig, oben wegen der sehr kleinen Lamelle nicht buchtig,

auch die untere Lamelle sehr schwach, lief innen; oben am Gaumen eine

nach vorn verlängerte Falte, die Mondfulte meist wenig ausgebildet oder

wohl auch ganz fehlend,* die Spindelfalle tritt nicht vor. Mundsaum schmal

zurtickgebogen, meist zusammenhängend und ansitzend, weisslich H. 6V»—
9"'; B. 8'".

Varietät

:

Meist grösser (8 — schlank, mit deutlicher Nondfalte und

mehr ausgebildeten Lamellen (Cf. cincta Brum. Strob. Mal. Trent, p. 83).
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Die Varietät der Kärnthner Alpen (CL Rossmaessleri P fei ff. Symb.
I. p. 48) scheint in Tirol nicht vorzakommen. Dagegen treten andere For-

men aof, die eben sowohl als Varietäten angesehen werden könnten, oder,

besser gesagt, jede Varietät in's Schwanken bringen. So zeigt sich diese Art

an der Tristacher Seewand hei Lienz, w'O ich 50 Exemplare erbeutete, ohne

Ausnahme papillenlos, mehr glatt, sehr dünnschalig und mit scharfem Muiid-

saura. Von CL cincta B r u m., mit welcher sie durch ihre schlanke Gestalt,

gestreckte Mündung, und die nicht undeutliche Mondfalte übereinkommt, durch

geringere Grösse (7"') und viel dunklere Färbung unterschieden.

Im Gegensätze zu dieser Abänderung liegen mir vom Rosengarten

nächst dem Schiern Exemplare vor

,

die ausserordentlich bauchig, festscha-

lig und mitunter beinahe rippenstreifig
,

sowie mit kammförmigem Höcker

und deutlichem
,

schiefem Ouerwulsl im Gaumen versehen sind. Findet sich

ein solcher Wulst rudimentär auch an alten Individuen der andern Formen,

so läuft er bei diesen doch dem Mundsaiime parallel, und es wiederholt sich

eine Erscheinung, auf w'elche hin CI. fimbriata Ziegl. von CI. laminata

Mont, hauptsächlich unterschieden wird. — Wie viele Entdeckungen wohl

noch in den Alpen für arlenfreundliche Conchyliologen der Flachländer!

Ad. Schmidt ist geneigt
,
auch in den Individuen des

Val di Non, welche ich ihm mittheilte, CI. Rossmaessleri zu

sehen. Allein sie stimmen genau mit jenen überein, welche mir

Herr Stentz von der Originalstelle am Schiern überbrachte.

Aafeiithalt : Auf Kalkfelsen.

Verbreitung. Nord-Tirol (Stz. fide Villa). Süd-Tirol. Lienz: an der

Tristacher Scewand, massenhaft an Kalkfelsen und in deren Spalten (Gdlr.).

Auf dem Schiern ;
heim Bade Ratzes, und im sogenannten Hühnerstandl, wo-

selbst diese merkwürdige Art im Jahre 18.35 von Stentz entdeckt wurde

(Stz. mündl. Mitth.). An den Rosszähnen (Hsm.). Am südlichen Abhange in

Valsella bei Borgo. M. Tatoga bei Canal S. Bovo. Veite di Feltre im Thale

von Primiero ; in Felsspalten zahlreich (Ambrosi Prosp. p. 895). Nonsberg:

bei St. Felix im Koflerthale (Äusserer); zumal im Thale von S. Romedio sehr

zahlreich, aber auf wenige Stellen beschrankt, und auf weile Distanzen ent-

fernt, — zuweilen vermischt mit CI. alboguttulata und plicatula ;
auf Kalk-

felsen an schattigen Stellen (d. Btt.).

91 .

III. Ciawtitin 9an%i^nta Mont.; Drap.

S t r. J. p. i8. — S t r. T. p. — d. B tt. p. 109.

Gcliüuse sehr eng, oft durchgehend geritzt, mehr oder weniger schlank,

spindelförmig massig slarkwandig, nur undeutlich gestreift, ziemlich glän-

zend, bräunlich oder röthlich horngelb, zuweilen granatroth. Gewinde W'enig

ausgezogen, allmälig verschmälert, mit stumpfer Spitze. Umgänge 10— 18i
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wenig oder kaum gewölbt, langsam zunehmend, der letzte vorn dicht rip-

penstreifig mit einem durch eine flache Furche abgegränzten Höckerchen,

neben dem Nabelritz. Mündung eiruiidlich bimförmig, innen roth- oder leber-

braun, zuweilen rothgelb; — im Gaumen ein nach hinten gekrümmter, weiss-

lieber, aussen als rosigelber Streif sichtbarer Wulst; die 4 Gaumenfalten,

zu denen öfters eine unscheinbare fünfte unter der Naht tritt, sehr verschie-

den : 1. am längsten, vorn in die Gaiimenwulst einmündend, 2. am hinteren

Ende der ersten kurz, nach unten gebogen, oft mit einem schräg schlund-

einwärts gehenden fünften — resp. sechsten — Fältchen verschieden zusam-

mentrelTend, die 3. schräg abwärts gerichtet, parallel mit der 4. ganz klei-

nen, dicht an der Spindel stehenden; Spindelfalte vertretend, geschwungen;

Mondfalte fehlt. Die Lamellen ziemlich entfernt, die obere sehr dünn, die

untere geschwungen, ziemlich w’agrecbt. Mundsaum meist nur durch eine

weisse Schwiele zusammenhängend, selten verbunden, weissgesäumt, sehr

kurz ausgebogen, oben fast w'iuklig.

Das Clausilium am Ende ausgerandet und desshalb zweilappig —
H. 7'"; B. 1%"\

Von den zahlreichen Va rietä te n sind mir folgende aus Tirol bekannt:

1. Grösser, bauchiger, dickwandig, die 4. Falte an der Spindelsäule

fehlend; H. 8'"; B. i"\ Im Uebrigen von der Art nicht verschieden Cappro^-

ximatite CI. grosso Ziegl.

,

von der sie jedoch durch den Mangel der

4. Falte, durch geringere Grösse und schwächern Wulst unterschieden).

8. Wie vorige, aber schlanker, blass horngelb [approximative CI. so-

turata Ziegl., von welcher sie sich aber durch bedeutendere Grösse, schlan-

ker ausgezogene Spitze und schwächere Gaumenwulst unterscheidet).

3. Schlank, dunkel kirschbraun oder braunroth , dünnwandig; der

Mondsaum dünn, die unterste Gaumenfalte kaum sichtbar, der Wulst schwach.

H. 7— S'"

;

B. 1*/»"' iCl. granatina Ziegl).

4. Schlank, fast walzig, die Naht weiss gerandet, der Mundsaum ge-

zogen, etwas buchtig, oft kaum verbunden
;
Wulst stark. H. 8'"; Bl. 1*/*"'

{CI. ungulata Ziegl.).

5. Klein und gedrungen, dünnwandig, röthlich borngelb
;
die Epider-

*) Die abeimalige Ausrandung oder Abrundung der Ausrandungslappen, worauf

Küster die 3 Arten: CI. laminata Mont., CI. fimbriata Ziegl. und Cl.com-

mutata R o s s m. mitunter begründen will, fand ich bei meinen mit Tiroler und

Kärntbner Exemplaren ange.stellten Untersuchungen so wenig wie andere Cha-

ractere als constant bestätigt: indem der grössere Lappen bei CI. laminata und

fimbriata^ .anstatt als «gerundet*^ (Küster), als verschiedentlich ausgerandet, —
die Hackenform desselben aber auch w’ohl deutlicher bei Cf. laminata sich prä

sentirL (.Man vergleiche hierzu Kü.st. S. HO ff.)

Ueberhaupt dürften die Artrechte einer fimbriata Z. mit deren Varietä-

ten noch immer nicht ganz festgestellt sein, wie denn eben die Varietät S.

Cappr. saturata Z.) sehr schwankend inmitten steht, zwi.srhen laminata und

fimbriata var. saturata.
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mis meist stellenweise abgelöst { Wulst und Fallen des Gaumens wenig ent-

wickelt; Miindsaum getrennt. H. 6*/»'"; B. iVi'" (Rossra. Icon. VII. /*. 462;?
— delrita Stentz ?

Aufenthalt: An alten Stöcken, an Felsen und Mauern.

Verbreitung. Nord-Tirol. Telfs beim Schlosse Hörlenberg an Feldzuu-

nen (Gdir.). Innsbruck: vom Fiiss der Gebirge bis zu den Hüben — Berg-

isel, Haflerkhar, Achsel — aufsteigend, unter abgefallenem, faulendem Laub

nicht selten (Str. J. et M.}. Achenlbal (Str. M.). Kossen (Gdlr.).

Süd-Tirol. Die Art meist in Verbindung mit der var. ungulat a

oder vielmehr im Uebergange zu dieser begrilTeii: Dölsacb, am gleichnamigen

Bache unter Steinen, und Nikolsdorf. Lienz: am Drauufer und im Tristacher

Walde bis zu den Bergwiesen am Rauchkofel hinan, — trotz der Ausbrei-

tung fast immer vereinzelt. Iniiichen : um Nordhange der Ganlspitze (6000 F.

s. m.) in morschen Stämmen und unter Riuden und Steinen, in Gesellschaft

von H. hyalina., unidentata., incarnata und ruderata (Gdlr.). St. Christina

in Groden (Tjr.).

Meran : bei St. Calhurina ; bei den Höfen oberhalb der Bäder der

Toll (Str. M.). Caldese im Sulzherge. Auf der Mendel und dem Gampen im

oberu Nonsberg. Caslelfondo |d. Btt.]. Bolbeno bei Tione in Judicarien; —
unter Steinen und Strünken in Buchen- und Nadelgehölz, nicht zahlreich (Str. T.).

Die Varietät 1 bei Botzen hinter dem Schlosse Langeck unter Steinen,

in Gesellschaft mit CI. comensis. Noch ausgezeichneter bei Ncumarkt gegen

Mazzon an Bruniieiiröhren (Gdlr.).

Die Varietät 2 bei Kaltem im Tröpfelthälchen
;
gegen den See zu, und

bei Tramin (Gdlr.).

Die Varietät 3 im Lech- und Loisachgebiete vorherrschend : von Reulle

bis an den Fern
;

besonders häufig bei Heilerwang und Lähn an Feldzäu-

nen
;
— auch in Perwaiig. Gehl am Anstiege zur Aschaueralpe bei Reutte

und in den Waldungen von Vils mehr in die Art über. Telfs, um Strassberg

in Lärchstücken. Hinterriss (Gdlr.).

Die Varietät 5 in Kollern bei Botzen (3950 F. s. m.) unter Baumrinden

mit CI. comensis vereint (Gdlr.)
;
— am Brenner (Siz. b. Str. Bt.).

Anmerkung. Die Varietäten 2 und 3 scheint Strobel auch

im Trentinum an den oben erwähnten Stellen gefunden zu haben ;

wenigst erwähnt er einer Mutaz. giallognola und rosso-bmna.

08.

IV. Cimwtiiia cawenais Shuttl.

Cl. dtfodon Stud. var. Str. T. p. 20.

CI. commutata Rossra. d. Btt. 110. (et in ex.').

Gehttnsc ziemlich klein, schwach geritzt, spindelförmig, etwas bauchig
oder keulenförmig, durchscheinend, sehr fein rippenstreilig, glänzend, blass

•) Was ich als Cl, delrita 7i. von Steiitz au.s dem ,.B:iiiati*“ bezog, ist wohl nicht

delrita Z. zzzcerata Rossra., sondern zu laminala gehörig.
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gelblich -hornParben. Gewinde massig ausgezogen, mit sitimpfliclier Spitze.

Umgänge 10— 18, niedrig, etwas gewölbt; der letzte am Nacken wenig fal-

tenstreißg , die erhöhten Zwischenräume w’ie undeutlich gekörnelt, an der

Basis aiifgetrieben, neben dem Nabelritz etwas liöckrig. Aliindung fast hirn-

förmig , unten gegen den Aussenrand erweitert; die obere Lamelle kaum
gänzlich an die Verbindungsschwiele heraustretend, die untere geschweift,

nach hinten erst bogig absteigend, dann aufwärts gekrümmt, vorn plötzlich

— zuweilen gabelförmig — ausgerandet, wie abgeschnitten. Gaumen lief

innen, meist mit schwachem , weisslichem Querwulste, in welchem die ].

lange und 3. schräg absteigende Gaumenfalle ausläuft; die mittlere Falte

kurz, durch die Mündung kaum mehr sichtbar; dicMondfalle bisweilen punct-

förmig, isolirt'^). Zumeist kann ausser den genannten eine 4. zwischen der

3. und der Spindel gelegene
,
bei hellen Exemplaren durchscheinende, kurze

Gaumenfalte wahrgenommen werden. Die Spindelfalte nicht vorlrelend, unter

der unteren Lamelle kurz nach vorn gebogen. Mundsaum umgebogen, weiss

lippensaumig, die Mundränder vereinigt, oben angcheftet, über der Mitte

eingesebnürt ;
der linke daselbst rundlich verdickt, an der Insertion ausge-

randet. H. 5—6'^'; B. r/4 — ly*'".

Das Clausilium fast wie bei CI. commutata unterhalb von der linken

Seite bis zur Mille herein ausgeschnitten, der rechte Lappen des Ausschnit-

tes (durch eine abermalige Ausrandung) aus einem längern nach innen nei-

genden und einem stumpfen Zahne bestehend.

Aufenthalt : Auf Felsen und Mauern, unter Steinen und an den Wur-
zeln von Gesträuchen.

Verbreitung. Süd-Tirol. Botzen : im Steingerölle tief unter modern-

dem Laub und Moos hei Kühbach und Seit; an der Berglehne bei Kämpen;

am Eingänge in's Sarnlhal, — nie zahlreich. Kollern, Deutschnoven und

Petersberg , unter Binden. Kaltem , unter Sträuchern beim Gottesacker und

Ober-Plaiiilzing, häufig. Neumarkt, in Laubwaldungen (Gdlr.). Lavis, Flcims-

thal. Auf den Felsen des Armeniern bei Borgo, gemeinsam mit alhopvsln-

lala fAmbrosi, Prosp. p. 89ö]. Canezza [G. Str. T.J. Nonsberg (Str. T.)
:
ge-

mein und in zahlreicher Gesellschaft auf Kalkgebirg und Mauern, unter Steinen

und trockenem Laube bei Dambel und Castelfondo (d. Btt.) ; St. Felix

*) Oh diefie unausgebildete, meistentlu^ils auch ganz fehlende Mondfalte auch als

solche
,
oder nicht vielmehr als die der ganzen Sippe und in.'«besondere der

nach.Hlverwandlen CI. commutata eigene, hogige oder besser aus zwei zusani-

nienge.‘<etzte
,

hier unterhrocheiie 8, Uaumenfalte zu erklären sei, scheint bei

CI. comensin wie hei einigen anderen Alten, untirr den Conchyliologen nicht

völlig entschieden zu sein. In der That ist diese 8. Gaumenfalte oft nicht so

fast der Stellung und Bedeutung, wie der unvollkoinmenen Ausbildung nach,

von der Mundfalte unterschieden. Mir liegt — wohl nur als .4.nomalie — Kin

Exemplar von Botzen vor, dessen t. Gaumenzahii in vier unregelmässig ge-

stellte Zahnchen aufgelöst ist.

Bd. VI. Abh. I«
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(Äusserer). Meran: anf den Höfen links von dem Einsiedler im Naifthale

und unter dem Ecker; aucli am Gampen (Sir. M.).

Anmerkung. Durch die Truncalur der untern Lamelle

und die Eigenthümlichkeiten des Mundsoums ist die in Rede

stehende Art von allen verwandten, wie CI. translucida

tata Rossm., dyodon Slud., orthostoma M k e. , costata Z.,

laminala Mont. var. 5. mein. Fauna u. s. w. unterschieden. Von
dyodo» zunächst auch, für deren Varietät CI. comensis von Stro-
bel (1. c.) ehedem genommen wurde, durch die verbundenen

Mundränder, die Verdickung am Aussenrande und die Form der

Mündung abweichend ;
von CI. commntata unterscheidet sie über-

diess der Habitus, die Sculptur, die kaum einfach — geschweige

„doppelt“ — gebogene 8. Gnumenfalle, die weniger vorlre-

lende Spindelfalle, die lichtere Färbung etc. Wenn sie dess-

ungeocblet von Betta (1. c.) mit CI. commutata verwechselt,

oder für deren Blendling gehalten wurde, so darf das um so

weniger befremden
,

als sie sich wirklich im Nonsberge schlan-

ker präsenlirt ; auch erscheint (an den Tiroler Exemplaren) die

Auftreibung des Nackens, durch eine flache Einsenkung abge-

gränzt und höckriger, als es Küster's Abbildung und Beschrei-

bung besagen. Betta's Irrthum könnte endlich völlig gerecht

erscheinen, wenn de Betta auch die wohl von Rossmäss-
ler der commutata., nicht aber von Pfeif f,, Charp.

,

oder

K str. der comensis altribuirtc 4. Gaumeiifalte am Nabelritz wahr-
genommen hätte, welche doch die Nonsberger Individuen so gut

wie alle Tiroler tragen.

99 .

V. VMausiMia intern%eMn J. F. Schmidt.

Gehäase sehr eng aber tief geritzt, spindelförmig, ziemlich slark-

w'andig, regelmässig gerippt (die Rippen stumpf ziigeschnrft, schmaler als

ihre Zwischenräume), seidenartig glänzend , der Grund gelblich braunroth.

Gewinde ziemlich lang ausgezogen, allmälig verschmälert, stumpfspitzig. Um-
gänge 11 — 18, langsam zunehmend, massig hoch, sehr schwach gewölbt;

der letzte an der Basis aufgetrieben, mit einem Höcker neben dem Nabelritz,

schräg über den Nacken zieht sich eine rostgelbe, öfters etwas schwielen-

artig erhobene Strieme. Mündung länglich biriiförmig, schmutzig gelbbraun,

im Gaumen mit etwas lichterer Schwiele. Die 4 Gaumenfalten paarweise ge-
nähert: 1. lang und gerade, 8. winklig gebogen

,
wie aus dreien zusam-

mengesetzt, beide vereinigen sich vorn mit der Gaumenwulst, 3. und 4.

stark abwärts geneigt, parallel, die eine neben, die letzte in dem Basilar-

höcker, beide in der Mündung sichtbar; neben ihnen tritt die stark ge-
schwungene Spindelfalte fast bis an den Rand heraus ; Mondfalte fehlt. Die
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Lamellen zusammengedrückl, die obere heraustretend, die untere stark ge-
schwungen und immer sleil. Mundsaum oben verbunden

, nicht loslrelend,

blass leberbraun, meist fein weissgerandet, der Rand schmal umgeschlagen,

innen etwas schwielig, der linke Rand nach oben verdickt, der Spindelrand

bildet über dem Nabelritz einen mehr minder breiten winkligen Umschlag.

Das Clausilium vor der Spitze lief ausgeschnitten, die Spitze hacken-

förmig nach links gerichtet, stumpf abgerundet und ausgerandet. — H»

7— 8%"^ B. iVi'".

Aufenthalt und Verbreitung. Diese schöne, hinsichtlich der Mund-
theile zur Gruppe der CL laminata gehörige, durch ihre Sculptur aber sehr

ausgezeichnete Art, ward mir von Ant. Stentz in Neusiedl übersendet,

welcher sie angeblich im Pusterthale sammelte. Ich konnte sic jedoch

selbst in diesem Thale nicht aufßnden. — Ist der Standort dieser sonst in

einer Waldung von Unterkrain vorkommenden Clausilie begründet, so dürfte

es wohl auch möglich werden, sie im Venetianischen oder in Kärntben noch

aufzußnden.

100.

VI. VMa^sitin nspHaHhka Ziegl.

Cl. ventricosa var. asphallina Ziegl., Str. J. p. 3i. Anh.

GehAuse mit schwachem Nabelritz in einem nicht undeutlich bezeich-

neten, trichterigen Periomphalum, spindelförmig, etwas plump und bauchig,

manchmal fast keulenförmig, und dann mit schlank ausgezogener Spitze, sehr

festschalig, flach rippenslreifig, auf dem letzten Umgänge die weiten Zwischen-

räume durch kleine Querstreifen gegittert, die Oberfläche nichtseilen zer-

fressen, bedeutend glänzend
,
dunkel rotlibraun

, zuweilen aschgrau bereift,

gewöhnlich mit einzelnen papillenartigen Stricheln an der Naht. Umgänge 11

—

12,

ziemlich conve.x, durch eine feine Naht vereinigt
;
der letzte mit einer dem

Gaumenwulste entsprechenden Auftreibung und einem sehr seichten Grübchen

dahinter, der Nacken nur sehr leicht quer-eingedrückt. Mündung massig gross,

bimförmig gerundet, in’s Viereckige gezogen , bräunlich fleischfarben; die

obere Lamelle heraustretend, weiss, die untere tief innen, wenig erhaben,

bräunlichroth , ähnlich verzweigt wie bei Cl. ventricosa^ jedoch mit dem
Unterschiede, dass hier die Lamelle nicht selbst, sondern nur mit dem seitli-

chen Arme an den Mundrund sich erstreckt
,
somit nach vorn nicht gablig

und auch der nach innen ziehende Arm schwächer bezeichnet ist. Mondfalte

sehr kräftig und beinahe bis zur Spindelfalte entwickelt, auch wie diese bo-

giger , als es bei ventricosa der Fall ist. Die Gnunienfalte mit dem Quer-

wulste, der liier höckerig entwickelt, zusammenhängend. Die Spindelfalte

wenig vortretend. Das Interlamellare meist gefältelt. Mundsaum wie ge-

schnabelt vorgezogen, zusammenhängend, wenig gelöst, zurückgebogen, weiss

;

die Ränder manchmal beinahe geradlinig und senkrecht oder über der Milte

ein wenig zusaminengeknifTt.

18 *
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Das Ctausiliunif wie das ^anze Gehäuse, etwas fester, mit callösen Bän-

dern ,
übrigens von dem der CI. ventricosa Drap, nicht wesentlich ver-

schieden. '— H. 7 — 8'"; B«

fThier : mit grobkörniger Oberhaut, ospholtschwarz, die Fühler heller,

die Sohle dunkel schiefergrau.)

Noch dieser Beschreibung, welche einer Anzahl von 100 Expl.

aus verschiedenen Localitälen ihres tirolischeu Stammsitzes ent-

nommen wurde, sollte CL asphaitina kaum je nach Rossmäss-
ler's Vorgänge eine Missachtung oder Confundirung mit CI. ven-

tricosa Drap, befürchten dürfen. CL asphaitina ist durch Grösse,

Glanz, Papillen, Mündungs- und Interlamellar- Bildung, in der

Nacken- und Nabelparthie u. s. w. von CL ventricosa so sehr

abweichend, dass ich meine Ansicht über die verwandtschaft-

lichen Verhältnisse, wie ich selbe in der Anmerkung zu CI. ba~

sileensis ausgesprochen, auch für CL asphaitina unbedingt gel-

tend machen muss.

F. Schmidt in Schischka versendet eine Form mit etwas

gewölbtem Umgängen, welche auch plumper, grösser, und dich-

ter gestrichelt, übrigens aber von der Tiroler Originalform nicht

wohl zu trennen ist, als CL venlriculosa var. asphaitina (fid.

Bielz in sched.). Ob dieselbe, welche Schmidt in seinen Land-

und Süsswnsser- Conchylien von Krain, p. 19, als ventriculosa

Ziegl. aufführl? So wird es sich fragen, ob r>entriculosa oder

asphaitina früher entdeckt, und demnach, ob sich diese Form
aus Krain y^ventriculosa v. asphaitina'^ oder asphaitina v. (ren-

triciilosa?) schreibe. Meines Wissens muss die letztere Bezeich-

nung gelten.

Aufenthalt und Verbreitung;: Am Brenner vonStentz im Jahre 1B33

entdeckt. Süd-Tirol, ln Groden: St. Chrislina , beim Wasserfalle und unter

Brettern. Auf der Seiseralpe (TJr.). Kollern; Deulschrioven uud Weissenstein

unweit Botzen, nicht selten unter Baumrinden und Steinen, an Stöcken und
Zäunen in schattigen und waldigen Stellen (Gdlr.).

101 .

VII. Viawsitia ^ensesirinta var. costuiata Gr edler.

CL testa costulafa^ sericina. solidiuscula
;
peristomate cUho-margi-

nato. — Alt. sVi-OVi'"; Lat. 1 Vs— 1 */>'".

Gehäuse mit ganz geschlossenem Nabelritz, spindelförmig, ziemlich

schlank, dicht rippenstreilig, wenig seidenglänzeiid
,
kirschbraiin ,

graustri-

chelig, ziemlich fest, wenig durchscheinend. Gewinde in eine schlanke Spitze

ausgezogen. Umgänge 11 — 12, wenig gewölbt, langsam zunehmend, durch
eine sehr feine Naht vereinigt

;
der letzte am Nacken fa.st doppelhöckerig

uulgelriebcii, dui übci mit einem kurzen Kiudruclie, von den Höckern beinahe
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reclilwinklij? gegen die Basis abrailend. Mündung gerundet, gross, kafTeh"

braun, im Gaumen mit einer grauen Wulst, welche oben unter der Naht als

Höcker beginnt; unter der Naht eine lange, in besagtem Höcker endigende

Gaumenfalte, eine andere lünCt von der Milte der Mondfalte in der Richtung

nach aussen schräg herab bis an die Gaumenwnlst , ist durch die Mündung

sichtbar, schmal, weisslich; die Spindelfalte sehr entwickelt und als deut-

licher, sehr znsammengedrückter Zahn bis an den Mundsanm vortretend:

Mondfalte deutlich, von der Milte der obern Gaumenfnlte ausloufend. Die un-

tere Lamelle vorn gublig in 2 oder 3 zarte, vortretende Fallen gespalten ; das

breite Interlamellare trägt 3 oder auch mehrere bis an den äussersten Mund-

saum heraustretende Fältchen. Mundsaum zusammenhängend, angedrückt, zu-

rückgebogen, mit schwacher Lippe belegt , bräunlidigelb oder meist weiss-

lichgerandet.

Es liegen mir von dieser Varietöt, mit der ich CI. dense-

striata (Ziegl.) Rossm. unter die Tiroler Clausilien einführe,

elf Tiroler neben vierzehn Kärnlhner Exemplaren der Species

zur Vergleichung vor. Von letztem weicht die Varietät nur durch

die ungleich stärkere Seuiplur wesentlich ab; auch ist sie in der

Regel kleiner und bläulich bereift, der ftlundsaum fester, meist

weissgerandet.

Von CI. densestriata var. lateslriata Schmidt, von der

ich leider erst zur Stunde auloptische Kenntniss zu nehmen Ge-

legenheit finde, ist unsere Varietät wohl unbedeutend verschie-

den; jedoch stets kleiner, enger rippenslreifig : der Querwulst

am Gnumen, und zumal die nach unten verlaufende Falte — wie

beim Typus — markirter. Es mag darum auch der von mir an-

genommene Name für die Tiroler Form, neben dem nicht sehr

gewählten lalestriaia um so sicherer bestehen ,
da letztere sich

wohl als Art behaupten dürfte.

Anfenthalt und Verbreitung. Die Art (in lllyrien) an und zwischen

feuchtem Gerolle von Nagelflue und an Waldquellen. Die Varietät wurde vom

Sind. Jos. Sprenger bei Küssen im Leogangthale — erinnerlich an Sand-

steinfelsen — gesammelt.

102 .

VIII. Viawsiifa JBasiieensi» Fitz.

Str. J. p. 3*. Anh. — Str. T. p. 28. — d. Btt. p. 12.V — CI. lineolata Held. var.

cruda C b a r p. Sir. B t.

Gehäuse kaum geritzt, spindelförmig, schlanker oder meist gedrun-

gen und bauchig, ziemlich festsclialig, dicht rippcnstreiPig, matt seidenglän-

zend, röthlichbraun, meist mit graulichen Slriclieln unter der Naht. Gewinde

mit schlank ausgezogener Spitze. Umgänge lOV* - HV*» wenig convex, der

letzte au der Basis aufgetrieben und mit zweien stumpflichen Höckern, die
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durch eine seichte, grubenartigre Furche rückwärts geschieden sind. Mündang
bimförmig -gerundet , gelblichbraun; die obere Lamelle heraustretend , die

untere cingesenkt, nach innen gablig verzweigt und entweder selbst oder

durch ein, an den unansehnlichem obern Zweig winklig anstossendes, schein-

bares Interlameliarfältchen knapp an den Mundsaum heraustretend. Mondfalte

undeutlich; 1 (obere) Gaumenfalte, die mit dem, an der Basis des Aussen-

randes wenig entwickelten, Gaumenwulst beinahe zusammenhängt; die Spio-

delfalte kaum vortretend. Das Interlamellare meist gefältelt. Mundsaum zu-

sammenhängend, w'enig gelöst, ziemlich breit zurückgebogen, mit weisslichem

Lippeusaum. — H. 5 — 6*/»"'; B. i'A—

1

Diese Art findet sich in Tirol herrschend in kleinen Di-

mensionen einer gedrungenen Form, welche durch ein bauchiges,

manchmal fast keulenförmiges Gehäuse mit gleichmässigerer Ent-

wicklung der Höcker, und desshalb winkligerm Abfalle des Nackens

gegen den Mundsaum vor den viel seltenem typischen Formen

ausgezeichnet ist. Parreyss erklärte erstere für CI. plicalula

var. Simplex Z. (fide Stroh, in lit.) und übersandte sie mir als

plicalula var. dedecora Z. (Parr. Catal. s. Claus.). Allein abge-

sehen davon, dass die Mund- und Nacken-Parthie durchaus nicht

jene einer plicalula ist, weisen zahlreiche Uebergänge zur Spe-

cies auf diese ihre Zugehörigkeit hin. Strobel hingegen ver-

mnthet CI. tumida Z. (Mal. Trent, p. 28) an ihr zu haben. Da-

gegen möchte ich einwenden, dass eben CI. tumida Z. meines

Wissens eine kielartige, ungleiche Höckerbildung zeigt und da-

durch möglicherweise in einem weil nähern Verwandtschaftsver-

bande zu CI. ventricosa steht, als man gewöhnlich der Basileen-

sis vindicirl. Letztere — und besonders in der besagten Abän-

derung — wird weit richtiger zu der allerdings sehr nachbar-

lichen Gruppe der Plicalulinen zählen müssen, bei welchen die

Querwulst des Gaumens nach aussen eine Auftreibung verursacht,

in der sich der Nackenkiel und dessen Scitenfurche verliert.

Möge also diese in systematischer Hinsicht so bedeutsame Va-

rietät als minor zu CI. basileensis gestellt bleiben, wie die Art

selbst bisher häufig als var. minor zu CI. ventricosa Drap, irri-

gerweise gezogen worden ist ’^).

Ausser den in der Beschreibung bereits angedeuteten Ab-
weichungen zeigt sich Mundsaum, Mündung und Gaumen am we-
nigsten constanl: indem der .Mundsaum mehr weniger gerade

oder zurückgehogen
, die Mündung in's Gerundete oder Ovale

zieht, der Gaumen des Querwulsles ermangelt, oder im Gegen-

*) Ks srheint niir nicht unwahrscheinlich, da-^s CI. dedecora Ziegl. aus den Ti-

roler Alpen, welche schon Rossmässler (Icon. I. p. 80) al.s Varietät der

BasHeeimn Fitz, erklärt, und in die Nähe der CI. plicalula stellt, mit unserer
in Uede stehenden var. minor identisch ist.
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theile sogar ein schwaches Strichelcheu io Form eines unteren

Gaumenzahns entsendet.

Aafentbalt: An Ouellen und auf Brunneuröhren, an Buchenstammen,

unter Steinen, Moos und Sträucbcrn.

Verbreftaiig. Nord-Nirol. Vils, an Baumrinden, selten (Gdir.).

ln SQd'Tirol zahlreich und ziemlich verbreitet. Auf den Tristacher

Bergwiesen. Im Thale von Antholz. Am Thaleiiigang von Villnöss auf Mauern

.

Klausen, am Gartenhügel der P. P. Capuziner gesammelt. (GdIr.). Am Schiern

(Tjr.). Tiers
,

in Gärten. Um Botzen eine der gemeinsten Arten. Sie liebt

Quellenplätze mehr als jede andere Clausilie und ich fand sic auch schon in

Quellrinsalen unter Steinen, z. B. am Fusse des Kollererberges, an der Quelle

vor Rungeistein; aber auch an trockenem Stellen unter Steinen bei Glaning,

am Salten, bei Sigmundskron und Küblbach. Sarnthal um das Schloss Kran-

zelburg. Andrian, am Fuss der Mendel. Kaltem. Fennbals am Fennberge.

Neumarkt. Salurn, bei den Bruniienröhren am Wasserfalle
;
hier in besonders

kleinen und schlanken , oft beinahe gethürmten Formen (Gdir.). Lavis. Im

Cembrathale. Im Thale von Pine [Berlolini b. Str. T.]. Trient. Judicarien. Bei

Toblino im Sarkathale. Um den Lago d' ldro[Spin.J. Im untern Noiisberg

(Str. T.). Sporminore (d. Btt.); S. Felice im obern Nonsberg (Äusserer).

Meran: seiten auf den Wasserleitungen von Grätsch, Algund und RilTian,wie

in der Nähe der Bäche auf Katharina in der Schart und oberhalb St. Peter

(Str. M.). Passeier (Mstr.).

Die Varietät erwähnt Strobel (Mal. Trent.) vom Fleimserthal, von

Pive di Rendena
,
der Mendel- und Gampen-Begion im Nonsberg; von St.

Pauls und Afing (Str. Btt.). Uebrigcns ist sie auch an allen oben erwähnten

Fundorten die herrschende. (Gdir.).

103 .

IX. Viausiiia tfticatwin Drap.

str. J. p. 1 ». — Str. T. p. *9.— d. Btt. p. 181.

Gebäase kaum geritzt, spindelförmig, wenig bauchig, mit mehr weni-

ger verschmälerter Spitze , einfarbig rötblicbbraun oder mit weisslichen

Strichelchen besetzt, meist auch mit bläulichem Schimmer, stark, dicht und

fein rippenstreifig, seidenglänzend. Umgänge 9‘/i — 18, gleiclimässig zuneh-

mend, sehr wenig convex, der letzte an der Basis in eine höckerartige,

rückwärts durch einen deutlichen Eindruck begrenzte Querwulst aufgetrieben.

Blündung mässig gross, birnförmig-rund , bräunlich, mit einem querziehen-

den, zuweilen auch fehlenden Guumenwulst, welcher in der Mitte des Aussen-

randes zu einem braunen Höcker, unten am Gaumen zu einer breiten weiss-

lichen Schichte entwickelt ist; die obere Lamelle heraustretend, am Rande

verdickt, die untere cingesenkt, abgestiilzt und meist durch ein oder zwei

Interlamellarfältchen fortgesetzt, die ästige Verzweigung dieser Lamelle nach
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innen (vgl. CI . tentricosa) nur bei den grossem Formen deutlich; das Inter-

lamellare fast immer mit 8 — 5 Fällrhen versehen j 1 obere GaumeDfaMe;

die Alondfalte undeutlich, die Spindelfnlle kaum vorlrelcnd. lllundsnum 7.u-

sammenhünKend ,
gelöst, zuriirkgebogen

,
zart und brechlich, nur bei älterii

und den grossem Individuen ziemlich fest und wie lippenarlig verdickt. —
II. 4>/« - 6"; B. 1 -

Diese nach Grösse und Anzahl der Umgänge wie nach

Festigkeit. Costiiliniug und Inlerlamellarauskleidung insbeson-

dere in Gebirgsgegenden so vielen Abänderungen unterworfene,

niedliche Art findet sich auch in Tirol in mehren Nuancen, ohne

eben die von Ziegler anfgestellten ,
übrigens gewiss sehr unbe-

deutenden Arten vollkommen zu erreichen. Vgl. Rossm. Icon.

VII. VIII. p. 18. ff. 478 - 475.’^)

Aiifcntlialt : An allem Lanbholz, vorzüglich an ßuchenstöcken ,
an

Gebüschen , Mauern , Steinen und Felsen.

Verbreitung fast allgemein, doch nur stellenweise zahlreich. Nord-

Tirol. Vils. Auf der Aschauer-Alpe bei Reutte, in sehr grossen Exemplaren.

Perwang. Oetz im Octzthale, an Eschenstämmen. Telfs, in Schluchten der

Thalliefe und auf der Niedermunda (Gdir.i. Iniishrnck, mit CI. plicata in der

Ebene und auf Bergen nicht selten (Str. J.) : Klamm; Ilaflerkharalpe
; Achsel

(Sir. ÄI.). Ilallerllial. Raitenberg. Achenlhal (Str. M. ». Risserthal (L. VVornhart).

Innhacli (Gdir.), Kundl (Prof. Conzin), Kossen (Gdir.). Hinterdux. Brenner

(Str. M.). -
Süd-Tirol. Nikolsdorf an den Stämmen der Bäume. Lienz, am Drauufer

unter Stränchem an faulenden Abfällen mit CI. ptisilla, und in den Waldun-

gen bei Tristach an Baumwnrzeln, unter Strünken und Steinen mit Cl.lami-

nata (Gdir.). In Täufers (Weiler). Zwischen Cossensass und Slerzing im

feuchten Grase auf Mauern. Brixen. Klausen Villnöss (Gdir.). S. Christina

in Gröden (Tjr.). Welschnoven. Dentschnoven und Weissenslein in Stocken,

gemein. Allenthalben um Bolzen, an schattigen Berglehnen unter Moos, in

morschen Bäumen, in den Auen und Schlössern. Sarnthai (Gdir.). Unterrain

(Str. M.). Salurn, bei der Wasserleitung am Titsclihach (Gdir.). Predazzo
;

und im Cemhrathale (G. Str. T. ). Lavis. M. Bondono [G. Str. T.j Im Thale

von Pin^ [Bertolini b. Str. T.], Bolbeno in .ludicarien, Padergnone im Sorka-

thale. Am Gampen ;
— auf Felsen , an Buchen

,
unter Steinen und an Wur-

zeln von Stränchem (Str. T.). Im Nonsherg, sehr gemein auf Kalkfelsen in

schattigen Stellen (d. Btt.). Meran: Marling; Knenselc. gemein in der Ebene

und auf dem Mittelgebirge (Str. M. — Gdir.). Marienberg (Str. M.).

*) Ich glaube aelb.st in der C/. attenuata Z., welche Delta im \oiisberge getrolTeu,

zufolge der beigegi-beneii I*br;i.se: ,,spira longe attenuata," nur die in Sud-

Tirol und insbcaoiidere zu Lande berrsdiende kleine iingoinein schlanke Form zu

sehen (C7. plicatula var. superßua Meg. fid. Parr. in ex.) wenn ich auch gestehen

muss, selb.st auch CI. attenuata um Botzen ein paarmal gesammelt zu haben. Ara

nächsten kommt wohl Jener— wenigst im Siune U o ss m u .s s 1 er s— eine keulen-

förmige plicatula vom Drauufer bei Lienz.
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104.

X. V9nw»iiia rett#r#c»o#«i Drap.

Str. J. p. 19.

Gehttase kaum geritzt, mit undeutlich beseichneter Nabelgegend,

bauchig apiudeirörmig , mit schlankerer Spitze, festsclialig, mit ziemlich

niedrigen , am Nacken kaum markirlern Rippenstreifen , wenig glänzend,

rolhbr^iin, bis cacaobraun oder kirscbrolh, mit grauen Stricheln unregel-

mässig gesprenkelt. Umgänge li — tS ,
ziemlich convex, durch eine feine

aber bedeutsame Nabt vereinigt; der letzte mit einem schwachen bis zum
Mundsaume fortgesetzten Kamme und einer linienartigen Auftreibung der

Obern Gaumenfalte entlang seitlich am Nacken. Mündung weif, bimförmig

gerundet , nach unten nicht verengt
,
bräunlich fleischfarben bis kirschroth ;

die obere Lamelle heraustretend, weiss, die untere lief innen, wenig erha-

ben, fleischfarben,* durch das Aussenden zweier divergirender Arme, von

denen der grössere über das Interlamellare nach innen, der kleinere an den

Mundsaum sich erstreckt, wird diese Lamelle einem l oder K ähnlich. Mond-
falte nicht undeutlich; 1 obere Gaumenfalte, die mit dem Querwulst zusam-

menhängt; die Spindelfalte wenig vortreiend. Mundsaum zusammenhängend,

gelöst, aber wenig abstehend, zurUckgebogen, weiss, scheinbar gelippt. —
H. 8/*.'"; B. 8'".

Aufenthalt: Am Boden, unter Steinen und Moos in Gebüschen und

Vorgehölz gebirgiger Gegenden.

Verbreitung. Nord-Tirol. Innsbruck : nicht selten mit H. rotundata

und CI. similis auf Hügeln und im Thale, an Wasserbehältern und Brunnen-

röhren (Str. J.). Achentbal (Str. M.). Hinterriss (P. L. Woernhart). Kossen

(Gdlr.). -
Süd-Tirol. Im Tauferer Thale (Weiler).

Anmerkung. Die Exemplare v. Täufers bilden eine

interessante Abänderung: klein, dunkel kirschroth mit dicht-

gedrängten , scharfkantigen Rippenstreifen.

105.

XI. €7iau9ilia hipMieatn Mont., Ch a r p.

str. J. 19. — d. Btt. p. 118.

GrhKuse kaum merklich geritzt, spindelförmig, meist etwas bauchig

ziemlich starkwandig, durchscheinend, dicht rippeustreifig, wenig seiden-

glänzend , der Grund gelblich oder rölhiieh hornbraun , mit zerstreuten Fle-

cken der unter der eingezogenen Naht weisslichen Rippen. Gewinde nach oben

allmälig verschmälert, stumpfspitzig. Umgänge 18 — 14, langsam zunehmend,

mässig hoch, schwach gewölbt ; der letzte seitlich am Nacken eingedrückt, über

der Milte merklich aufgetrieben, mit einem deutlichen Kamme um die Nabel-

gegend. Mündung bimförmig, an der Basis mit einer, dem Kamme entspre-

Bd. VI. Abh. 1»
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eilenden Hiiine^ die 3 Gatimenr»llen weit /.iiriicksteheiid
,
noch hinten geiin-

hert; 2. Falle mehr lierAUSreichend, in der Miindnng bequem äichlbnr, weiss-

lieh; MondTnlte deutlich, schmal, meist an die untere Ganmenfalte angelehnt

;

Spindelfalte tief innen, nicht sichtbar. Die obere Lamelle zusammengedrückt,

an den liand lieraiistretend , die nnlere sehr wenig erhaben , weil zurück

stehend. Mnndsaum zusammenhängend, gelöst vorlretend, zurückgeschlagen,

weissliclu meist etwas schwielig und mit einer schwachen Lippe belegt.

Das Clansilinm zungenfünnig mit uufgebogenen
,
schwieligen Känderii,

an der Spitze umgebogen, nicht uusgerandel. — H.6‘/i — 8'"; B. IVi— 1*/»'".

Aendert ab

:

nj Grösser (bis lang), oft mit 14 Umgängen. Sie hat unter der

untern Ganmenfalte sehr oft noch eine drille; Mundsanm oft deutlich gelippt

(CL similis var. grandis Rossm. VII. VIII. p. 17, f. 4(>9) {CI. similis var.

elongata Parr. Calol. s. Claus.?),

hj Mit 1—3 mehr minder deutlichen Interlamellarfalten.

cj Kleiner mit undeutlicherer Rinne, ohne untere Gaumenfalle (C7. siwi-

lis var* minor Strobel, Conclu lerr. d’Innsbr. p. 19).

Aufenthalt: An alten Mauern und am Kuss derselben in der Erde, unter

der Bodendecke der Gebüsche u. dgl.

Verbreitung. Nord- Tirol. Telfs, in Obstgärten an Baumstämmen

(Gdir.). Innsbruck und Hall: gemein in Gärten unter Brettern, unter Gesträu-

chen in der Ebene und auf Hügeln. (.Sir. J — Gdlr.).

Süd-Tirol. Slerzing, auch var. cJ (Pharmaz. Müller). Nonsberg : auf

den höher gelegenen Orten des obern Nonsberg an alten Mauern ; auf wenige

Lokalitäten beschränkt (d. Btt.).

T

ior>.

XII. €*taw8iiii9 pfienta Drap.

S t r. J. p. 19.

Gehäuse kaum geritzt, spindelförmig, ziemlich schlank, durchschei-

nend, fein und dicht rippenstreilig, wenig seidenglänzend, der Grund gelb-

lich oder röthlich hornhrann, mit zerstreuten Flecken der unter dereingezo-

geiien Naht w'eisslichen Rippen. Gewinde nach oben allmälig verschmälert,

stumpfspilzig. Umgänge 18 — 14, langsam zunehmend, mässig hoch, schwach

gewölbt; der letzte am Nacken kräftiger, al»er auch lockerer und unregel-

mässiger gerippt, seitlich eingedrückt, mit einem scharfen Kamme um die

Nabelgegend. Mündung bimförmig, ziemlich klein und schmal, an der Basis

mit einer dem Kamme entsprechenden Rinne ; die 8 Ganmenfalten weil zu-

rück stehend , fast parallel
,
nach hinten oder auch wohl nach vorn wenig

genähert, in der Mündung sichtl)ar, weisslich. Mondfalle deutlich, schmal,

beinahe gerade, meist an das Ende der obern Gaumenfalle stossend. Die Spin-

delfalte tief innen, nicht sichtbar. Die obere Lamelle ziisammengedrückt, an

den Rand herouslrelend, die untere sehr wenig erhaben, weil zurücksteheiid.
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Mundsaum zusammenliängcnd, i^elust, zurückgreschlageii^ brännlichweiss, innen

mit einem in kleine Kerbrültclieii abgesetzlen Lippeiiwiilsl.

Das Ciaiisiliiiin von jenem der CA, biplicata nicht wesentlich abweichend.

II. 6 — 8"'; B. 1%— 1%'".

Diese mit CI. biplicata Mont, sehr verwandte, aber durch

die schlankere Gestalt, feinere Costulirung, die Fältchen des

Mundsaumes und Gestalt der Mondfalte etc. sehr wohl unter*

schiedene Art wiederholt sieh auch in denselben Abänderungen.

Die grossere Form mit einer 3. Längsfalte am Gaumen (vgl.

B 0 s s m. Je. VII. VIII. p. 18) wie ich sie durch Frivaldsky
vom Banate kenne, kam mir jedoch in Tirol bisher nicht vor.

Aendert ab

:

a) Mit undeutlich entw'ickellen Fältchen des Mnndsaums; oder im Gc*

gciitheile : mit vollkommen ausgebildeten, dichtgedrängten, weisslichen Fal*

len uud weniger zurtickgebogenem Peristom (C/. odontosa Ziegl-)*)

b) Mit rudimentärer oder auch gänzlich fehlender unterer Gaumenfalte.

cj Klein , bauchig , mit undeutlicher Rinne.

Aiifenllialt : Unter denselben Verhältnissen wie vorige.

Verbreitung. Wie es scheint
,

in Nord-Tirol mehr als biplicata., in

Süd-Tirol gar nicht verbreitet. Bei Landeck und Zams in bemoosten Mauern;

auch auf Thonschiefer. Imst, in Gärten an Zäumen und Bäumen sehr gemein.

Oetzthal : bei Oetz an den Stämmen der Eschen und Wallnusshäume (Gdlr.).

Stams (Str. M.). Innsbruck: sehr zahlreich unter Gesträuch und an Felsen,

mit CI. similisy plicatula und zusammenlebend
; auch auf der Hafler-

kharalpe (Str. J. et M.). Hall: in (lärlen unter abgefalienem Laube, gesell-

schaftlich mit Ilel. umbrosa und sericea überwinternd (Gdlr.). Volderthal

(Str. M.). Schwaz, in Gärten und am Schlosse Freundsberg (Gdlr.). Achen-

thal tStr. M.). VVippthal : bei SlalTIncIi auf alten Mauern, in sehr schlanken

Individuen (Gdlr.).

Die Varietät Cf. odo/itosrt nach V i 1 1 a's Calolog in Tirol ; nach Stentz
(vgl. Strobel, Mal. Trent, p 30. Anmerkung) am Brenner. In dem von

Stentz mir mitgetheillen Exemplare der CI. odontosa aus Tirol sehe ich

jedoch nur die Art.

leli Kxempian; von tler Variet;it (vielleicht hewser: Typus) odontosa

titiifiom Zie^l. (fide C h a r p. in lit. ad Senoiier ), suwie von der Speciea

aus S i e b e II h ü r g e n ; linde erstere Jedoch weder vom altern Bleis! (Siebeii-

burg Ver. f. Natiirwls.s. II. Jlirg.) noch vom Jüngern (IV. Jhrg.) erwähnt. —
Art und Varielat weichen von nn.sern Tirolern dadurch ab

,
dass die untere

tiaumenralte mehr und bi.s zur läppe heraus entwickelt ist.

10 *
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f07.

XIII. ißttfrwia S t u d.

S t r. J. p. 19. — d. Btt. p. 11».

Die kleinste tiroHsche Art. Gehäuse geritzt, spindelförmig,

schlanker oder gedrungener, selten etwas walzig , fein gestreift, häuPig

sehr fein rippenstreifig» schw'ach glänzend, rothbraun Gewinde allmälig-

zngespitzt, mit stumpflicher Spitze. Die Naht einfach, schwach eingezogeu.

Umgänge 10— 11, sehr schwach gewölbt, langsam zunehmend; der letzte

seitlich zusammengedrückt, unten mit einer Furche, welche von einem etwas

schärfern seitlichen und einem stumpfem Kamme kurz begrenzt vi ird; Nacken

faltenstreifig, in der Mitte eingedrückt. Mündung länglich, birnfurmig, brönii-

licb ; die Lamellen klein, die obere heraustretend, die untere tief innen,

bogig; Mondfalte klein, deutlich; 1 lange Gaumenfalte oben unter der Naht,

1 kurze unten neben der etwas vortretenden Spindelfalte
, mit dieser eine

kleine Kinne bildend und in die zuweilen undeutlich entwickelte Gaumen-
schwiele mündend. Mundsaum verbunden, lostretend, ringsum etwas aus-

gebogen , mit fleischfarbenem Lippensaum , schmal weisslich gerandet. —
H. 3% — 4*/."; B. V«"'.

Die Gehäuse werden nach dem Tode des Thiers sehr bald

violettgrau, ln Tirol erreicht diese Art an den unterhalb citirteu

Standorten kaum je

Aufenthalt: An den Stammen und Wurzeln der Buchen, auch unter

Moos und abgefallenen Blättern.

Verbreitung. Nord-Tirol. Reutte : Beim Schlosse Ehrenberg unter

Rinden. Pinswang an Kalkwänden (Gdir.). Innsbruck: Klamm; Achsel; liaf-

lerkhar (Str. M.) ; auf Bergen an Felsen angesogen; gemein (Str. .1.). Ilnllcr-

tlial. Volderthal. Kattenberg, am Schlossfelsen (Str. J. et. M.). loubach

(Gdlr.). Aciienthal. Ilinterdux (Str. M.). Kundl (Prof. Conzin).

Süd-Tirol. Botzen in Haslach am Wildbache von Kollern unter Steinen,

in Gesellschaft der CI. plkatula; sehr selten (Gdlr.). Nunsberg: unter Moos
und abgefallenem Laub, selten (d. Bll.).

108.

XIV. CiaMSilia ruffosig Drap.

Cl. dubia Drap. Str. J. p. 19. — Str. T. p. .10.

C/. nigricans Pulteny, d. Btt. p. 1»0. — Str. Bt. p. 106.

Gehäuse kaum geritzt, spindelförmig, schlanker oder gedrungener

und bauchig, allmälig nach der Spitze abfallend, feinrippig, auf den letzten

Umgängen meist gegittert, seidenglänzend, gelbbraun bis dnnkelkirschbraun,

gewöhnlich mit gelbgrauen Stricheln unter der Naht. Gewinde allmälig zu-
gespitzt, mit schärferer oder stumpferer Spitze. Die Naht seicht. Umgänge
10— 11 , sehr wenig gewölbt, zuw'eilen fast flach; der letzte an der Basis
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mit einer seichten^ leicht gekrümmten Furche innerhalb eines erhöhtem kur-

zen Kammes an der Spindelseile und eines undeutlichen am Nacken; dieser

mit einem Quereindrucke. Mündung ei-birnförmig , bald gerundeter, bald

verlängerter, unten mit einer mehr oder weniger entwickellen, dem Nacken-

kiele entsprechenden Rinne, oben stets mit einer kleinen Bucht ,* die Lamellen

einander genähert, die obere heraustretend, die untere tief innen, sehr ver-

änderlich
, jedoch meist vorn einfach oder (durch eigenlhümliche Biegung)

zweihöckrig verdickt, nach innen gublig verzweigte Mondfalte deutlich;

1 obere Gaumenfalte , die mit dem rundlichen oder abwärts verlängerten

Gaumenwulst bisweilen zusammenhängl , und 1 untere, die schwächer oder

stärker entwickelt und der Nackenfurche entsprechend vom Querwulste schlund-

einwärts sich fortsetzt. Die Spindclfalte wenig vortretend. Mundsaum zusam-

menhän;i£end
,
gelöst, kurz zurückgebogen mit bräunlichem oder weissem

Lippensaume. — II. 4 — B. V* —
Diese nach Grösse und Form des Gehäuses, nach Feinheit

der Coslulirung und nach den Verhaltuissen der Mündung so

veränderliche als nameiireiche Art, kömmt auch in Tirol beinahe

in allen von Rossmässler (Ic. VII. VIll. p. 19 — 23) gege-

benen Figuren seiner CI. rngosa germanica, jedoch in jeder Ge-

gend in einer herrschenden Form vor.

Aufenthalt: An felsigen Orten; weniger in der Hbene.

Verbreitung. Nord-Tirol. In Paznaun (Mallaun). Pfunds. Landeck und

Zams, im Gemäuer an der Landstrasse. Von Fern an bis Vils durchs ganze

Gebiet der Loisach und des Lech, an Zäunen, in Waldungen etc. gemein;

bei Keuite vom Thale bis zu sehr bedeutenden Höhen am Hahnekamm hinauf

beobachtet. Im Seitenthale Perwang (Gdir.). Slams (Str. M.). Telfs : in den

Waldungen oberhalb Pfaffenhofen, an Mauern (Gdlr.). Innsbruck (Str. J.)

:

Klamm; Achsel, Schönberg. Hallcrlhal. Volderthal (Str. M.). Schwaz, heim

Schlosse Freundsberg (Prof. Conzin). Zillerthal (Str. M.). Hinterriss (P. L.

Wornharl). Allenthalben auf dem Brenner und au dessen Nord- und Süd-

Abhange, an alten Stöcken, Zäunen u. s. w. (Gdlr.). Wippthal fSlr. Bt.).

Süd -Tirol. Nikolsdorf im Drauthale. Dölsach , in einer Bergschlucht,

mit Balea frayilis', nicht seilen. Lienz: in einer Aue an der Drau, unter

ßuschw'erk > zahlreicher und in grossen Exemplaren gegen den Tristacher See

hinan, unter Strünken und Steinen. Villnöss, an Conglomeratgesteinen. Grö-

den : hei St. Christina bis hinauf zum Grödnerjoch, unter Steinen. Um und

anf der Seiseralpe (Gdlr.). Auf dem Schiern (Tjr.). Botzen: bei Kollern und

Weissenstein unter Baumrinden, selten; in der kleinern Form (CI. oblusa?( ).

Sarnthal (Gdlr.). Mendola und Pallade im Nonsberg auf Kalkfelsen und in

deren Rissen, in faulendem Holz an schattigen Stellen; nach Strobel,

(Str. T.) selten, nach d. Btt. sehr gemein. Meran: im Naif- und Haflinger-

Tbale auf Felsen (Str. M.). Burgeis (Str. Bl.),

Anmerkung. Am Schlerngebirge verkrüppelt diese Art

in der Regel zu einer sehr kleinen und nach unten bauchigen
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Porm, ohne jedoch andere Merkmale einer CI. pumUa oder pu~
silla Z. zu Iheilen. Dagegen besitze ich Exemplare vom Fiisse

der Seiseralpe und vom Drauiifer bei Lienz , welche eine ent-

schiedene Verdopplung der untern Lamelle bis an den äussersten

Mundrand zeigen, aber noch weniger zu einer CL putnila oder

affinis Z. im übrigen stimmen. Jedoch soll auch CI. pumiia Z.

viir. pusilla Z. in Tirol Vorkommen (Cliarp. Journal de t'oncli.).

100 .

W. VinwMilia varian» Z i e g I.

Ciiehäiise geritzt, waizig spindelförmig, dicht und fein rippenstrcilitr,

seidenglänzend, rölhiieb hornfarben. Gewinde gelhürmt, mit stumpllicber Spitze.

Die Naht schwach eingezogen. Umgänge 9— 10, kaum gewölbt, etwas lang-

sam zunehmend; der letzte vorn, dem Mundsaum parallel, eingesclinürt, da-

hinter in eine hellere Nackenscliwiele aufgetrieben
, mit einem deutlichen

Kamme neben dem Nabelritz. Mündung gerundet - bimförmig , an der Basis

zwischen der kaum heraustretendeu Spindelfalte, und der io eine schlund-

einwärts fortgesetzte kurze Falte endenden, weissen Goumenwiilst mit einer

seichten Hinne, die fast bis zum Hand herausreicht. Die obere Lamelle klein,

die untere tief innen , wenig erhaben ,
mit geringer Biegung ziemlich steil

absteigend; das Interlamellare gewöhnlich mit mehreren einwärts laufenden

Fältclien besetzt. Mondfalte fehlt; oben 2 Gaumenfulten, die 1. lang, die 2.

weit hinten, punclförmig. Mundsaum zusammenhängend, wenig gelöst, schwach

ausgebogen, linkerseits dünn weisslicli lippensaumig. — n.;tVi 5’"; B. */•— T".

' Der ausgezeichnete grünlich -weisse Blendling (CI. dia^

phana Z. ol.) kam mir in Tirol bisher mir einmal zu Gesichte;

hHiifiger aber Exemplare mit graulichem oder strohgelbem, wie

incrustirt erscheinendem Gehäuse (CI. rarians var. fulva Z. —
Parreys in ex.) ;

wie ich denn derartige Formen von gar vielen

Clausilien wie von CI. rugosa.^ alboguiiulala u. s. w. kenne.

Aufenthalt: Unter Steinen und Moos; gewöhnlich nur auf bedeuten-

deren Höhen.

Verbreitung. Süd -Tirol. Innichen am Haunold , über 5000 F, s. m.

Bei Corvara in Enneberg, an faulenden Fichtentrümmern (Gdlr.). Bei S. Chri-

stina in Gröden und auf der Seiseralpe (Tjr.). Zwischen Runggaditsch und

St. Michael am Fasse des Puflatschbergcs unter abgelösten Baumrinden (Gdlr.).

Meran (Str. T. p. SO). Passeier: Bei St. Leonhard, auf dem Platzerberg und

in Vistrad; auf den sogenannten Imster Bergmühdern am südlichen Abhänge

des llochlirst im Thale Pfelders, nicht selten, liier auch be.^ouders häuiig die

Varietät fulva und der Blendling (Mstr.).
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Nachbemerkung.

Nebst den aufgefiibrlen 15 Clausilia- Arien und ihren Varietäten er-

wähnt Villa’s Calalog (Mailand, 1841) dreier Arten aus Tirol: CI. erassula

Sleiitz, CI. payodula Stentz und CI. mtrea Ziegl ;
— ebenso Pfeif-

fer (Sy mb.) einer CI. rugulosa Ziegl. (nec Küster!?), welche Stentz
(n. mündl. Mitlh.) am Brenner Bade und bei Gries sammelte. Wenn Stro-
bel (Conch. terr. d'lnnsbr. p. 3S) mit Berufung auf Bossmässler's Ico-

nographie überdiess eine CI. opalina Ziegl. anfführt, so beruht diess Citat

ohne Frage auf Irrung. Mit Ausnahme der CI. opalina sind mir die übrigen

Arten unbekannt, verschmerze aber meine Ignoranz um so leichter, als diese

Clausilien, sowie sie in der conchyliologischen Literatur nicht Aufnahme ge-

funden zu haben scheinen , auch höchst wahrscheinlich wenig zu bedeuten

haben. Herrn Stentz selbst sind seine 67. crassula und payodula nunmehr

fremd geworden. Dagegen hat Strobel (Beitrag etc., .Anhang) authentische

Exemplare eingeseheii, und erkannte in erslerer ein wahrscheinliches Syno-

nymon von CI. odontosa Z., in letzterer eine sehr kleine, bauchige CI. ba-

sileensis Fitz.

Ueberdiess citirt L. Parreys im „Arten - Verzeichniss der Gattung

Clausilia seiner Sammlung“ aus Tirol nachstehende Arten und Varietäten:

CI. didyma Parr. (Cat. s. Clans. — etc. in ex.); unterscheidet sich von

CI. dydima Ziegl. (Gallonst Kärnth. Land- und Süsswasser-Conch.) durch

nichts als eine orthographischere Schreibart; von der Stammform (Cl.mgosa)

durch etwas gedrungeneres, feinstreifiges und immer ungestricheltes Gehäuse i

die gernndetere Mündung und den starken Gaumenwulst. Eine Form von ge-

ringer Bedeutung.

CI. dubia var. compar Z. (Parr. 1. c. et in ex.) ist eine kleine, schlanke,

feinstreifige dubia^ die keiner weiteren Beachluiig werlh.

An das tirolisebe Vorkommen einer CI. decipiens Kossm. var. (Parr.

1. c. et in ex.) = C/. latilabris Wagn. zu glauben, fühle ich mich zur Stunde

noch nicht stark genug. Die Abänderung des betreffenden Vorkommens aber

besteht darin, dass es eben nur ein gedrungeneres Exemplar mit entschiede-

nerer Lippcnbildung ist.

CI. Braunii var. minor Charp. (Parr. I. c. etc. in ex.) ist eine bis an

den Wirbel aufgeblasene, papillenreiche, lichtfarbige Abänderung mit enge-

rer Mündung, die wohl eben so nahe zu CI. ilala Mart, stehen mag.

CI. plicatula var. plicosula Ziegl. (Parr. I. c. etc. in ex.) ist eine p/i-

calula mit etwas kräftiger entwickelten Interlamellarfältchen. Ob man solche

Spielereien schon mit dem Namen Varietät bezeichnen darf? — Die Varietät

gilvescens Ziegl (Parr. 1. c.) ist mir vielleicht unbekannt; ich sage viel-

leicht, weil ich sie in einer nicht seltenen gelblich incruslirlen Form (z. ‘B.

vom Oetzthale) vermulhe
,
die demnach nur ein Seilenstück zu CI. rarians

var. fnlva bilden würde.



B. Ily^ro^eopliila.

Farn. III. Auriciilacea.

I.V-J

IX. Gattung.

Varyehium Müller. Zwerghornschnecke.

Gehäuse sehr klein, länglich eiförmij', Pt/pa-arlig, glänzend, fast durch-

sichtig. Gewinde massig hoch, aus wenigen ziemlich hohen Umgängen be-

stehend ;
die Hauplwindiing etwas bauchig, unten verschmälert. Alündung läng-

lich in der Mitte erweitert, ob der steil in die Spindel abfallenden Mün-
dungsw'and schief stehend. Mundsaiim lippenartig verdickt, nach aussen um-
gebogen, am Aussenrand etwas eingedrückt und zuweilen gezähnt; andere

Zähne auf der Spindelsäule und Mündungswand, oder w'enigst auf letzterer.

110 .

1. CntryeMww Müll.

Str. J. p. 20. — Sir, T. p. 20. —
d. Btt. p. 134.

Gehäuse sehr klein, mit schwachem Nabelritz, länglich eiförmig, fast

getliürmt, fein querstreilig, glänzend, fast durchsichtig, glasheil oder weiss-

lich. Umgänge 5, hoch gewölbt, oben ziemlich niedrig, schnell zunehmend

nach unten, der erste einen warzigen Wirbel bildend, der letzte so lang als

das Gewinde. Mündung länglich eiförmig. Mundsaum schief nach aussen tre-

tend, mit einer wulstigen, über den Mundsanm hervorragenden Lippe belegt;

die Ränder durch eine dünne Schwiele verbunden ; Aussenrand in der Mitte

schwach eingedrückt, und innen mit einer zahnartigen Hervorragung, Spin-

delrand und Mündungswand gleichfalls mit je einem Zahne. H. Vi"'; ß.

Aendert ah : merklich kleiner mit schlankerer Hanptwin-

dung und stärkerem Köckereben des Atissenrandes (Var. A. Car.

nanum Küst. T. 1. If. 10*.}, oder etwas gethürmt , bedeutend

grösser — über 1'" —
,

mit deutlicherer Costulirung und sehr

wulstiger Lippe.

Aufenthalt: .Auf feuchtem Boden im Gras, zwischen faulenden Blät-

tern und HolzstUcken.

Verbreitung. Nord-Tirol. Tösens im Oherinnthale ; unter einem feuch-

ten Blocke; die grosse, kräftige Abänderung. Reutte, auf der .Aschauer

Alpe bei 5500 F. s. m. — Telfs, in halbvertrockneten Wassergräben (Gdir.).

Innsbruck : auf der Ebene in der Nähe von Gewässern (Str. J.).
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Sud-Tirol. Im Thale von Täufers (Weiler). Klausen (Sir. Bl.). Tiers.

Botsen: am CampennerberjE;, an bemoosten Sleinen; Kollern, zwischen fau-

lendem Laube; Sigmundskron
,
um Sümpfe nichtseilen; auf dem Salten bei

4500 F. s. m. an Tümpeln, massenhaft. Sarenthal. Neumarkl, im Moose sum-
pfiger Wiesen

, gemein. Salurn : am Wasserfalle unter Laub, und bei Laag

am Fasse der Felsen (Gdlr.). Lavis (Sir. T.). Roveredo (Zeni b. Str. T.).

Bei Raina ,
Dermullo und Cressino im Nonsberg, zwischen Moos und abge-

storbenem Laub , unter Steinen ; nicht gemein (d. Btt.). Scgno (Stud. Mag-
nani). Am Uebergange der Mendel und des Garapen im obern Nonsberg

(Str. T.). Meran : unter Steinen an nassen Orten bei Algund , Tirol , Schöoa

und der Rinsiedlerhütte (Str. M).

Anmerkung. Rossmässler (Iconogr. IX. X. S. 36)

bezeichnet den Zahn des Spindelrandes für bedeutend grösser

als den der Mündungswand. Bei sämmtlichen Tiroler Exemplaren

erwähn sich das Gegentheil.

(Coelopna operculaia.)

F a m. IV. C^clostomaoeaa

X. Gattung.

€}yeio9ioma La mark. Kreismundschnecke.

Gehäuse aus der Scheibenform bis zur Tburmform übergehend, mit

vorherrschenden Spiralrippen. Umgänge in der Regel gewölbt, beinahe stiel-

rund , daher mit tiefer Naht. Nabel wenigst in der Anlage vorhanden. Mün-

dung kreisförmig oder gerundet , mit verbundenen Rändern
,
gedeckelt : der

Deckel aus Schalensubstanz spiral gewunden.

111 .

I. Cycioatoma elegaM Drap.
str. J. p. SO. Anm. — Str. T. p. 16.

d. Btt. p. 134.

Gehäuse sehr eng durchbohrt, eiförmig*konisch , mit stumpflichem

Wirbel, etwas dünnschalig, mit sehr feinen, dicht stehenden Quer- und er-

habenem Spiral-Linien zierlich gegittert oder wie punctirt gestreift, fast

glanzlos, gelblich- oder violetlgrau, auch bräunlich fleischfarben, oft mit

einigen Bändern zierlich (geflammter) Flecken. Umgänge 5, beinahe stielrund,

ziemlich schnell zunehmend
;
der letzte so gross als das Gewinde. Mündung

fast vertikal
, oval-rundlich , innen glänzend bräunlichgelb. Mundsaum ein-

Bd. Yl. Abh. 20
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Tncli
,
ücharf, znsammcntiüngend , die Ränder winkiigr verbunden, der Spin>

deirnnd kurz zuruckgeschlagen. H.6 — 7*''; B. 4*/* — 5'".

Deckel eudständig , fest und von Scbalensubstanz, mit wenigen

Windungen.

Aufenthalt ; Anderwärtig in Buchenwäldern an Wurzeln und nnter

abgestorbenem Laub auf Kalkboden , in Weingärten eto. in zahlreicher Ge-

sellschaft.

Verbreitung. Findet sich nördlich der Brenner Alpen nicht mehr (Str.).

Snd-Tirol. Botzen: ober St. Oswald und am Hörtenberg bis ttber Magdalene,

au Sinterquelleii ; oft tief unter Steingerölle oder nnter Steinen in Erde ver-

graben verräth es sich jedoch durch verbleichte, an der Oberfläche liegende

Exemplare. Auch die einfarbige bräunliche Abänderung (KQst. T. 9. f. 33. 34)

(Gdir.). Tramin, Margreit (Str. Bt.). Cembrathal. Lavis. Trient: am Doss'

di Trenlo [Str. J.] und di S. Bernardino (!). Roveredo Ala. Veroneser-

Klause: Ceradino, Val del Fersina [G- Str. T.]. Valsugana : Sciirelle [Ambrosi

b. Str. T.] Val del Leno (Zeni b* Str. T.]. Val di Sarca. Val di Loppio.

Caldese im Sulzberge. Auf Mauern und unter Steinen daselbst, auf Felsen und

zwischen den Wurzeln der Gesträuche; allenthalben bis Ober 3000 F. s. m.

sehr verbreitet und zahlreich (Str. T.). Nonsberg: bei Cles, Castel Bellasio

und Sporminore , an schattigen Stellen (d. Btt.).

XI. Gattung.

IPomatias S t u d e r. Thurmdeckeldchnecke.

Diese mehr durch malakozoische (contractile , nicht retractile, spitze

Fühler den Mangel der Längsfurche an der Sohle) als testazeologische Krite-

rien von Cyclosfoma verschiedene Gattung mag jedoch auch auf folgende

conchyliologische Kennzeichen begründet bestehen :

Gehfiuse durchbohrt, mehr weniger gethürmt, mit zahlreichen Um-
gängen

,
quer -gerippt oder gestreift. Mundsaum zurückgeschlagen. Der

Deckel knorplig, dicht gewunden, aus 3 Platten zusammengesetzt, innen ge-
kammert. —

Geh. gerippt, mit braunrothen Fleckenbändern . . P. maculatum.

Geh. auf den untern Umgängen ziemlich glatt, kaum
gefleckt P. Henricae.

UZ.

I. MtaewfaiUMt Drap.

str. T. p. 17. — d. Btt. p. i.*)3.

Gehäuse fast undurchhohrt, konisch-gethiirmt , mit schlankem spitz-

licheu Wirbel, dicht und fein — schärfer auf den mitllcrn Umgängen gerippt,

fast glanzlos
,
grauborogelblich

, mit drei braunrotheu Fleckonbändern , von
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(lenen 8 auf den obern Umgängen rorliaufeii. Umgänge H -o, gewölbt, die

beiden letzten gerundet , der letzte vorn strohgelb. Mündung fast verlikui,

abgestutzt>rundlich. Mundsaum (.wenn ausgebildel) verdoppelt, der innere

angedröckt, erweitert, wie in den äussern .glockcnartig ausgebreiteten bin-

eingesenkt; am Ausseurand kaum geöbrt, aber über das Ende der Naht ziem-

lich weit binaufgezogen, am Spindelrand in ein breites, den vorletzten Um-
gang nicht berührendes Oehrchen vorgezogen. H. ZV» — 4"'i ß. IV» — Z'".

Der Deckel wenig eingesenkt.

Varietät

:

Im Allgemeinen grösser, mit gewölbteren Umgängen , regelmässigem

und hohem kantigen Rippen (P. Villae Spinell i).

Aufenthalt: ln den Ritzen und am Fusse feuchter Felsen — zumal

Kalkfelsen — und Mauern, insbesondere zwischen verwesenden Blättern und

Zweigen.

Wie Strobel (Malac. Trent, p. 18) richtig bemerkt,

liebt diese Art Gebirgsgegenden , im Gegensätze zu Cyclosfoma

eleganSf welche hügelige Gegenden vorzieht. Und obgleich nicht

so weil nach Norden verbreitet steigt sie doch beinahe ums Drei-

fache höher als diese — bis zu 2000 Met.
; scheint aber alsdann

geringere Grösse zu erreichen.

Verbreitung. Im welschen Süd-Tirol. Tesero im Fleimsthole (G. Str. T.)

Lavia. Trient (!). M. Bondone. M. Frasson in Yalsugana [Ambrosi b. Str. T.]

Val del Fersinu [G. Str. T.]. Roveredo. Val del Leno [Zeni b. Str. T J

Ala ; auch als Blendling. Judicarien. Meist ebenso verbreitet als zahlreich,

auf Mauern und Felsen, unter Steinen (Str. T.). Nonsberg: bei Tueno und

Andalo (Str. T.); auf der Montagua da Cles unweit des Lago verde, unter

Steinen (Gdlr.)t S. Romedio , sehr gemein und in zahlreichen Familien auf

Kalkfelsen, unter Steinen und Laub in feuchten Stellen (d.Btt.).

Die Varietät sammelte ich bei Trient
;
S tro b e I im Ronchithal bei Ulu.

Anmerkung. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass auch

das verwandte Pomatias Philippianum mihi (Man vergl. III. Progr.

d. Gymn. v. Botzen, 1853) über die tirolische Südgränze herein

verbreitet ist, wiedessen Entdecker E. A. Bielz selbst vermeint,

welcher es einer spätem brieflichen Mittheiluug zufolge nicht

bloss bei ,,RivoIi^S sondern auch bei Ceraino (Ceradino?),

Aveso und am M. Baldo auf Kalkfelseo in zahlreicher Gesell-

schaft sammelte.

113 .

II. JRotnaUaM Meimtrieae Strobel,

str. T. p. 1».

filebäase st'icht genabelt, gethürmt, mit schlank und lang ausgezoge-

nem, glattem und zartem Wirbel, auf den mittleren Umgängen regelmässig

und fein weisslich - gerippt, feslschalig, ziemlich glatt auf den untern Um-

20 *
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gängen, mit Ausnahme der dännschaligen, horngelben Spitze granlicli, sehr

iindeutiich geHeckt, malt glanzend. Umgänge 8— 10, wenig gewölbt; der

letzte um den Nabelritz flach gedrückt, und ein wenig kielrandig. Mündung

gerundet, Gaumen leberbraun , nie verdickt. Mundsaum zusammenhängend,

doppelt: der innere kreisrund, einfach, kurz ausgebreitet, leberbraun , der

änssere beiderseits geöhrelt, einfach, ausgebreitet, doch nie znrückgeschia-

gen, weiss» — H. 3*/i — S'A'" ;
B. 1% — 1 */»'".

Deckel: Die Mündung ganz schiiessend, eingesenkt, knorplig, con-

CBv, concenlrisch gestreift, bernsteinfärbig.

(Thier; aschgrau, Stirne und Nacken schwarz. Strob. Mal. Trent, p. 18.)

Farbenabänderungen:
a) einfarbig

;

bj die mittleren und unteren Umgänge braun > quergestreift

;

cj der letzte Umgang mit einer schmutzig-braunen Binde um den Nabel

bezeichnet.

Diese Tiroler Art wurde von Strobel in seiner Malaco-

logia Trenlina 1. c. beschrieben
,
woselbst der Autor die Ver-

mulhung auspricht, dass sie vielleicht nur eine Uebergangs- oder

Local-Form der im Isonzothale
,
sowie im ganzen Illyrien ge-

meinen P. patulum Drap, sein dürfte. Von dieser unterschei-

det sie sich jedoch hauptsächlich durch die graue Färbung, min-

der gewölbte Umgänge und die abgeflachte, kielrandige Basis.

Aufenthalt und Verbreitung. Yalle dei Ronchi bei Ala (im August

1849, Sir. T.). Vallarsa (Zeni b. Str. T.). M. Armentera bei Borgo in Val-

sugana und M. Frasson bei Tezze (Ambrosi b. Str. T.). Auf Hügel- und Berg-

gegenden bis zu S800 F. an (Kalk-) Felsen und Mauern; selten, doch zahl-

reich (Str. T.).

XII. Gattung.

A.cicula Hartmann. Nadelschnecke.

CPupula A g a 8 8 i z.)

Gehäuse fast undurchbohrt, walzenförmig, nach oben etwas verjüngt

und gethürmt, stumpf, sehr glänzend. Mündung halbeiförmig, oben spitz.

Mundsaum etwas verdickt, mit fast parallelen, durch dünnen Callus vereinig-

ten Rändern.

Deckel sehr dünn, glasheil , mit wenigen rasch zunehmenden Win-
dungen.

Gehäuse ohne Längsstreifen A, polita.

Geh. mit abstehenden, eingedrückten Längsstreifen A. fusca*

Geb. mit dichtgedrängten Längsrippen spectabilis.
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I. A€*ie%*Ma poMita H a r t m.

Pupula lineata Drap. 8 1 r. T. p. 19.

167

Gehäuse dem der nachstehenden Art sehr ähnlich, doch unschwer von

A. fusca zu unterscheiden. Es hat nur äV» bis höchstens 6 Umgänge, welche

stärker gewölbt, und durch eine stark vertiefte, nicht so deutlich berandete

Naht getrennt sind. Die Längsstreifen fehlen gänzlich, und die Schale ist

viel glänzender als bei A. fusca. Ueberdiess ist der Hundsaum aussen mit

einer viel stärkern, gerundeten, gleichfarbigen Wulst belegt. H. 1 — iVi'";

B. Vi - •/*"'.

Aufenhalt : Unter Moos auf der Erde.

Verbreitung. Nord-Tirol. Telfs, im Kochenthale zahlreich um träu-

felnde Kalkfelsen im Mulm; die ächte Form (Gdlr.).

SQd'Tirol. Lavis, in 9 Exemplaren von Strobel gefunden.

Anmerkung. Strobel (Mal. Trent, p. 19. — Pupula

lineata Drap.) bezeichnet die von ihm aufgefundene Form als

eine Varietät maggiore a 4 mill. „glatt — zwischen der Ab-
änderung (?) polila Hartm. und der Varietät banatica Rossm.
stehend,^ deren letzterer Figur (736) bei Rossm ässl er, die

in den Gebieten von Trient und Brescia gesammelten Individuen

vollkommen gleichen, nur dass diese um 1 Millimeter ungefähr

kleiner sind (Strobel).

So wenig nun, meines Erachtens, diese sQd-tirolische wie

die banitische Varietät für sich zu bedeuten haben, so wichtig

erscheinen sie für den Grössenwechsel des ganzen Genus >4ct-

cula. (Man vergleiche auch die 8 nachfolgenden Arten). Merk-

würdig ist auch, dass Süd-Tirol das gesammte bisherige Genus,

— mit Ausnahme der neuerlich von Dupuy (Hist, natur. d.

Moli. terr. et d’eau douce en France; p. 589* t. 86, f. 3) aufge-

steliten A. (AcmeJ Moutonii — aber keine Species in der ge-

wöhnlichen Form vertreten hat.

115 .

«

II. feeaca Walker, Miweeata Hartm. Nene Alpina I. S. 580.

Carychium Uneatum Drap., d. Btt. p. 185.

Gehäuse mit punctförmig eingedrückter Nabelstelle, walzenförmig

mit allmäiig verjüngtem, stumpfem Wirbel , der Länge nach (quer) mit pa-

rallelen, abstehenden eingedrückten Linien bezeichnet, in den Zwischenräu-

men flach, glänzend, durchsichtig, hornbraun. Umgänge 6V> — 7, fast flach,

der letzte kaum mehr als V* der ganzen Länge bildend. Naht eingedrückt,

mit einer dunkelblutrotheii Linie berandet. Mündung der Axe parallel, zoge-

spitzt haibeiförmig. Mundsaum etwas ausgebreitet , sehr fein, blutroth um-
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randel, und mit einer gleichfarbigen Wulst aussen belegt; beide Ränder
durch eine dönne Schicht von Callus verbunden, der rechte bogig vorwärts
geschweift. — H. l*/j — 2 V4'"; B. kaum

Deckel; tief einsenkbar, sehr fein, farblos, glänzend, mit ziemlich

schnell zunehmenden Windungen.

Alle Tiroler Exemplare, die ich aufzufinden so glücklich

war, sind sehr gross, indem Eines die übrigen eben nicht

alten Exemplare 1*/«'" — also beinahe die Höhe der dieser Form
parallelen Pupula lineala var. banatica Rossm, (Varietät der

Ac. polita Hartm.) erreichen. Darauf gründet sich auch dai

oben angenommene Grössenverhällniss. — Ich bin jedoch we-
niger geneigt, eine entschiedene Varietät zu sehen, wie zu glau-

ben, dass diese so verschiedentlich eingeordnete und in Deutsch-

land bisher wenig vorgekommene Art nach ihren Abänderun-

gen noch wenig gekannt sei. Desshalb noch ein paar Bemer-
kungen. Unsere vaterländischen Individuen zeigen nicht so re-

gelmässige Distanz der oft zu dreien an einander gereihten Länga-

linien, als diess bei Küster's Abbildungen (Cyclostomac. T.

30. IT. 24. 25) der Fall ist. — Ebenso finde ich nicht, dass der

Calius die Ränder wörtlich verbinde, da er auf dem letzten Um-
gänge um die Nabelstelle herum hinter den Spindelrand hin-

einbiegt. Endlich muss der Verfasser das angeblich ausschliess-

liche Vorkommen auf Kalkboden (unter Buchenlaub) (vergl.

Küster) um so mehr in Abrede stellen, als sie unter den unten

angegebenen Verhältnissen sogar grösser zu gedeihen scheint.

Indess mag dieses Gedeihen vielleicht mehr vegetabilisch als

mineralogisch bedingt sein.

Aufenthalt: Stets an feuchten , schattigen Stellen unter Moos und

dichten Laubschichten.

Verbreitung. Süd-Tirol. Klausen: am Gartenhügel des Kapuzinerklo-

sters unter Moos. Der Hügel besteht aus Urgebirgsgestein. Bozen: bei den

hohen Porphyrwänden über Kühbach unter dichten Schichten von abgefalle-

iiem und vermodertem Laube
,
mit CL comensis zusammen. Von hier stammt

auch das oben erwähnte enorm grosse Exemplar. — Kaltem, am Fnsse der

Mendel. Salurn: bei den Brunnenröhren alle Scalette, in mehren Stücken

gesammelt. Neumarkt: in den Laubwaldungen am östlichen Thalhange (Gdir.).

Nonsberg, unter Steinen und feuchtem BIoos (d. Btt.).

116.

III. Acit^ta BpeetahiMis R 0 s s m.

Gehäuse mit kaum angedcutetem Nabelritz
,
walzenförmig gethürmt,

mit allmälig verjüngtem, stumptlichem Wirbel, der Länge nach sehr fein und

dicht gerippt, mit runzlig qnergeritzten Zwischenräumen, atlasglänzend, etwas
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fest, darchscbeincnd
,
hornbrnun. Umgänge 7, massig gewölbt, langsam zu-

nehmend , der letzte an der Basis gerundet , V? der Lange bildend. Naht

etwas verlieft. Mündung der Axe ziemlich parallel, schief halbeiförmig, be-

reits so breit als hoch. Mundsaum aussen mit einer gerundeten Wulst belegt;

die beiden Ränder fast parallel , durch einen angedrückten Gallus verbunden,

der Spindelrand kurz, der rechte bogig vorwärts geschweift. H. IV* — 8*/»'";

B. »A - y*"'.

Der Deckel sehr dünn, hornfarbig.

Aufenthalt und Verbreitung. Diese höchst merkwürdige und erst

an wenigen Orten lllyriens aufgefundene Schnecke traf ich in 3 überein-

stimmenden Exemplaren nächst Salurn : bei den Brunnenröhren am Titsch-

bache (700 F. s. m.)
,
wo sich auch A. fusca findet. Wie aber letztere die

gewöhnlichen Dimensionen überschreitet, so erreicht hingegen A. spectabilis

dieselben bei weitem nicht. Darauf gründet sich das oben angenommene

Grössenmass.

I

S O h 1 Q 8«

Das Land Tirol besitzt demnach mit Inbegriff zweier dem Vorarlberg

eigenthümlicher Conchylien: der Daudebardiabrevipes Drap, und Clausilia

Moussoni Charp. (beide von mir um Bregenz gesammelt), sowie seiner

10 Arten von Nacktschnecken (Arion sm6/mscus Drap., hortensis F^r., rufus

F ö r.

;

Limax cineretis Müll., eariegalus Drap., agrestis faevts M ü 1 1.?,

maximus L. , cinctus Müll.?, marginatus Drap. — Nach Strob., Mal.,

Trent, et Beitrag etc.; de Betla Maluc. Valle di Non.). 188 Arten Land-
Mollusken und ungefähr so viele Varietäten und Formen.

Ein strenger Vergleich über den relativen Molluskenreichthum der

einzelnen Lander Europas kann derzeit nicht ohne Unsicherheit und Unbil-

ligkeit gezogen werden. Beiläufig aber gesagt, nimmt vom Gesicbtspuncte

strenger Arlenbegränzung Tirol unter den im I. Berichte des nalurforsclien-

den Vereins zu Bamberg 1858 durch Dr. Küster unter eine tabellarische

Uebersicht gestellten 17 Local- und Läuder-Faunen, welche nun auch jene

von Siebenbürgen (E. A. Bielz), der Venetianischen Provinzen (de Bettaj,

der Schweiz (Charpeütier und Harlmann), Oesterreichs (Parreyss, Zelebor,

Strobel) u. s. w. angereiht werden dürften, den zweiten Rang ein, und

steht nur einem klassischen Molluskengebiete Dalmatiens nach. Mit Krain —
wenn einmal die unhaltbaren Arten eingezogen und auch die Limacesina

gezählt — darf Tirol in die Welle kämpfen; vom ausgedehnten Lande

Ungarn wird es um wenige Arten überflügelt. Von keinem Lande aber

scheint Tirol an Reichthum der Gattung Pupa übertroffen zu werden.
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Tabellarische tJebersichi

der Vorkommnisse

den Gebieten von Innsbruck und Bolzen

Gattungen und Arten. Inns-

bruck
Botzen

1

I. Succinea 1. oblonga Drap Kt *

8. Pfeifferi Rossm — *

8. putris L. . .

Summe
cigenlhüml

gemeins.

8

8

3

1

8

11. Vitrina 1. diaphana Drap —
8. elongata — *

3. pellucida Müll

Summe
eigeiUiiüml.

gemeins.

*

8

1

1

8

1

1

111. Helix 1. aculeata Müll —
8. angigyra Z i e g 1

—
3. arbustorum L *

4. candidula a u c l — *

5. carthusianella Drap — *

0. cellaria Müll *

7. ciliata V e n e 1 z — *

8. cingulata S t u d — 4t

9. costata Müll * 4:

10. crystallina Müll
11. fruticum „

*

18 . fuha „
*

13 . glabra S t u d * 4t

14. hispana L — 4t

15 . holoserica S tu d * 41

16 . hyalina F6r ..

Längenlbal von Zierl bis Hall 1760 — circa 5000 I*. s. m.)*

**) Porpliyrkessel von Tschafibn bis an die Mendel
, und von der Ausmündung

des Sarnthales bis Auer C870 — circa 5000 F. s. m }.
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Gattungen und Arten. Inns-

bruck
Botzen

17. incarnata Müll
19. lapicida L * —
19. Incida Drap
80. nemoralis L. ' — •

81. nitens Mich *

88. nitidula Drap — *

83. obvia 11 a r t m 0 *

84. obDoluta Müll —
85. personata L a m «

86. pyymaea Drap — 4t

87. pomalia L
m

89. Preslii Schmidt
89. jmlchella Müll

30. pnra A 1 d e r

31. rotundata Müll
38. rüderata Sind *

33. rupestris Drap *

34. sericea „

35. slrigella „
*

36. umbrosa P a r l s c h
4t

37. unidentala Drap * «

Summe 85 86

eigenthüml. 1 18

gemcins. 84 84

\y . Achatina 1. aciculoides d. Bett — *

8. lubrica B r u g
Summe 1 8

eigenthüml.
— 1

gemeins. 1 1

V. Bulimns 1. montanus Drap
< —

8. obscurus Müll
3. radiatus B r u g

Summe 3 8

eigculhüml. 1 —
gemeins. 8 8

VI. Pnpa I. antivertigo Drap
4t 4i

8. arena Drap
3,‘ clavstralis Gredler.

Bd. VI. Abh. 21
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; Gattungen und Arten.

j

Inns-

bruck
Botzen

4. doliolutn Brug 4t

5. edentula Drap — 4t

6. fnimentum „
4t 4t

7. Genesii Gredlei* — 41

8. muscorum L
4t

9. pusilla Müll * 4t

10. pygmaea Drop 4t *

11. quadridens Müll — 4t

12. Shuttleworthiana C h a r p
— *

13. secale Drap 4i —
14. Sempronii Charp. *

— 4t

15. Strobeli Gradier *e. p.
*

16. substriata Jeff. — *

17. tridens Müll •

18. triplicata S t u d
* 4«

10. umbUicata Dt 4*

20. VeneUii Charp.. — #

Summe 10 19

eigenlhüml. 1 10

gemuitis. 9 9

YII. Balea i. pertersa L
<1 « 1

1

VUI. Clausilia 1. albogutlulata Wagner 4:

2. asphaltina Ziegl 41

3. Basileensis Filz :1t

4. biplicata M o i) t
4t —

5. Comensis S h u 1 1 1
— <t

6. laminata Mont 4t 4>

7. parpula S 1 u d
« 4

8. plicata Drap 4t —
0. plicalula ^

4: 4

10. rugosa „
4t *

1 1 . ventricosa „
* —

Summe 7 8

eigenlhüml. 3 4

gemeins. 4 4

[\.Carychium 1. tninimnm Müll 4t *
i

Cyclostotna \ . elegans Drap —
1

XI. Acicula 1. fusca Walker — *
!

Totalsumme 52 76
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Zu Seite lfi'2.

I

I

i
1

I

4

«

I

;

'>ena'^P. umbilicata CL ruderata'^P. Shutt-
“7^^ na/a letoorthiana

Islralis

fa P. Slrobeli pygmaea

II. an-'^Cl. co~ ^ U. pura'^H. hoJo~'~^H. ro-
gfgyra mensis serica lundata

r

H. ci- CI. rugosa'^Cl. asphaltina'^H. //. hya~
liata personata lina

rrversa

r^H. candidula

s.

•) Im Kes*.5QQQp
g
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ersieht

)n Innsbruck.

Zu Seite 16S.

H rotxindata'^ClausUia tentricosa

ibrosa'^Bulimus montanus'^B. ohscurus

l. glabra

'~^P. avena'^P secale

^reslii (cinguliii a )

4

Digitized by Google



Beschreibung

der ersten St&nde von

MäUpiiheeia SMayeri mann.
(Schriften des Wiener zoologisch-botanischen Vereins, II. Band,

Jahrgang 1852, pag. 134).

Von

Cliristiaii §c]iedl.

Die Raupe ist erwachsen einen Zoll lang* und sehr schlank.

Der Kopr ist klein, gelblich braun.

Das Nackeiischild ist mit dem Körper gleich gefärbt und führt die Fort-

setzung seiner Zeichnung.

Die Grundfarbe des Körpers ist sowohl auf der Ober- als auf der Unter-

seite gelblich grün, varirt aber oft bis in's Bräunliche.

Ueber die Rückenmitte lauft ein dunkel olivengrüner Streifen, welcher

durch einen lichten gelheilt ist.

Knapp an diesem Streife zeigen sich auf jedem Gelenke weit hinter-

einander zwei dunkle Pünctchen.

Auf dem zweiten und dritten Leibringe sind jedoch dieselben nicht hin-

ter einander, sondern neben einander gestellt.

In beiden Seiten unter den Lüftern sind gleiche dunkel olivengrüne

Streifen.

Die Luftlöcher sind braun.

Weiler gegen die Unterseite stehen drei schwarze Puucle , in, oder

an dem dunklen Seitenstreife.

Der vorderste fällt gerade unter das Luftloch.

Die Brustfüsse, die zwei Bauchfüsse und die Nachschieber von der

Farbe des Körpers, die Aflerklappe von jener des Kopfes.

21 *
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Die Mitte der Unterseite führt eine Längsreihe länglich runder dunhel

rothbrauner Fleckchen, wovon am ersten Ringe swei, dann vom dritten bis

einscblüssig zum achten Einer steht.

Ich fand die Raupe auf den Kalkbergen bei Vöslau an mehreren

Stellen nicht häufig, und zwar von Mitte Juli bis Ende August, ausschlies-

send auf Alsine vema.

Sie rollt sich bei der geringsten Berührung zusammen und fällt hier-

auf zu Boden.

Die Verwandlung geschieht entweder seicht in der Erde , oder an der

Oberfläche in einem sehr zarten losen Gewebe.

Die Puppe ist kastanienbraun , ihre kegelförmige Schwanzspitze mit

acht hackenartig umgebogenen Borsten besetzt.

Im Juli des nächsten , oft erst des zweiten Jahres entwickelt sich der

Falter.
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Sine neue österreiohisohe

Phw*ygnn,eu
von

Dr. Kolenatl.

CMit einer Abbild.)

Schon im Jahre 184B, als ich den ersten Thcil der ^Genera et Species

Trichopterorom^Heteropalpoidea” herausgab, flel mir eine vom Hrn. Schmidt
ans Schischka bei Laibach eingeschickte Art auf, welche ich in dem Werke
Seite 68, Species 8, unter dem Namen Stenophylax pantherinus (Ko-

lenati), Phryganea pantherina (Pictet) als aus Ober-Görjach , Veldes und

Wipbach in Krain vorkommend, anführte. Nachdem ich nun mehrere Exem-
plare zum Vergleich erhalten, fand sich, dass die Unterschiede derart sind,

eine neue Species daraus machen zu dürfen.

Gattnng: Kolenati.

(Gen. et Spec. Trichopt. 1. pag. 6S, 9.)

Character essentialis: Tegminum apice parabolico aut orbicnlari, radio tby-

rifero cum cubito antico in anastomosi, aiitennarum articulo

basali capite breviori; larva oylindrica folliculum explens, bran-

chiis simplicibus brevibus, pedibus brevibus aequalibus.

Tibiae imaginis armatae: 1, 3, 4*).

Caput transversum, fronte subplana, sulculo inter anteiinas ; oculi va-

lidi, prominuli
;
pronotum transversum, breve, capite multo angustios, in

medio sulcatum
; mesonotum capite paulo latius, convexum, dimidio an-

tico sulco lato et profundo ; tegmina subnitida
,

apice rolundato, ita ut

axts in thyridion cadat
,

basi coarctata
,
margine sulurali fere recto, ad ar-

cnlum paulo sinnato, nervis in foro cubitali usque ad arculum valde eleva-

tis, pilosis, pilis mollibus, areolis scabris, plaga tegminum inferiori nitida et

mgulosa, radio tbyrifero cum cubito antico in anastomosi, cellulis basalibus

tribns ant quatuor, areola quinta apicalis brevior quam prima et basi coarc-

tata; alae basi latiores quam tegmina, hyalinae, ad cubitum vix sinuatae;

tibiae pedum anticorum aculeo uno, pedum intermediorum aculeis tribus,

pednm posticorum aculeis quatuor armatae , tibiae anticae uniseriatim-, in-

termediae quadriseriatim-, posticae biseriatim-spinosae ; tarsorum interme-

diorum et posticorum articulus basalis quadriseriatim - anticorum et reliqui

*) Die NuDunern bedeuten in ihrer Reihenfolge stets die Anzahl der Haupt>

stacheln an den Tibien
,

als : ein Stachel an den Tibien des vorderen ,
drei

an den Tibien des mittleren und vier an Jeder Tibie des hinteren Fusspaares.
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articuli omoium biseriatim - spimilosi ;
antennaruin arliculo basali capile

breviori, incrassato, intus minus convcxo; palpi maxillares sexus utrius-

que arliculo seciindo lon^issimo, apicali fere aequali, in femina arliculo ter-

tio et quarto breviori quam in mare; palpi labiales arliculo apicali com-

presso
,

fiisirormi ,* maris appendices sexuales oblongi , compressi,

subacuminati, fere horizontales.

Larva nimis crassa, cylindrica, versus caput tantum anguslior, folli-

rulum omnino explet, brancbiis in corporis segmenlis sex brevibus dorsa-

libus et ventralibiis
,
capite ovali., thoracis segmenla cornea qiiadrangularia

transversa marginibus anlicis excisis, posticis convexis, angulis obtusis,

pedes breves et aequales, ani appendices vix prominuli.

T h e

c

a e lapillis constructa, cyiindrica., adunca, ante metamorphosiro recta.

Puppa cylindrica, ore protraclo, penicillo e pilis nigris erecto
, re~

eens flava, serius brunnea, in antica parte segmeoti cujuslibet abdominalis

laminis corneis brunneis, in segmento quinto laminis etiam postice duabus,

in segmento primo lamiiia una antica duabusque posticis, ßmbriis in segmen-

tis tribus ultimis utrinqne nigris.

Diese Gattung liebt lebende und klare Wässer, besonders Bäche. Es

sind von dieser Gattung in meinen „Gen. et Spec. Trichopt.^ acht Arten be-

schrieben worden, als : S, pnberulus (Zelt.), S. arcticas (Kolenati) , S. pi~

losus (Fabr.*), S. strialus (Litin.), S. meridionalis (Kolenati), S. alpeslris

(Kolenati), S. nigridorsus (Piclel), S. pantherinus (Pictel) Zwischen 5. ni-

gridorsus und S. pantherinus ist die neue Art einzureihen.

Stewsaphytaat at*eat%ta Koleuati.

(siehe Taf. a, ft, c.)

Fuscus, infra rufo-fuscus, fronte subconvexa, anletinis totis, capite,

mesonolo et abdoinine siipra nigro-fuscis, pronolo cum nietaiioto rußs, ore,

palpis pedibusqiie rufo-teslaceis, pedibus nigro-spinulosis, venire fusco-an-

nulato, tegminibus fuscis, nervis pailidis alhedine subtili cinctis, nigropilosis,

areis et areolis nigro-pubescenlibiis, nervis omnibus (exceplo costalii lineis

pailidis in subslantia tegminiim , in thyridio lineolis confluentibiis, praeter

Hneolas long'.ores in areolis apicalibus et subapicalibus macula in basi areolae

apicalis terliae alba, cubitus posticus fuscior et densius nigro ^ pilosos, alis

fusco-hyalinis, teslaceo-nervosis.

Long. corp. . 0,018 — 0,013 Meter Paris.

Cum alis . . 0,03 — 0,081 ^ „
Alix espansis 0,036 — 0,037 „ „

Diese, dem S- pantherinus verwandle Art, kömmt nur in Oberkrain

und zwar bei Ober-Görjach, Veldes (Veldeser-See, am Fusse des

Nanosberges) und VVipbach im Monate Mai, und zum zweitenmal im Mo-
nate September vor, und wird von den Bachforellen besonders gerne ver-

speist, auch die Buschfledermaus Vesperugo pipistrellus^ sowie das Bindeohr

Synotus barbastellus stellt ihr sehr nach.
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\acli t räi^e

7.Utll

Verzeichnisse der österreichischen Asiliden.

(Im Bande V. dieser Verliandiungen.)

Von

nr. jr. JI. StvikiMr.

Obwohl der erste Theil meines Verzeichnisses der österreichischen Dip-

teren erst vor 2 Jahren gedruckt worden ist, so kann ich Ihnen doch schon

Nachträge liereni. welche Iheiis auf eigenen weiteren Beobachtungen beru-

hen, theils und namentlich rücksichtÜcb der europäischen, nicb t-6 s t e r-

reichischen Arten aus Tremden Quellen genommen sind.

Im Allgemeinen bin ich in der angenehmen Lage, Ihnen mittheilen

lu können, dass der Plan meiner Verzeichnisse von competenter Seite gebil-

liget worden ist, und dass auch auswärtige Dipleiologen mich zur Fort-

setzung derselben aulgelordert haben.

Es bedurfte aber wahrlich dieser Anregungen, um die mühevolle Arbeit,

welche zu dem ganz bescheidenen VVerkchen
, das seiner Form wegen nnr

allzuleicht mit jenen Compilationen znsammengeworfen werden kann, die

den Verfassern wenig Ehre bringen , erforderlich ist, fortznfüliren.

Ohne Zweifel würde mir die Publicirung n e u e r Arten augenblicklich

mehr Vergnügen und Anerkennung verschalTen. Allein ich bin der Ansicht,

dass zur Forderung entomologischer Studien vor allem die Feststel-
lung der schon bekannten Arten nolhwendig ist, weil sich dann das Neue

von selbst ergibt und weil nur dadurch das Heer der Synonymen vermin-

dert werden wird, das uns wahrlich schon zu erdrücken droht.

Ein recht auffallendes Beispiel, wohin wir in der Kenntniss der Insec-

ten gelangen werden, wenn auf das bisher publicirte Materiale nicht Rück-

sicht genommen und nur nach neuen Arten gestrebt wird, liefert Walker's
Fauna der britischen Dipteren. *)

*) InsecU britanica. Diptera. I.#ondon. 1851, 18.*3. 8. • voll.
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ln diesem Werke sind von Tachinarien 166 Arten als britische an-

geführt, von denen nur 66 auf bekannte Beschreibungen zuröckgeföhrt,

hundert aber neu beschrieben und benannt sind. Selbst von den 66 be-

kannten Arten sind aber wieder 15 mit einem Fragezeichen versehen.

Die ZurückfQhrung der Tachinarien auf beschriebene Arten ist nun

allerdings schwierig, allein sie kann mit Mühe- und Zeilaiiweudung in den

meisten Fällen ganz sicher erfolgen ^
— namentlich gilt diess von den , in

die classischen Werke M eigenes angeführten circa 400 Arten und grossen-

theils auch von den Zetterstcdlischen. Walk er hat in Grossbritannien von

allen diesen nur 51 sichere Arten 'nachgewiesen und dafür 100 neue hinzu-

gefügt, die mit den anerkannt leichtfertig publicirten Robineau-Desvoidy'schen

Arten eine reiche Menge von Namen bringen, für die der glücklichste Ent-

decker wohl kaum je die betrelTendeu Thiere aufzußnden in der Lage

sein wird.

Am meisten muss es jedoch überraschen, wenn Walker in dem ge-

nannten Faunenwerke, dieselben Sepsisarien, welche er in seiner frühe-

ren Arbeit über die britischen Englands selbst als neu aufstcllte,

unter die zweifelhaften bringt, und nur nominell aufzählt, ohne über sie nähere

Aufklärung zu geben.

Wer aber soll im Stande sein , über diese Walke r'schen Sepsis-

arten Auskunft zu geben , wenn cs der Monograph der Sepsiden und der

Autor derselben selbst nicht vermag und sich doch auch wieder nicht veran-

lasst findet, sie als unberechtigte Arten einznzieben 1

Ich glaube, dass solche Vorgänge die Wissenschaft nicht fördern

werden und desshalh bescheideich mich auch gerne, vorlaußg das bekannte
Materiale nach Möglichkeit richtig zu verzeichnen, werde neue Arten aber

erst dann publiciren
,
wenn ich mit Bestimmtheit behaupten kann, dass sie

in dem bekannten Materiale nicht mit begriffen sind.

Zu der speciellen Aufgabe meines Vortrages übergehend erlaube ich

mir folgende wesentlichere Nachträge anzuführen. Unwesentliche Ver-

besserungen und Notizen denke ich erst dann anzuwenden ,
wenn nach Be-

endigung der Verzeichnisse es mir gestaltet sein wird , eine ganz vollstän-

dige Dipterenfauna Oesterreichs als ein Abgeschlossenes und Ganzes ber-

auszugeben.

ln Folge der von Herrn Perris aufgestellten Gattung Apogon ist

im §. 1 eine Aenderung noihwendig geworden. Diese Gattung schliesst sich,

insoweit aus Beschreibungen geurtheilt werden kann , als selbstständige

Gattung den Dasypogonen an. Es wird desshalb in der analytischen Tabelle

zur Abiheilung A. 1. b. zu sagen sein:

Drittes Fühlerglied mit einem kurzen spitzigen Endgriffel o d e r einer
Borste.

Walker Fr. Obaerv. oii the british apec. of Sepsidae. Entom. Mag. I. 944.
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a. mit einem kurzen spitzigen EndgriiTel .... Dasypogan M e i g.

ß. mit einer Endborste Apogon P e r r i s.

Nach der Gattung Dosypogon kömmt dann eiozuschalten :

C. c. Gattung: Apogon. Perris. Ann. d. I. soc. Lion, de Lyon.

Ann. 1853.

1. Dv/btir» Perris 1. c. Frankreich in den Grandes Landes.

lieber die Gattung Leptogaster habe ich nichts nachzutragen, als dass

ich L. pedunculatus L w. von Herrn Mann auch aus Corsica erhielt.

Dioctri’a Reinhardt M e i g. flng ich nun selbst im August

des vorigen Jahres bei Blürzzuschlag in ganz verflogenen Exemplaren, und

zugleich mit ihn D. cothurnata M e i g. in lauter frischen Stöcken. Beide

trieben sich im Grase herum.

D io c tri a cingulataZeii. ist unbedenklich zu D. linearis F. als

synonym zu bringen. Die Zahl der europäischen Dioctrien vermindert sich

dadurch auf 31.

Dasypogon axillaris Löw brachte Herr Mann auch aus Corsica mit.

D asy p 0 g on cylindricus Fahr., der von vielen Dipterologen

und vielleicht nicht mit Unrecht fiireine schlanke Varietät von D. Diadema
F. gehalten wird, ist nach einem in Dr. Löw's Sammlung beflndlicben

,
aus

Oesterreich stammendenExeroplaren unter die öslerreichischeuArteu zu bringen.

Zwischen D. laevigaius Löw und D. callosus Wied, ist die neue

von Dr. Löw in der entomologischen Zeitung 1855 aufgestellle Art: jD.^rue-

rtis mit dem Yaterlande Greta anzuführen.

Dasypogon dimidiatus fand ich im Juli 1855 mich häufig im

Leithiigehirge und am Haglersberge.

Dasypogon e latus Meig. ist nach meinen neuesten Erfahrungen

ganz unbedenklich als Art zu streichen und unter die Synonyme von /). ri7r«-

penius Meig. zu bringen.

Der in der Note erw’ähnte neue Dasypogon Stichopogon Frauenfeldi

^ 6 6^ r, welcher mittlerweile in unseren Vcreinsschrilten unter diesem Namen

publicirt wurde, hat sich nach Vergleich mit typischen Exemplaren als iden>

tisch mit Stichopogon lener. Löw erw'iesen ; wie Herr Dr. Egger selbst

einräumt. Dasypogon (Stichopogon) tener. Löw ist daher als österrei-
chische Art aufzufbhren und derselben das Synonym Stichopogon Frauen-

feldi Egg. beizufügen. Ich fing die Art im September 1855 an derselben

Stelle des Donankanalcs , wo sie von Herrn Frauenfeld zuerst aufgefun-

den wurde, in beträchtlicher Anzahl.

Dasypogon pilosellvs Löw wurde von Herrn M i c k 1 i t z bei

Weisskireben in Steyerraark auf dem Hochgössing in einer Höbe von 4000 F.

gefangen und ist daher unbedenklich zu den Oesterreichern zu zählen.

Gleich nach dieser Art \a\ D as yp o g on Macqu ar ti Perris.,

Aon. d. 1. soc. Lion, de Lyon. 1853 der bei Nr. 90. unter den unbekannten

Arten angeführet ist, der aber zur Gruppe von Lasiopogon gehöret, als

österreichische Art einzuschalten. Ich fing dieselbe im Juli 1855 auf der

Bd. VI.Abh. 22
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Saualpe in Kärnthen in beiden Geschlechtern sehr häufig. Sie gleicht im Be-

tragen ganz und gar unserem D. cinctusF. dem sie Oberhaupt sehr nahe steht.

Unter die Synonyme von D. mac ul ipennisVLscq. ist auch D.

monticola Schum mel beizusetzen und letzterer Name unter Nr. 87 daher

zu streichen. Dasypogon maculipennis ist am Schneeberge und auf der Sau-

alpe in Kärnthen von mir und Dr. Lb w häußg getroffen worden und scheint,

unzweifeltiaft den Regionen des Hochgebirges anzugehören.

Auf der Saualpe war ich auch so glQcklich den so seltenen und schö-

nen Dasypogon flavimanus M e i g. in einem weiblichen Exemplare zu finden

und hiemit das Vorkommen dieser Art für Oesterreich zu constatiren. Nei-
gen kannte nur das cT und stellte D. maculipennis als ^ zu dieser Art.

Das ^ ist zuerst von Dr. Lö w in seinen Beiträgen zur Kenntniss der Asiiiden

(18.^1 p. 16) und in neuester Zeit auch von Herrn Wahlberg in derUeber-

sicht der Verhandlungen der schwedischen Akademie (Oefv. af n. vetensk.

Akad. Förliandl. 1854 p. 213) beschrieben worden.

Von D. [ulv i c ornis M a c q., wozu als Synonym Dioctria ockracea

L. Duf. (Ann. de la soc ent. de France 1652 p. 9.) zu bringen ist, kann ich

nun als sicheren Standort den Schneeberg anführen , w’o ich im Juli 1855

mehrere Exemplare sammelte, die sich fast ausschliessend an die von der

Sonne beschienenen Bretter der llolzhauerhütten setzten.

Nach der 15. Gruppe (Anarolius) ist als neue Gruppe einzu.^chalten.

15*» Gruppe
62** .... Gipas. E v e rs m. Bullet, d. Moscou. 1854.

Asilus gigas. Eversm. 1. c. Kirgisen-Sfeppe.

62« „ ungulatus 'W \e de m.

Laphria ungnlata 'W\ ed em. 1. c. Südrussland.

Die in der unbekannten Abtheilung angeführten Dasypogon breri-

pennis M e i g. (Nr. 70) und D.junceus M e i g. (Nr. 71) gehören zur Gruppe

Stenopogon und sind daher in diese Gruppe zu übertragen.

Als europäische Art ist noch beizufügen Dasypogon arcuatus G i m m er-

Ihal (Bull, d* Mose. vol. XV.), der in Lief- und Kurland Vorkommen soll, und

Uber den ich ausser Namen und Vaterland nichts weiter anzugeben weiss.

Nach diesen Berichtigungen und Ergänzungen beziffert sich die Zahl

der europöischen Dasypogonen auf 92 und die der österr. auf 32 und mit

Ausschluss von D. tauiger M e i g. dessen Nichlvorkominen in Oesterreich ich

mir nunmehr mit Sicherheit zu behaupten getraue, auf 31.

L ap h is tia s ab u lic o la Lüw habe ich auch im verflossenen Som-

mer an dem angegebenen Standorte gefunden.

Laphria erythrura Löw sammelte ich im grossen Hölleiithalc

bei Reichenau und am Fusse des Zirbitzkogels in Steiermark. An beiden

Standorten traf ich sie an den rindenlosen Klötzen, welche mittelst der Holz-

riesen in's Thal herab gebracht w'orden sind. Sie zeigte sich sehr scheu und

vorsichtig und war sehr schwer zu erhaschen.
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Meine in der Note zu Laphriadioctriaeformis Meig. an-

geführte Bemerkung über die Verschiedenheit dieser Art von L. marginata

und meine Yermuthung, dass die grössere Varietät von L, marginata ^ als

Weibchen zu L. dioctriaeformis gehören dürfte, fand auch Dr. L ö w, bei

seiner Anwesenheit in Wien nach Einsichlsnahme eines Materiales be-

gründet.

Von den Laphrien ist Laphria ungulata Pallas, wie bereits oben

angedeutet wurde, zu den Dasypogonen zu übertragen.

A!s europäische Arten sind nachzulragcB

:

L. pallidipennis B r u 1 1 d Exp. scient. et» Morde. III. 2, *9*. 6?9.

Messenien.

„ limbala M a c q. S. ä Buff. 1. *87. 31. Frankreich.

„ flavescens Macq. Dipt. exot. 2. 69. 26. Pyrenäen.

„ coarctata L. Duf. Anm. d. sc. not. XXX. 217. 11. Spanien und

„ lanigera L. Duf. Anm. d. sc. nat. XXX. *17, 10. Spanien.

„ brevipennis M e i g. Syd. Lsgr. VII. 73. Spanien,

die ich nur einfach hier registrire ohne vorläuRg über dieselben nähere Aus-

kunft geben zu können. Die Anzahl der europäischen Arten beziffert sich

durch diese Nachträge auf 40. Die der österreichischen bleibt hingegen un-

verändert.

j4st/us spiniger Zeller und A. forcipula Zeller fand

ich im vorigen Jahre im Monate Juni ziemlich häuflg auf der Haide zwischen

Bruck und Yoyss,

Zu A. praemorsus Löw ist A. tridens Egger, den ich in der

Note als neu erwähnte und der mittlerweile in unseren Vereinsschriften unter

diesem Namen bekannt gemacht wurde, als Synonym zu stellen. Bekanntlich

publicirle Herr Dr. Löw diese bei uns gar nicht seltene Art erst im

Jahre 1854.

Ich verdanke unserem hochgeehrten Herrn Collegen Scheffer die

authenti.sche Aufklärung, dass Rossi diese Art für den echten Asilus for-

cipaius L. genommen hatte , wesshalb dessen Notiz bei A. forcipatus auf

A, praemorsus zu beziehen ist. Herr Dr. Egger fand ganz richtig, dass

keine der vorhandenen Beschreibungen, auf diese Art passe und gab ihr daher

den neuen Namen A. tridens
\
— doch muss der Priorität wegen Dr. Löw^s

Name der Art bcibehalten werden. Herr Dr. Egger gebührt das Verdienst

zur Unterscheidung des ein recht brauchbares Merkmal in der relativen

Länge der Legeröbrcnslücke gefunden zu haben.

Bei AsUhs trigonus Meig. können die fraglichen Synonyme A. al^

bipilus Meig. und A. pullns Meig. unbedenklich als sichere Synonyme

betrachtet, und ihnen auch nach A.varuins Meig. Syst. Beschr. VI. 333. 62.

beigesetzt werden.

In Folge dessen sind die 19., 20. und 101. Art des Verzeichnisses als

selbsständige Arten wegzustreichen.

Z2*



17»

Asilus bimucronatua Lö w flng' ich am Bisamberge, und Ä* coch-

leatus Löw war im Frühjahre und Anfangs Sommer 1855 in allen Wiesen

unseres Praters sehr häufig anzulrefTen.

Asilus bifurcus Löw sammelte Herr v. Tachetti, dem ich auch

recht interessante Mittheilungen über das Vorkommen und die Zucht meh-

rerer Tachinarien verdanke, — auf dem VVasserglacis in mehreren Exemplaren.

Asilus atricapillus Fall, ist in den Thälern um den Schneeberg

und im Lavantthale fast die einzige Asilusart gewesen, die wir, Dr. Löw
und ich, hei unserem Gebirgsausfluge im Sommer 1855 antrafen. Sie ist da-

selbst überall ziemlich häufig, und sitzt besonders in den Morgenstunden an

Planken und Bäumstämmen auf Beute lauernd.

Asilus cyanopus Löw, eine für unser engeres Faunengebiet höchst

seltene Art, sammelte Herr Dr. Egger in zwei Exemplaren im verflossenen

Sommer am Kahlenberge.

ln der Gruppe Mochtherus ist der von Herrn Dr. Egger in den Ver-

einsschriften publicirte , mir zu Ehren benannte Asilus S chinerii als

neue Art einzuschalten. Sie wurde von Herrn Mann in Krain und Kärnthen,

sowie von Herrn Frauenfeld bei Mödling gesammelt.

Den Asilus ruficornis Kuthe traf unser geehrtes Mitglied Herr

MUrle auch in Steiermark, und Herr Dr. Egger fing ihn bei Mödling.

Asilus aemulus Meig. scheint in unseren Alpen nicht selten zu

sein
;
ich fing ihn im vorigen Sommer auf dem Schneeberge, dann bei Mürz-

zuschlag und auf der Saualpe in Kärnthen in mehreren Exemplaren und

immer unter gleichen Verhältnissen, nämlich am Rande hochstämmiger Wäl-
der, wo er sich im Gebüsche hcrumlrieb.

Asilus cy anurus Löw, den ich am Bisamberge nur vereinzelt

traf, war im vorigen Juni in nnserm Prater so häufig, dass ich ihn mit leich-

ter Mühe dutzendweise hatte eiiisammeln können; von ^4. cothurno/tts M e
i g.

war auch nicht ein Stück io seiner Gesellschaft.

v4 si / u 5 variabilisZ et iersi. kömmt nach einer Mittheilung Dr. Lö w's

auch am Allvater in Schlesien vor, und ist daher unter die österreichischen

Arten zu bringen.

Asilus rufinervis Meig. (LÖw) sammelte Herr Dr. Egger
im hiesigen Prater in mehreren Exemplaren.

Den Asilus albiceps Meig., der am Bisamberge häufig vorkönimt,

konnte ich diesseits der Donau auch nicht io einem einzigen Stücke auffinden.

Die Vertheilung der einzelnen Arten in oft nur ganz kleinen und be-

schränkten Gebieten ist überhaupt geeignet, das Denken des Sammlers im

hohen Grade anzuregen. So fand ich z. B. Laphria ßmbriata und die ihr

nahe verwandten L, nigra und dioclriaeformis am Kahlenberge alle Jahre

sehr häufig, während ich diese Arten, trotz meiner besonderen Aufmerksam-
keit für Asiliden , sonst noch nirgends auffioden konnte. Laphria ignea und

gibboaa kommen mit L. gilva auf den Aoninger und den Mödlioger Waid-
bergen ziemlich häufig vor und doch fand ich auf dem Kahlengebirge nur
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L. gitva ganz vereinzelt, die Qbrigen aber gar nicht. Aiilus cyanurus fliegt,

wie bereits erwähnt, in onserera Prater häufig, während der ihm nahe ver-

wandte cotkumatvs eben so häufig am Bisamberge vorkömmt, wo für

die Fauna Wien^s auch A. albiceps aiisschliessend zu Hause ist. Der nied-

liche Dasypogon dimidiatus ist mir nur auf den kahlen Bergen um Mödling

und in ganz gleicher Localitäi bei Brock an der Leitha, sowie am Haglers-

herg vorgekommen , während ich ihn im Kahlengebirge vergebens suchte,

ohw'ohl dort auch der, gewöhnlich in seiner Geselischaft zu trelTende Post/-

pogon nigripennis häufig fliegt.

Laphistia s abulicol a fand ich zwei Jahre hinter einander an der-

selben Stelle, und auf einem Flächenraume von kaum vierzig Quadratklaftern,

allein ich konnte sie an ganz ähnlichen Stellen unserer Donauauen weder

flussauf- noch abwärts nirgends sonst entdecken. Wahrend die Ebenen,

die Wiesen, die Auen ,
die Hecken , die Gärten ihr bestimmtes Asiliden-

Contigent aufzuweisen haben, charakterisirt sich auch das Hochgebirge mit

einer eigenthflmlichen Asilidenfauna. So traf ich in den Thälern vorherrschend

<len Asilus atricapillus^ im Ansteigen den A. aemulus und von Laplirien

zuerst L. erythrura. In den üppigen Holzschlägen, wo sich schon die Alpen*

flora klarer ausprägt, tummelten sich Dasypogon maculipennis und fuhi~

vomis^ Laphria Ephippium ^ rufipes und von den Repräsentanten des Mit-

telgebirges noch L. fuha auf den rindenlosen Stämmen herum und L. ru-

fipes mit Dasypogon maculipennis begleiteten uns noch bis in die Regionen

des Knieholzes, über welche hinaus ich keine Asilideii mehr anzutreffen im

Stande war.

In den Karnthneralpen war mit den letztgenannten Arten auch noch

Dasypogon Maquarti in dieser Höhe an Steinen der nackten Berglehne oder

auf verwittertem Baumholze sitzend, anzulreffen. Schon bei einer andern Ge-

legenheit habe ich angedeutet, dass an unserem Neusiedlersee südliche Dip-

terenarten Vorkommen ; ich kann Ihnen ebenso mittheiien , dass auf den

Hochgebirgen Kärnthens lappländische Fliegennrten zu treffen waren.

Laphistia s abulicol a reicht von Klein-Asien bis zu den Thoren

Wien's, Dasypogon dimidiatus scheint mit der Donaugränze sein Fluggebiet

gegen Norden zu abgegränzt zu haben, w’ährend hochnordische Arten, wie

Echinomyia Marklini Zell., Anthomyia aculeipes Z 1 1., Gonia flaviceps Zell.

Psila Lefeborei u. A. sich bis zu den Kärnthneralpen hin verbreiten.

Die ungenügende Kenntniss der Localfaunen und die leider nur zu oft

unrichtige Determinirung der in denselben aufgefundenen Arten gestattet frei-

lich nicht, Uber die geographische Verbreitung der Fliegen, oder über

deren örtliches Vorkommen in gewissen Localitäten, ein bestimmtes Urtheil

auszusprechen; ich glaubte aber dessenungeachtet auf diese hochinteressan-

ten Verhältnisse hindeuten zu sollen, um diejenigen meiner Herren Collegen

für diese genussbereitende Richtung des Dipterenstudiums vielleicht anzu-

regen, denen es nicht genügt, eine recht erkleckliche Sammlung von Fliegen-
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raritälen von Zeit zu Zeit zu betrachten, oder mit deren Besitz den einge-

weihten oder uneingeweihten Beschauer in Erstaunen zu setzen.

Zu meinem Verzeichnisse zurfickkehrend erinnere ich noch, dass Asi-

lus tephraem in die Gruppe Eutolmus gehört
,

und in die erste Ablheilung

derselben als letzte Art zu reihen ist; — dass A. decipiens Meig. an die

Stelle des in derselben Gruppe aurgeföhrten A. muUicolor tu setzen ist, wel-

cher Name auch nur in lUteris dieser Art gegeben w'urde und nirgends

publicirt ist; — dass AsUus analis Alacq. eine sichere von A. mundus ver-

schiedene Art ist, und in die zweite Ahtlieilung der Gruppe Mochiherus zu

bringen ist, und dass AsUus noxius richtiger AsUus naxius M a c q. heissen

müsse.

Als europäische Art ist noch AsUus intermedius Zetterstedt mit

dem Vaterlandc Schweden beizufügen.

Nach diesen Berichtigungen und Ergänzungen beläuft sich die An-
zahl der bisher bekannten europäischen Asilusarten auf 119, wovon

bisher in Oesterreich aufgefunden worden sind.

Zum Schlüsse ersuche ich meine geehrten Herrn Collegen des In- nnd

.\uslandes, zur Berichtigung und Ergänzung meiner Verzeichnisse mir ihre

gcfiilligen Mittheilungen nicht vorzuentliallen, da es mir nur auf diese Weise

möglich werden wird, seiner Zeit ein vollständiges Verzeichniss aller euro-

päischen Arten zu bearbeiten
,
was ich mit Lust und Liebe anstrebe, und

durch mühsames Notizensammeln seit Jahren bereits vorbereitet habe.
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Ausflugs nacli ÜKei^edlii

im Herbste des Jahres 1855.

V 0 n

J9r. Ct. Mayr.

Es dürfte der verehrten Versammlung nicht unbekannt sein, dass ich

zu einer im verflossenen Herbste vollführten Stägigen Reise nach Ungarn auf

mein Ansuchen eine von der k. k. priv. Staatseisenbahngeseilschaft durch

die Vermittlung des Blitgliedes Herrn Johann Bayer an unseren Verein über-

lassene Karle zur freien Fahrt von Marchegg nach Sze^edin und retour

erhielt, durch welche es mir vergönnt war, meinen ursprünglichen Reiseplan,

der blos bis Pest reichte, nach Szegediu, an die Grenze des Banates uuszu-

dehnen, indem ich mich der Hoffnung hingub, in der ungarischen Tiefebene

eine für die Entomologie, ich möchte sagen, terra incognita, vieles luteres-

sante zu erforschen.

Je nach der Gegend wählte ich den naturhistorischen Zweig, welchen

ich daselbst einer besondern Aufmerksamkeit würdigte und so fanden in der

Gegend von Gross-Maros und auf dem diesem Orte am rechten Ufer der Donau

gegenüberliegenden Berge Wissegrad insbesondere die Orthopteren , bei

Pest und bei Ofen die Conchylien, Orthopteren und Formicinen^ endlich bei

Szegedin die Pflanzen eine besondere Berücksichtigung. Obwohl ich mich

bei einem so kurzen Besuche an den genannten Orten nicht geraume Zeit

aufhalten konnte, so wurde ich doch, trotz def schon vorgerückten Jahres-

zeit und der mir zeitweise unholden Witterung, in den Stand gesetzt, für

die Kenntniss der Fauna und Flora ein geringes Scherflein beizutragen.

Die während dieser Reise von mir gesammelten Naturalien, bestehend

aus Coleopteren, Hemfpteren^ Orthopteren^ Hymenopteren Conchylien

und Pflanzen in 1321 Exemplaren, widme ich insgesammt den Sammlungen

unseres Vereines.

Ich kann es auch nicht unterlassen, unserem verehrten Mitgliede Herrn

Johann Bayer für seine freundliche Vorsorge, mich mit Empfehlungsbriefen

und Rathschlägen versorgt zu haben, meinen besten Dank öffentlich abzu-

statten, so wie ich auch die freundliche Aufnahme der Herren Bahnbeamteii

io Szegedin dankend anerkenne.

Für heule erlaube ich mir, der geehrten Versammlung einen kleinen

Aufsatz über die Herbstflora von Szegedin und einen zweiten Ober die uu-

garischen Formicinen vorzulegen.
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Beltr ftg«
zur

Herbstflora von Szegedin«

So vielversprechend die Flora der ungarischen Tiefebene ist , indem

man erwartet, dass die eigenthOmlichen durch die geographische Lage be-

dingten klimatischen Verhältnisse hier auch der Vegetation einen eigenihOm-

lichen Stempel nufdrücken, so wird man doch bei einem Besuche derselben

durch ihre Armseligkeit ebenso wie durch ihre Einförmigkeit überrascht.

Es könnte etwa voreilig genannt werden, dass ich es wage, nach einem ein-

maligen so flüchtigen Besuche ein solches Urtheil zu fällen, wenn sich nicht

auch aus den Arbeiten anderer Botaniker, denen es gegönnt war, die Flora

Ungarns genauer zu sludiren , ein ähnliches Resultat ergeben würde. Die

Schätze der ungarischen Flora würde man daher auf der ungeheuren trauri-

gen Ebene, die sich vom Rakos bei Pest bis in's Banat hiuzieht, vergebens

suchen ,
sondern deren Ileimath sind die Bergketten des Bakonyer Waldes,

die Umgebung des Plattensees, kurz alle Gebirge, welche die w'eite Fläche

im grossen Kreise umranden. Die Umgebungen der Stadt Szegedin, die ich

nach mehreren Seiten hin durchstreifte, liefern nur ein armseliges Vegeta-

tionsbild, welches ich im Nachstehenden in flüchtigen Umrissen zu geben

versuche.

Szegedin an der Einmündung der Maros in die Theiss gelegen, mit

einer Seehöhe von 8B8 W. F. , hat bloss die jüngsten Ablagerungen zur

geognostischen Unterlage. Die Theiss übt durch ihre Ueberscliwemmungen

einen massgebenden Einfluss auf die Flora der Umgebung aus und die im

Ueberschwemmungsgebiete derselben liegenden Strecken tragen auch , in-

soweit sie der Cultur nicht unterworfen sind, im Allgemeinen den Charak-

ter einer Sumpf- und Auflora.

In den stehenden Gewässern linden sich hier A/isma Plantago
^
Buto-

mus umbellatus, Polygonum atnphibium, Sium laiifoUum^ ausgedehnte Strecken

sind mit Phragmites communis überdeckt. Am Rande des Wassers an ver-

stumpften Stellen zeigen sich Qyperus fuscus und glomeratus^ Scirpus lacu-

s/rts und palustris^ Scutellaria galericulata^ Glycirrhha echinata and Sene-

cio paludosus. Die trockengelegten Triften überdecken sich rasch mit ganzen

lleerden von Crypsis alopecuroides^ Scirpus Michelianus^ Mentha Puleghim

und arvensiSf Pulicaria vulgaris^ Gnaphalium uliginosum^ Bidens triparlita

und Polygonum lapathifolium. Die feuchten Wiesflächen längs der Theiss sind

mit niederen Gebü.«clien von Salix alba und amygdalina bestreut, an denen

sich Contolmilus Sepium und Solanum Dulcamara hinaufranken und in

deren kümmerlichen Schalten Symphytum officinale^ Lythrum Salicaria^

Lysimachia vulgaris, Stachys palustris, IS'asturtium sylvestre und Thalic-

trum ßavum gedeihen, ln vertieften ,
sumpfigen Gruben , die sich dort und

da finden, begegnet man Gruppen von Gratiola officinalis, Scirpus mart-

timus
,
Inula brilannica ,

Teucrium Scordium und Lycopus europaeus.
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Die trockenen , sandigen Flächen
,
die an anderen Orten der Ebene

doch so manche eigenthflmliche PHanze beherbergen , sind mit magerem

Grasboden Oberzogen nnd ihre Flora wird aus Kochia scoparia^ Euphorbia

Cyparissias und Gerardiana ^ Reseda lutea ^ Echiutn tulgare^ Andropogon

Ischaemum^ Cynodon dactylon^ Eryngium campestre ^ Lactuca Scariola^

SSalva rolundifolia , Medicago falcala^ Verbena offtcinalis^ Ononis spinosa

und anderen öberall auf Hutweiden gemeinen Pflanzen zusammengesetzt. Dia

der Cultur unterzogenen Strecken sind hauflg den Ueberschwemmungen der

Theiss ausgesetzt. Ich beobachtete auf den Stoppelfeldern Heliotropium

europaeum , Setaria glauca , Crepis tectorum , Amaranthus retrofiexus^

Echinospermum Lappula. Die Eisenbahndamme , anderwärts eine höchst in-

teressante Flora uns darbietend , waren hier theilweise mit Erigeron cana~

dense , Vicia Cracca und Panicum crus galli bedeckt
;

die einzige eigen-

thümlicbe Pflanze , die sich aber hier auch in grosser Anzahl fand ,
war

AbulUon Avicennaey welche gerade zur Zeit meines Besuches in schönster

Blöthe stand. An den Wegen und in den Strassen der Stadt Szegedin begeg-

net man Centaurea Calcitrapay Atriplex roseay Chenopodium albutUy opuli-

folium und glaucum, Xanthium strumarium und das jetzt schon weit nach

Westen vorgedrungene seit mehreren Jahren auch um Wien und noch weiter

wastlicli häuflg gewordene Xanthmm spinosum,

AiifTailende Aehnlicbkeit zeigt diese Flora mit jener der Niederung

des llarclifeldes im Wiener Becken und es scheint aus den bisher bekannt ge-

wordenen Angaben hervorzugeben , dass sich diese Flora , wie sie östlich

vom Wiener Waide im Wiener Becken zuerst auftritt, durch die ganze kleine

und grosse ungarische Ebene gleich bleibe und nur geringen durch locale

Verhältnisse bedungenen Aenderungen unterworfen sei.

Beitrftgfe
zur

ungariflohen Formioinen*Faima«

Obschon ich während des vorjährigen Besuches Ungarns meine be-

sondere Aufmerksamkeit auf die Ameisen richtete, so wäre ich doch, trotz

allen Bemühungen nicht in der Lage, der verehrten Versammlung namhafte,

neue Daten über die geographische Verbreitung der genannten Insecten in

Ungarn vorzulegen , wenn mir nicht die freundliche Zuvorkommenheit des

Herrn Gustos Johann von Frivaldsky zu Theil geworden wäre, durch

welche ich die in Pest theils im National-Museum , tlieils in Fr ivald sky's

eigener Sammlung sich vorflndenden Formicinen zur Untersuchung erhielt.

Die Ameisenfauna von Ungarn behält nicht, wie es z. B. in Böhmen

der Fall ist, das ganze Land hindurch denselben Charakter, sondern es schliesst

sich die Fauna des nördlichen Drittbeils von Ungarn an die nord-europäische,

hingegen jene der südlichen i Drittheile der süd-europäischen Fauna an.

Bd. VI. Abh. 2S
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Ich erlaube mir nun, im Nachstehenden die bisher noch nicht ver>

öfTentlichten Standorte der Formicinen in Ung^arn anfzufübren, und bemerke
nur, dass ich auch jene hinznfüge , welche im Temeser Banate und in der

Banater Mililärgränze liegen.

Formica pubescensF. bei Ofen (Frivaldsky), bei Unghvar im Kaschauer
Districte (Fester Museum).

Formica aethiops Ltr. am Berge Wissegrad bei Waitzen (Mayr), bei

Ofen und bei Orsova (Frivaldsky).

Formica marqinata Ltr. bei Unghvar (Fester Museum), bei Ofen und
bei Ulma in der Militärgrinze (Frivaldsky).

Formica austriaca Mayr bei Unghvar (Fester Museum).

Formica truncata Spin, bei Mehadia (Frivaldsky).

Formica lateralis Ol. bei Mehadia und bei Orsova (Frivaldsky). Ich

fand diese Art auf dem Wissegrad und bei Ofen auf dem Blocksberge, welche
Standorte aber schon bekannt sind.

Formica congerens Nyl. am Wissegrad (Mayr), bei Ofen und bei Me-
hadia (Frivaldsky).

Formica truncicola Nyl. im hiesigen k. k. zoologischen Cabinete vom
Flattensee.

Formica exsecta Nyl. bei Ofen (Frivaldsky).

Formica cinerea Mayr bei Mehadia (Frivaldsky).

Formica fusca Ltr. im hiesigen k. k. zoologischen Cabinete vom
Flattensee.

Formica brunnea Ltr. bei Ofen (Frivaldsky).

Formica aliena Först. am Blocksberge bei Ofen und bei Festh (Mayr).
Im hiesigen k. k. zoologischen Cabinete finden sich auch Exemplare dieser

Art vom Flattensee vor.

Formica timida Forst, bei Ofen (Frivaldsky).

Formica umbrata Nyl. in Ungarn, ohne Angabe eines nähern Sland-
OKtes (Frivaldsky). Im hiesigen k. k. zoologischen Cabinete finden sich Exem-
plare vom Flattensee.

Tapinoma erraticum Ltr. bei Mehadia (Frivaldsky).

Hypoclinea quadripunctata L. bei Futnok im Gömörer Comitate (Fri-

valdsky) und bei Unghvar (Fester Museum).

Ponera contracta Ltr. bei Ofen (Frivaldsky).

Myrmica rubida Ltr. in den Carpathen (Frivaldsky).

Leptothorax unifasciatus Ltr. am Blocksberge bei Ofen (Mayr).

Diplorhoptrum fugax Ltr. bei Unghvar (Fe.ster Museum), am Berge
Wissegrad und am Blocksberge (Mayr), hei Altofen (Frivaldsky).

Aus diesem Verzeichnisse ergibt sich, dass seit meinem letzten vor der
hochverehrten Versammlung gehaltenen Vortrage, im Monate August vorigen
Jahres, die ungarische Formicinen-Fauna um 12 Arten vermehrt wurde, un-
ter welchen sich auch eine Art, die Formica truncata Spin., vorfindet,

welche damals als eine im österreichischen Staate vorkommende Art noch
nicht bekannt war, jedoch am 9. October v. J. von Herrn Director Kollar
auf der Mauer nächst Wien, in Gesellschaft mit Hypoclinea quadripunctata
in einem hohlen, abgefallenen Eichenaste gefunden wurde.
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Observa t Ions

s u r

qaelqnes especes d’ Hyminoptöres rares on pen oonnnes,

trouvees dans les environs de Vienne.

Par le

Dp. J. GIraud«

II n'esl pas un Entoroologiste s^occupant de T^tude des Hymdnopt^res
qui n'ait freppd de la dissemblance des sexes de certaines especes. Ce
n'est pas sealement par la distribution des couleurs, par la forme plus ou

moins robuste
,

plus ou moins svelte du corps, mais aussi par le facies
general, que les sexes diff^reut enlr'eux

;
cela est surlout vrai pour certai-

nes femelles apt^res. Jusqu'ä ce qu'une exacte Observation de la nature nous

ait permis de r^unir ce que notre ignorance nous avait forcd de sdparer^

il ne faul pas nous dtonner si nous sommes obligds de chercher parmi des

especes ddcrites comme distinctes, souvent m^me plac^es dans des genres

dioignds, les membres d'une mgme famille^ en prenaut ce mot dans le sens

le plus restreint. Sans parier des Cynips dont le Systeme de reproductiou

est encore on probl^me, combien d'esp^ces qui ornent nos colleclions ne

nous sont connues qo'k demi? Le seul genre Pezomachus a dtd portd, dans

ces deriiiers temps, au delä de 150 especes composdes de <i80S ce oombre

si considdrabie, combien en est-il dont les cT »ous soient connus d'une ma-
nidre certaine? Les dilTicultds d'one Observation soivie des moeurs de cer-

lains hymdnoptdres sont fort grandes et capables de ddconcerler les plus in-

trdpides. Un heurenx hazard vient quelqoefois nous rdvdler one de ces mille

inconnues dont la nature a le secret et ce n'est pas une des moindres jouissan-

ces rdservees h Tobservateur attentif. Le bul de ce petit travail est de faire

connaftre quelques observations concernanl les sexes de plusieors espdces et

d'en sigiialer quelques autres» la plupart fort rares, comme devant ddsor-

mais preodre place dans la Faune d'Autriche.

23 +
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Fabricius avait d^crit^ sons le nom de Belhylus depressus^ un in>

secte qui est rest^ inconnu u la plupart des auteurs qui ont ecrit sur les

Hymenopt^res. Deux individus conservds dans le Mus^e Imperial Vienne

ont dd^ ä ce que pr^sume Mr. Kollai', Directeur de cet Etablissement, Eire

communiqaEs h Tauteur par Negerle et peuvent ainsi Etre regardEs comme
originaux. Un peu plus tard Klug qui en avait aussi re<;a nn exemplaire de

Vienne, crEa son genre Pri$toeera\, mais jusqu'd prEsent la 9 restee

inconnue. C'est k Mr. le Docteur Schiner diptErologiste aussi instruil que

xElE que je dois la counaissance de Tautre sexe. La paire qu'il a eu la gE-

nErositE de me sacrißer avait EtE prise par lui, en juin, avec le filet pendant

le vol et au moment de raccouplement. Selon ce qu’il a cru observer, le <S

aurait portE la 9 le dos. Je recouijus aussitöt le Bethylus deffressus

que j'avais moi-mEme trouvE prEs de Vienne pendant les mois de Mai et de

Juin
;

plus tard j'acquis la certitude que la 9 n'Etait pas nouvelle, mais

qu'elle avait EtE dEcrite par Latreille sous le nom de Methoca domestica

et ensuite sous celui de Sclerodermus domesticus (Klug) dans ses conside-

ralions gEnErales etc. Paris 1810. Ouvrage que je n'ai pas pd consulter. Mr.

le Directeur Kollar a eu la bontE de me communiquer un secoud couple

qui est conservE dans le MusEe ImpErial et qui n'Etait pas determinE.

Le genre Pristocera Etant peu connu, j'ai cru devoir en reproduire les

caractEres essentiels tels que K 1 u g les a Etablis.

Gen. JPrdstocera Klug.. JBeihpiu9 Fahr.

La forme des Pristocera est celle d'une Tiphia aplatie, ce qui leur

donne une graude ressemblance avec VOmalus Fuscicomis Juri ne. Cette

ressemblance n'est pas moius frappaute par la disposition des cellules alaires

qui sont presquc toutes incomplEtes que par rinsertion des antennes qui se

fait trES'prEs de la bouclie. La tEte est aplatie, ovalaire, trEs-fortement pooc*

tuEe, eile porte une dEpression lisse au devaul des ocelles. Les mandibules

sont fortes, assez courtes, plus Etroites k la base, Elargies E TextremilE qui

est coupEe obiiqiiement, armeesau bout de deux deots aigues et d'uneauire

mousse et crEnelEe au dessous d'elles. Yeux petits, ronds. Antennes insE-

rees trEs prEs des mandibules, comprimees (?), plus longues que la tEte et le

thorax, de 13 articles et couvertes d'une espEce de feutre. Les arlicles sont

allongEs et bien distincts, ils sont tous d’Egale longueur, exceptE le secoud

qui est trEs court et le prämier qui est plus robuste, un peu courbE et moius

garni de poils. Bouche: une lEvre courte, conique, coruEe; machoire.'«

courtes mais un peu plus longues que la lEvre, assez larges , de subslance

cornEe. Palpes maxillaires de 6 articles, les 3 premiers reoOEs au bout , les

aulres cylindriques. Dos du thorax plat, fortement pouctuE, garni comme la

tEte de poils courls
; prothorax long, aminci en avaot; metathorax grand,

aussi long que le mEsotborax, rugueux. Ecusson peu sailtant. Abdomen aussi

long que le thorax, plus plat que lui, trEs-briEvement pEdiculE, lisse et lui-
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sant, garni de qnelqaes poils, surtout vers Textr^mit^ qui PamiDcit« 11 est

form^ de 7 Segments peu dislincls. Lcs pieds sont moins courts et moins ro-

bustes que chez les autres Tiphia. Les cuisses antdrieures sont un peu cour-

bees et plus fortes que les posterieures. Les tibias ont la loiigiieur des cuisses
;

les tarses compos^s de 6 articles sont ä peine un peu plus longs. Les tibias

posterieurs et interm^diaires sont armis de deux epines, les antdrieurs n'en

oat qu'une qui est un peu eourbde. Toutes les pattes sont garnies de poils

6ns et courls. Alles grandes, larges, minces et delicates, eiles u'ont que peu

de nervures (KL).

Obs. 00 peutajouter: Une cellule radiale incompl^te, deux celluies

basilaires bien marqudes, la 1. en triaugle allongd, la i. d peine plus

large en debors ; des deux nervures qui ferment ces celluies du cdtd du

disque de Paile, Tune se porte obliquemeot vers la subcostale qu'elle atteint

avant sa jonction au Stigma, 1‘autre, se ddtachant un peu plus loin, se

dirige vers le bord opposd de Taile. La cellule discoidale n'est indiqude en

debors qne par une nervure ddcolorde. Le 1. article des tarses antdrieurs

est mauifestement courbd.

(S P» depressa. atro opaca, abdomine oitido, basi ferrogineo.

Klug in Weber et Mohr Beiträge t. II. p. 265.

Bethylus depressus Fahr. Syst. Piezat. p. 237. Nr. 3.

^ Alelhoca domestica, Aptera, tota ferruginea, tborax pedesque dilu-

tiores. Caput depressum , elongatum , latoribus parallelis.

Latr. Crust. et los. t. IV. p. 115.

Lepell. Suit. ä Buff. t. ill. p. 573.

Sclerodermus domesticus (Kl.) Latr. Considdrat. general. In 8« Paris 1810.

Gen. Epytri» W e s t w.

Ce genre ne se compose jusqu'ä prdsent que d'une sedle espdee qui est

extrememenl rare. II a de grands rapports avec les Omalus de Jurine, mais

surtout avec le Prislocera dont il se distingue cependant par des caraetdres

assez traiiclids potir justißer sa sdparalion. Tdte subconvexe , trds fortemeut

poiictuee, marqude au devant des ocelles d'une Impression dout le fond est

rugoeux comme le reste. Antennes fortes, de la longueur de la tdte du tborax

rdunis, de 13 articles ä peu pres dgalemeiit longs, excepte le 2. qui est

plus petit et le 1. qui est un peu plus dpais
; ils sont de forme cyliodrique

et bien dislincts les uns des autres
,

les derniers s'amincissent un peu, tous

sollt couverts d'une villositd courte assez serrde. L‘'iosertion des antennes a

licu trds prds de la bouclie, u la base de PEpistome qui est trds-court, carend

au milieu et lisse. Muiidibiiles larges, courtes, finement denteldes au bout.

Prothorax grand , un peu rdlrdci en avant , fortemeut rugueux et comme
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varioieux , divis^ lon^itudinalement par an silion profond. Mesothorax mar*>

qiie de quelques points rares et superficiels, un peu ptas profonds sarTdcHS-

son ,* Mdtathorax plane
, moins long qne large , coup^ presque perpendicn-

lairement en arri^re, enti^rement et fortement rogneiix; on voit au milieu

une ligne ^lev^e et deux autres de cbaque cdt^ qni se r^onissent en arri^rc

ponr former tin angle saillant et tr^s>obtus. Abdomen bri^vement petiol^,

globuleux, de la largenr du thorax, les denx premiers Segments grands, les

autres rötractes sous le second. Alles: une cellule radiale tr^s grandc,

ouverte
; deux basiiaires d'dgale loogueur, fermäes par des nerrures dont la

direction est ä peu pr^ perpendiuulaire ä la cdte. Pattes courtes, assez ro-

bustes; Premier article des tarses ant^rieurs courbd; deux dpiiies aux tibias

post^rieurs, une seule aux anterieurs.

E, Niger.

Niger, abdomine nitido, tibiis tarsisque plus minusve piceis.

Westwood Phil. Nagaz. t. I. p. 119.

Walker Ent. Magaz. n. 1. p* 411. pl. 16. f. b.

Blanchard Hist. Nat. des Ins. t. III. p. 188.

? Betkylus rußcomis Klug. Weber et Mohr Beiträge t. II p, 193.

Corps noir; tdte et thorax opaques ; mandibules ferrugineuses au bout.

Antennes ferrugineuses, scape noir, ferrugineux ä Pextremit^. Abdomen
luisant

; le 1. Segment tout h fait lisse , le 1. couvert d'une ponctuatioii

eparse, mais bien marquee
; son bord posterieur et celui des suivanls d^co-

lor^. Ailes enfumdes, un peu plus claires entre les celiules basiiaires et la

radiale, parcourues au dessous de ceile-ci de quelques traits diaphanes. Ge-

noux, tarses et extr^mitd des tibias ferrugineux, ceux-ci couleur depoixdans

le reste de leur ^tendue. Tont le corps est couvert d'une villosite courle

et rare. Environs de Vienne.

Not» Bien que la descriplion de Klug convienne tr^s-bieii k cette

esp^ce, je ne cit'e cet auteur qu'avec doule parcequ''il ne dit rien de la dis-

position des nervnres des ailes qui fournitPun de caract^res generiques les plus

importants.

Gen. 9Meria Illig.

Crd^ par Illiger et adoptd ensuite par La frei Ile, ce petit genre

qui se distingue facilement des Tiphia par la forme petiolde do la 1. cellule

cubilale, ne renferme que peu d'esp^ces. Je crois utile d'en signaler une qne
K lug avait re^ue de Vienne et qu'ii a fait connaftre sous le nom de

U er, nitidu l a.

atra, nilidissima, abdomine albo punctato, ultra basin rufo.

Klug io W cbe r et Mohr Beiträge, t. II. p. 199 (1910).
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Corps lisse el laisant, coavert de poils rares et assez longs. Epistome

et maodibtiles rougeltres
; les deux premiers Segments de Tabdomen et la

base du 3. de niöme couleur ; celui>ci brunissaiit vers Textr^mite. Deux

points blaues obsoletes sur les cötes de 3. et 3. Ecaille noire, pattes iioi-

rätresy tarses d'un rougeltre obscur. Distincte de la M. LeUreillii Pabr.,

Tachus staphilinus Jur. par son thorax tout d fait noir.

Mr. le baron de Hakher a tronve pr&s de Vienne deux tudividus de

cetle espice et a bien voulu me les edder.

Gen. Myrn%o9a Latr.

C? M, Nigra

L e p e 1 1. Suit. k Buff. t. III. p. 591.

Mgrmosa atra Panz. Faun. Germ. fase. 85, f. 14.

Nigra, subvillosa; abdominis segmentum primum subtus spina parva

armatum ; alae omnino hyalinae.

9 M. brunnipes

Lepell. suit. a Buff. t. III. p. 590.

Aptera, nigra; antennis, ore, faeie, thorace, abdominis basi, pedibus-

que testaceo-ferrugineis ; femoribus nigrieantibus ; abdominis segmento pri'

mo subtus deute armato ; coxis posterioribus auriculatis.

Tont le corps est fortement pouctud et ornd de poils d'un blanc-

roussätre, roides, peu deoses et assez long. La eoulenr ferrugioeuse de Tab'

dornen ne s'dtend qu^au premier segment , la base non comprise au premier

% du seeond. Le premier segment porte en dessous une dpine et les han-

elies de la paire postdrienre ont en arridre une expansion aplalie^ en forme

d'oreille. Le pelletier n'a pas fait mention de ces particularitds. Le <S

ne se distingue de celui de la M. melanocephala Fabr. qu'en ce que ses

ailes sont parfaitement pures, tandis qu'elles sont lavdes de brunätre dans

ce dernier. Je n'ai pas, il est vrai, pris les deux sexes accouplds^ cependant

je conserve k peiue un doute sur Tidentitd de Tespdee. C'est en chassant

plusienrs <S qui voltigeaient prds de terre dans un espace trds circonscrit

que j'ai decouvert la le 38. juio.

VipHia fen%orata 9 cT»

Shuckard Foss. Hymen, p. 39. sp. 1.

Blanch Hist. Nat. des Ins. t. III. p. 373.

Syn. (9) Tiphia femorata Fabr. et auct.

Bethylus femoratus Klug. Weber und Hohr Beiträge, t. II. p. 191.
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(cf) Tiphia mllosa Fahr. Piea> p. SS5. d. ti.

Bethylus tillosus Pa na. Faun. Germ. fase. 99. f. 1«.

Bethylus ater Kln^. Weber und Mohr Beiträge, t. II. p. 192. n. 3.

Jene mentionne oette esp^cc
,
qui est tr^s commune, que pour con>

firmer Tobservation de Shuckard qui a etd t^moin comme moi de Pac-

couplement. Unc particularite digne de remarque et qui doit Hre assez rare

m'a ^t^ Offerte par une ^ prise courant sur la terre et compl^tement privee

(Pailes. Le thorax n'a d'ailleurs subi aucun changement; les ^cailies sont bien

conformees et exactement appliqu^es aux öpaulcs. Ce defaut est-ü dfi ä un

accident qnelquonque ou faut*>il Paltribuer k un arret de d4veloppement?

rien ne m'autorise k r^soudre cette qnestion.

Gen. JEia9MtU9 W e st w.

Parmi les nouveaux genres qui ont dte d^tacb^ des Eulophus, celui-

ci me parait un des plus naturels. Les petits insectes qui le composent

s'eloiguent des Eulophus autant par le facies qui est ceiui de petits dipte-

res, que par quelques caraetöres faciles ä saisir. Westwood qui la cree ne

connaissait qu'une seule esp^ce d^jk pnbliee par Boyerde Fonscolombe.
Parmi les insectes ^clos chez moi, j'en ai obteuu une seconde que je crois

devoir faire connaitre , en faisant preceder sa description de la phrase diagno-

slique de Pesp^ce däjä connue et en empruutant k Pauteur anglais , les ca-

ract^res gen^riques que je eite textuellement.

Elasmut. Ex Eulopho typicali differt ; antennis cf articulis 3 , 4 et 5

brevissimis fere coalitis (singulo ramum longum emitlenti) 6. longo, reli»

quis clavam formantibus; $ ut videtur 10- articulatis, 3 et 4 annnii formi-

bus, 3, 6, 7 oblongis, 8, 9, 10 clavam formantibus. Metathorax (cf $) utrin-

que ad latera in laminam magnam concavam postice productus. Alae angu-

stissimae. Pedes longissimi, femoribus magois.

I. El. Flabellatus.

Westw. Philos. Magaz. t. III. p. 343 (1933).

Eulophus flabellatus Fonscol. Ann. des Seien, nat. p. 298. jul. 1832.

Exclusis synonimis.

Nees a Esenb. Monogr. t. II. p. 432.

Niger nitidus; antennarum fiagello quadruplici plumoso
; foeminarum

abdoininis medio rufo (Fonscol.).
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2. EL Westiooodi n.

Capite thoraceque nigro-coeruleis, puoctulatis, nitidis; abdomiDe aes-

siii apice acominato, dorso depresso, ventre carinalo, nigro-sub- neneo ni-

tidissimo ; tibiis pallide piceis; alis subfumatis. Long. 0«, 0022

TMe, prolborax et tn^sotborax tr^s-Hneinent et deiisement ponctii^s.

d'un iioir un peu bleuälre ; ecusson presque lisse ; m^tathorax tont ä fait

lisse., Sans car^ne ni ligne transversale; ces deux derni^res parties pIns

luisanles qne le reste du tborax et pressant un reflet un peu verdätre quand

1u lumi^re tombe dans certaine direction. L‘'abdomeo est d'un noir l^görement

ciiivreux et tr^s brillant, sessile, acumind an bout, le dos est d^prim^ et la

face ventrale parcourue par une car^ne qui s'efTace en arriöre. €h.ex la

cetle car^ne est plus prononc^e et devient pellucide vers son bord I ihre. Pat-

tes iioires, avec les genoux nnldrieurs et internu^diaires et les tibias d'une

couleur päle qui s'assembrit vers le cötd externe
, surtout aux deux patres

postärieures ;
cuisses postdrieures tr^s grandes, aplaties^ appliquees contre

la plaque du m^tathorax qui embrasse de cbaqne cöt^ la base de Pabdo-

men et s'avance jusqu'au bord post^rieurde son premier Segment. Ailes tr^s-

^troiles, leg^rement mais uniform^ment enfumees
; les postdrieures un peu

plus claires.

Diir^rence des sexes: Les antennes du <S ont une conformation re-

marquable: Quatre rameaux peu pr^s d'egale longueur semblent parlir de

^ Texlrdmit^ du scape et c'est ainsi que Boyer de Fonscolombe les a

envisages, mais k Taide d'un fort grossissement, ou reconnait avec West-
wood que les arlicles 3, 4 et 5 sout extrdmeraent courts et emetteiit cbacun

uii rameau, le 6. est Ir^s long, les derniers Torment une petite massue qui

dlstingue l'antenne des rameaux aecessoirea; tous les articles sont orn^s de

poils tr^s-fios et longs. On remarque ä l'extremitd de l'abdomen un petit

appendice saillant dont le bout devient un peu pdle.

La 9 u les antenoes simples, couvertes d'une villositd courte, les

Irois derniers articles forment une massue peu pronooc4e et comprim^e sur

les cötös. L'exlr^mitd anale est acumin^e, mais les Organes sexuels ne sont

pas apparenls.

Je poss^de trois individus
, 1 cf et 2 ^ , sortis le 13 Juin de petites

galles molles cueillies sur le tremble (populus iremula) dont malbeureuse-

menl je ne connais pas l'insecte producteur.

J'ai d^di^ cette espäce ä Mr. Westwood & qui nous devons d'im-

portants traveaux sur les Hymänopteres.

Obs. Le caract^rele plus saillant du genre est le d^veloppement extra-

ordinaire des parties laterales du m^tatborax qui se prolonge en lama

large et äpaisse sur les cöt^s de l'abdomen, formant une vaste snrface, un

Bd. Yl. Abb. 24
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peu concave et lisse, pour Ic jeu des ciiisses poslerieures qui sont hors de

Proportion avec les dimensions du corps. Les alles sont Ires-etroites, comme
le remarque Tauteur anglais, mais un caract^re dont il ne parle pas et qui

n’a pas echapp^ ä Boyer de Fonscolombe, c’est la bri^vet^ da ra-

meau stigmalical qui se sdpare ö peinedela nervure sub-costale qui est tr^

longue et arrive ä peu pr^s aux Vs du bord de Taile.

Les Elasmus doivent 6tre plac6s imm^diatement avant le genre Myina.

Gen. OnycHia et CaiiaspiMa,

Dans une interessante monographie publiee sons ce titre en 1S4S,

Dahlbom nous a fait connailre deux geures nouveaux de la famille des

Figitides. Les esp^ces qui les composentsont extremcment rares et celles dont

j'ai ä parier n'ont pas eocore et«*, que je sache, reinontrees en Antriebe. Ce

double motif m^engage a les signaler ä Pattention de mes coliegues en Hyroö-*

nopterologie. Le genre Onychia cree par Haliday ne contient eocore que

trois espöces qui sont: 0. hicolor Fonscol., 0. ediogaster ^ossi et

0. aculeata Dahlb. La premi^re avail ete publiöe par Boyer de Fons-
colombe comme nouvelle et le nom qu'il lui a impose a ^te adoptd par

Dahlbom, cependant on la trouve tres-clairemeot decrite par de Vil-
lers (Linn. Entomol ). La place singuli^re qu’elle occupe parmi les Ten-
thredo iPa pas dd peu contribuer a la faire meconnaltre. La seconde est

connue de la plupart des auteurs et faisait partie du genre Figites. Je crois

reconnaltre la troisi^me dans le Figites spinosa Fonscol.

On. Scvtellata.

Carol. Linn. Entomol. a C. de Villers p. It6. n. 138.

Figites hicolor Boyer de Fonscol. Ann. des Seien, nat t. XXVI.
p. 185. 1. S^r. (1838).

Onychia hicolor Dahlbom. Mooog. gen. Onychia och. Callaspidia

Lund. (1848.)

J'ai pris deux fois cette esp^ce remarquable avec le filet sur les plan-

tes Croissant dans un endroit sec et sablonneux pr^s de Vienne. Elle ne doit

pas dtre confondue avec le Figites scntellaris Latr.

Gen. Catiasptatn Dahlb.

Call. Fonscol omhei Dahlb.

Mong, gen. Onychia och. Callaspidia (1848).

Figites notata Fonscol. Ann. des Scienc. Nat. t. XXVI. p. 187.

1. sdr. (1838).
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Gelte interessante esp^ce, la seule connue du genre, est surtout re-

marqnable par son abdomen bien manifestement petiole et son ecusson gau-

fre et mutique; eile parait Sire rarissime, car Ics auteurs cites n'en ont vu

qu^un individn. Je ne Tai tronvee moi-meme qu'une fois dans le m^me lieu et

de la meme maniere que l’esp^ce precedente, vers la fin de Jiiin.

Nen^atmm nbaotninaiim.

Qu'il me soll permis de terminer ce petit travail en essayaiit d'eclair>

cir la Synonymie de cette esp^ce de Tenthredinetc sur iaqiielle plusieurs

auteurs sont loin de s'accorder. Panzer (Faun. Germ.) eo a donne une

bonne Pigure sons le nom de Tenthredo abdominalis^ mais il faul rejeter la

citation qu'il fait de Pabricius qui dans ses Hylotoma abdominalis iSyst.

Piez.) et Tenthredo abdominalis (Ent. Syst.) a ddcril, ainsi que Tavaitdejä

reconnu Klug (Wiedm. Mag. le 3. p. 69) un vdritable Monophadnus tr^s-

voiain, selon moi , du rentralis P a n z. Sinon tout ä fait identique. Le Ne-

matus centralis de Mr. H artig, n’est pas

,

comme Pa pensd cet auteur, la

Tenthredo centralis Panz. mais bien sa Tenthredo abdominaliSj dont il est

ici question. II deviendra donc necessaire de rdtablir le nom spdcißqne

di'abdominalis comme le plus ancien. Lepelletier (Mon. Tenthr ) a com-
mis la plus singuli^re erreur en citant la Tenthredo abdominalis Panz.

comme synonyme de son Athalia abdominalis et attribuant ä la ßgure de

Taateur allemand onze articles aux antennes tandis qu'elles n'en ont rdelle-

ment que neuf. Il est pour moi hors de doute que Lepelletier a eu en

vue la Tenthredo centralis dont les antennes montrenten elTet onze articles,

ce qui me parait une erreur manifeste du dessinateur. Je ne puis trouver

dans la Tenthredo centralis Panz. ni un Nematus ni une Athalia f mais j'y

vois tous les caract^res d'une Selandria Sect. ilfonop^adnus dans le Systeme

de Mr. II artig. G'est ä mon avis le Monophadnus croceicentris Kl. outout

au plus une esp^ce extrSmement voisine.

Il me parait que la confusion des deux esp^ces abdominalis et cen-

tralis peut-^tre debrouillde de la mani^re suivante.

N ematus abdominalis.

Tenthredo abdominalis Panz. Faun. Germ. fase. 64. f. 3.

Tiemalus fuscipennis Le pell. Non. Tenthr. p. 68.

tiematus centralis 11 artig. Fain. der Blatlw. p. 183. 16.

24 *
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Monophadnus abdominalis (Fors. mul and.}

Hylotoma abdominalis F a b r. Sysl. Piez. 84. 19.

Tenthredo abdominalis Ej. Eni. Syst, suppl. 816. 38— 39.

Tenlhredo venlralis P a ii z. fusc. 64. f. 4.

Athalia abdominalis Le pell. Mon. Tenllir. p. 83.

? Tenthredo crovehentris Kl. Blaltw. Farn. 11. A. n. 89.

? Monophadnus croceivenlris Hartm. Fa», der lllaliw. p. 878. 88.
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Eine neue mährische

NycMetrihia*
Von

Prof. I>r. Holoiiatl.

(Mit einer Abbildung.)

Im Jahre 1854 erhielt ich aus der Slauper Höhle bei ßlaiisko in Mähren
eine auiraliend grosse Nycteribie an der hibernirenden i^rossen Fledermaus
VespertUio murinus. Obgleich ich seit dieser Zeit mehr als lebende Fleder-
mäuse dieser Art untersuchte, konnte es mir doch nur gelingen, im Jahre

1855 noch drei Exemplare, lauter Männchen, dieser höchst inleressanten pupi-
pareii Fliege aufzunndeoi erst am 18. März I. J. fand ich noch zwei
Weibchen.

Nach Vergleichung and Benützung der Monographie der Nycteribien
des Westwood in den Transact. of the Zool Soc. von 1835 zeigte sich diese

Art als neu. Nach genauer vorgenommener mikroskopischer Untersuchung
aller mir zu Gebote stehenden Nycleribien-Xrten, 6 einheimischen und 2 auslän-

dischen, sehe ich mich veranlasst, andere Gattungscharaktere, als bisher übliche,

aufzusteilen.

Geschlecht der Fledennaos-Tccken.

NyeterihUs L a t re i 1 1 e.

(^Phthiridium Hermann; Celeripe» Montague.)

Netzangen und zwei Ocellen ; die Fühler sehr kurz und zweigliederig,
das Basalglied sehr kurz und schmal, das Endglied verkehrt eiTörmig, war-
zig, mit kurzer Borste an jeder Warze; der Kopf länglich, fast walzenför-
mig, in eine kapuzenartige Grube des Obertheiles vom Thorax rücksclilag-

bar ; Maxillarpalpen lang, säbelförmig gebogen, zweigliederig, das Endglied
borstig; Labiulpalpen zweigliedrig und kürzer, borstig; die Zunge aus

acht ästigen Borsten bestehend ; zwei bogenförmige bewegliche Flügel-

rudiment -Ctenidien (12- bis 23zäbnig) an der Oberseite des Mesonotnms,
an der Unterseite des ersten Leibessegmentes ein 32- bis 4Bzäbniges Quer-
Ctenidium ; am fünften Leibessegmente beim <S zwei zurückschiagbure hor-

nige Bogenleisten , beim 9 vorstreckbare weiche Warzenkegel ;
die Füsse

lang, in den Gelenken schnappmesserartig, am Rücken des Thorax in

Gruben einschlagbar, von den Seiten zusammengedrfickt
;

das erste Tar-
senglied länger als die vier anderen einseitig erweiterten zusammen, die

Klauen tief eingeschnitten , an jeder ein beweglicher gegen den Einschnitt

andrückbarer gefranzter Haftiappen. Bewohnen den Pelz der Handllügler,

laufen spinnenartig.

Art: Ib'ycieribia Ko\en&i\. Die dichthaarige
Fledermaus-Teck e.

Taf. Fig. a—gg.

Braiinroth , die Füsse etwas lichter, mit langen, steifen, rotlibraunen
dichtstelieiideii Borstenhaaren bedeckt, der Thorax kreisrund, gaiizrandig,
an der Unterseite gewölbt, ohne schiefen Leisten, raub gekörnt, kurzbaa-
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rig, mit einer schwarzen Längslinie in der Mitte und an der Seite zwei
Quergruben von schwarzbruuner Farbe, das schwarze Querctenidiuro des ersten

Leibessegmenles mit 48 Zähnen, die zwei Mittelzähne etwas kürzer, die rauh
gekörnten Schenkelflächen kurz braunhaarig, der Hand der Leibessegmenle
mit sehr kurzen Spitzen, der Hinterleib dunkelbraun mit langen rothbraunen
dichtstehenden Borstenhaaren , beim cS am 4. Leibessegmente an der Unter-
seite ein vorderes 3- und ein hinteres iSzähniges Ctenidium, und jederseits

vorslreckbare kurze Cylinder, an deren Endfläche 13 Reihen schwarzer kurzer
Spitzen, beim 9 der Oberlheil des Hinterleibes viel nackt, das erste Segment
am Rücken mit einer schürzenförmigen, hinten flachbuchtigen Hornplatte,

weiche um die hinteren Winkel 13 schwarzbraiine Zähne trägt, die Hornplatte

des i. Segmentes breiter und das 3. Segment weich , stai^ stacheiborstig,

das 4. Segment in der Mitte nackt mit einer Querreihe schwarzer Borsten
und jederseits seitswärts einer braunen Hornwarze, von welcher der Hinter-
leib bis auf die Unterseite kurz schwarzborstig, am Alter jederseits 3 braune
lange Borstenbüschel und 4 sehr kurze fleischige Kegelwarzen mit langen
Borsten, zwei vorderen und zwei hinteren, die Schenkel zusammengedrückt,
halb cylindrisch und länglich elliptisch, die Tibien schmal und zusammen-
gedrückt, fast lanzettlich geschweift, die Flügelrudiment-Ctenidien verhält-
nissmässig klein und kurz spitzzähnig.

Ausmass.

Länge des Körpers : 0,0045 bis 0,0046.

„ der Füsse : 0,005.

„ sammt Füssen: 0,01.

Breite des Thorax: 0,003.

„ der Schenkel , 0,0007.

„ der Tibien: 0,00045 Pariser Meter.

Aufenthalt: Kömmt sehr selten im Pelze der grossen Fledermaus,
Vespertilio tnurinus

,

welche aus der Slauper Höhle bei Blansko und der
Kiriteiner Höhle (genannt Wejpuslek) bei Adamsthal in Mähren stammen,
besonders an den Weibern unter den Achseln vor. Vielleicht ist dieser

Schmarotzer häuflger im Sommerlager. Ist die grösste europäische Nycleribie.

Ihr Lauf ist äusserst schnell.

Erklärung der Abbildungen.

aj in natürlicher Grösse.
bj von der Oberseite.

c) von der Unterseite.

dj die Flügelrudimentctenidien.
ej das Querctenidium des ersten Leibessegmentes.

fj das 3zähnige Ctenidium des vierten Leibessegmentes.

ffj das 13zähnige Ctenidium des vierten Leibessegmentes.

gj die vorstreckbaren Platten mit der Spilzenreihe des cf.
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Beiträge
zur Kenntniss des Florengebietes Yon

SIEBEMCRGEN-

U e b e r die

Se»9etriaceen
der Flora von Siebenbürgen.

Von

Dr. Ferd. 8cliur.

Die siebenbfirgischen Sesleriaceen y eine Groppe aus der Familie der
Gräser, graminoy bestehen ans zwei Gattungen, nämlich aas Oreochloa und

Sesleria Lk. und beide zusammen enthalten nach meinen bisherigen Beobach-'

tungen sechs Arten, von denen eine Art auf Oreochloa und fünf Arten auf

Sesleria fallen, ßaurogarten kannte, wie aus seiner Enumeratio Stirp.

111. p. Nr. 80/3 — 8014 hervorgeht, nur Oreochloa disticha Lk. und

Sesleria caerulea Ard. während wir heute noch vier Arten kennen, welche

in den letzten zehn Jahren von mir hier entdeckt und unterschieden wurden.

In Hinsicht der von Baumgarten angeführten ^ßesleria caerulea^ bin

ich ungewiss, welche von den von mir hier aufgeslellten Arten derselbe als

solche genommen habe, da dieser Zweifel aus seinem Nachlasse mit Bestimmt-

heit sich nicht lösen lässt, jedoch dürfte y^Sesleria rigida Heu ff.“, oder

die Varietät derselben „ßic/*»» mihi vorzugsweise hierhergehören. Wir
kennen somit in der Flora von Siebenbürgen folgende 56slerinceen, über wel-

che dieser Artikel handeln soll

:

1. Oreochloa disticha Lk. = S. disticha Pers.

8. Sesleria caerulea Ard. cum var.

8. „ rigida He uff. cum var.

4. „ Heußeriana mihi cum var.

5. „ transsilvanica mihi.

6. „ Haynaldiana mihi cum var.

Die zwei Gattungen mit den sechs Arten treten im Florengchiete von

Siebenbürgen sehr charakteristisch auf, und sind, wie im Verlaufe dieser
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Abhandlung ersichtlich werden wird , sowohl als Gattungen als auch als

Arten sehr gut zu unterscheiden , obscbon, wie wir dieses bei allen Grami-

neen Huden , die Unterscheidungsmerkmale etwas subtil und auf den ersten

Anblick wenig augenfällig erscheinen. Drei Arten von Sesleria
^
nämlich die

unter 4, 5 und 6 angeführten sind., nach meinen bisherigen Erfahrungen

gänzlich neu, spec. norae^ und bisher nur in Siebenbürgen beobachtet wor-

den, während S. caerulea Ard. in den meisten Bezirken des Florengebietes

von Oesterreich und S. rigida Heu ff. auch im Banate einheimisch sind.

Die drei von mir als neu erkannten Seslerien habe ich mit allen mir

zu Gebote siebenden literarischen Hilfsmitteln und Herbarien verglichen,

ohne jedoch eine vollkommene Uebereinstimmung mit den bekannten Arten

gefunden zu haben , was mich daher in der Meinung bestärken musste, dass

diese in der That „spectes fioeae^ sind. Nur mit einer im k. k. Herbarium vor-

liegenden Seslerie, welche von F r i v a 1 d z k y als 5. caerulea Ard. bestimmt

ist, stimmt mit einer von mir als Var. von S. rigida Heu ff. behandelten

vollkommen überein, während eine andere als S. marginata Grieseb.
vorliegende zwar den Typus von meiner S. Heußeriana und intermedia

verräth , aber trotz der Unvollkommenheit der aufgelegten Exemplare doch
sehr verschieden von ihnen zu sein scheint. Nach der Beschreibung zu fol-

gern scheint Sesleria robusta Schott., analecta bot. 18d4 p. S mit der

Var. elongata von S. Heufleriana mihi überein zu stimmen.

Die Sesleriaeeen haben bis jetzt noch keine feste Stellung unter den

Gramineen eingenommen. Endlicher gen. plant, p. 98 trib X. stellt die-

selben unter den Festucaceen und zwar im snbtrib. Bromeae ^ in welcher

ßeziebiing wir eine Uebereinstimmung mit Kiinth, Keichenbacb und

andern Botanikern Huden, nur zählt der letztere noch Echinaria Desv. da-

zu , welche nach Kiinth zu den Pappophoreen zu rechnen wäre. Koch in

seiner Synop. flor. germ. ed II, p. 910, so wie in dessen Taschenbuch 18.'il

p. 566 stellt die Seslerien als einen selbstständigen Tribus auf, zählt eben-

falls Echinaria dazu , und weiset ihnen eine vermittelnde Stellung zwischen

den Arundinaceen und den Atenaceen an , welcher Ansicht ich mich gern

anschliesse
,

nur würde ich dieselben den Festucaceen näher bringen , mit

welchen die Sesleriaeeen sehr viele Berührungspiincte diirbieten
,
w’as umso-

mehr natürlich erscheinen wird , wenn wir den Bau der Gattung Oreochloa

in das Auge fassen , und deren nahe Verwandtschaft mit Poa berücksichti-

gen. Die Gattung Oreochloa ist nicht nur wegen ihres Blütbenstnodes pani-

cula racemosa ,
sondern auch im Bau der Blüthendecken und den Achrchen

selbst, mehreren Alpenformen von Poa und Festuca so ähnlich, dass sie ohne

Bedenken als Art neben dieselben gestellt werden kann, und in Berücksich-

tigung dieses Umstandes müssen die Sesleriaeeen ein vermittelnder Tribus

zwischen den Festucaceen und Pappophoreen gestellt werden. Reichen-
bach, in der Flora germ. excurs. p. 19., trennt die Gattung Oreochloa

L k. von den Sesleriaeeen und stellt dieselben, in Berücksichtigung des Blü-
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Uienstandes, unter die Triticeen^ zwischen Oaudinia und Catapodium^ eine

Einreihung) welche wohl nicht natürlich genannt werden kann.

Wenn wir den Bau der ^es/ertoceen einer genauem Beurlheilung unter-

werfen, so ßnden wir, wie bei allen Poaceen R. Browns^ in jedem Aehr-

cheu an der Basis des obersten Blümchens ein borstenförmiges Kielchen,

welches als eine Verlängerung der Axe des Aehrchens angesehen werden

kann, und als pedicellus oder rudimentum unitis floris bezeichnet wird.

Es gehörtdas Vorhandensein dieses Organs zum Wesen der grossen Abtheilung

der Gräser, welche R. Brown, vermischte Schriften t.p. Poaceen nennt,

und von welchen die Paniceen^ p. 114, durch den Mangel dieses Rudimen-

tes am Rücken des obersten Blümchens sich unterscheiden. Ferner Anden wir,

dass bei der ersten Abtheilung der Poaceen das oberste Blümchen kleiner

ist als die untern, und das dieses meistens ebenso wie bei Festuca und Poa

n. 8. w. verkümmert, ein Umstand, welchen Koch Syn. p. 9t* — 984 wohl

bei den Aoenaceen und Festvcaceen, nicht aber bei den Sesleriaceen berück-

sichtiget hat, was leicht zu der Meinung Veranlassung geben könnte, als

ob bei den letztem die Verkümmerung des obersten Blümchens nicht

statt fände.

Bei der Deßnition der Biütheiidecken
,
valvae et paleae , so wie bei

dec der Blätter, wende ich diese im zusammengelegten Zustande, com-

plicatOf nämlich vom Kiele aus in zwei gleiche Hälften zusammen-

gelegt
,

an ,
wie diese Organe meistens in der Natur Vorkommen ,

was

die Arbeiten sehr erleichtert und zur genauem Bestimmung derselben sehr

viel beiträgt, umsomehr, wenn man gezwungen ist, nach getrockneten

Exemplaren zu bestimmen. — Bei den Blättern unterscheide ich obere und

untere Halmhiätter und die Blätter der jungen Triebe, folia novella^ da es

Wurzeiblälter, folia radicalia^ eben so wenig bei den Sesleriaceen als bei

den anderen Gräsern gibt, und was einige Autoren auf diese Weise benen-

nen, sind Blätlerbüschel, welche zw'ar demselben Individuum, aber nicht dem-

selben blühenden Halm, angehören.

Dlspositlo

Sesteriacearum Tranaaltvaniae
Tribus, Generum specicruinque cum varietatibus.

Trih. Sesleriacecte,

Koch synop. flor. germ. ed. II. p. 910.

1 nflo rescen tia panicula coutracta, capitata vei ovoidea, raro elongata

et spiciformis, basi ochreola siilTiilta vei, inOrcochloa, destituta — Spieuine
compressiusculae * — 3 florae — Flores hermaphroditi flosculo supremo in-

terdum abortiente — Stylus brevissimus. Stigmata longissimn filiformia ex

Bd. VI. Abh. ^
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apice floris emergentia. G 1 u m a e valvis mognis flores fere tegentibus — P a I e a

inferior obtusa, 3—5 dcntata (dentes mucronatae vel aristatac) , vel, io

Oreochloa, mutica aut brevissime arislata. Ca ry opsi s libera, teres vel com»
pressiuscula exsulca — Gramina perennia montana et alpioa praecipue in

locis rupestribus calcareisque, raro in umbrosis et pratensibus.

Conlinet gen. OreocMoa et Sesleria Lk.

Anmerkung. Obsclion ich hier der allgemeinen Ansicht mich an-

schliesse
,
und das Genus ^Oreochloa'^ den Sesleriaceen anreihe , so muss

ich dennoch meine Meinung in so fern äussern, dass ich dieses mit der Na-

tur dieses Grases nicht übereinstimmend finde., indem diese Gattung am schick-

lichsten wie schon oben angedeutet neben Poa L. zu stellen wäre, mit wel-

cher dieselbe in der nächsten Beziehung steht, und die Allionische Benen-

nung, ri^oa seslerioides'* scheint mir, wenn sie als selbstständige Gattung

nicht bestehen sollte, die natürlichste zu sein.— Zwischen Poa und Oreochloa

berühren sich fast alle generellen Merkmale, selbst die Härchen an der Spin-

del der Aehrchen und auf dem Rücken der Paleen fehlen nicht, nur die Nar-

ben sind bei Oreochloa abweichend von Poa gebaut und nähern sich mehr
denen von Sesleria.

Die wesentlichen Merkmale der Sesleriaceen sind

:

1* der eigenthümlicbe Blüthenstand und die ochreola an der Basis

desselben.

2. der Bau der untern Palea

,

3. der Bau und die Richtung der Stigmata,

4 . das stieirnnde, kreise! form ige , behaarte Ocarium^

5. der eigentbümliche distincle Habitus.

Wenn wir aber Oreochloa bei den Sesleriaceen eingereibt lassen, so

wird der Charakter dieser Gruppe unsicherer, indem wir das „autaut^ nicht

vermeiden können, wie diess immer der Fall sein muss, wenn heterogene

Genera in eine Gruppe vereinigt werden sollen.

I. Gen. Oreochloa Link. Gebirgsgras *).

Link hört, berolin. 1. 44.

R ei eben b. flor. excurs p. 19.

= Sesleriae sect. II. Koch. syn. ed. 11. p. 912.

= Sesleriae sect. a En dl. gen. plant, p. 98.

= Cynosuri spec. Hoff. d. Fl. ed 2 1 p. 49.

P a n i c u I 8 subracemosa spiciformis, simpliciter ramosa, ramis subunila-

teralibns; a basi decrescentibus , rachis flexuosa edentata. Spiculae sub-

pyramidatae, ovato-oblongae, 2 — 3 ilorae, flosculo supremo tabescente.

Fl o r e s p ed i c e 1

1

0 apice calloso insidentes
;
rachis latere exteriore pilosa.

Glumae valvis subaequalibus, ventricosis
,
convexis

,
muticis, acutiusculis.

*) Von OQog Gebirge und Gr«».
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infra apicem leviter carioatis , flosculis dimidio brevioribos , complicatis

ambilu obloDgis, supra mediam attenuatis, membranacies, incouspicue triner-

viis — Glu mell ae palea inferior dorso convexa, iosconpicue quinque-

nervia ) complicata oblonga , apice breviler bifida, io emarginatura mucro-
Dula interjecta instructa , dorso iufra medium ciliata

,
supra basin pilosa —

palea superiore multo minore, inclusa, bicarinata apiceqoe breviter acute
bifida, ambito oblongo-linearia, carinis ciliata — Lodiculae membranaceae,

obloogae, ovario quadruplo breviores. — Ovariom oblongum glabrum.

—

Stylus brevissimus nudus. Stigmata longissima, plumosa, ex apice floris

emergentia — Caryopsis oblonga, leviter compressa , exsulca.

1. Spec. OreorMoa MBticha Lk.

= Sesleria disticha Pers. syn. 1. 78.

= Poa disticha W u 1 f in Jacq. col. 8 p. 74.

= Poa seslerioides All. ped. 8. p. 846. l. 91. f. 1.

= Cynosurus distichus Hoffm. d. PI. ed. 8 t. p. 49.

R e i c h e n b. ic. XI. tab. 18 fig. 1366.

Host. gram. II. tab. 76.

Jacq. icon. tab. 19.

Koch syn. ed. II. 1843 p. 918.

Bau mg. ennrn stirp. III. 887. no. 8014.

Schur sertum fl. Transs. 1833. p. 84. gen. 793 speo. 3108.

Rbizomate fibroso, plerumque caespitoso — Co 1 m o 3 — 9 poll. alto,

erecto, glabro, striato
, inferne tantum foliato. Foliis culmeis linearibos,

brevibus, novellis longioribus filiformibus, canaliculatis vel convolutis, culmo

plerumque brevioribos, omnia glabra obtusa. Ligula folii supremi exserta,

integerrima */* lin. fere longa, sensim acuininatu. Vagina folii supremi parum

inflata, laxa. Yaginis marcescentibus demum iu fila solutis — Pan i cu I a

racemosa ,
spiciformis

, 4 — 6 lin* longa 8 — 4 lin. lata spiculis distichis,

nitidis, sordide coeruleis, paleis margine albo-byaliuo instructis — Gramen

perenne gracillimum.

ln alpibus per totam Transsylvaniam, in locis lapidosis et graminosis

praecipue in montibus primigeniis s. d. Glimmerschiefer
,
6000— 7000 ped.

alt. Jonio Julioque florens.

Anmerkung, ln botanisch-geographischer Beziehung ist zu bemerken,

dass der Gürtel oder die vertikale Verbreitung dieses Grases in Siebenbür-

gen 1500 F. beträgt, indem dasselbe die Regionen des Zwergwachholders

und der Alpenrose stellenweise durchwandert, und in der untern Alpen-

region bei 7000 P. absoluter Gebirgshöhe seine Gränze erreicht. Dem Osten

Europas scheint dasselbe zu fehlen, da weder Griesebacb noch Lede-
boor dasselbe anführen, und es dürfte daher Siebenbürgen dessen südöst-

liche Gränze der Verbreitung sein.
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II. Gen. Sesleria L k. Seslerie *).

Endlicher gen. plant, p. 98.

Sprengel syst. veg. 1. p. 137.

L i n n d spec. Cynos. spec. pU ed 1 — H» 1753 — 1763.

K u n tb enum. 1. p. 331.

Link hört, berol, 1. 131 — 300.

T r i n i u s fund. agrost. p. 154.

A r d ui n specim. 11. 18.

Scopoli flor. carn. ed II. vol II.

A. L. Jacq. gen. plant. 1791 p. 36.

Bau mg. enum. stirp. III. p. 337.

Panicula contracta, capitata vel elongata— S p i c u I a e compressiusculae

apicc dilatatae , clavatae, 3 — 3 florae — Giumae valvis persislentibus,

carinatis ,
acuminatis vel aristatis , magnis, flores fere tegentibus — Glu«

mellaepalea inferior obtusa, 3 — 5 lobato-dentata., dentes mucronatae vel

aristatae. Axis spicularum glabra. Stigmata longissima, pilosa ex apice

floris emergenlia — Ovarium piloso-birtum. Caryopsis turbinata, teres,

apice pilosa, libera , stylo coronata, exsulca, subpedicellata. Hilum instar

maculae fuscae laterali.

Anmerkung. Die Gattung Sesleria L k. ist eine der natürlichsten

unter den Gräsern., und ihr distinctiver Charakter tritt bei jeder ihrer Arten

sehr deutlich hervor. Vorzüglich ist ihr Habitus sehr bezeichnend , and die-

ser, verbanden mit den langen an der Spitze des Blümchens heraustretenden

Narben, lassen eine Sesleria auf den ersten Blick erkennen. Aber eben dieser

scharf begrenzte Gattangscbarakter
, welcher bei jeder Art sich deutlich

ausspricht, erschwert ungemein die Definition der Arten, und obwohl Jede

derselben habituell sich unterscheidet, so muss man dennoch zu sehr sub-

tilen Differenzialmerkmalen seine ZuHucht nehmen. Aus diesem Grunde kommt
man in die Versuchung, sämmtliche 5es/erten der Flora von Mitteleuropa für

eine sehr formreiche Art zu halten, wenn wir nämlich Sesleria tenella und

tenuifolia Schrad. and Hainaldiana mihi, welche als sehr selbstständige

Arten sich auszeichnen , ausnehmen. Die generelle Trennung der S. tenella

als eigene Gattung ^Psilathera Reichenb.'^ ist kaum zu rechtfertigen.

Die Zusammenziehung dieser Arten würde aber für die specielle Botanik ohne

Nutzen sein, indem die Berücksichtigung der Formen noch grössere Schwie-

rigkeiten als die Unterscheidung der Arien darbieteu , und sehr complicirte

Diagnosen nothwendig machen würde. — Der Tolalhabitus der Seslerien

erinnert sehr an den der Cyperaceen^ z. B. an gewisse Arien der Galtuug

Vignea und wir können daher diese Gräser y,gramina cyperoidea oder vig~

neaeformes'* nennen.

Nach Leniiharä 8 e s 1 e r , Arzt und Butaniker in Venedig.
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I. Spcc. SesMerin cnet^Mea Ard. Blaue Seslerie.

= Cynosnrus caeruleus L. spee. plant. I. p. 106.

= Aira varia J a cq. enum. p. 15 — ican 1 tab. Sl.

Spreng, syst, vegetab. 1895 1. p. 399 Nr. 7.

A r d u i n , spec. 9 , 18 tab. 6. fig. 3 — 5.

H o s t. gram. vol. II, tab. 08.

Bei eben b. Abbildung, tab. 56 flg. 1510.

Koch, syn. ed 11. 1843 p. 911. Taschenbuch 1851 p.567.

Mert. et Koch. d. Flora. !• 9. p. 696.

Ledeb. fl. ross. vol. IV. p. 405.

Bau mg. enum stirp. III. p. 998. Nr. 2013.

Schur sertum fl. Transs. 84. Nr. 3100.

Diagn. Glumae valvis inaequalibus membranaceis, valva inferiore

minore, complicata ambitu lanceoiata superiore oblonga, utraque a medio

attenuata et aristata, arista valvis dimidio breviore. — Gl u m e 1 1 a e palea in-

feriore complicata ambitu ovato-oblonga, apice rotundata breviterque trilo-

bata ,
lobis in setas aristamque exeuntibus, arista crassa paleam dimidiam

subaeqnante ;
palea superiore obtuse bifido. — 0 v a r i u m apice pilosum.

— Foliis Omnibus apice rotundatis mucronatisque. Rhisomate repente vel

fibroso.

Descript» Inflorescentia panicula contracta, capitata, vel elongata,

secunda et plerumque laxiflora, V* — 9 poll. longa, erecla vel natans. —
Spie ul ae 9—3 florae cum rudimento setiformi (axis excurrens) compressius-

colae subclavatae, l*A lin. longae */* lin. latae, sordide caeriileae, siccatae

plumbeo-griseae — Glumae valvis inaequalibus, floscolos altingentibus vel

iis brevioribus *, hyalinis, vel raro caeruleis, 1*4— l*/> lin. longis , dorso

subcarinatis, valva inferiore minore, complicata ambitu lanceoiata, superi-

ore oblongo-lanoeolata , utraque a medio attenuata, acuminata et aristata,

arista V* lin. longa, valva sua quinduplo breviore, valva utraque glabra,

margine tantum ciliolata, in carina versus apicem serrulato-scabra — G I u-

mellae palea inferiore apice obtusa plerumque trilobato-dentata , dentibus

lateralibus in setas, dento medio in aristam exeuntibus,* arista paleam suam

dimidio vix aequante
;
palea inferiore complicata ambitu ovato-oblonga,

snpra medium attenuata, rotundata, 3 — 5 nervia, glabra vel adpresse pilosa,

1 lin. longa */i lin. lata, caeruleotincta ; palea superiore breviore quam

Superior , biplicala , bicarinata , apice obtuse et breve bifida, laciniis mucro-

natis palea quinquies brevjoribus , V* lin. longa V* lin. lata, margine et in

carinis ciliata. — L o d i c u I a e duae ohlongae ciliato-fimbriatae, ovariotriplo

breviores —

0

v a r i u m oblongum hirtum apice pilosum '/* lin. longum. —
Ca r y o ps i s (urbinata, apice pilosa et fere recte truncata, stylo coronata % lin.

longa, paleis inclusa.

Inflorescentia capitata vel spiciformi elongata, plerumque laxiflora,

ramulis secuiidis , */i — 9 poll. longa, sordide caerulea, post aiitbesin pal-
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lescens, basi et ramuli inferiores ochreola hyalina persistente sofTulta, quae

1 — iVs lin. longa t lin. lata et antice digitato dentato-lobata est.

Rhizoma repens vel fibrosum , non raro 3 — 4 poll. longum et cul-

mos plurimos florentes proferens — Culmus gracilis elalus 18 poll. vel bu-

milis rigidiuscalns 6 — 9 poll. altus., glaber, striatns, subcompressos“, basi

curvatus et foliatus, raro supra medium foliis instructus. — Folia culmea
2 — 3 lin. lata 4—6 lin. longa

, folium supremum plerumque ad squamam

reductnm, infima vetusta plana, superiora complicata , omnia obtusa et cul-

mo multo breviora. — Folia novellaSlin. lata, 6—18 poll. longa, com-

plicata vel plana , rotundato-acuminata vel raro aculiuscula , rigida et io

slato complicato recurvata, culmo multoties breviora vel raro culmum atlin-

gentia etsuperantia. Ligula brevissima rotundata, ciliala. — Vaginismar-
cescentibus albis, transverse plerumque rugosis, demum in fila recta solutis,

vel murgine tantum fissis. Variat

a) caerulescens vel straminea.

bj gluma caerulea vel hyalina.

c) paleae glabrae vel strigoso-pilosae.

dj panicula capitata vel elongata.

e) ramuli paniculae secundi vel rachin undique tegentes.

f) rhizoma fibrosum vel longe repens.

g) Folia lata vel angusta, magis minusve elongata apice rotundato-

obtusa vel mucronata
, rarissime sensim acuminata.

h) culmus elatus debilis vel humilis et rigidus, basi tantum vel supra

medium foliatus.

i) floret vere et autumno , Majo et Septembri.

k) crescit sociatim vel solitatim in locis lapidosis inque pratis

uliginosis.

l) varietas tran&silvaiiica memorabilis est:

y^Sesleria caerulea autumnalis vel serotina mihi. Rbizomate

valde repente^ articulato, culmosd — 4 florentes proferente; culmo

9 — 8 poll. rigido, supra medium foliato, foliis culmeis infimis
6—18 poll. longis, 3 lin. latis, linearibus apice rotundatis ; foliis

culmeis superioribus oblongis, mucronatis,4lin. Ion. 1 Vs—8 lin.

latis plerumque complicatis et recurvis ; ligula f o I ii supremi brevis-

sima , panicula spiciformi elongata 6 — 9 lin. longa 4 lin. lata,

laxiflora ,
flosculis caeruleis.

m) varietas elongata aestivalis rAtzomafe flbroso vel breviter repente

;

culmo ad medium foliato 18 poll. alto; panicula elongata cylindrica

18 — 14 lin. longa; glumae valvis flosculos aequantibus , acutiori-

bus et vix aristatis
, albis; paleis glabris, spiculis variegatis nempe

valvis albidis paleis caeruleis.

= Sesleria caerulea elongata mihi.

ln montosis sylvaticis, locis lapidosis tarn calcareis quam arenaceis,

inque pratis spongiosis
, sub radice montium , alpes Transsilvaniae non
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adscendeot , z. B. bei Scliässburg, im Kövarer Districte
,
bei Nagy Biin nach

Baumg. enam. stirp.
,
die var. m. bei Kronstadt, auf einer Moorwiese bei

Törzbnrg, die var. a. auf dem Kelskekö, auf dem Wege nach ßorszck, an

beiden Stellen verblüht. Die übrigen Abänderungen neben einander. Die

B a n mg ar te n'schen Standorte, ,,in pratis subaipinis^^ bleiben noch zu berich-

tigen, indem diese sich vielleicht auf eine Verwechselung mit S. rigiäa

He off. oder der var. Bielzii mihi beziehen lassen.

Anmerkung. Bei Scsleria caerulea Ard. wäre zu bemerken, dass

diese keine constante Kalkpflanze ist, wie die meisten Floristen anführen,

sondern dass solche eben so häufig auch auf andern Gebirgsformalionen z. ß.

auf Sandstein und Diluvium vorkommt, und sowohl auf Felsen, Gerolle, als

auch auf Waldboden wächst , ohne ihren Habitus besonders zu verändern.

Die Angabe von Koch „in alpes adscendens“ findet wenigstens in Sieben-

bürgen keine Bestätligung. Auf die Verlängerung des Blfithenstandes und der

Blätter scheint vorzüglich die Jahreszeit , in welche das Blühen fällt , von

Einfluss zu sein, und die Exemplare mit verlängerter Rispe und breitem

Blättern findet man meistens im Spätsommer und im Herbste, wo einige In-

dividuen zum zweitenmale blühen und mehr sich entwickeln. Das Rhizom, die

Radix der meisten Autoren, ist bei S. caerulea ebensowenig als bei den

andern siebenbürgischen 4rten ausschliesslich faserig, fibrosum, sondern

die kriechende Beschaffenheit, das rhitoma repens

,

ist eben so häufig als

das Vorkommen des rhizoma ßbrosum. Die Angabe Koch's, Ledebour's
und anderer Floristen sind in dieser Hinsicht zu berichtigen, indem vorzüg-

lich der erstere in seiner Diagnose besonders „stolonibus nullis^'' hervorhebt.

Stolones, wie Koch syn. 1843. p* 911. bei S. caerulea als abwe-

send und bei andern Arten als vorhanden annimmt, gibt es nach meiner An-
sicht bei den siebenbürgischen und wahrscheinlich auch bei den übrigen

Arten nicht, und die Bildung des Rhizoma repens bei den Seslerien ist sehr

verschieden von den unterirdischen Zweigen, soboleSy welche wir bei A^ro-

pyrum repens^ Hierochloa borealis^ Carex arenaria^ hirta und glauca^ bei

Typha latifolia u. s. w. beobachten. Bei diesen hier genannten Pflanzen ent-

stehen an einer Stelle des Wurzelstockes und an verschiedenen Puncten un-

tere Zweige , weiche sich in horizontaler Richtung unter der Erde fortbe-

wegen, und mit ihrem Ende, welches mit einer Endknospe schliesst , sich

über der Erde erheben, so dass ein Individuum einen Rasen bilden kann, in

dessen Centrnm wir den ersten oder ältesten Trieb , umgeben von zahlrei-

chen jungen Trieben wahrnehmen können, und es ist hier nicht die Tendenz

vorhanden, dass mit der Entwicklung des neuen Triebes der alte Trieb, an

dessen Basis der junge entstanden ist, absterbe. — Ganz entgegengesetzt

verhält es sich bei den Seslerien. Hier entstehen an der Basis des blühenden

Halms, fast in gleicher Höhe, mehrere, meistens zwei neue Triebe, welche

von Blättern und Scheiden, sammt dem blühenden Halm eingeschlossen sind.

An der Basis dieser neuen Triebe bilden sich gleichzeitig neue Wurzelfasern,

welche die Blattscheiden durchbrechen , und im Boden sich befestigen. Nach
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dem Absterben des blühenden Halmes verlängrc^rt sich das Internodinm , an

welchem die jungen Triebe entstanden sind, und hierin ist die erste Anlage

zum kriechenden Rhizom gegeben. Diese Metamorphose geht jährlich auf dem-

selben Individuum vor sich, und es folgt hieraus, dass die Verlängerung des

Rhizomes nur nach einer Richtung statthnden kann, und dass das eine Ende
desselben stets io dem Verhältnisse abstirht, als am andern Ende neue Triebe

sich entwickeln. Daher erscheint das Rhizom der Seslerien stets wie abge-

brochen, und nie ist dieses durch Endknospen gleichsam abgeschlossen, wie

wir dieses bei Agropyrum repens und andern Gräsern wahrnehmen. Analoge

Erscheinungen, in Hinsicht der Riiizombildung, ßnden wir hei vielen Com-
positen und mehreren Ufonocotyledonen z. B. Iris caespitosa Pall., Calla

palustris u. s. w., was man mit Radix praemorsa zu bezeichnen pflegt. Die

Verlängerung des Rhizomes bei den Seslerien zeigt auch noch das Eigen-

thümliche, dass dieses auf seinem Wege keine neuen Adventiv-Wurzeln mehr

treibt, sondern gleichsam als abgestorben erscheint, so dass ihm keine an-

dere Function als die des Festhallens im Boden heizulegen ist. Die jungen

Triebe befinden sich dicht am blühenden Halm angelegt
,
steigen wie dieser

senkrecht in die Hohe, ohne die geringste Neigung zur horizontalen Fort-

bewegung unter der Erdoberfläche zu zeigen, ln dieser morphologischen

Eigenthümlichkeit der Seslerien ist ihr distinctiver habitueller Charakter

bedingt.

11. Sp ec. Setieriit Heu ff. Steife Seslerie.

Heuffel. Regenab. Flora oder bot. Zeit. 1633, p. 366.

=: Sesleria caerulea Ard. var. rigida Grieseb.

Spicil flor. rum. et beth. %. p. 442.

= Sesleria Bielzii Grieseb. und Schenk non Schur.
Wiegm. Archiv, iler hung. 1852. p. 860.

= Sesleria caerulea B a u m g. p. parte.

Enum. stirp. III. p. 228. Nr. 2013.

= Sesleria caerulea Friv. k. k. Herb, zu Wien.

R e i c h e n b. flor. germ. excurs. p. 1 40. Nr. 220. b.

Reichenb. Icon XI. tab. 57. fig. 1512.

Schur, sertum fl. Transs. 1853. p. 84. Nr. 3099.

Diagn. Glumae va I vis subaequalibus, hyalinis, complicatis ambita

oblongo-lanceolatis a medio attenuatis, acuminatis, flosculos subacquantibus

— Glumellae palea inferiore semper strigoso pubescente, complicata

ambitu oblongo, obtnsissimo, inaequaliter qiiinqueloba vel dentato - lobata,

denlibus io 2 — 4 setas aristamque exeuntibus , arista ciliata palcam suam

dimidio aequante; palea superiore acute bifida. — Ovarium apice

pilosum. — Folia culmea elongata rotundato et subito acuniinata ; fo-

lia 110 veil a ciilnio mullo breviore, vel plurin et flaccida ,
vel complicata

et rigidiora. — Ligula folii siipremi exserla incisociliata. — R h i z o-

niateiibroso vel repeiite. Infloresceutia laxiusculo - capitata vel ovoidea,
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axis ttndiqae flosculis tecta, spicnlia sordide caeruleis , culmo rigido supra

baaln curvatam recto.

Descript. Inflorescentia panicala cootracta , capitata vel oyoidea»

post anthesin basi attenaata, basi ramulique inferiores ochrcola hyalina

safTulti , erecta. — Spiculae compressae, clavatae, in medio paniculae

subventricosae et oblongae^ S lin. longae 1 — 1 Vi iin. latae, interdum biflorae

cum rndimeuto seliformi , flosculo infimo plerumque abortiente. — G 1 u-

mae valvis subaequalibus, hyalinis, flosculis parum brcvioribus vel inter-

dum subaequantibus , valva inferiore paulo miuore 1*/« Iin. longa com-

plicata ambitu lanceolata ; valva superiore 8 Iin. longa complicata am-

bitu oblonga, utraque a medio attenuata acuta et mucronata^ glabra, mar-

gioe ciliata, dorso carinata, carina versus apicem scabra. — Glumellae
palea inferiore basi leviter ventricosa , dorso convexa apicem versus

subcarinata quinqnenervia, nervis prominentibus, apice rotundata, obtnsissima,

!*/• Iin. longa V« lin. lata, strigoso - pubescente
,

carina nervisque ciliata,

3 — 5 lobato-dentata, dentibus in 8 — 4 setas aristamque exeuntibus ; ari-

sta */« lin. longa palea sua dimidio breviore
;
palea superiore exserta

superiorem paleam superante, biplicata, apice acute bifida, laciniis mucro-

natis palea sua quinquies brevioribus , dorso pubescente, raargine carinisqne

ciliatis; paleis sordide caeruleis post anthesin pallescentibus, nunquam

glabris. — Ovarium turbinatum hirsutum apiceque pilosum. Stylus pa-
tente pilosus. Caryopsis apice tantum pilosa, turbinala stylo indurato

coronata.

Rhizoma repens et fibrosum. — C u 1 m u s basi curvatus dein erec-

tus , compressiusculus , rigidus , sulcato striatus , inferne foliis 8 — 3 prae-

ditus, superoe nudus, 10— 13poll. altus, glaber. Folia culmea elougata,

8— 8/4 poll. longa 1V4 lin. lata, folium supremum ad squamam non reduc-

tum, margine crasso involuto notatum
,
reliqua sensim attenuata, vel subito

acuminata et mneronata, culmo adpressa, margiue glabra
,
supra non raro

pilosa, nervosa, subtus tenue carinata, ad oras plerumque auriculato- coo-

tracta et pilosa; folia culmea infima complicata et recurvata vel pa-

tentia et recta sunt; folia novella fasciculorum anootinorum plerumque

plana et flaccida , raro complicata et curvata , 6— 8 poll. longa 1 */> lin.

lata, culmo floreute triplo breviora, rarissime aequilonga vel longiora, nervo

medio pellucido notata, pagina superiore pilosa, margine iocrassato et iu-

voluto integerrima, infra apicem obtusam serrulata. — Ligula folii supremi

exserta, rotundata, ciliata vel lacera
,
utrinque auriculis liberis pilosis in-

structa. Vagin ae marcescen tes demum in lila solutae. — Variat

a) capitata; panicula subcapitata laxiflora y> poll. longa demum
basi attenuata; foliis novellis angustis lin. latis

,
compli-

catis vel canaliculatis : culmo 8— 10 poll. alto, ad medium fo-

liato. = Sesleria capitata mihi olim io litt.

b) ovoidea; panicula ovoidea densiflora post anthesin basi atte-

nuata clavata */«poli. longa spiculis subtrifloris
; foliis novellis flac-

Bd. VI. Abh. 20
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= Sesleria Huynaidiana conglomerata mihi.
Cum var. c. in codem loco, Salamonsfelsen, Majo.

Ilahilat in montihus
, subalpinis, alpinisque Trnnssilvanine.» in rupibus

calcareis, 8d00 — 700» ped. olla , Marlio usque ad Aiigustum florens.

Anmerkung. Diese Seslerie, welche zu den eigenthümlichsten unter

den siebenhürgischen Arien gehört, habe ich zwar fast in allen Regionen,

aber stets nur auf Kalksubslrat beobachtet, so dass diese zu den kalksteten

Pflanzen gerechnet werden muss. Die absolute Höhe ihres Vorkommens er-

streckt sich von 8000 — 7000 Puss, und ihre Blüthezeit fällt von März bis

August, nach der verschiedenen Elevation des Standortes, so z. B. blüht sic

am Kapellenberge, Hangeslciu , schwarzen Thurm, Salamonsfelsen u. s. w.

in den ersten Frühlingstagen, von Marz bis Mai, — auf dem Schulergebirge

uud auf der Piatra mare Juni, — in den Hoohalpen, auf dem Königstein,

Butsets, Keprereaze, Podruschel, Butian, Yurtop, auf dem Kuhhorn bei Rodiia

u. s. w. bis Mitte August. Sie ist eine w'ahre Frülilingspflanze
,
und ihr Er-

scheinen und Verschwinden ist von dem Einfallen des Frühlings in den ver-

schiedenen Regionen abhängig. In den Hochalpen wird dieselbe nicht selten

an den Rändern des schmelzenden Schnees gefunden, z. ß. auf dem Butian

in den kerzeschorer Alpen, wo sie dann sehr zart und armblüthig erscheint.

Die mit dieser Sesleria gesellschaftlich wachsenden und blühenden Pflanzen

sind, nach den verschiedenen Regionen ihres Vorkommens, sehr verschieden

uud mannigfaltig. Im März z. B. blüht sie verwaist an nackten Kalkfelsen,

während sie im Mai in Gesellschaft von sehr interessanten ßergpflanzen,

z. B. Avena striata^ Waldsleinia yeoides
^

Patenelia ihuringiaca^ mehrere

Hieracien Pedicularis comosa^ Thalictrum foetidum^ Iris Fieberig Polygala

amara^ Aquilegia vulgaris^ Poa pumila., unA dergleichen begleitet und gleich-

sam von diesen verdrängt wird ln den Monaten Juli und August finden wir

dieselbe in den Hochalpeti in Gesellschaft von Hochalpcnpflanzen, z. B. von

mehreren Saxifragen, Alsineen, Hieracien, Gramineen u. s. w., und wenige

Pflanzen der siebenhürgischen Flora besitzen diese Eigenschaft, in allen Re-

gionen sich einheimisch zu machen, — doch ist nicht zu übersehen, dass

ihre Existenz von der Gegenwart des Kalkes abhängig ist. Die verticale Ver-

breitung dieser Sesleria erstreckt sich daher über einen Gürtel von 5000 F.

In Beziehung auf deren horizontale Verbreitung ist mit Sicherheit nur Sie-

benbürgen anzuführen, und vorzugsweise der sich von Osten nach Westen

ziehende Karpalhenzug, wo sie auf dem den Glimmerschiefer durchbrechen-

den Urkalk und auf Jura sporadisch vorkommt.

Anmerkung. Griesebach und Schenk in W i e g m u n n's .Archiv.

1851, iter hung. p. 361, Nr. 311, welche bei ihrer Bereisung Siebenbürgens

diese Sesleria mitgetheilt erhielten, bestimmten dieselbe als Sesleria ßlifolia

H e u f f., pl. bannt., welcher Ansicht ich, nach mehrfacli gewonnener Ueber-

zeiigung, nicht beistimmen kann. In Abrede ist zwar nicht zu stellen, daas

meine Sesleria Hnynaldiana mit S. ßlifolia He uff. in naher Beziehung

stellt, und auf den ersten flüchtigen Blick dafür gehalten werden kann, allein
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bei genaner Untersuclinng schwindet diese Aehnlichkeit, and wenn man die

H e u f r e !'*sche PRanse, welche ich aus den Händen dieses würdigen und

erfahrenen Floristen besitze, mit der meinigen vergleicht, so wird meine

Meinung umsomehr Raum gewannen.

Die Sesleria ßlifolioj welche Heuffel selbst tenuifolia Sehr ad.

var. filifolia^ nennt, steht dieser letzteren iinbezweifelt sehr nahe
,
und ich

kann nur der Ansicht H e u ffe Ts huldigen, und diese ebenfalls für eine blosse

Form von Sesleria lenuifolia Sehr ad. halten, welche von der Sebra-
d e r'schen Pflanze nur durch schmälere Plätter und kleinere, zweiblUthige

Aehrchen sich unterscheidet. Sesleria juncifoUa Host, nach einem mir vor-

liegenden Exemplare aus Croatieu unterscheidet sich nur durch seine Rigi-

dität von S. lenuifolia Sehr ad. und verhält sich zu dieser, wie etwa meine

S. Haynaldiana var. pseudo-rigida zur gewöhnlichen Form derselben, oder

wie S. Bielzii mihi als Varietät von S. rigida Heu ff.

Dass die vier Seslerien, nämlich S. Haynaldiana^ S. filifolia^ S. tenui-

folia und juncifoUa einem Typus angehören , bedarf keiner weiteren Be-

stätigung, unter denen die erstere durch die kleineren Aehrchen,
durch die kürzeren Valven und durch die in Fäden sich lösenden

welkenden B

1

a tts cb e i de n sich auszeichuet!

Dislinclio Sesleriae et Oreochloae generum.

I. 0»*eoeMaa L k.

1. I n flo res c e n t i a
:
panicula racemosa spiciformi — unilateralis basi

ochreola destituta.

2. Spiculae: a basi dilalata sensim decrescentes.

3. Valvae: dilatatae muticae dorso couvexae.
4. Palea inferior: emarginata cum mucrone inlcrjecto , dorso

convexo piloso.

5. Axis spicularum: pilis instructa.

6. 0 V a r i u m : oblongum compressum glabrum.
7. Stigmata: plumosa.

8. Caryopsis demum libera.

il. Sesieria L k.

1. 1 n f 1 0 re s c e n ti a : panicula contracta subsecunda vel uiidique

spiculifera, basi ochreola instructa.

2. Spiculae: compressae apice dilatatae.

3. Valvae: carinatae acutae vel aristatac.

4. Palea inferior: obtusa 3— dentata, dentes mucronatac vel aristatne.

5. Axis spicularum; glabra.

6. Ovarium: turbinatum hirtum apice pilosum.
7. Stigmata; longissimu pilosa.

8. Caryopsis palcis inclusa.

Anmerkung. Bei der Vergleichung des Baues der gleichnamigen

Organe tritt der DifTcrenzialcharakter von beiden Gattungen auf das deut-

lichste hervor*

27 *
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Sertum Sesleriacearum specierum Transiileamae cum
varietatibus et emendationibus errorum in serto meo Transsü^

mniae de anno 1851, p. 83, Nr. 3095 — 3111 irreptorum.

Nro.
Nomina speciflea. Synonyma.

baurog.

Knum.

Schur

Sertum.Spec. Var,

1. Gen. Oreochloa Lk.

1 S. disticha Lk* = Sesleria disticha P ers. 3114 3108

11. Gen. Sesleria Lk *

1 S. caerulea A r d. 3018 3100
1 var. m) serotina
i ^ n) elongata

2 S rigida H e u f f. 3099
3

r,
a) capitata = Sesleria capitata mihi

olim • • • 3098
4 „ b) ocata SS ^ ^»e/st» mihi olim • 4 • 3098
5

„ c) rigidifolia = „ rigida HeufL vera
A »

• • • 3099

=z ^ permixlo mihi/^

6 „ d) longiseta = „ caerulea a
12

(an S. caerulans F r i v. ?)

8 S. Heufleriana 8101
Sohn r.

7

8
^ a) pol^dactyla

„ b) digitata
9 ^ c) elongata efL. Sesleriae robustae

4 S. transsilvanica Sch oU??
Schur.

A S Haynaldiana
Schur.

10
„ a) praecox

montana
11

„ b) depauperata
alpina = Sesleria tenella Schur

non H 0 8 1.

13
n c) f^gidior

13 d) interrupta
14 ^ e) gracilts al-

biflora = Sesleria gracilis mihi
4 • • 3096

=: „ tenuifolia Schur
15 - 0 filifortnis non S c h r a d.

• • • 3097
= Sesl. filifolia Grieseb.

et Schenlc non He uff.
16

„ g) pseudo- = Sesleria rigida

rigida Kotscby non Heu ff.

17
„ h) conglotne-

rata

b 17
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Von diesen sind in Hinsicht auf geognostische
Substrate:

1 .

2 .

Sesleria Haynaldiana cum ?ar.

„ transsilvanica

„ rigidia v e r a vel var. rigidifolia mihi

Kalkpflanzeo.

,

Sesleria Heußeriana I bodenvage Pflanzen , welche auf

„ caerulea ^Glimmerschiefer, Nagelflüe, Kalk, Saod-

„ rigida war. Biehii [stein und Diluvium Vorkommen.

ln Hinsicht auf vertikale Verbreitung gehören:

1

Sesleria Haynaldiana Ider Berg- und Alpenregion von *500 —
„ rigida cum var.

1
7000' absoluter Hohe.

*.

3.

|Ses/cr»a Heußeriana

transsilvanica

caerulea cum var.V

der Bergregion von *000 — 3000' abso-

I

luter Höhe an.

\oreochloa dhlicha M**
®'"® Alpenpname der Glimmerschiefer-

i (Gebirge von 6000 — 7000' absoluter Höhe.

Numerische Zusammenstellung sämmllicher Arten von

Sesleria {Oreochloa ausgeschlossen).

*1

4

*5

Von den im Florengebiete von Oesterreich vorkommenden 1* Arten

kommen in SiebenbQrgen Vn oder fast die Hälfte derselben vor, während

in der Flora von Oesterreich **/>» oder fast die Hälfte, und in Siebenbürgen

Va* oder ein Fünftel aller bekannten Seslerien Vorkommen.

Schätzen wir die Anzahl aller bekannten Gräser auf 50C0 Arten , so

machen die Seslerien *y»ooo oder den 1*0. Tlieil aus, während die des öster-

reichischen Florgehietes ‘Vsooo oder den *50., die der Flora von Siebenbür-

gen den 600. Theil sämmtiicher Grasarten betragen.

Sämmtliche bekannte Arten von Sesleria ....
3 neue siebeiibürgische Arten, 1 dalmatinische Art

bekannte Arten
Im Florengebiete von Oesterreich

Im Florengebiete von Siebenbürgen

neue Arten : 4

bekannte Arten

neue Arten: 3

8
|

1 *

Summe der Arten:
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Zu den gänzlich neuen österreichischen Seslerien gehören :

1. Sesleria robusta Schott aus Dalmatien.

%. „ Heufleriana
j

3. „ transsihanica I Schur aus Siebenbürgen.

4. „ Haynaldiana
)

Das Wachsthum einer Seslerie ist in Kürze folgendes : Nach der Kei-

mung, welche im Zimmer bei einer Temperatur von 12— 15® R. binnen 20

—

24 Tagen erfolgt, entwickelt sich ein einfaches, zartes Pflänzchen, welches

im ersten Jahre nur einen zarten Trieb entwickelt ,
und bis zum nächsten

Frühling aus einem blühendeu Halm und einem faserigen Rhizom besteht.

Erst im nächsten Jahre finden wir 9 wie dieses bei 5. caerulea beschrieben

worden ist, das Rhizom etwas bogenförmig verlängert, und blühende und

sterile Halme auf einem und demselben Individuum zusammengedrängt, und

von mehreren Scheiden eingeschlossen. In der Blüthe entwickeln die Narben

sich viel früher als die Stamina, und jene öffnen sich nie vollkommen, son-

dern die langen Narben machen die Befruchtung auch bei fast geschlossener

Blüthe möglich, so zwar, indem die schlaff herabliängenden Antheren ihren

Pollen auf die Narben der unteren Blümchen fallen lassen. Vielleicht ist die-

sem Zustande es zuzuschreiben, dass wir die fruchttragenden Blümchen haupt-

sächlich in der Mitte der Aehrchen und des Blüthenstandes überhaupt an-

treffen. Nach der Befruchtung schliessen die Paleen sich, hüllen die Karyopse

ein, und verwesen allmälig mit der Samenhülle , mit welcher sie am Nabel-

ende aber nicht Zusammenhängen, wenn das Pflänzchen kräftig geworden ist.

Monströse Bildungen finden wir bei den Seslerien ähnliche wie bei

andern Gräsern. Der lappigen, knäuelförmigen Blütlienslände ist schon bei

den betreffenden Arten erwähnt worden. Eine merkwürdige Bildung ist die,

welche bei S. rigida von mir beobachtet worden ist, wo nämlich die untere

Ramification des Blüthenstandes fast einen Zoll von dem oberen Tbeile ent-

fernt, und von einem vollkommenen Laubblatte unterstützt ist, in dessen

Azille mehrere Blümchen vorhanden sind. Nicht seilen finden wir auch jene

Bildung, weiche man das Lebendiggebären, viviparum, nennt; ähnlich wie

bei Foo, Pestuca^ Koeleria^ Phleum u. s. w.

Krankhafte Bildungen , wie z. B. die des Mutterkornes ^Sclerotiwn

Sesleriae^ auf S. caerulea, und y.Sclerotium tenue mihi“ auf S. Haynal-

diana var. alpina, so wie die Bildung von kryplogamischen Schmurotzern,

von Staubpilzen auf den Halmen, Blättern, Paleen, so dass die Pflanze gänzlich

unfruchtbar wird, sind ebenfalls nicht selten, und vorzugsweise bei S. Heuf-
leriana häufig beobachtet worden.
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Anmerkungen
zu dem

im Bande V, pag. 13 dieser Verhandlungen abgedrucklen Aufsatze

F r a u e n f e I d’s

:

Beilrag zur Inseclen - Geschichte.

Von

J9r. jr. H. SeMner.

Unser verehrter Herr Vereinssecrelär Frauenfeld ha! uns zu sei-

nem Aufsätze ^Beitrag zur Insectengeschichte^ nachträgliche Anmerkungen
versprochen, welche weitere Ausführungen über die dort erwähnten Insec-

ten enthalten sollten , und die er wegen seiner schnellen Abreise nach

Egypten und dem rothen Meere nicht sogleich beizugeben im Stande war.

Nach seiner Rückkehr nahm ihn wieder das reiche Materiale, welches

er von dorther milgebracht hatte, so sehr in Anspruch, dass er nicht daran

denken konnte sein gegebenes Versprechen sogleich zu erfüllen, und auch

gegenwärtig beschäftiget ihn die Aufarbeitung desselben noch immerfort in

so vielfältiger Weise, dass er sich veranlasst fand, mich aufzufordern, die

versprochenen Anmerkungen in seinem Namen nachzutragen, um deren Er-

ledigung nicht noch weiter zu verzögern. Ich entspreche dieser für mich so

ehrenvollen Aufforderung um so bereitwilliger, da die meisten der im obi-

gen Aufsatze erwähnten Insecten gerade jener Ordnung angehören, mit de-

ren Studium ich mich ganz speciell beschäftige.

Ich werde meinen Gegenstand in der Ordnung abhandeln, wie die ein-

zelnen Anmerkungen im genannten Aufsatze Frauen fei d's aufeinan-

derfolgen.

ln der Anmerkung 1 berichtet uns Herr Frauenfeld von einer

Fliege, die er in Triest, unter dem Wasserspiegel des Meeres, in den an

Felsen festgewachsenen Colonien einer kleinen Miesmuschel {Mytilus mtnt-

mu$ Poli.) aufgefunden hatte.

So fremdartig dieses Medium für vollständig entwickelte Dipteren

auch sein mag, so schien sich nach den Beobachtungen Frauen feld's,

die kleine Wasserbewohneriii ii demselben doch ganz wohl zu befinden,
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und war so lebhaft, dass nur wenigfe Exemplare derselben erhascht w'urden,

von denen ich drei Stücke sergliedern und genau untersuchen konnte. Ich

gestehe, dass mich die ganz eigentbümlichen Merkmale dieser MQckenart noch

mehr überraschten, als deren Vorkommen unter dem Wasser, das meines

Wissens noch von keinem anderen vollkommenen Dipteron bisher beobach-

tet worden ist. Die Fühlerbildung, die eigenthümliche Form der Flügel und

insbesondere die ausserordentliche Entwicklung der Haltzange
,
welche die

halbe Länge des Thieres einnimmt, sind Eigenschaften, die der neuen Mücke

ein ganz ungewöhnliches Ansehen verleihen. Ich lasse hier die vollständige

ße.Mchreibung derselben folgen :

Länge lichlgelb, fast glatt; der Kopf ist stark nach abwärts ge-

neigt und unter einer kapuzenförmigen Verlängerung des Rücken-

schildes eingefügt. Die runden Augen sind durch die breite Stirne

getrennt. Am Scheitel zeigt sich ein rundes schwärzliches Fleckchen,

worauf sich wahrscheinlich die Ocellen beßnden; doch konnte ich die-

selben bei ziemlich starker Vergrösserung nicht unterscheiden. Die auf

einem höckerartigeo Fortsatze auf der Mitte der Stirne eingefügten

lOgliederigen Fühler hängen nach abwärts, ihr Ende ist jedoch wie-

der nach aufwärts gerichtet. Sie sind blattartig zusammengedrückt

weisslicb und durchsichtig. Das erste Glied ist klein, das zweite fast

sechsmal, die folgenden Glieder nur wenig länger als das erste, das

letzte Glied ist wieder stark verlängert, schaufei förmig, vorne gerade

abgeschnitten. Die Mundtheile konnte ich nicht vollständig unter-

suchen, doch fand ich an keinem Exemplare vorstehende Taster. Der

Rückenschild ist oval - länglich, stark gewölbt, auf der Mitte mit einer

dunkleren, hinten verschmälerten Längsstrieme, welche neben sich

jederseits eine vorne verkürzte Nebenstrieme hat. Die ßrustseiten sind

lichter. Das Schildchen ist rückwärts abgerundet ; die sehr auffailen-

den, ziemlich grossen, blattförmigen Schwinger sind geihweiss. Der

Hinterleib besteht aus fünf hellgrauen
,
zartbehaarten Abschnitten, und

einer mächtigen Haltzange, welche die halbe Länge des ganzen Thie-

res einnimmt. Die Arme derselben divergiren nach hinten zu , und

lassen io der Mitte einen länglich-dreieckigen Zwischenraum frei ;
an

dem hinteren Ende jedes dieser Arme ist ein trapezförmiger, am Rücken

hornartiger Theil eingelenkt, der in horizontaler Richtung, taschen-

messerartig nach innen eingeklappt werden kann. Ausser den ange-

führten Theilen konnte ich an den drei Exemplaren , welche ich mi-

kroskopisch untersuchte, keine weiteren Organe auffinden, glaube aber,

dass eine genauere Untersuchung in lebenden Thieren
,

die ich bei

meiner beabsichtigten diessjährigen Reise nach Triest anzustellen viel-

leicht in der Lage sein werde , mehr Klarheit über diese sonderbare

ßildung der Reproductionsorgane bringen dürfte. Die vorderen Beine

stehen von den zwei letzteren Paaren weit ab, die hintersten sind etwas

länger als die vier vorderen. Die Hüften sind massig lang, dieScheo-

I«
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kel der Vorderbeine ge/?en die Wurzel zu etwas verdickt, die Schie-

nen Tastso lang als die Schenkel und vorne mit einem deiiiliclien Zahne

versehen. Das erste Tarsenglied ist so lang, als die drei folgenden

zusammengenommen, das vierte am kleinsten, das fünfte fast viereckig

und etwas breiter als die übrigen ; zwischen den einfachen Klauen

stehen die ziemlich grossen Piilvillen. Die milchweissen Flügel sind

länger als der Hinterleib; sie sind nur von zwei deutlichen Läng.^^adern

durchzogen , deren untere einen Zweig bogenförmig zum Innenrande

sendet ; von der Milte der ersten Längsader greift ein wenig deut-

licher Zweig bogenförmig zum Flügelaussenrnnde. An der Wurzel sind

die Flügel unten halbkreisförmig ausgeschnitten, so dass von Flügel-

lappen fast keine Spur vorhanden ist. Der FlOgelraod ist mikroskopisch

behaart. Die sämmtlich eingesammellen Stücke waren (^.

Meine Nachforschungen über die Gattung, in welche die interessante

Mückenarl unterzubringen sein dürfte, haben mich zu dem Resultate geführt, dass

die englischen Entomologen bereits eine neue Gattung für dieselbe aufgestcllt

hüben. Aus einer handschriftlichen Notiz meines Freundes Low, der auch eine

Zeichnung beigegeben war, erinnere ich mich ganz genau, dass sie zur Gat-

tung Chineo? Haliday gebracht werden mii.sste. Ob die Gattung Cluneo

schon poblicirl ist, oder nicht, und wo sie allenfalls aufgestellt wurde, kann

ich vor der Hand nicht sagen, da ich in keinem der mir zugänglichen Werke
auch nur die geringste Spur hierüber aufzufinden im Stande war.

Die Art, auf welche die neue Gattung errichtet wurde, und welche

auch unter dem Wasser aufgefunden worden sein soll, heisst Clunea wari-

nns ? H a I i d.

Da die Identität unserer Mücke mit der Cluneo marinus vorläufig nur

veriiiuthel werden kann , so benenne ich sie bis zu weiteren Aufschlüssen

einstweilen neu, und gebe ihr den Namen Cluneo adriaticus.

Die Stellung der Gattung Cluneo im Systeme dürfte schwierig zu er-

mitteln sein und scheint mir, ohne genaue Kennlniss der Mundtheile vorläu-

fig gewagt, doch glaube ich, dass sie in der Nähe von Ceratopogon unter-

zubringen sein dürfte.

Anmerkung 2 .

Herr Frauenfeld hat uns, Dank sei es seiner Vorliebe für Conchy-

lien und Weichthiere , welche ihn an Localitäten rief, die von Dipterologen

schwerlich als ergiebige Fundorte aufgesuchl werden würden, — einen zwei-

ten interessanten Meeresbewohner aus der Ordnung der Dipteren mitgebracht.

Er berichtet uns darüber am a. 0 , dass er die Art im Bereiche der

hochaiifspritzendeu Brandung au den Felsen, in grosser Anzahl sitzend ge-

troffen habe. Beim ersten Anblicke würde diese Mücke Jedermann für einen

Chironomus halten, da der ganze Habitus und die dachförmig über den Hin-

terleib gelegten Flügel an diese Gattung erinnern. Eine nähere Untersuchung

zeigt jedoch wesentliche Unterschiede.

Bd.VI. Abh. 28
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Ich lasse die Beschreibung der Fliege
,

nach den vier vorhandenen

Stücken hier folgen ;

Länge t'"

;

schwärzlich-grau, sparsam behaart. Der Kopf etwas nach

abwärts geneigt; die Augen nierenförmig, durch die breite am Schei-

tel vorstehende und stark behaarte Stirne getrennt. Ocellen konnte

ich nicht entdecken. Die Fühler sind am Grunde entfernt, und stehen

auf zwei runden Höckern ;
sie sind Ggliederig

, die einzelnen Glieder

alle fast gleichlang, länglichrund, das vorletzte am kleinsten und fast

kugelrund, das letzte bimförmig. Die Behaarung der einzelnen Glie-

der ist fast wirtelförmig. Die vorstehenden Taster sind 4gliederig, das

erste Glied sehr kurz, das letzte vorne schaufelförnilg, gerade abge-

schnitten. Am Rückenschiide zeigen sich vorne zwei breite schwarze,

glänzende Striemen, gegen das Schildchen zu vier ebensolche schwärz-

liche Linien. Die ßrustseiten sind weisslich bestäubt. Das Schildchen

ist gelbbraun ; die Schwinger lichtgelh. Der fast gleichbreite 8ringe-

lige Hinterleib zeigt an den Rinschnitten gelbglänzende Härchen ; die

LegerOhre ist sehr kurz und gelbbraun. Die vorderen Beine stehen von

den zwei letzten Paaren weit ah ; die hintersten sind bedeutend län-

ger als die vier vorderen. Die Hüften sind mässig lang, die Schenkel

gegen die Wurzel zu allmälig verdickt; die Schienen länger als die

Schenkel, am Rnde mit einem ziemlich starken Dome bewalTnet. Das

erste Tarscnglied ist halb so lang als die Schiene
, das zweite und

dritte jedes etwas kürzer als das vorhergehende; das dritte am Ende

etwas ausgebnehtet, das vierte sehr kurz und umgekehrt herzförmig,

das fünfte so lang als das drille mit zwei einfachen Klauen und kaum
zu unterscheidenden Pulvillen. Die Farbe der überall zerstreut behaar-

ten Beine ist gelblich. Die Flügel sind mikroskopisch behaart und von

grautrüher Färbung. Der Adernverlauf ist wesentlich verschieden von

dem der Gattungen Chironomus, Diamesa und Tanypus. Die Randader

erreicht die Fiüg<'lspilze nicht, die drille Läiigsader liegt so nahe am

Flügelrande und so nahe andern oberen Aste der folgenden gegabelten

Längsader, dass beide zusammen verwachsen scheinen, und die ge-

wöhnliche Querader daher nicht vorhanden zu sein scheint. Diesämmt-

licheii Adern haben neben sich deutliche Flügeifulten , die wie Adern

erscheinen. Der Flügellappeii ist ziemlich klein. Der Vorderrand und

die dritte Längsader sind mit stärkeren schwarzen Borstenhaaren be-

setzt. Alle vorhandenen Stücke waren

Die Einreihung der beschriebenen Art in eine der vorhandenen Gat-

tungen ist schwierig, da sie in keine derselben passt. Eine neue Gattung

aufzustellen, ohne das 5 zu kennen, dürfte aber eben so gewagt als leicht-

fertig erscheinen. Wenn man übrigens erwägt, dass die Gattung Chironomus^

wozu die Art noch am füglichsten gebracht werden könnte, ohnedem hun-

derte von Arten enthält, wenn das ganz abweichende Flügelgeäder und die

cigcnlhümliche Bildung des 4. Tarscnglicdes ins Auge gefasst wird, so wird
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man sich doch unwillkürlich zur Aufstellung einer neuen Gattung bewogen

Hoden. Ich nenne daher diese Gattung vorläiißg Thalassomya und die Art,

zur Erinnerung an den Herrn Entdecker Th. Frauenfeldi^ und hoffe, dass

mich mein diessjähriger Aufenthalt in Triest in die Lage bringen wird, die

vollständige Gattungs- Diagnose mit Berücksichtigung des o nachträglich

liefern zu können.

Anmerkung 3.

Die hier zu erwähnende Trypeta ist, wie Herr F r a ii e n f e I d am a. 0.

bemerkte, von Dr. Egger auf Tr. terminata Meig. bezogen worden, eine

Ansicht, weiche auch Dr. Löw beslättigte und der auch ich mich ansciiliesse.

Frauenfeld sah sich durch einige Abweichungen in der Flügelzeich-

nung und durch das südliche Vorkommen veranlasst sie neu zu benennen

und gab ihr den Namen Tr. Hamulae. Ich bin io der glücklichen Lage be-

haopten zu können, dass hier alle ßeurtbeiler Recht haben und die Art io

Zukunft dennoch Tr. Mamulae heissen müsse.

Was die Einwendung Fraiienfelds gegen die Identität seiner Art

mit Tr. terminata Meig. betrifn, so scheint es mir, dass er die vom Stand-

orte hergenommene zunächst auf die der Tr. terminata Meig. allerdings

sehr nahe siebende Tr. gnaphalii Löw bezogen haben dürfte, die bisher

nur in unserem nördlichen Fauuengebiete gefunden worden ist. M eigens
Angaben über das Vorkommen seiner Tr. terminata, scliliessen ein südli-

'

ches Vorkommen derselben nicht aus, wenn man erwägt, dass M ei gen
bei der Beschreibung dieser Art weder Tr. radiata Fall, noch Tr. termi-

nata ¥ a\l. vor sich gehabt haben konnte. Es muss überhaupt von den, in

Meigens Werke beigestellten Synonymen ganz abgesehen werden und sich

zunächst an die Beschreibung und Abbildung der M eig e n’schen Tr. termi-

nata gehalten werden.

Dass sich bei den dalmatinischen Stücken der dunkle Fleck an der

Flügelspilze immer als zehnstrahlig gezeigt habe, ist nicht besonders erheblich,

wenn man berücksichtiget, dass 51 eigen bei aller Yortrefflicbkeit seiner

Abbildungen , doch nicht jene grosse Genauigkeit voraussetzeo lässt
, die

hier von ihm gefordert w'ird, und wenn man auf den Text sieht, wo es heisst:

„mit einem grossen kastanienbraunen, überall am Rande gestrahlten Fle-

ckeo.**^ ln der Abbildung des Flügels auf Tafel 30 f. 10 ist der Flecken nach

unten zu nicht gestrahlt. Sie ist daher nach einer Varietät gemacht,

bei welcher die beiden kleinen Glasllcckchen in den dunklen Flecken sehr

deutlich vorhanden waren und die Strahlung nach unten zu nicht sehr deut-

lich war. Frauenfeld sagt, dass bei seinen Exemplaren diese beiden

GlasQeckchen oft gar nicht vorhanden seien. Diess stimmt nun Alles ganz

vortrefflich zusammen. Die beiden Glasfleckchen erweitern sich nämlich oft

bis zum Rande hin und veranlassen daun um zwei Strahlen mehr, wie bei

den meisten dalmatiner Stücken, bei denen dann folgerichtig von Glaslleck-

cben nicht mehr gesprochen werden kann: oder sie sind deutlich vorhanden

28 *
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und der Raum unter ihnen ist in grösserer oder geringerer Ausdehnung

kastanienbraun, wie in M eigens Flügelabbildung. Die üebergänge, welche

ich verfolgen konnte, belehrten mich über die Richtigkeit meiner Ansicht

vollständig. Es muss aber der Art der Name Tr. Mamulae bleiben, weil der

Name Tr. terminata von Fallen für die FabrizPsche Art Tr. radiata

bereits vergeben ist und von M eigen zur Bezeichnung einer neuen von

Tr. terminata Fall, verschiedene Art nicht wieder aiigewendet werden

konnte.

Herr Frauen Feld war aber um so mehr berechtiget, die Art neu

zu benennen, weil er gleichzeitig mit der WiederaulTindung dieser seit Mei>

gen keinem Dipterologen bekannten Art, auch ihre ganze Entwickluugs-

schichte beobachtete und bekannt machte.

Anmerkung 4.

Die aus ScrophtUaria canina gezogene Gallmücke ist neu und gehört

zur Untergattung Asphondyla Löw.
Sie ist 1— iy«'"lang, gelbbraun. Die Fühler sind 8+ 18glied-

rig’, das letzte Glied ist nicht kugelförmig und fast so lang als die

übrigen. Der Rückensebild ist grau mit 8 schwärzlichen Längstrieinen

;

das Schildchen gelb; die Schwinger licht. Die Füsse sind weissgelb,

die Flügel gelbgetrübt, fast nackt. Der Hinterleib ist graulich, die

Legröhre des 9 sehr lang, das letzte Glied derselben borstenförmig.

Die Haltzange des ziemlich klein. Die Behaarung ist überall gold-

glänzend
,
am Rückenschilde sparsamer, an den Hinterleibsabschnilten

ziemlich dicht.

Die F u pp e n h ü 1 1 e ist lichtbraun, vorne am Kopfe mit 8 horn"

artigen Sligmcnträgeni
;
die Fühlerscheiden stehen nach dem Aus-

schlüpfen der Fliege
, wie zwei lange gebogene Hörner nach rück-

wärts. Der Hinterleib ist an beiden Seiten durch eine Längsnaht von

dem dickeren Mitteilbeile scharf abgeschnürt; die Fussscheideu reichen

bis zum 5., die Flügelscheiden bis zum 3. Hinlerleibsabschnille.

Dr. Haminerschmidt hat aus dem benannten Auswüchse unserer

ScrophulariaarXen eine Gallmücke gezogen, die er Cecidomyia scrophularia

nannte, und welche sich wohl mit unserer Fliege identisch erweisen dürfte.

Da aber Dr. Hammerschmidt meines Wissens von dieser Art nur bei

Gelegenheit der Breslauer Naturforscher-Versammlung Erwähnung machte
und nirgends beschrieb , so lässt sich hierüber nichts w eiter ermitteln, leb

benenne daher die neue Fliege Asphondyla scrophularia., wodurch, wenn
sich die Identität beider Arten in der Folge herausstellen sollte, w'enigstens

ein Synonym vermieden werden wird.

Anmerkung
Die schone Trypeta

,

welche Frauen Feld aus Phiomis fruticosa L.

zog
,

ist

,

wie er bereits am a. 0. .selbst bemerkte : Tr. femoralis R. D.

Digitized by Google



921

Robiiieau D e s v o i d y, welcher die Gattung Trypeta nicht sehr glück-

lich in mehrere Gattungen zersplitterte, nannte die Art Aciura femoralis-^

und beschrieb noch überdiess eine Urophora femoralis^ weiche wahrschein-

lich identisch mit Tr. aprica Fall, sein dürfte, und eine Oxyna femoralis.

Macquart nahm einige der Robineau D e s v o i d y'schen Gattungen

an und stellte Aciura femoralis R. D. in die Gattung Urophora; Oxyna
femoralis R. D. aber in die Gattung Ensina.

Urophora femoralis Macq. ist daher von Urophora femoralis R. D.

weit verschieden und letztere die von Meigen aufgeiiommene Trypeta

femoralis ,
von der wir hier sprechen.

Oxyna femoralis R. D. oder Ensina femoralis Macq., welche Nei-
gen Trypeta nigrofemorata nannte, ist eine von unserer weit verschiedene

Art und w'abrscheinlich eins mit Tr. parietina L.

Meigen erhielt die Art aus Oesterreich. Da Phiomis fruticosa L.

auch im Venetianischen vorkömmt, so dürfte die schöne Art wohl auch

dort aufgefuoden werden.

Anmerkung 6.

Die Gailmücke, welche Frauenfeld in den blasig aufgetriebeiien

Samenhülsen von Cytisus spinescens fand, ist Asphondyla Sarothamni Löw.
Die Art kommt auch bei uns vor und wurde aus ähnlichen Gallen

von Sarolhamnus scoparius gezogen. Sie scheint überhaupt einen weiten

VerbreituDgsbezirk zu haben, da sie auch aus Sicilien bekannt ist und Herr

Dr. Löw sie auch in Kleiiiasien gefunden hatte.

Bei der Determinirung konnte nur an Asphondyla genistae Löw ge-

dacht werden , welche aus grünen Gallen an Genista germanica gezogen

wurde. XWtin A. genistae unterscheidet sich von A. sarothamni nach Angabe

Löws schon durch bedeutendere Grösse, während die Dalmatiner Stücke

noch kleiner sind, als die typischen Exemplare von A. sarothamni., welche

ich durch die Güte der Herren Löw undWinertz besitze und vergleichen

konnte.

Die oben neu benannte A. scrophulariae unterscheidet sich von der

gegenwärtigen Art ganz leicht und sicher durch das nicht kugelförmige letzte

Fühlerglied und die fast nackten Flügel.

Anmerkung 7.

Die in den Gallen von Sahia officinalis gefundenen Puppen gaben

leider auch nachträglich keine entwickelte Fliege; über die vielen daraus

erhaltenen Schmarotzer, welche alle in die Ordnung der Hymenopteren
gehören

, muss ich die näheren Aufklärungen competenleren Beurtheilern

überlassen.
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Anmerkung 8.

Die aus Erica mediterraneah. gesogene Gallmöcke ist wahrscbei n-

lich Cecidomyia Erica scoparia L. D. Herr Frauenfeld hat nur ein ein-

ziges Stück erhalten , welches zur weiteren Constatirung geschont werden

musste y und daher einer näheren Untersuchung nicht unterzogen werden

konnte. Das einzelne Stück ist übrigens an den Fühlern und Beinen auch

etwas mutilirt
,
und kann schon desshalb zu einem sicheren Urtheile nicht

benützt werden. Es stimmt übrigens im Allgemeinen mit der Beschreibung,

welche L. Du Tour in den Ann. d. I. Soc. Entom. de France. I. Serie 6. p. 83.

von Cecidomyia Erica scoparia gibt
,
und besonders in der Farbe und Be-

haarung der Flügel ; doch ist sie am Hückenschilde und an den Schenkeln

kaum dunkler, wie bei der Letzteren der Fall sein soll. Nach der Bildung

der Flügel und Fühler gehören beide zu den echten Cecidomyien.

Jedenfalls ist es anffaileiid, dass über die Bewohnerin der, auch auf

unseren Ericaarlen vorhandenen Gallen, welche schon Clusius (Hist. rar.

I. p. 43) kannte, bisher kein deutscher Entomolog Auskunft zu geben im

Stande war.

Anmerkung 9.

Die ans Inula viscosa L. gezogene Trypeta ist Tr. longirostris Löw,
wie bereits Herr Frauen fe Id am a 0. ganz richtig bemerkte.

Die.se Entdeckung ist um so wichtiger, weil sich nun die Artrechte

von Tr, longirostris Löw, welche der nahen VerwandLschafl mit Tr. Inulae

T. Ros. wegen, nach bezweifelt werden konnten, durch das Merkmal der

ganz gelbrotlien Legeröhre des ^ als ganz sicher bewähren, und weil gleich-

zeitig die Lebeusgeschichle der Art dadurch bekannt geworden ist.

Anmerkung 10.

Betrifft eine Käferart (yipion tubiferum D ej.) über deren Lebens-

geschiclite uns Herr Frauenfeld seiner Zeit wohl selbst nähere Auskunft

geben wird.

A nmerkung 11.

Die Fliege, deren Larve in den grossen tiefgeschlitzten Blättern von

Delphinium staphysagria L. minirend getroffen wurde, ist Agromyza maura

Mg. Die Larven von Agromyza sind überhaupt als Blatlmiiiirer bekannt.

Ich gehe hier die mir bekannten diesslalligen Beobachtungen:

Nach Bouchd's Zeugnisse (Entom. Zeit. 1847. p. 143) miniren die

Larven von A. amoena Mg. in den Blättern von Sambucas nigra x, die von

A. heraclei Bouchd in den Blättern von Heracleum sphondylium\ die von

A. holosericea Bouclie in den Blättern von Verbascum uigrum ; die von
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A lateralis Mg. und A. mobilis Meig. iu den Blättern von Cynoglossum

o/ficinale ; die von A. strigala M g. in den Blättern von Campanula Tra--

chelium; die von A, Ihapsi Bouche in den ßlätlern von Verbasenm Thap-
sus; die von A. variegata Mg. in den ßlätlern von Colutea arborescens

und Coronilla varia und die von A. verbasci in den Blättern von Ker-

bascum nigrum und V. Lychmtis.

Nach Gourreau (Ann. d. 1. soc. Ent. de France. II. 4. p. SS5 et II.

p. 138) miniren in

den Blattern von Medicago die Larven von A. nigripes M g.

T> r> „ Lonic. Xylylosleum „ „ T>
4. obscurella Fall.

n „ Verbascum Thapsus „ „ V

(?

A. Macquarti Q. D.

= Thapsi Bouchö.)

„ Iris Pseudo-acorus „ ^ A, nana Big.

TJ T) y,
Euph. Cyparissias „ „ r>

A. pusilla Bl g.

Nach Dr. Scholz (Bresl. Ent Zeitung 31, SU) leben die Larven von

A. pulicaria Mg. in den Blättern von Ballota ruderalis und die von A.affi-

ms M g. in den Blättern von Sonchus oleraceus minirend.

Nur wenige Arien wurden auch an anderen Pilanzentheilen gefunden,

und zwar A. Lappae Löw, von Dr. Löw im Marke von Arctium Lappa
(Ent. Zeitung 1850 p. 879); A. aeneorentris Fall. (= A. aenea Mg.) von

Herrn Rondani in den Stengel von Carduus nutans (Ann. d. 1. soc. Ent.

de France 11. 3. p. XLYll), von Tengström und Nylander (Zetterst.

dipt.scand Vlll. p. 3364) im Marke von Arctium lappa und von Dr. Scholz
(Bresl. Ent. Zeit. 1^3. p. 36) in den Stengeln von Centaurea pratensis.

Ich habe diese Daten angeführt, weil sie mich auch bei meiner An-
sicht über die Determinirnng der vorliegenden Art unterstützen werden.

Beider Entscheidung, auf welche der bereits beschriebenen Arten

unsere Fliege zurückgeführt werden sollte, könnten nur die Beschreibungen

von A. aeneovenlris Fall. (=z aenea Mg.), A. pulicaria Big., A. pingius

Fall, und A. maura M g. in Betracht komiiien.

Die ersten drei Arten unterscheiden sich von A. maura Mg. durch

die Lage der beiden Queradern, welche bei ihnen nur massig genähert sind,

wahrend sie bei A. maura sehr stark genähert erscheinen, so wie sie Blei-

gen auf Taf. 61, f. 36 abbildet. Unsere Fliege zeigt nun dieses Blerkmal in

auffallender Weise, und sondert sich von A, aeneo-ventris Fall, und A.pu-

licaria Bl g. noch überdioss dadurch ab, dass die Larven der ersteren .Art

in den Stengeln von Arctium lappa und Centaurea, die der Letzteren in

den Blättern von Ballota gefunden worden ist.

A.pinguis Fall, könnte sie aber nicht sein, weil nach Zettersted t's

Zeugnisse, der die typischen Exemplare der Faller’schen Sammlung ver-

gleichen konnte, — bei dieser Art das dritte Segment der vierten Lnngs-

ader nur dreimal so lang, als das zweite sein soll, während es bei unserer

Fliege wenigstens sechsmal so lang als das zweite ist
,

gerade so wie es

bei A. maura angegeben ist.
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Zetlerstedt's Beschreibung stimmt übrigens auch noch in den übri-

gen Punclen mit unserer Fliege und besonders nach den Merkmalen der ver^-

dickten, schwarzen Kandader (costali ateris leniler crassiori, nigro).

Wollte man, des südlichen Vorkommens wegen, Anstand nehmen, den

F a 1 1 e n‘'schen Namen auf unsere Fliege anzuwenden, so müsste sie neu be-

nannt werden. Ich glaube aber, dass es schwer sein dürfte, sie so zu cha-

rakterisiren, um sie dann leicht und sicher von A. maura unterscheiden zu

können.

Zum Schlüsse sage ich meinem verehrten Freunde Frauenfeld den

herzlichsten Dank für die Liberalität, mit der er mir gestattete, seine schö-

nen Entdeckungen in so ausgedehnter Weise zu benützen und für den Ge-

nuss, welchen er mir durch die Möglichkeit der detaillirtesten Untersuchung

seiner interessanten Ausbeute verschaffte.
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Zwei kleine Beiträge

zur

der Gegend von Wien.

Von

li. R. V. Ileufler.

Seitdem ich in der Februar-Versammlung dieses Jahres von Kö r ber's

^Systenia Lichenum Germaniae“ und von dessen Vorsatze, Nachlrfige dazu

lieraiiszugehen gesprochen und die Lichenenfreunde eingeladen habe, Kör-
ber'n bei diesem Vorsätze mit Beiträgen zu unterstützen, ist K ö rb er selbst,

der es vorgezogen hat, die gesammelten Lichenenschntze Wien's mit eigenen

Augen auf einmal zu überschauen, hier gewesen und hat die Osterferien be-

nützt, um hier lichenologische Studien zu machen. Er besah namentlich die

Lichenen des kaiserlichen Hofeabinets, so wie die meines llerbars und wird

den Sommer dazu verwenden , um die 2u genaueren Forschungen bei Seite

gelegten Stücke in Beziehung auf ihren Platz in seinem System zu erforschen.

Die unter dem Titel „Parerga lichenologica“ hoffentlich bis Ende d. J.

erscheinenden Nachträge seines Werkes
, welche zugleich eine Gesamml-

revision desselben darzustellen bestimmt sind, werden den Beweis liefern,

dass Korber nicht vergebens diese Reise hierher gemacht hat.

Den hiesigen Liebhabern dürfte cs willkommen sein ,
überdiess zu er-

fahren, dass es bei dem Gebrauche des Körber'schen „Syslema Lichenum

Germaniae*'^ in Folge der erwähnten Ferinlreise des Verfassers möglich ist,

K ö rb e rasche Originalexcmplare von sehr vielen Arten hier in Wien zu

Bd. VI. Abh. 20
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vergleichen
,
indem seitdem sowohl die genannten zwei Rerbare als die des

kaiserlichen Josephinums und des Professors Dr. Pokorny zusammen

mehrere hundert Arien aus den Sammlungen des Verfassers mit den authen-

tischen Bestimmungen von dessen eigener Handschrift enthalten.

Obwohl Dr. Körb er fast jede verfügbare Stunde für die Unter-

suchung von Herbarsflechten benützte, so konnte die Gelegenheit doch nicht

ansgelassen werden , die bekannten reichen Fundorte von Mödling und von

der Türkenschanze zu überblicken. Diess geschah wirklich ungeachtet der

herrschenden der Lichenenjagd so unholden Märzstürme. Korber besuchte

den Kalenderbcrg hei Mödling in Begleitung Fr a ii e n f el d's und P o k o r iiy^s,

die Türkenschiinze in Begleitung Reissek’s. Beiden kleinen Ausflügen

.hatte auch ich mich anschliessen können. Ein kleines Andenken daran geben

die beiden folgenden Verzeichnisse.

I.

Verzeiohaiss

der am 21. März 1850 auf einigen (Düloiiiil-) Felsen des Kalenderberges

bei Mödling beobachteten L i c h e n e n.

Parmelia obscura (Eh rh.). Nur ein einzelnes Individuum.

Amphiloma Callopisma (A c h.). Häufig an Stellen , welche vor dem
Anprall des Regens geschützt sind.

Ampliiloma elegans (L k.). An dem bekannten Fundorte an einem Fel-

sen wenige Schritte ober der Fahrstrasse io die Hinlerbrühl
, weit und breit

die Platten überziehend.

Placodium saxicolum (Poll.). .An flacheren Felsen, die nur wenig
über dem Boden hervorragen.

Psoroma crassum (A c h.). Gemein an sonnigen Felsen , welche stark

verwittert sind, gerne auch die Ritzen ausfüllend und die erdigen Ränder

liebend. Entscheidend für die Physiognomie der dortigen petrophilen Liciie-

nen-Vegetation.
#

Candellaria vitelUna (Ehr h.). Gemein, aber unznreichend entwickelt.

Callopisma auranliacum (Lightf.). ß. Flavo -virescens (Ho f

An schattigen kleinen Felsbrocken.

Callopisma rariabile (Pers.) Gemein.
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Lecanora Floloviana S p r. b. dispersa. Ach. ZerstnMit bei (indereti

ArtcD.

Aspicilia contorta (FIk.)» In mehreren Formen sehr verbreitet.

Gyalecta cupularis (Ehrh.). An beschatteten und vor Regen geschütz-

ten Felsen im Föhrenwildchen ungemein schön entwickelt, auch mit lebhaft

gefärbtem Lager.

Psora lurida (Sw.). Gemein, besonders an etwas beschatteten Feis-

rilzen ;
im tieferen Waldschatten wird das Lager so bleich

,
das die ganze

Pdaoze ein fremdartiges Aussehen bekommt.

Psora testacea (Ho ffm*)* Ist Gyalecta cupularis die liebliche Köni-

gin der Lichenen des Kalenderberges zu nennen., deren Anblick jedes Men-

schenherz, das für die Anmuth der Schöpfung nicht gänzlich verschlossen

ist, erfreuen muss, so gebührt dieser Psora der Titel des prächtigen Königs

der Lichenen-Vegetation dieses kleinen Gebietes. Beide Arten haben aulTal-

lende Merkmale, die gar nicht aus dem Gedächtnisse zu bringen sind
; ein-

mal erkannt, können sie nimmer verkannt w'erden. Sie sind in dieser ßezie-

hiing wie Paris quadrifolia oder Corwallaria majalis unter den Blumen.

Psora testacea hat ähnliche Standorte wie Placodium crassum, mir ist

sie auf einzelne Oertlichkeiten beschränkt; dort aber, wo sie vor-

kömmt, überzieht sie bank artig die verwitterten Abhänge, während Pla-

codium crassum mehr oder weniger in ihrer Ausbreitung der Kreisform

treu bleibt.

Thalloidima vesiculare (lloffm.). Gemein in Felsritzeii und an den

erdigen Rändern der Felsen.

Biatora rupestris (Scop.) Gemein an nackten, unverwitlerten
,

et-

was beschatteten Felsslücken.

Endopyrenium rufescens (Ach.). Nicht seilen in einzelnen Exempla-

ren in erdigen Felsritzen und an solchen Felsrändern.

Verrucaria fuscella (Turn.). Einzeln an beschatteten Felsen im

Wäldchen.

Verrucaria nigrescens (Pers.), Aeusserst gemein.

Verrucaria rupestris (Sehr ad.). Weit weniger verbreitet als die

vorige Art; liebt geschütztere, der Verwitterung weniger nusgesetzte Lagen.

Collema multifidum (S c o p.). Sehr verbreitet.

Synechohlastus flaccUlus (Ac h.). Einzeln an heschalletcn Felsen im

Föhrenwäldchen.

29 *
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9is

Naohtr ag*

zu (lern VerzeiclHiisse der Lichenen der Turkeiischanze (in den Verhand-

lungen des zoologisch “botanischen Vereins. II. Sitz.-Ber. 3ß — 37) von

Prof. l)r. F 0 k 0 r n y ,
veranlasst durch Beobachtungen vom

27. Marz 1856.

Cladonia recurva Hoffm. Eine mit Lagerschuppen reich heselzle

schöne und eigenlhümliche Form von Cladonia furcata (Schreb.j. An

der Erde.

Placodinm saxicolum (Poll.) Auf hernmiiegenden Sandsteinen.

Candeluria vitellina (E h rh ). Mit dem Vorigen.

Aspicilia conforfa (F 1 k,). Fast auf jedem Stückchen kalkhaltigen Ge-

steins, das aus der Erde herausragt.

Sarcogyne pruinosa (Sm ) An Kalksteinen.

Vernicaria nigrescens >,Pers.) Mit der vorigen.
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V e r z e i c li 11 i » s

der

im Kaiserthume Oesterreich aufgefundenen

Odoiiatcu lind Perlldcn.
Von

FrietiricH Brawer,

Dieses Verzeichniss der Odonaten und Perliden sende ich einer ana-

lytischen Zusammenstellung der Arten voraus. Bei den Odonaten wurde die

Monographie von Sely s-Longchamps und Hagen (Kevue dc^Odonates

ctc. iu den Memoires de la Societe Royale des Sciences de Liege. T. VII.

1850) benützt und die Namen derselben als richtig beihehalten. Hieraus erklärt

sich manche Abweichung von Brittinger's Verzeichniss (die Libelluliden

des Kaiserreiches Oesterreich in dem April -Herie des Jahrganges 1850 der

Sitzungsberichte der mathematisch-naturwissenschartlichen Classc der kaiser-

lichen Akademie der >Vis8enschaften). Die Perliden wurden nach Pictet

(Hist, natur. des Insect. Neuropt. Farn, des Perlides. Genäve. Paris 1841 )

bestimmt; nur muss ich hier bemerken, dass die Arten der Gattung Leuclra

und Nemura vielleicht mit jenen Pictet's nicht identisch sind, da hierüber

eine Vergleichung der Sammlungen allein entscheiden kann, ln Bezug der

Gattungen befolge ich Hageu's Ausspruch in der „Uebersicht der neueren

Literatur, betrclTend die Neuropteren L i n n e's.‘^ (Ent. Zeit. St. März 1850 .) Bei

den um Wien vorkommenden Arten ist Fundort und Flugzeit angeführt.
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Farn. Otlimata.

1. Sub-Fam. EtihellwlMne

,

Trib. 1. Libellnlina.

G. 1. MjiheMMwMn quadrimaculataL. Im Monate Mai überall gemein. Prater,

Mödling etc. bis Mitte Juni, vsr» praenubila Newm. (Brillinger).

— depressa L. Ueberall gemein. Juni.

— fulva Müller. Im Prater am Bindiwasser. Mitte Juni; selten. Häiißger

am Neusiedlersee. — Ungarn, Schlesien, Italien, Dalmatien

(Frauenfeld).

— cancellala L. Mitte Juni überall jfcmein bis Ende August.

— albistyla De Selys. Prater Bindiwasser. Juni; seltener als die vorige

Art. — Ungarn, Italien.

— brunnea Ponscol. In Gebirgsgegenden häußg. Bei Wien im Juni und

Juli. — Dalmatien (Frauenfeld).

— cueruhscens Fab. Mödling; seilen. — Ungarn, Italien.

— erylhraea Brullö Prater am Bindlw'asser. Juni; selten. — An der

Narenta von Herrn Frauenfeld gesammelt, auch bei Görz

(Brusenow.sky). Südliche Ungarn (Britlinger).

— pedemontana Allioni. Um Meran häufig. Steyr (Brittinger).

— depressiuscula De Selys. Juli bis September. An Sümpfen in den

Donau-Auen. Am Bindiwasser im Prater sehr gemein. — Italien.

— sangninea Müller. Prater. Juli; sehr gemein. — Böhmen, Schlesien,

Ungarn, Italien.

— (laveola L. Prater, Juli. Etw'as seltener als die vorige Art. — ln der

ganzen Monarchie verbreitet.

— Fonscolombii De Selys. Prater. Juni. Am Kaiserwasser im Prater;

sehr selten. — Bei Steyr (Britlinger).

— tneridionalis De Selys. Prater, Juli. Häufiger als die vorige Art. —
Steyr (Brittinger).

— striolata Charp. Sehr gemein, vorzüglich ahf sonnigen Bergen. —
Mödling, Baden etc., auch im Prater. Juli — September.

— Vulgata L. (De Selys.) Von Milte .August bis November überall

sehr gemein.

— scotica Dono van. Im Prater im Monate Juli selten. — Krain (Schi-

ner), Bukowina.

— pecloralis Charp. Im Prater am Bindiwasser. Juli; nicht häufig. —
Steyr (Brittinger), Böhmen, Schlesien.

— dubia Vanderl. Auf feuchten Waldwiesen. Mai bis halben Juni. —
Oesterreich, Böhmen, Mähren (Britlinger).

— vandalis Charp. Prater am Bindiwasser. Nur in manchen Jahren

häufig. Juni, Juli. — Böhmen, Schlesien.
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Libell.rubicunda L. Ini Gebirge an siebendem Wasser nach ßrittingor.

—

Oesterreich, Böhmen, Schlesien, .liili, Augiisl; selten.

— albifrons Burm. .\n sumpfigen Waldwiesen
,

.luli und August (Brit-

linger). — Oesterreich, Böhmen, Mähren. Sellen.

Trib. 2. C or dulina,

G. 2. JEpithecn bimaculata Charp. Prater am ßindiwasser,* sehr selten.

Mai. — Böhmen, Schlesien.

G. 3. CortiwUn metallica Vanderl, Prater. Mai, Juli; gemein.

— alpestris De Selys. Auf Hochalpen bei Gastein. Mitgetheilt von Herrn

Dr. Girand. Juli. — Tirol (Briltinger).

— flaeomaculata Vanderl. Mödling, Kalenderberg; Juli; sehr selten.

— aenea L. Ueberall gemein. Mai bis Juli.

11. S uh- Farn.

Trib. 1. Gomphina.

G. 4. €S9tppht*s vulgatissimus'L. Ueberall gemein. Juni, Juli.

— flavipes Charp. Juli; seilen. — Böhmen, Schlesien, Italien. (Nach

Briltinger). Fünfkirchen.

— serpentinus Charp. Mödling, Kalenderberg» Juni; sehr selten.

— uncatus Charp. Am Gardn-See (Tacchetti).

— forcipatus L. Im Gebirge sehr gemein. Mödling, Baden etc.

G. 5. Comwiegaster annulatus Latr. Mödling Hinterbrühl. Anfangs

August und Ende Juli; selten. — Steiermark, Böhmen, Ungarn.

— bidentatus De Selys. Mödling Hinterbrühl. Juni und Juli; gemein.

Trib. 2. Aeschnina.

G. 6. Ahuop formosus Vanderl. Ueberall um Wien gemein. Juni, August.

— Ungarn, Oher-Oesterreich, Böhmen, Italien.

— Parthenope De Selys. Prater am Bindivvasser; höchst selten. — Ich

fing nur ein Exemplar, das sich im k. k. zoologischen Museum

aufbewahrt befindet Fliegt Mitte Juni bis Juli.

G. 1. Ae9et%9%ne pratensis Müll. Prater. Juni; gemein. — Böhmen,

Schlesien, Italien.

— cyanea Müll. Im Gebirge. Mödling, Dornbach , Schönbrunn
;
sehr

gemein. Juli, August. — ln der ganzen Monarchie verbreitet.

— juncea Linn^. — Ober-Oesterreich, Böhmen, Schlesien, Steiermark.

Juli, August. Nicht häufig.
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AcM'hna borealis Zetter st. Bei Gnstein niif Hoclinipen. Juli. Mitgetlieilt von

Hrn. Dr. Giraud.
— mixla Latr. Mödling, Baden, Praler; sehr gemein. August, Oclober.

— In der ganzen Monarchie verbreitet.

— nffinis Va nderl. Prater, Stockerau ; seltener als die vorige Art. Juni

und Juli. Ungarn, Böhmen, Schlesien, Italien.

— nifescens Vanderl. Prater, Mödling; sehr gemein. Ende Mai bis

Ende Juni. — Böhmen
,
Ungarn, Schlesien, Italien, Dalmatien

(Frauenfeld).

— (jrandis L. Mödling Kienthal
;
gemein. August. — Böhmen, Mähren,

Galizien.

III. S u b - F a m. AgrioniAae.

Trib. 1. Calopterygina,

G. 8. Cnloptew*yac nirgo L. Juli und August
;
sehr gemein. — In der

ganzen Monarchie verbreitet.

— splendens Harris. Juli und August; sehr gemein. — Im ganzen Kaiser-

Ihume Oesterreich.

Trib. 2. A grionina,

G. 9. EtCHtes niridis Vanderl. Mai und Ende September im Prater nicht

selten. An Sümpfen. — Im ganzen Kaiserthume Oesfi;rreich.

— nympha De Selys. Juni und Juli im Prater seilen. Häufiger bei

Stockerau. — Im ganzen Kaiserthume Oesterreich.

— sponsa Hansem. Im Praler gemein. Juui, Juli. — Ober-Oesterreich,

Ungarn.

— rtrens Charp. Im Prater gemein. Juni, Juli. — Ober-Oesterreich,

Steyr (Briltinger).

— barbara Fab. Im Prater und bei Mödling, Baden etc. ; seltener als die

vorige Art. Juni, August. — Ungarn, Italien.

— fnsca Vanderl. .4pril, Mai und September überall gemein. Stets die

erste Art im Frühjahre unter den Odonaten. — In der ganzen

österreichischen Monarchie verbreitet.

(». 10. pennipes?a\\as. Im Stadtgraben um Wien ;
seilen.

Juli. Um Vöslau und am Laaerberg (Löw). häufiger. — Böhmen,

Untfarn.

G. 11. AgrioM najas Hansem. Juni und Juli; an Sümpfen im Prater

gemein. — Im ganzen Kaiserthume Oesterreich.

— minium Harris. Bei Dörnbach und Vöslau Juni; sehr selten. — Inder

ganzen Monarchie verbreitet.

— teneUum De vi Ilers. Triest (Hagen). Juli.

— pnmUio Gharp. An stehoiidein Wasser au der Brücker Bahn, bei

Wien selten (Low). Auch im Gebirg bei Gumpoldskirchen. —
Ungarn, Italien.
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— elegans Vaiiderl. Mai bis Juli im Praler sehr (gemein — lin gan-

zen Kaiserliiume Oesterreich.

— puIcheUnm V ändert. Juni und Juli; überall gemein an stehenden

Gewässern.

— puella Linn. Selys. Mai bis August im Prater gemein. — ln der

ganzen Monarchie verbreitet.

— omatum Heyer. Bei Mödling und Vöslau an Bächen; selten.

— cyathigerum Charp. Juli und August bei Blödling sehr gemein. —
Im ganzen Kaiserthume Oesterreich.

— hastulatvm Charp. Im Prater. Juni bis August; gemein. — In der

ganzen Monarchie verbreitet.

— lunulatum Charp. Am Brucker-Bahnhofe bei Wien; (Löw) selten.

—

Ober-Oesterreich (Steyr Britlinger), Böhmen, Schlesien.

— sciiulum Ramb. Dalmatien (Frauenfeld).

Farn. Perlldae.

G. 1. intricata ?ict. Bei Gastein an Gebirgsbächen.

Mitgetheilt von Hrn. Dr. Giraud.
— microcephala Pict. Im Mai an den Ufern der Donau ; selten. Häufiger

im Gebirge. — Reichenau im Mai.

— alpina Pict. Anden Ufern der Donau und Wien, im Mai; selten.

G. i. JReria Geoffr. Latr., nubecula New man. Im April an den Ufern

der Donau und Wien; gemein. — Das Thier sitzt bei Tag unter

Steinen.

— bicaudala Linn. (Nach Hagen befindet sich in L i n n e's Samm-
lung, von ihm selbst bezettelt die P. bipunctata Pict. unter

obigem Namen.) Um Wien an den Ufern der Donau und den

daselbst bestehenden Schwimmanstalten, massenhaft, aber nur

auf kurze Zelt. — Auch in Alpengegenden gemein. Mai, Juni.

— cephcUotes Curtis. An den Ufern der Wien und um Reichenau,

Mai
;
seiten.

— tnaxima Scop. In Reichenau bei Gloggnitz, massenhaft. Mai, Juni.

— Laibach (Schmidt).

— marginala Panzer. Bei Hütteldorf an den Ufern der Wien und Möd-

ling sehr gemein ; Mai.

— abdominalis Burmeister. An den Ufern der Wien und bei Mödling

(Löw) ; Mai. Sehr selten.

G. 3* CHMorapen^ta Newman., rftm/omm P i c t. Bei Reichenau und in

Steiermark im Monate August.

— grammatica Scop. (_t>irescens Pict.) Ueberall gemein an Wald-
bächen

;
Mai. Krain (Schmidt).

— venosa Steph. Um Wien bei Mödling. Juni und Juli.

Bd. VI. Abh. 30

Digitized by Google



t.34

Chlor, griseipennis Picl. Im Prulcr und bei Mudiing ,
im Mai^ Juni. Bei

Meran im August.

G. i. Mmopi^ryjp? icLj tripunctataScop. (flavaV.) Im Prater vom Mai bis

Juli gemein.— Auch im Gebirge nicht selten bei Laibach ( Schmidt).

— torrentiwn Pict. An den Ufern der Wien bei Weidlingau und

Purkersdorf, im Mai; selten. — Auch in Böhmen (Piclel).

G. b. Cap9%in Picl., nigra Pict. Bei Wien am Donaucanal im Prater;

Anfangs April selten. Sitxl bei Tage unter Steinen. — Bei Pur-

kersdorf an der Wien (Frauenfeld).

G. 6. Vnet%i9pteryac Pict., nehulosa L. Bei Wien im April
;
sehr selten.

— trifasciata Pict. Am Donaucannle im Prater unter Steinen; April.

Bei Reichenau im Mai ; häufig.

— praelextata Bur meist. Reichenau bei Gloggnitz. Mai; selten.

— fasciala Bur meist. An den Ufern der Wien. April; selten.

G. 7. WjewetTa Steph., cyUndrica De Geer. An den Ufern der Wien,

selten.

— fusciventris Steph. An den Ufern der Wien im April gemein.

— nigra Oliv. Bei Weidlingau und Reichenau bei Gloggnitz sehr

gemein ;
Mai.

— tenuis Pict. Bei Mödling im September; selten-

— flavicomis Pict. In Reichenau bei Gloggnitz. August; selten.

G. 8. ]¥e»»%%§tra Latr., variegata Oliv. An den Ufern der Wien. April

;

gemein.
— nitida Pict. Bei Kaltenleutgeben Ende März selten. Um Reichenau

bei Gloggnitz im Mai. — Auch in Böhmen.
— marginata Pict. Bei Hiitteldorf, April und Mai; gemein.

- humeralis Pict. Um Reichenau bei Gloggnitz im Mai. In Steiermark

im August.
— cinerea Oliv. Um Reichenau bei Gloggnitz im Mai sehr gemein.

Schliesslich glaube ich noch rechtfertigen zu müssen, warum ich

nebst P. marginata P. noch P. maxima Scop. als eigene Art aufluhre. —
Ich habe mich durch eine grosse Zahl Individuen überzeugt, dass zwei Arten

zu unterscheiden sind, die Pict et beide unter marginata beschrieben hat.

P. maxima Scop., die ich mit Krainer-Exemplaren für identisch halte,

unterscheidet sich durch den, im Verhältniss zum Prothorax, sehr breiten,

ganz rothbraunen Kopf von P. marginata P. einerseits, und durch die laug-

gellügelten Männchen von P. cephalotes Gurt, anderseits. Die Nymphen der

P. maxima und P marginata sind auffallend verschieden. Eine weitere

Begründung behalte ich mir vor.
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Spceics Europaeae.Aspleiiii

Intersnchaiigen über die Milzfarne Enropa’s.

(Mit drei Tafeln Abbildungen und einer Erdkarte.)

Von

Jt. r. Müeußer.

(Vorgelegt in den Silsungen von 7. Mai und 4. Juni 1856.)

nSecuria animis tantum haen cognoscere Cordi e.st:

Qiios non ambitio iiec opes, nec gioria muiidi,
Nec varii affectus vana aub imagine torquent

:

Sed dulcia natura Juvat paacitque beatoa.**

(Valerii Cordi de planlia libri teitii prolugus.)

EINLEITUNG.

Veranlassung.

Zu Ende des Jahres 1854 erhielt ich von unserem geehrten Vereins-

niitgliede, Herrn Gustav Seelos in Botzen einen Farn mit folgenden Bemer-

kungen :

y^Diese interessante zwischen A. (Asplenium} Breynii und

A. se ptentrionale stehende Form fand ich das erstemal am Südab-

hange des Schleern in den schmälsten Felsritzen eingezwängt (Dolomit)

stets in diesem vertrocknet erscheinenden aufgerollten Zustande^ wie ich

ein paar Exemplare beilege. Höhe zwischen 5 — 6000'. Das zweite Mal im

Walde ober dem Schleernsee an abgestürzten Kalkblöcken ,
an diesem

Standorte untermischt mit Ruta mtiraria., die sogar dazwischen ihre Wedel

herausstreckte^ sich aber leicht loslösen Hess und keine abweichende Form
zeigte^ wesshalb es aus dieser Art wohl nicht abzuleiten sein dürfte (circa

4<»00'^. Es kommt stets sehr vereinzelt vor. Die Drüsenhaare., dasspartitum

der Wedel., die feinen Riefen lassen es jedenfalls nach meiner unmass-

geblichen Meinung als gute Varietas erscheinen.'^

30 *
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Auf die beigelegte Etiquette hatte Seelos den Namen y^Asplenium

septentrionale var. tripartilam'^ gesetzt. Am 5. April 1855 schrieb mir

See los nachträglich:

Y,Die Pflame scheint so sehr in die engsten Spalten und Kalkgrübchen

rerliebt^ dass es ihr an hinlänglichem Raum zur Ausbreitung wirklich

mangeln muss ; hei vielen Exemplaren fand ich nicht mehr als t — 3

H’erfe/.“

Ich hielt den überschicklen Farn für eine neue Art, enthielt mich aber

der VerölFenllichung meiner Ansicht, weil ich über Farne bisher keine be-

sonderen Studien gemacht halle, aus den bei anderen Pflanzenfamilien ge-

inaehlen Erfahrungen aber wusste, wie schwer es sei, hierüber ein verläss-

liches Uriheil abzugeben.

Die Enldeckung eines wahrscheinlich neuen Farns in Europa war

mir ein so anziehendes botanisches Ereigniss, dass ich anßng zur Lösung

des von See los angeregten Problems Untersuchungen zu machen.

Bald darauf (Flora 1855, 81 — 82) beschrieb Leybold diesen Farn

unter dem Namen Asplenium Seelosii. Später (a. a. 0. 348 — 349, t. XV, im

Separalahdruck unter dem Titel
:
y^Stirpium in alpibus orientali-australibus

nuperrime repertarum nonnullarumque non satis adhuc expositarum Jcones.

27. t. XII.) gab Leybold auch eine Abbildung desselben und (a. a. 0. 114

— 116) nachträgliche Notizen, so wie auch mein Freund Freiherr von

Mausmann (österr. botan. Wochenblatt 1855, 133 und 178 — 179) hierauf

bezügliche Nachrichten verölTenllicht hat.

Abgränzung.

Ich iie^s mich durch diese Zwischenfälle in der Fortsetzung meiner

Untersuchungen nicht abhalten, weil sie sich unversehens anfänglich auf

summlliche österreichische, später auf sammtliche europäische Aspleiiieu

ausgedehnt hatten, und mit jedem Schritte mir klarer ward, mit wie grossem

Hechle Fee (Polypodiavees 190) den Ausspruch that: „Le genre Asplenium

demande une monographie.'"'' Leider musste ich zufrieden sein, einige Unter-

suchungen über die in Europa vorfindigen Arten machen zu können und

konnte meiner Arbeit nur dadurch einen allgemeineren Charakter geben,

dass ich diese Arten in ihrer gesammten Ausdehnung Uber den Erdball

verfolgte.

Ich habe Europa nicht in dem weiteren Sinne genommen, nach wel-

chem auch die Azoren dazu gerechnet werden, wesswegen ich Asplenium

anceps Sol and er kfs. (in Banks Herb, laut Lowe Pr. Faun, et Florae Moder.

8, in Cambridge Phil. Trans. IV. und: Barker-Wehb. et Bertkelot Histoire

des lies Canaries. Phytogr. III.4Z9.J und monanthemum Linn. (Syst. Fiat,

ed Af//, //. 460A hier nicht anfnehmen konnte. (S. Seuhert Fl. az. Ib.)

Bei der Frage, welche Arten zu der Gattung Asplenium gehören, habe

ich mich an die neueste Monographie der Familie der Polypodiaceen vou
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Fee gehalten, ohne mich in selbstständige Forschungen einzulassen, welche

nur dann mit Nutzen angestellt werden können, wenn sie sich auf ganze

Gruppen erstrecken, was jedoch nicht in meiner Absicht gelegen war

Die nach dieser Regel ausgeschlossenen Arten, wozu auch jener Farn

gehört, welcher diese ganze Arbeit veranlasst hat, sind am Ende aufgezähit.

Quellen.

Ausser der Literatur"^) und meiner eigenen Pllanzensammlung f///'. //.)

habe ich als benützte Quellen mehrere Herbarien mit dem Ausdrucke meines

tiefsten Dankes für die gestattete Benützung nnzufübren, namentlich das

kaiserliche Herbar des botanischen Hofkabinetes in Wien
(W. M. = Museum) das königliche Herbar von Berlin C^. M.)^ die

Herbarien der Universitäten Prag und Pest (P» M.) ^ der
Landesmuseen von Ungarn in Pest (P. M.) , von Steiermark
in Graz (H. Joh. = Herbar des Johanneums) von Tirol in Innsbruck
(T. M.)^ unseres eigenenVereines, ferner der Herren : Rabenhorstin
Dresden, v. Felicetti, Gegenbauer, v. Pittoni und Streinz in

Graz, E. Hofmann, Opiz und C* B. Presl in Prag, [letzteres

durch die Güte von dessen Frau Witwe mit Hilfe unseres Mitgliedes

Friedrich Tempsky)j endlich der Herren: Bayer, Bon di, Boos, Frei-

herr v. Leithner, G. Mayr, Neilreich, Ortmann, Fr. Pokorny,
Schiner, Schur und Springer in Wien.

Die letzte Aufzählung der europäischen Asplenien mit Diagnosen ist

vom Jahre 1927 und beßndet sich in Sprenge Fs Systems Vegeta-
bil i u m.

Das letzte allgemeine Werk über Pilnnzcn-Geogrnpliie /pAonse De
C andolle^ Geographie b o t anique raisonnee^ erschienenX^bh)

gibt über Asplenien nur zwei Notizen über die Bodenverhältnisse von

A. Trichomanes (S. 448, 448),

Es ist also in mehr als einer Beziehung nicht überflüssig, diese Farne

nenerdings abzuhandein.

Untergattungen.

Die frühere gewöhnliche Eintheilung nach der Ganzheit und dem Grade

der Zertheilung des Wedels, welche Liunä {Species plantarum ed» I. 1753)

annahm, und der De la Mark {^Encyclopidie 1786), Swartz (Genera

et species filicum 1801), Willdenow (Species plantarum 1810), Spren-

*) Nachdem die.se Abbaiidlimg dem Drucke übeigeben war, gelangte das Werk
von Metteiiius; „Filice.s llorti liotanici Lip.siensis.** I.ipsiae, 1856, hierher.

Dasselbe konnte nur mehr durch Einschaltung der Diagnosen der bezüglichen

von M e 1 1 e n i u s als Arten angenommenen Milzfarnc benützt werden.
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gel (Systema Vegetahilium 1887) und Ny lau der {Sylloge Florae Euro-

paeoe 1855) folgten, gibt keinen sichern Anhaltspunkt zur Unterscheidung der

Arten, indem nach ihr verschiedene Pflanzen einer und derselben Art, ja selbst

Abart in ganz verschiedene Gattungsgruppen gebracht werden können, und

w'irklich gebracht worden sind.

Eben so w'enig gibt die Eintheilung der Presl'schen Untergattung

Asplenium {Tenlamen Pteridographiae 1836) nach der häutigen oder leder-

artigen BeschalTenheit des Wedels, die Möglichkeit einer verlässlichen

Reslimmung

Die europäischen Asplenien gehören zu den Untergattungeu flemioni-

tidastmm und Euasplenium Fi&s. Die erstere enthält die ^especes angu-

leuses palmees^^ die letztere die ^espkces pinnees^ pinnees- pinnalifides ou

piusievrs fois pinnees.'^ Diese Eintheilung lässt sieb begründen durch einen

höchst wichtigen und tiefliegenden Unterschied in der Gefässbündel-Ver-

zweigung der Wedel. Ihre erste Verzweigung ist nämlich entweder nahezu

von einem Puncte ausgehend, d. i. strahlig, oder von merkbar verschiedenen

Puncten ausgehend
, d. i. gefledert. Zur Untergattung mit strahliger erster

Gefässböndel-Verzweigung CHemionitidastrum) gehört nur A. palmatum^

zur Untergattung mit gefiederter erster Gefässbündel-Verzweigung (Euas-

pleniutn) gehören alle übrigen europäischen Arten Die Frage, ob der Wedel
ganz sei, d. h. ob die Wedelscheibe (lamina frondis) unterbrochen sei oder

nicht, kömmt hier gar nicht in Betracht

Die Untergattung Euasplenium zerfällt nach einem ebenso tiefen und

beständigen Unterschiede im Gerippe der Pflanze in zw'ei Hauptgruppen. Die

ersten Gefässbündel - Zweige oder mit dem gewöhnlichen bildlichen Aus-

drucke die Rippen sind nämlich von verschiedener Länge. Bald sind die

längsten in der Mitte und es nehmen in diesem Falle dieselben gegen den

Grund und gegen die Spitze der Spindel allmälig ab, bald sind die längsten

am Grunde, und die allmälige Abnahme erfolgt nur in einer einzigen Rich-

tung, nämlich gegen die Spitze der Spindel. Link hat (1841) diesen höchst

werthvollen Unterschied in seinem Werke: Filicum species in horto regio

botanico Berolinensi cultae, S. 8, zuerst erkannt und in folgende Worte
gefasst: Pinnae quoque aut inferne decrescunt (fr. decrescensj aut majorcs

flunt (fr. pyramidata)., denselben aber seltsamerweise wenigstens bei den

Asplenien, wo er geradezu unentbehrlich ist , nicht angewandt Zur ersten

Gruppe gehören: A marinum^ tiride, Petrarchae^ rncAomanes, zur zweiten :

A. germanicum., Adiantum nigrim., Ruta muraria

Die geometrische Figur, welche der Gruppe Euasplenium fronde pyra-

midata zu Grunde liegt, ist ein Dreieck; die Figur, welche der Gruppe

Euasplenium fronde decrescente zu Grunde liegt, ist eine Raule (Comhina-
tion von zwei Dreiecken)

]
die Figur, welche der Untergattung Hemioniti-

dastrum zu Grunde liegt, ist ein Fünfeck (Combination ton drei Dreiecken)

wenn daher die Frage erlaubt ist, in welcher Rangfolge diese drei Gruppen
stehen, so liegt die Antwort nahe, dass die erste (mit dem Dreiecke) am
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am höclisleii slehl, wesswegeii ich auch inil dieser Gruppe in der Aufzählung

der Arten den Aiifnog gemacht habe. Es Hessen sich daran noch manche

Betrachtungen knüpfen, die mich zu weit von meinem Gegenstände abführen

würden Die hier mitgetheilte wollte ich jedoch nicht unterdrücken , auch

auf die Gefahr hin, eiu Anhänger der Naturphilosophie genannt zu werden.

In dem Sinne der Schweden und Engländer ist jede Naturforsebung Philo-

sophie (y^Philosophiu botanica^'^ ^^PhUosophical transactions^) und was die

Geometrie in der Botanik betrüTt, erinnere ich an Göthe's Worte:
Bewährt den Forscher der Nntur

Ein frei’ und ruhig’ Schauen
;

So folge Messkunst seiner Spur

Mit Vorsicht und Vertrauen.

Die weiteren Ablheilungen der einzelnen Gruppen bedürfen keiner

Erläuterung, und gehen von selbst aus dem Vergleiche der Diagnosen her-

vor, w'elche übrigens nur zur Unterscheidung der europäischen Arten dienen.

Gang der einzelnen Untersuchungen.

Nach der Benennung und dem wie erwähnt beschränkten ArtbegrifTe

folgen bei jeder der aufgezählten Arten mehrere Abschnitte, von welchen

die ersten (vorlinneanische Nachrichten , Entwickelung des Artbegriffes^

Abbildungen, Naturselbstdruck, veröffentlichte Herbarien) geschichtlich, die

darauf folgenden (Gliederung der Formen, Messungen, Physiognomisches,

Morphologisches ,
Biologisches) beschreibend

,
und die letzten (Boden,

horizontale Verbreitung, verticale Verbreitung) erdkundlich sind. Nach die-

sen berichtenden Abschnitten bescliliesst ein kritischer unter dem Titel

:

y^lrrige oder zweifelhafte Nachrichten'^ die Reihe der Erörterungen.

Geschichtliche Abschnitte.

Bei den vorlinneanischen Nachrichten habe ich alle diejenigen ausge-

schlossen, welche frühere Namen lediglich wiederholt haben

In dem Abschnitte von der Entwickelung des ArtbegrifTes sind alle

Diagnosen, welche bloss Abschriften aus älteren Schriftstellern mit gar kei-

nen oder nur ganz unwesentlichen Abänderungen sind, ausgeschlossen wor-

den. Ueber jede einzelne dieser Entwicklungsgeschichten lies.sen sich man-

nigfaltige Betrachtungen anstollen. Es ist nämlich jeder ArthegrilT eine Aufgabe,

an deren Lösung der menschliche Geist bald mit mehr, bald mit minder Glück

arbeitet. Einer steht bewusst oder unbewusst auf den Schultern des andern,

nur äusserst langsam fallen die Schuppen von den Augen, nur höchst all-

mälich wird das Unw'esentliche von dem Wesentlichen geschieden ;
Rückschritte,

Irrwege zeigen sich, und wer am klarsten zu sehen glaubt, ist nicht selten

der blindeste. Das Suchen nach dem ArtbegrifTe ist nichts Anderes, als das

Forschen nach der Idee des Schöpfers für die einzelne Art Diese Aufgabe
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der Systematik ist eine so hohe, dass man mit Recht behaupten kann,

es gebe keine höhere in jeglicher Art der Nnlurrorschiing
, und nicht die

Systematik ist die Dienerin der andern jüngeren Zweige, sondern im Gegen-

theile ihr als dem gemeinsamen Mittelpunkte dienen die anderen.

Wenn man nicht übersieht, dass Linnd unter dem „Nomen specificum

essentiale“ den wesentlichen ArtbegrilT verstand, so wird man zugeben, dass

sein Auspruch
:
„Si Bolanici eo tandem perveniant, ut omnes species nomine

essentiali determinare queant, non datur ultra“ (Philos. bot. ed. I. ZiT),

immerfort seine Giltigkeit behalten wird.

Die vollkommene Erreichung dieses Zieles ist für den Menschen das,

was in der Mathematik eine incommensurable Grösse ist; er kann sich sei-

nem Ziele, d, i. der Erkennung der Idee des Schöpfers wohl immer mehr

nähern
, es aber nie ganz erreichen. Nach jedem Schleier wird sich ein

neuer zeigen; hinter jeder geöffneten Pforte wird eine neue verschlossen

sein. Ich bescheide mich gerne mit dieser Arbeit auch nur das unterste

Ende eines Schleiers gelüftet, auch nur an einer äussersten Vorhofspforte

leise geklopft zu haben.

Gleichwie das Firmament sich in einem Wasserlropfen spiegelt, so

spiegelt sich die Geschichte der Entwicklung des (wohl noch sehr jugend-

lichen) Menschengeistes in der Geschichte der Betrachtung jedes einzelnen

Geschöpfes. Von diesem Standpiincte aus habe ich den Abschnitt
:
yfEnttcick-

lung des Arthegriffes'^ aufgefasst, und ich bin überzeugt, dass er

bei dieser Auffassungsweise jedem Leser eine reiche Quelle der Belehrung

und des Vergnügens sein wird. Sagt doch auch Meister Göthe:
Willst du dich am Ganzen erquicken,

So musst du das Ganze im Kleinsten erblicken.

Beschreibende Abschnitte.

Bei den Messungen ist nach der Kegel Linnd's (Philos. bot. ed /.

das alte Pariser Mass angewendet worden, nicht nur weil es sehr nütz-

lich ist, die Masse nicht zu vervielfältigen, sondern auch, weil es dem Mass-

stabe, den der Mensch an seinem eigenen Leibe trägt, am nächsten kommt,

wie Linnö am angeführten Orte weiter auseinandergesetzt hat. Bei den

Messungen der Winkel verschiedener Gefässbündel habe ich mich eines Glos-

transporteurs und Richtscheites bedient. Jene Gefässbündel, an welchen bei

den hier vorkommenden Arten die Früchte sitzen
, habe ich Adern , deren

Verzweigung Aederchen, genannt. („Conlinuationes rachidis in pinnis pin-

nulisque simplicibvs alque in laciniis frondis quoque dicuntur costae. —
Rami costarum frondium simplicium, pinnarum., pinnularum laciniarum-

que sunt venae.^ et harum rami sunt venulae."^ Presl., Tentamen Pteri-

dographiae. dö.)

Die Titel der Abschnitte y^Physiognomisches., morphologisches., Biologie

sches'* sind absichtlich in dieser unbestimmten, nur Fragmentarisches andeuten-

den Form gegeben. Es sind eben nur Untersuchungen, keineswegs die einzel-

nen Glieder einer erschöpfenden Monographie.
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Erdkundliche Abschnitte.

Der Abschnitt vom Boden zieht die physikalischen, chemischen, petro-

graphischen und geologischen Beziehungen in seine Betrnchlung.

Die horizontale Verbreitung zerfällt jedesmal in, eineii allgemeinen,

besonderen und hypothetischen Theil, Der besondere Theil enthält die

Beziehungen zur topographischen
,

mathematischen und klimatischen Erd-

kunde. Bei der Angabe der Isothermen benützte ich den physikalischen Atlas

von Berghaus in der Handausgabe, nachdem ich mich überzeugt hatte,

dass in diesem Puncte die grosse nicht mehr Detail gibt. Der hypothetische

Theil stützt sich auf die Voraussetzung, dass jegliche Pflanzenart von einem

Individuum oder bei diöcischen Arten von einem Paare abstamme

remnty ex omni specie mveutium unicum sexus par crealum fuisse conten-

dimusJ^ Lin ne Phil. bot. ed. /. 66^, und demnach jegliche Pflaiizeuart

eine Urheimat habe, von der aus sie sich soweit verbreitet, als ihr aner-

schalTenes Wesen es zulässt.

Die Ihatsächlichen (Iränzen der Verbreitung einer bestimmten Pflau-.

zenart sind die Grundlagen, von denen aus man nach der Urheimat oder

dem Schöpfungscentrum (Vegelationscenlruin.^ Schöpfungsherd) derselbeu zu

suchen hat.

Es versteht sich, dass hierbei nicht von einer einzigen Urheimat für

alle Pflanzenarten die Rede sein kann, wie Li und in seiner Rede de tel-

luris hahitabilis incremeuto annahm.

Die Lehre von mehreren solchen Schöpfungsheiden hat E. Korbes
%

(Report of the meeting of the British association held at Cambridge [June

20, 16, 18457 in Ann. hist. p. I26> angenommen, Grisebach hat sich

ihr angeschlossen (bot. Jahresbericht f. 1845, 4) und weiter ausgebildet

(Göttinger Studien /., 557^. Zur gleichen Ansicht hat sich Alphonse De
Ca n dolle bekannt (Biographie botanique raisonnee IIO87 .

Die folgenden Untersuchungen geben schlagende Beweise für die Rich-

tigkeit dieser schönen Hypothese, von welcher Grisebach an den ange-

führten Orten in folgender Weise urtheilt:

„A'ur das Problem der Schöpfungsherde gibt dieser Wissenschaft

(nämlich der Pßamengeographie) einen eigenthümlichen Inhalt und erhebt

sie über den Vorwurf ein Aggregat disparater Sätze aus verschiedenen

Disciplinen zu sein , denn nur unter diesem Gesichtspuncte ist ihr eine

bestimmte und selbstständige Untersuchungsmethode ein fortschreitender

Entwicklungsgang geboten.^ Und: ,,/r/i glaube, dass man als eine der fun-

damentalen Voraussetzungen der Pflanzengeographie vorläufig annehmen

muss, dass die Pflanzenwelt von einer bestimmten Anzahl von Schöpfungs-

puukten aus durch Wanderung bis aw gewissen klimatischen Gränzen oder

terrestrischen Schranken sich allmälig ausgebildet habe. Durch solche Hy-

pothesen geleitet, wird man zu fruchtbareren Untersuchungen gelangen.^

Bd. VI. Abh.
m
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in dem Abschnitte von der verticalen Verbreitung sind die Höhen-

angaben auf Pariser Fuss berechnet worden.

Kritischer Abschnitt.

In dem Abschnitte
:

y^lrrige oder ztoeifelhafte Angaben.,'^ habe ich

nur in seltenen besonders begründeten Ausnahmsfällen Angaben , welche

nicht bereits in die Literatur übergangen waren» aus Herbarien angeführt.

ABHANDliüNO DER ARTEN.

Tafel zur Bestimmung.

nCito, tuto etjucundc.^

(L i n n e Phil. bot. cd. 1.

1. Frondibus simplicibus

— pinnatis 8.

8. — decrescentibus 3.

— pyramidatis 6.

3.

Indusiis integerrimis . .

— crenatis 4.

I.

Palmatam.

u.

Marinum.

4. Rachi compressa . .

— semitereti 5.

5. — alata

— nuda

0. Indusiis integerrimis

7. — repandis aut dentatis

8. — fimbriatis

in.

Viride.

IV.

Trichonianes.

V.

Petrarcha«.

VI.

German!cum.
vn.

Adiautum nigrum.

VIIL

Ruta muraria.
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Erste üntergatimig«

II e m i 0 n i t i (I a s t r n m.

(F^e Polypodiacies 19i)

)

Nervalione primaria radial a.

I.

AtpMeniwwn pai»natu»n.

(.De Ir Mark in Encyclopedie m^tbodique. Botanique. 11. [1786] 302.)

Der handfOrmige Mlixfarn.

Diagnose.

Asplenium frondibus simplicibus.

(Wedel einfach.)

Vorllnneanische Nachrichten.

1696. Filis Hemionitis diclB Maderensis, hederae arboreae aliquatenus aemuln.

Plukenettf Älmageslwn botanicum. 153.

1700. Hemionitis lasitaoica elegantior.

Tournefort* Jnstituliones rei kerbariae. 546.

Entwickelung des Artbegriffes.

1786. A splenium (palmatum) frondibus simplicibus cordalo - palmalis

quinquelobis, lineis fructificantibus longis numerosis tenuissimis.

Lamarck Encyclopedie mithodique. Botanique Ily 308.

1804. Asplenium (H emionitis) frondibus simplicibus, cordalo ••hasta^

tis, quinquelobis, integerrimis , liueis fructificantibus longis, numero-

sis, tenuissimis; stipitibus Inevibiis.

Brotero, Flora lusitanica^ //, 399.

1806. Asplenium (p almatum) fronde cordata palmato-lobata.

iSfoarl», Synopsis ßlicum, 75.

1810. Asplenium (palmatum) fronde quinqtieloba cordata, lobis tribus

intermediis acuminatis.

iri lldenow.^ Species plantanm, V. 306.

31
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lvS24. Asplenunn (palmatumj fronde .suh(|uitiqnelobn cordala, laf)0 iir-

lermedio loiigissimo.

h a ul fu s s, enumeralio ßlicnm
^
qnas in itinere circa terram legif

dar. Adalhertns de Cha7nisso, 160.

1833. Asplenium (p al matum) fronde cordala quinqiieloba, iobisSacu**

minnlis., 2 rotimdalis, medio prodiicto. Sori lineares.

//. T. Link, llorius regius botanicus Berolinensis, If., 37.

t?30. A spie ninm (palmatum) caiidicc caespilo.sn
; rachi angulala sub-

paieacea
;
fronde 3 — 3 lobata, basi cordala, laele viridi ; veiiis bifur-

calis ,* soris angiislis, elongalis, vennli.s secundariis lerliariisqtie

imposilis.

P. Barker-Webb (et Sab in Berthelot), Histoire natu-

relle des lies Canaries. Phytographia, ///, 438.

Abbildungen.

Plukcnctt, Pliylograpbia, 887, 4.

Tournefort, insMlutiones rei herbariae, III, 388, B.

De La Mark, illuslralioii des genres, 867, 8.

Scbkuhr, kryptogamische Gewächse, 66.

Loddiges, tbe bolanical Cabinet, 868.

Veröflentlichte ncrbaiien.

C. Hochs teil er, Iler nzoricuni n. 178.

VVel witsch, Uiiio iiitineraria ed. a. 1841.

(iliederung der rönnen.

Der Uiiislimd, dass über die Arlbegränzung dieses Farns keine Mel-
niingsverschicdenheit besieht, denn Brolcro's abweichender IVame //e-
mionitis bernhl lediglich auf einer Verwechslung mit Scol ope ndrium
n emionitis (Linn. suh Asplen.) — lässt vermulhen, dass die Formen-
verschiedenheil eine geringe sei. So ist es auch in der Thal. Aellere Slöcke
tragen Wedel , deren Spreite fnnflappig isl,* jüngere oder magere Slöckc
tragen dreilappige Wedel

,
ganz jugendliche haben Wedel , deren Spreile

ohne Lappen herzförmig isl. Es isl hier nicht von Stöcken die Rede, welche
wegen zu grosser Jugend noch keine fruchtbaren Wedel hervorbringen, son-
dern von solchen

,
deren Wedel bereits Fruchlliäufchen tragen. Die Anwe-

senheit und die Anzahl der Lappen hängt auch von der Jahreszeit ab, so
dass in einer und derselben Vegetationsperiode die ersten unfruchtbar blei-
benden Wedel ungelappl, die späteren dreilappig, die spatesten fünflappig
sind. Das Verhällniss der Länge des Mittellajipens zu den Scitenlappen isl

sehr veränderlich. Das Bleibende besteht darin, <lass der Millellappcn immer
länger ist, in der Regel zwischen 2 und 8mnl so lang, selten mehr nl»
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.‘Tinal oder wenig^er als Smai so lang. Wenn -1^ Lappen vorhanden sind, so

sind die zwei unteren die kürzesten. Es ist also wirklich eine Aehnlichkeit

mit dem Längenverhällniss der Finger der menschlichen Hand vorhanden,

wesswegen der von Lamark gewühlte Name, indem er eine wesentliche

nnd leicht kenntliche Eigenschaft bildlich andeiitet, als ein sehr passender

und dieses ausgezeichneten Gewächses höchst würdiger bezeichnet werden

kann. Die einzelnen Lappen sind, je entwickelter und üppiger, desto spi-

tziger und verlängerter. Der Miltellappen ist nie stumpfi die Seitenlappen

kommen öfter stumpf vor, manchmal nur die zwei unteren , manchmal auch

die zwei oberen. Das Längenverhältniss des Wedelstieles zur Spreite ist

höchst wechselnd
;

in der Regel und insbesondere bei üppigen Wedeln ist

der Stiel 3 — 4 mal länger als die Spreite,* es kommen jedoch Fälle vor,

wo der .Stiel sogar kürzer ist als die Spreite. Ich habe einen Wedel eines

cultivirten Stockes vor mir, der sich von wildgewachsenen üppigen Wedeln

nicht unterscheiden lässt.

Messungen.

Die Wedel 2" 10'" bis 13" 3'" lang. Wedelstiele l" 5'" bis 7" 9'"

lang. Spreite 1" 4"' bis 5" 4'" laug, I" 1"' bis 7" 5'" breit. Die Adern ent-

springen unter einem Winkel von 30“, die Aederchen unter einem von 15®.

Pliysiognomlsches.

Unter den europäischen Milzfaruen steht der bandförmige durch seine

einfachen Blätter einzig da. Die Farbe seines Wedels, den Stiel inbegriffen,

ist ein lichtes Gelbgrün. Die Spreite der Wedel ist ringsum von einem gelb-

lichen durchscheinenden Knorpelrande umgehen , den man ohne mikrosko-

pische Untersuchung für ein Gcfiissbüudel zu hallen geneigt sein könnte,

welches sich am obern Ende des Stieles davon abtrennt. Allein der ana-

tomische Bau dieses Randes zeigt lediglich ein Gewebe gestreckter Zeilen,

und bat keine entfernte Aehnlichkeit mit dem überaus zierlichen Bau der

Gefässbündel. Eine besondere Zierde verleiht dieser Art auch der auffal-

lende Schopf schwärzlich-brauner Spreuschuppen, welcher an dem oberen

Ende des Stockes sitzt, und zwischen dem die Wedel nllmäligsich entwickeln.

Moipliülogisches.

Die verschiedene Form der Wedelspreite steht im wesentlichen Zusam-

menhänge mit der Yertheilung der Gefässbündel. Die Wedelspreite bleibt

ohne Lappen, wenn sich von dem IIauptgefä.ssbUndel, das ist von der Fort-

setzung des Wedelstiels unter dem Namen der Hauptrippe keine Seitenrip-

peu abzweigen, d. h. keine Gefässbündel, welche an Stärke dem Houptgefass-

bündel wenig nnchstehen
,

bis an die Spitze des Seitenlappens laufen und

mit abwechselnd gestellten Seitengefässbündeln besetzt sind. Zweigen sich

am Grunde der Hauptrippe Seitenrippen ab, und zwar fa.st gegenüberstehend
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an jeder Seite eine, so wird das Blatt dreilappig. Pünflnppig wird es, wenn
an der rechten Seile jeder Seitenrippe nahe ihrem Ursprünge je eine Sei«

tenrippe zweiter Ordnung abzweigt. Die lappigen Wedel haben einzelne

fruchttragende Adern und Aederchen
,

welche beiderseits mit Schleierchen

besetzt sind, während in der Regel nur ein Schleierchen vorhanden ist, das

sich gegen die Rippe ölToet
,
dem die Ader entspringt. Diese Ausnahmen

Gnden sich nur bei jenen Adern und Aederchen
,

welche gegen einen der

einspringenden Umfangswinkel laufen und genau oder doch beiläufig in

der Milte zwischen je zwei Rippen liegen. Durch diesen Umstand erklärt

sich diese auf den ersten Anblick fremdartige Erscheinung und das Gat«

tungsgeselz, dass die Schleierchen sich gegen die Rippe öffnen , wird durch

diese scheinbare Ausnahme bestätiget.

Biologisches.

Mehrjährig, wie alle anderen Milzfarne Europa’s. Wurde vom April

bis November mit grünenden und fruchttragenden Wedeln gesammelt. Lebt

gesellig und an seinen Orten in Menge.

Boden.

Liebt feuchten Waldschatteu auf abschüssigem vulkanischen Felsboden,

siedelt sich auch auf Baumstämmen, Mauern und an Wasserleitungen an.

Horizontale Verbreitung.

Asplenium palmatum bewohnt mehrere Inselgruppen des a 1 1 a n t i«

sehen Oceans, berührt die ostwärts angränzenden Festländer,
und ist auch auf einer Insel der Nordküste von Neuholland gefunden

worden.

Auf den Canarischen Insel n ist diese Art gemein (Webb und Ber-

thelot H. Can. p. 438^ ; Alexander von Humboldt sammelte sie bei Orö«

tava und an dem Pico de Tejde auf Teneriffa (Willdenow's Herbarium^ B.

M.)
;
auf der nämlichen Insel sammelte sie auch Bory de St. Vincent (Thal

von Laguna: Voyage dans les quatre principales iles des mers cTAfrique^

/, Chamisso (H. G. im B. M. und H. Presl) und Bunbnry (Journal of

the Proceedings of the Linnean Society. /. Botany., 2SJ, Von Madera
kannte sie Plukenett (Almaq. und in neuerer Zeit fand sie dort wieder

Fr. Holl (H. Presl). Sie ist dort in Ueberfltiss auf der Nordseite, namentlich

in den Bergwäldern au der Kuppe derSerra des Agoa-Thalcs und am Ribeiro

Frio. An der Südseite der centralen Bergkette scheint sie zu fehlen (Bun’-

bury a. a. 0. 11^. In der Gruppe der Inseln des grünen Vorgebirges beob-

achtete sie auf San Nicolao Carl Bolle (H. G. im B» AfJ; Guthnik (H. Rai-

ner im J. und H. GegenbauerJj dann Seubert und Ilochstetter brachten sie

von den Azoren, der letztere namentlich von Fajal (W. und B. Af
. ; H.

Presl). Sie kommt in der Gruppe der Azoren beinahe auf allen Inseln vor

(Seubert fl. az. 1^).
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Mit der Bezeichnung ^India occidentalis Aiton.** liegt diese Art ini

II. des jüngeren Jacquin (W, M.J. Tournefort’s (J, R. II. 546^ und Link's

{R, n.) Angaben für Portugal lauten allgemein; es scheint jedoch die-

ser Milzfarn dort nur auf dem änssersten westlichen Vorsprunge des Lan-

des, d. i. auf der Sierra de Cintra im Nordwesten der Tajo-Mündung vorzu-

kommen, wo ihn Brotero augibt Lus. II, 398J) und wo ihn Schousboe

CII. W. im B. M ), Brunner (Hb. Rainer im J.) und Welwilsch (W. M.,

H. H.,und H. Bondi) gesammelt haben. Cavauillcs (descripcion ZbQ) gibt

ihn io Spanien an, ohne einen Standort zu bezeichnen.

Aus Nor da fr ik a ist er von (Cavanilles descripcion ibQ)

und Algier (W. M. und H. Presl) bekannt.

In Willdenow’s Herbar (19870, 4) liegt ein Wedel mit der Bezeich-

nung Cap van Diemen, jedoch ohne Angabe des Finders. Ich habe keinen

Grund um anzunehmen, dass hier ein- anderes Cap van Diemen gemeint, sei,

als dasjenige, weiches an der Nordwestspitze der an der Nordküste Neuhol-

lands gelegenen Melville-Insel gelegen ist.

Die Breitenausdehnung des Gebietes beträgt von einer Polargränze zur

andern 50°. Die Ausdehnung des nördlichen Gebietes erstreckt sich über

ii ßreitegrade, nämlich vom 17— 39°. Die Polargränze fällt beiläufig mit

der Aequatorialgränze des Schnees und mit der Isotherme 14°, dieAequato-

rialgränze mit der Isotherme 20° zusammen. Der Fundort südlich vom Aequa-
tor liegt unter dem 11. Breitengrade. Die Längenausdehnung erstreckt sich

über 833° und geht westlich von Ferro 818°, östlich von Ferro 81°. Die

Atlantis, worunter ich hier den InbegrilT der Inseln des atlantischen Oceans

von den Capverdischen Inseln bis zu den Azoren verstehe , und namentlich

etwa der Pik von Teneriffa (Pico de TejdeJ kann als Urheimat dieses Milz-

faros betrachtet werden.

Vertikale Verbreitung.

Bei Garachico auf Teneriffa bis an den Meeresspiegel, obwohl sowohl

dort als auf Teneriffa die Zone des besten Gedeihens bei 900' und darüber

liegt. (Bunbury im Journal of the Proceedings of the Linnean Society. I.

Botany, 11, 88.J Auf den Azoren nicht ober 800'. (Seubert Fl. az. 13.^

Irrige Angaben.

Der ümschlagbogen 19870 des Willdenow’schen Ilerbars, in welchem
die Proben von A.palmatum Wegen, trägt diesen Namen als Aufschrift und am
Ende ist beigefügt: Habitat in Italia, Hispania. Die Angabe Italiens als Fundort

darf jedoch nicht irre führen. Die wie gewöhnlich auf der Umschlagsctiquette

dem Namen beigesetzte Diagnose und das Citat : Lin. syst. ed. R. 4 p. 401,

so wie der bei genauerem Einsehen bemerkbare Umstand, dass der Artname:

j^palmaium“' eingeschrieben wurde , nachdem ein früher da gestandener

Name ausradirt worden war, erweisen mit Bestimmtheit, dass die Aufschrift
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anfänglich Asplenium Hemionit is lau[.e[e und Wi 1 Id en ov%' zwar den Namen
corrigirle; jedoch dabei vergass, auch die Diagnose und dos Vaterland, welche

beide das damals zu Asplenium gezogene Scolopendrium Hemionitis ange-

hen, mit den zu A. palmalum passenden Angaben zu vertauschen. Ein ita-

talienischer Standort konnte nicht constatirt werden. Es wäre dem Klima

zufolge auf der Südküstc von Sizilien su suchen; es fehlt jedoch in Gus-
sone's Flora Sicula.

Zweite Untergattung«

E n a s p 1 e n i u m.

(Fie Polypodiacees 190 .^

Nervatione primaria pintiala.

II.

A9pteniww%
(Linn^ Species plonlarum. Editio prima. [1753] t0$l )

DerKa.sten-91ilzfarii.

Diagnose.

Asplenium frondibus pinnatis decrescenlibus ; indusiis integerrimis.

(Wedel gefiederty abnehmend
;
Schleierchen ganzrandig.)

Vorlinneanischc Nachrichten.

1576. Chamaeniix marina anglica.

Lobe liaSy plantarum seu stirpium Uistoria. Observ, 474.

1597. Fiiicula petraea femina.

Gerardej the Herball (Ed. 11. ann. 1636, 11*4^.

1623. Fiiicula maritima ex insulis Sloecbadis.

C. DauhinuSy Pinax thealri botaniciy 358.

1696. Adiantum seu Filix trichomanoides Jamaicensis, pinnnlis auriculatis ad

basin strictioribus et rarius dentulis major.

Pluh enet ty Almagestum bolanicumy 9.

1707. Lonchitis miiior, pinnis latioribus leviler denticulatis, superiore latere

auriculatis.

SloanCy historia naturalis Jamaicae. /, 78.

Digitized by Google



949

Kntwickelung des Artbegrifles.

MZT. Asplenium fronde pinnata
;

pinnis ovatis serratia, sapcrne margine

gibbis incisis.

Linni^ Hortus Cliffortianus, 474.

1753. Asplenium (marinum) fronde pinnata: pinnis ovatis superne basigib-

bis serratis obtusis.

Linni^ Species plantarum. Ed. /. 1081.

17.'i6. Asplenium minns assurgens Simplex, foliis oblongis, margint iiiae-

quali crenato.

Broten^ cieü and natural history ofJamaica, 93.

1750. Asplenium (marinum) frondibus pinnatis obovatis serratis, snperne

gibbis obtusis basi cuneatis.

Lin ne, Systema Naturae. Ed. X. II. n. 13.

1796. Asplenium (marinum). Prond pinnated. Leaflets ovate
,

oblique, ser-

Tdted, obluse, unequal and coedge shaped at the base.

Smith in English Botany, 393.

ISOI. Asplenium (marinum) pinnis trapezio - ovatis obtusis serratis sursuin

lobatis.

O. Swartz, genera et species filicumin Schrader''s Journal für

die Botanik. //, 53.

1810. Asplenium (marinum) frondibus pinnatis, pinnis oblongis obtusis

inciso -serratis
,

basi superiore rotundato - subauriculalis
, inferiore

triincnlis.

Willdeno Species plantarum. V, 318.

1837. Asplenium (marinum) foliis ovalo - oblongis obtusis crenatis, basi

sursum suhauriculatis deorsum cuneatis, rhachi marginata.

C. Sprengel, Systema Vegetabilium. IV, I. 83.

1838. Asplenium (marinum) fronde pinnata, pinnis oblongis obtusis inciso-

serratis, superioribiis basi rotundis et suhauriculatis.

Duby Botanicon gallicum. I, 540.

1833. Asplenium (marinum). Frondis pinnae o b 1 o n gae obtusae basi atte-

nuatae deenrrentes superne o b t u s a e ouriculatae inciso cre-

natae; rachis tenuis alata. Sori oblongi.

Link, Hortus r. b. Berolinensis. II, 58.

1841. Asplenium (marinum) pinnis base allenuata inferue deenrrenlibus,

superne auriculatis lanceolatis obtusis crcnulalis.

Link, Filicum species in h. r. b. B.cultae, 93.

1844. .<4sp/emtim (marinum) fronde lanceolata pinnata, pinnis oblongis

obtusis argute serratis, basi superiore rotundato-auriculatis, inferiore

truncatis unacum stipite discolore glaberrimis.

Gussone, Florae Siculae Synopsis. II, 884.

Bd. VI. Abb.
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IS47 . AspIeniutJt (marinum) fronde pinnata; pinnis ovnto - rhomboideis,

supra basin subauriculalis, glabris, virenlibus; soris venulac imposi-

tis, demam confluentibus.

Barker-Webb Cet Sab. Berthelot) ^
Histoire naturelle des

Isles Canaries. Phytographia, ///, 430.

1854. Asplenium C^arinum). Stipes shorter Ihan the frood: frond pin-

nale: pinnae allached by a very narrow base, appeariog as if slal-

ked ,
ovale, serraied : clusters of capsules linear, rusl coloured,

always separate.

ewmany a Hisfory of british fems. UI, ed, 235.

1956. Asplenium (marinum). Rhizome obliquum, paleis lanceolatis, acumi-

natis onustnm ;
folia 4 — 9" longa, coriacea, glabra, lanceolata , pin-

natisecta, apice pionatifida j
petiolus ebeoo-fuscas, nitidus, segmentis

decurrentibus superoe ala manifesta viridi, inferne anguslius margina-

tus j
segnienta petiolata, 1 — tV*' longa, 3— 4'*' lata, e basi integer-

rima, inferiore cuneata vel excisa, superiore truncata, obtuse et bre-

viter auriculatim producta, trapezoideo - ovata ,
obtusa, inaequaliter

serrata. Nervi obliqui, supra basin furcati ;
nervus basalis superior

pinnatus. Sori elongati vel obloogi, crassiusculi ,
utrinque ad coslam

seriati et solitarii marginales in auriculis praesertim segmentorum

superiorum. Indusium rigide membranaceum, integerrimum.

Mettenius., Filices Horti botanici Lipsiensis.^ 73.

Abbildungen.

Lobelius, PI. Hist. Obs 747, Icones I, 814 links.

Gerarde, the Herball. ed. II. 1143.

' P lukenett, Phytographia 253, 5.

Morison, Hist, plantarum universalis. Sectio XIV. 3, 25.

Petiver, Gazophylacium., 91, 1.

Bolton^ Filices Britannicae., 15. Eine abweichende Form aus Sib-

b a I d's Scot. auf 2, 4.

Schkuhr, kryptogamische Gewächse, 69, a— d.

Curtis, Flora Londinensis, 4, 60.

English Botany, 6, 392.

Schnizlein, Iconograpbia 263, 11.

Francis, Analysis of british ferns, 3, 3.

Newman, History of british ferns. 3. cd. 235, 239, 240.

Veröflentlichte Herbarien.

Collectio Dicksoniana n. 17.

Sieber, Corsica.

End ress, Iter Pyr.

Hochstetter, Her azoricum n. 173.
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Gliederung der Formen.

Die Formen unterscheiden sich zunächst nach der Grösse der ganzen

Pflanze. Die grössere Form hat zahlreichere (bis über und schmälere Fie-

dern, so dass einzelne gefunden werden , welche mehr als viermal so lang

als breit sind; die Fiedern sind entfernter von einander gestellt. Link hat

dieselbe im Hortiis Beroiinensis, .%9, als varielas Maderensis bezeichnet, und

von Linn^ auf PI uke nett rückschreitend ihre specißsche Identität mit

tnarinum in Frage gestellt, in den Species Filicnmy 93, jedoch ohne hier-

über fernere Zweifel zu äussern als varietas major beschrieben. Nach K u nz e's

Index Filicum, 33, kömmt diese Form in den Gärten unter dem Namen To~

varense vor. Man kann dieselbe als A. tnarinum majus bezeichnen.

Die kleinere Form (A. marinum minus) hat eine mindere Anzahl von

Fiedern, in der Regel 10 bis 12; die Fiedern sind breiter, so dass ihre Länge

oft kaum das anderthalbe ihrer Breite ausmacht, und ihre gegenseitige Ent-

fernung ist so gering, dass ihre Ränder sich theilweise decken. Nor diese

Form hat Lin ne im Horlus Cliffortiauus und in der X. Ausgabe der Sy-

steraa Natnrae als A> marinum beschrieben ; io der II. Ausgabe der Species

Plantarom hat er die grössere Form als varietas ß ohne ihr einen Namen zu

geben, beigesetzt.

Von der kleineren Form gibt es eine Abänderung, weiche Gussone
in der Florae Siculae Synopsis, 2, 884, wegen der schiefen Rautenforin ihrer

Fiedern als A. m. b. trapeziforme unterschieden hat. Jugend oder ungün-

stige Vegetationsbedingungen veranlassen diese unentwickeltere Gestalt der

Fiedern. Eine andere Bewandtniss hat es mit einer anderen Abänderung der

kleineren Form, welche sich durch tief eingeschnittene Fiedern auszeicbnet.

Sie muss als das bezeichnet werden, was mau im gemeinen Leben ein Spiel

der Natur nennt, indem der eigentliche Grund solcher ganz individuellen,

in einem und demselben Individuum aber bleibenden Abweichungen, gänz-

lich unbekannt ist und desshalb bildlich einem blossen Spiele ziigeschrieben

wird. Der Grund solcher Abweichungen oder das veranlassende Gesetz lässt

sich um so weniger erforschen, als dieselben meistens ausserordentlich selten

sind. Die Spielart, um die es sich gegenwärtig handelt, wurde von Lightfoot
(Flora Scotica 665^ und wenn eine Stelle in Sibb. Scot. ill. II. 7 richtig

hierher gezogen wird, auch vou Chr. Jrviu bei Weeras in Schottland

beobachtet.

Messungen.

Länge des Wedels 1" 7'"— 19" 4"', des Stieles V" - 5" 10'", der

Spreite 1" 2"'— 18" 6"', der Fiedern 4"'- l" 10"'.

Breite des Wedels 6'" — 8" 9'", der Fiedern 2'"— 8'".

Die Adern entspringen unter einem Winkel von 20°
,

die Acderchen

unter einem von 30*.

52 *
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Pliysiognoniisches.

Die Tracht des Milzrarns der Küsten ist eine ungemein kräftige, üppige,

gedrungene. Aus dem kurzen Stocke treiben bis zu 15 gleichzeitig grünende

Wedel. Der Stiel ist dick und kurz; glänzend rothbraun steigt er aus dem

dichten Spreuscliuppenschopfe hervor, und wird als Spindel in der Regel

er.st gegen die Spitze zu, ausnahmsweise besonders bei jugendlichen Stöcken,

auch schon weiter unten grün.

Das Grün dieses Farns ist ein gesättigtes
,

prächtiges Saftgrün. Die

Rippe theilt die Fiedern in zwei ungleiche Hälften; die innere, gegen die

Spitze gekehrte Seite ist grösser, indem der untere Theil dieser Spreitenseite

sich mehr entwickelt und jene mannigfaltigen .Abänderungen erzeugt, welche

bnld als Buckel, bald als Oehrchen, bald als ungleicher Rand, bald als ver>

schobene Raute bezeichnet worden sind. Die Aussen- oder Unterseite der

Fiedern sieht am Grunde im Vergleiche zur Innenseite wie abgehackt aus

;

jedoch ist es gerade diese, deren grüne Spreite ander Vorderseite der Spin-

del herahläufl, worin ein bleibendes ülerkinal dieser Art besteht. Hingegen

ist die ungleiche Grösse der Spreitenhiilften der Finder kein bleibendes

Merkmal; es kommen, besonders bei der grösseren Form Fiedern vor, welche

ganz symmetrisch gebildet sind. Zur Tracht dieses Farns gehört auch das

stets stumpfe Ende sowohl des ganzen Wedels, als der einzelnen Fiedern,

so wie der Randkerben erster und zweiter Ordnung.

Morphologisches.

Die unsymmetrische Bildung der Fiederhälften entsteht dadurch, dass

die unterste linkscitige Ader sich dreimal gahelig theilt, während die andern

Adern nur eine einfache Gabelung zeigen. Diese Gabelung ist gegen die

Spindel zu einseitig und jedem Gahelende entspricht eine Kerbe zweiter, den

sämmtlichen Gabelenden dieser Ader eine Kerbung erster Ordnung. Diese

Kerbung ist in einzelnen Fällen so stark, dass sie wie ein Lappen aussieht;

allein ein solcher Scheinlappen ist wesentlich verschieden von den mit einer

Mittelrippe versehenen Lappen des A. palmalvm: eine Rippe, d. h. ein

Gefässbündelzweig, welcher unmittelbar keine Früchte trägt, hingegen wech-

selsländige fruchttragende Gefas.sbündel (Adern) abzweigt, fehlt demselben

gänzlich. Gegen die Spitze verliert die Spindel allmälig ihre Eigenthüm-

lichkeit, Seitenrippen zu erzeugen, und nimmt die Eigenschaft der Rippen

an; d. h. ihre Zweige werden fruchttragend; die äusserste Spitze verliert

endlich auch die Eigenschaft wechselständige Zweige zu besitzen, und wird

zur Ader, das heisst, sie endet gabelig, was auch bei den Enden der Seileii-

rippen Gesetz, und zugleich der Grand der cigeuthümlich und bleibend abge-

stumpften Wedel- und Fiederenden ist. Diese Darstellung mag überzeugend

beweisen, wie kein wesentlicher Unterschied zwischen Spindel
,

Rippe und

Ader sei und wie ein und derselbe Inbegriff von Gefässbündelii allmälig alle

drei Formationen zeigen kann , wenn er unmittelbar vom Stocke ausgeht.
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Ein solcher heisst nämlich von unten nach oben zuerst Stiel, sodann Spin-

del, hierauf wird er zur Rippe, eudlich zur Ader, und wenn man die Gabel-

zinken, in welche er ausgeht, als Aederchen bezeichnet, zum Aederchen.

Auch bei Asplenium marinum findet man einzelne Frucbthäufcben,

deren Schleierchen nicht gegen die Rippe, sondern gegen den Rand zu

geöffnet sind. Diese Ausnahme trifft man nur an den bereits besprochenen

sogenannten Fieder-Oehrchen an , und es ist desshalb dieselbe als eine An-
deutung zu einer eigentlichen Lappenbildung zu betrachten.

Biologisches.

Ausdauernd und den vorliegenden bejahrten Stöcken zufolge beson-

ders langlebig, auch reichlich fruchttragend. Wurde vom April bis in den

August mit frischen fruchttragenden Wedeln beobachtet. Liebt (nach Wat-
son's Cybele ^ 279J in Grossbritannien die Gesellschaft von Scilla verna^

Sedum anglicum und Cotyledon utnbilicus» Kommt an seinen Orten gesel-

lig und in Menge vor.

Boden.

In feuchte Felsritzen eingekeilt, oder in tieferen Felsspalten wuchernd,

auch atif Mauern. Kieselhold oder vielleicht ausschliesslich an Kieselerde

gebunden. Auch muss der Boden den unmittelbaren oder nahen Einflüssen der

Meeresdünste ausgesetzt sein. Geologisch gänzlich oder doch vorzugsweise

auf Eruptivgestein beschränkt.

Horizontale Verbreitung.

Dos Vegetatiousgebiet dieses Farns dehnt sich über die Insel- und
' Festland-Küsten des atlantischen Oceans und einiger seiner Buch-

ten innerhalb der gemässigten nördlichen, und innerhalb der tropischen

Zone ausdehut.

Er lebt in der Gruppe der ca na rischen Inseln auf Teneriffa

(Broussonet in H, W. B. M.) ,
auf Palma in deu Thälern del Rio und de

los N’ogales, dann auf llierro im Thale St. Peter (Webb lies Canaries 440j.

Auf Madeira bei San Vincente und Santa Anna (Fr. Holl H.PreslJ,

an der Nordküsle häufig, namentlich an der Mündung des Rio S. Vincente,

an der Südküsle bei Camara dos Lobos und Santa Cruz (BunburyimJourn.

of the Proceedings of the Linnean Society. I. Botany., 12J.

In der Gruppe der Azoren auf allen Inseln (Seubert fl, az. 15^,

namentlich auf San Miguel (Hochstelter W. M).
Auf den Bermuden (Plukenett),

Auf den Antillen, namentlich auf Jamaica (Plukenett Almag. 9).

Auf St. Helena (H. Jacq, fll. im W. M.J.

An den curopäisciien Festlandsküslcn des atlantischen Oceans: In

Asturien (IS'yrnanSylloge 432^; Benrn bei Bayonne (II. Sadler im P. M.J
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und Biarrits (Endress P. M. und W, Hf, H. und H, PreslJ; in der Bre-

tagne bei Vannes (Desfontaines laut De Candolle Flore frangaise ed,

///. //, 555^, Port St. Jean auf Belle-Isle (P, M.) und bei Brest (H. Por^

tenschlag im W. io der Normandie bei Granville (Delise im P. df.,

Buhse im H. Gegenbauer).

In der Gruppe der brittischen Inseln: auf Irland: Wicklow
County am Bray Ilead (C.J.Ball P. M.)\ auf Grossbritannien an der West-

küste von Cornwallis [LobeVs klassischer Standort: Nonnisi saxorum ru~

piumve interreniis aut pelrosis asperginibus Cornubiae innatam reperi ad

maris alluviones non procul ab aedibus generosi viri D. Muyle. Plant, seu

stirp. Hist. Obs. 474j bis an den äussersteo Norden Schottlands ^
von da

südwärts an der Ostkäste immer seltener werdend bis Yorkshire ,
im Süd-

osten in Sussex; landeinwärts nur wenige englische Heilen von der Küste

in Lancashire und Berwickshire (Watson., Cybele 277 — 279); auf Anglesea

(Linn. Hort. Cliff.)., auf den Hebriden und den Orkney's , dann auf Wight
(Watson a. a. 0.).

Im Gebiete des Mittelmeeres: auf den Balearen (H. J.)\ auf

den Hyeriscben Inseln (H. Burser t. Linn.)
; auf kleinen Eilanden bei Cor-

sica: Isola rossa und Isola Cavallo unweit ßonifocio (U. v. Salis- Marsch-
lins in Flora 1825, 471 und rücksichllich der Isola Cavallo namentlich auch

Sieber H. Presl., J. ,
T. und W. M.)

;

an der Südküste Italien's in der

Basilicata und bei Taranto in der Terra d' Otranto (H. Rabenhorst); auf

den Inseln des jonischen Meeres (Mscr. im H. Rabenhorst); im

Archipelagus (Schkuhr Krypt.) ; auf Pantellaria (Gussone Flora Sic.

II. sssj.

In Afrika (Cavanilles Descripcion 256), namentlich in der rt^ar-

barei^ (Willdenow Sp. pl. V).

Die gesammte Breitenausdehnung macht 76 Grade aus
; von denen

60« auf die nördliche, 16<> auf die südliche Halbkugel fallen. Auf der nörd-

lichen Halbkugel liegt die Aequatorialgränze unter dem 18% auf der süd-

lichen Halbkugel liegt dieselbe Gränze unter dem ]6<>.

Die Längenausdehnung geht westlich von Ferro bis zum 60% östlich

von Ferro bis zum 45«, beträgt also im Ganzen 105«.

Das Klima liegt zwischen den Isothermen 6 und 20«
,
die Isochimene

bleibt selbst an der nördlichsten Gränze über 0.

Eine Kreislinie, w'elche die Nordgränze (Hebriden) und die Süd-

granze (St. Helena) des Vegetationsgebietes schneidet, und mit Ausnahme
Jamaica's sämmtliche bekannte Standorte einschliesst, bat fast genau die

Insel Tenerififa zum Mittelpunkt. Es liegt also der Gedanke nahe, auch für

diese Art TenerilTa als Schöpfungscentrum anzusehen.

Verticale Verbreitung.

Die untere Gränze 0 über Meer. Auf Madera bat Bunbnry (a. a. 0.)

diesen Farn nicht über der Meereslinie gefunden lo den Azoren steigt er

bis 500' (Seubert Fl. az. i5).
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Irrige Nachrichten.

1. Haller gibt in der Enumeralio stirpinm Helvetiae indigenarum

vom Jahre 174t (136) die erstannliche Nachricht, dass dieser Milzrarn ohne

den mindesten Zweifel ein POanzenbQrger der Schweiz sei. Als Standort

gibt er Chur, als Zeugen J. Gesner an und setzt bei, derselbe sei abermals

vom gleichen Standorte an J. Gesner geschickt worden. Citate und Beschreib

bung passen so genau., dass Linn^ selbst nicht Anstand nahm, Haller'u

In der I. Ansgabe seiner Species plantarnm dazu zu citiren. Haller bat

jedoch in der Historia stirpium (1768) und im Nomenclator (1769) dieses

Asplenium unter den anfgezählten Pflanzen der Schweiz gänzlich übergan-

gen, und dadurch seine frühere Nachricht stillschweigend widerrufen.

9. Hudson, der in Willdenow's Species plantarnm Y. 318 bei

Asplenium marinum ß als Urheber des Namens Asplenium trapeziforme

angeführt wird, hat keine Pflanze dieses Namens aufgestellt. Am angeführ-

ten Orte, nämlich in der 2. Ausgabe der Flora anglica 460 (umf in der

1. Ausgabe^ 391^ flndet sich das Linn^'sche Adianlum trapeziforme.

Allein die Aufnahme dieses westindischen Farns in die britische Flora war
nur durch einen Irrthuni veranlasst worden, indem Hudson die zerschlitzte

Spielart eines einheimischen Farns als L i n n d's Adiantum trapeziforme

bestimmte. Weil Smith nach den von Hudson citirten Steilen S i b b a I d's

and R a y's diese Pflanze zu Asplenium marinum zog, so entstand durch ein

Versehen aus dem von Hudson fäsclilich als Adi antum trapeziforme

bestimmten Farne das Hu dson'sche As trapeziforme. Hiervon

ist verschieden die rücksichtlich des Namens auf diese irrige Anführung

Willdenow's von Gussone gegründete Form des Asplenium marinum

b. trapeziforme; pinnulis abbreviatis trapeziformibus , von welcher bereits

Erwähnung geschah.

III.

Aaplenieem virMe.
(Hudson Flora anglica. Editio prima [1762] 385.)

Der grflne MElzfarii.

Diagnose.

Asplenium frondibns pinnatis decrescentibus ;
indosiis crenatis,* rachi

compressa.

(Wedel gefiedertf abnehmend; Schleierchen gekerbt; Spindel zusam^

mengedrückt.

Vorlinneanische Nachrichten.

1588. Trichomanes candidum, exigua teneilaque admodum plantula, tricho-

mani nigro similis coliculo, qui ipsi brevior candidiorque est, et foliis

etiam, quae candidiora itidem obtinet , teneriora , molliora, et quasi
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riidimenlum quoddam semiperrectnm trichomonis teneritudine stia refe-

renlia^ quod videlicet a natura noiidum sit in perfeclae stirpis

plenc traductum. Nascitur boc in iiliginoso mu5co passim
,

facileqiie

diligentius singula perscrutaiiti obvium est.

Thalius^ Syha Hercynifa^ 183.

1683. Tricbomanes minns et tenerius.

C. Bau hin Pinas, 356.

1651. Tricbomanes minus album. Quod album Tricbomanes vocamus vulgari

simile est, mollius tarnen sive tenerius et albidius, foliola nonuibil

sinuata videutur; inferna parte pediculi nonnibil nigricant: radices

capillares.

J. B au hi n, Historia plantarum. fll^ 747.

1694» Tricbomanes tenerius foliis profunde incisis.

Tournefort^ Elemens de Bolanique, 430.

1715. Tricbomanes catile viridi foliis serralis Men/.elii.

Morison^ Historia plantarum. ///, 591.

Entwickelung des .ArtbegiilTes.

1737. Asplenium pinnatum^ pinnis subrotundis crenalis.

LinnS^ Flora Lapponica. Ed. /, 809. [In Lappland teächst ton

den beiden Asplenien: Viride und Trichomanes nur ersteres. S. A.

Tricbomanes, Abschnitt : Irrige ISdchrichten.J

1768. Asplenium (tiride) fronde pinnata: pinnis subrotundis basi truncatis.

Hudson, Flora Anglica. Ed. /, 385.

1779. Asplenium (tiride) frondibus pinnalis: pinnis subrotundis crenatis,

basi truncatis.

Hudson, Flora Anglica. Ed. II, 453.

1800. Asplenium (tiride) froudibus pinnalis ; piunis subrotundis inciso-cre-

nalis; stipite viridi.

Roth, Tentamen Florae Germanicae. III, 56.

1801. Asplenium (tiride) pinnis rbombeo-subrotundis serralis, stipite viridi.

Swartz, Genera et species ßlicum in S ehr ade r’s Journal. II, 53.

1804. Asplenium (viride) fronde pinnata, pinnis alteruis elliplico-subrotun-

dis crenatis, raebi subtus complanata.

Smith, Flora Britannica, 1187.

1806. Asplenium (viride) frondibus pinnalis
:

pinnis petiolatis rbombeo-

subrotundis triangulisque inciso-crenatis.

Swartz, Synopsis ßlicum, 80.

1809. Asplenium (viride) frondibus pinnalis, pinnis subrotundo-ovatis, basi

cuneatis, obtuse serratis, slipile concolore.

Willdenow

,

Enumeratio plantanm horti regii botanici Bero^

linensis, 1078.
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1818. Asplenium (oiride). Stambiadcn parbladiga medromblika och rundade

samt inskurna och naggade smablad* Bladfaslet ar borlfallande.
Swartz in Svensk Botanik. VII, 468.

(Veherseizung : Wedel paarweis gefiedert, Fiedern rautenförmig
zugerundet, eingeschnitten und gekerbt. Stiel abfallend.)

1880. Asplenium (riride) froodibus pianatis pinnis rhonibeo - subrotuodis
serralis, stipite concolore basi discolore.

Opiz, in y^Kratos,’* II. 15.

1888. Asplenium Ci^l^rmedium) frondibus linearibus pinnatis, pinnis sub-
sessilibns rhomboideis acutiusculis inciso-dentatis

,
laciniis bidentatis,

soris paralellis coslae approximatis, stipite basi colorato.

C. Presl, Descriptiones duarum plantarum Cryptogamaruin Ce-
chiae indigenarum in „Deliciae pragenses.^ 838.

1886. Asplenium (viride) Fronde pinnata; pinnis suboppositis pedicellatis

rhombeo-subrotnndis inciso-crenatis
, rachi concolore decidua.

Wahlenberg, Flora Suecica, 676.
1887. Asplenium (tiride) fronde sublineari, foliis ovato-subrotnndis obtusis

inaequaliler obtusc denlatis basi cuneatis, stipite basi fusco, rachide
compressa viridi.

Sprengel, Systema Vegetabilium. IV. I, 86.

1888. Asplenium (tiride) fronde lineari pinnata: foliolis ex rotundo - ovalis

crcnalis, rachi sublus plana.

II Ost, Flora austriaca. II, 677.

1931. AspletUum {piridej fronde lineari pinnata, pinnis rhomheo- siib-

rotundo-ovatis basi cuneatis inacqualitcr crenato- dentatis petiolatis,

stipite rhacliique siilcala demum deciduis.

Wallroth, Flora Cryptogamica Germaniae. I, 83.

1833 Asplenium (niride). Frons pinnata, piunae sessiles, subovales
basi super ne subauriculatae inferne trnncatae obtusae cre-

notae; stipes com rachi virens. Sori oblongi confluentes.

Link, Hortus R. b. B. II, 61.

1838. Asplenium (riride). Slambladenarligen vissnande ; bladfästet grönt,

endast vid roten brunt; parbladen nästa motsittande, ganska kort

skaftade, bredtäggrunda, insknrt naggade.
P. F. Wahl berg in Srensk Botanik. XI, 774.

(GeberSetzung : Wedel jährlich abfallend, Spindel grün, am Grunde
braun, Fiederpaare fast gegenüberstehend, sehr kurz gestielt, eirund,

eingeschnitten - gekerbt.)

1841. Asplenium (ciride) pinni.«? subsessilibus, trapezoideis ob basin superne

auriculatam, oblusissimis crenatis, soris demum confluenlibus
, stipite

fusco, rachi viridi.

Link, Filicum species etc. 90.

1843. Asplenium (viride). Strunk grün, nur an der Basis bräunlich, samml
der Spindel oberhalb etwas rinnig; Wedel im Umfange lineal; Fic-

ßd.vi. Abh. , aa
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der eben rnndlicii , siigesähnif gekerbt , nn der Basis keilförmig,

bleibend.
Döll^ rheinische Flora^ 13.

1844. Asplenium (viride) frondibus ambilu lanceolato-linearibus sim-
pliciter piuiiatisy pinnis rhombeo - sabroluodis crenatis, poslice

truncato-crenalis, stipite pilis articulatis adsperso» rachi m argine
scarioso destituta.
Ä'ocÄ, Synopsis Florae Germanicae et Helveticae. Ed. //, 982.

1844. Asplenium (viride). Das Laub gefiedert, die Fiedern abwechselnd

rundlich- und länglich - trapezoidisch , stumpf, kerbig - gezähnt , am
Grunde ganzrandig ; die Stiele grünlich , krautig , am Grunde pur-

purbraun.

IVimmer, Flora non Schlesien. 2. Ausgabe /, 501.

1848» Asplenium (viride). Fiederchen abgerundet, breiter oder fast breiter

als lang, deutlich gestielt, gekerbt,- Stiel bis gegen die Mitte roth-

braun; Spindel blassgrünn , rinnig; Fruchthäufchen an der inneren

Seite der Queradern, später zusammenfliessend; Sporen eirund, braun,

trübe, körnig-warzig.

Rahenhorst Deutschlands Kryptogamen-Flora. //, ///, 318.

1658. Asplenium (eiride) froude pinnata, pinnis sessilibus rhombeo - subor-

biculatis crenatis basi truncato-enneatis, stipite inferne fusco, superne

cum rachi viridi.

L e de b our, Flora Rossica. /K, 521.

1854. Aplenium (oiride). Stipes romewhat shorter than the frond
,

purple

at the base, otherwise wise green: frond very narrow ,
linear, pin-

nate
:
pinnae stalked, distant, lozenge - shaped , toothed: clusters of

capsules linear, at last coufiuent, rust-coloured.

iV etc man, a history of british fems. III. Ed. 243.

1855. Asplenium (viride). Blätter im Umfange lineal; Blättchen zahlreich,

kurz gestielt, aus keiligem Grunde rhombisch-eiförmig, stumpf, deut-

lich gekerbt, nicht abfallend; Spindel auf der Oberseite rinnig, grün.

Gefässkryptogamen d. Gr. Baden., 14.

1856. Asplenium (viride)* Rhizoma repens
;

folia 3— 8" longa, membra-
nacea, rigidiuscula, glabra, linear! - lanceolata - pinnatisecta ; petiolus

inferne ebeneo-fnscus et persistens, superne et inter segmenta viri-

dis, et denique cum segmentis marcescens ; segmenta brevissime petio-

lata, e basi cuneata vel truncata integerrima, rhombeo-ovata, crenata

vel duplicato-crenata
; nervi furcati, obliqui. Sori costales, oblongi;

indusium membranaceum, integerrimum vel denticulatnm.

M et ten tu s^ Filices Horti botanici Lipsiensis, 72.

Abbildungen.

Morison, Hist, pl, Sectio XIV. 5, 11, 13.

Si bba I d, Scol. ill. 7, 3.

Bolton, Filices brit. 2, 3: 14.
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Schkniir, Kr. Gew. 7S. Rechts.

Flora Daoica. 8, 1889.

Svensk, Botanik. 468, 774.

Sturm, Deutschland's Flora. 11, 1, 10.

Schrank, Flora Monacensis. 1, 16.

Engiish Botany. 92, 8857.

Newman, History of brit. ferns. 111. ed. 843.

Naturselbstdruck.

Ettingshausen und Pokorny. Physiotypia piantarum aiislriacR>

rum 18, 8, 3.

Veröllentiichte Herbarien.

Collectio Dicksoniana, 88.

Ehrhart, Pbytophylacium, 71.

Hoppe, pl. exs. alp.

Schleicher, pJ. exs. Helv.

Sieber, Fl. aust. 565.

Funk, Kryptogamen, ed. 1. 187; ed. II. 93.

Opiz, Fl. er. Boem* I, 8.

Garovaglio et Fr. Mondelii, ßl. Pr. Com. 5.

Fries, Herb. norm. fase. III. 97.

Herb. Mus. Tirol. 1398.

Kovdts, Hb. Austr. 700.

Gliederung der Formen.

Die Gestalt der Fiedern ist so wechselnd, dass sie jedem Versuche

entschlüpft, sie bildlich zu bezeichnen. Die Schriftsteller , welche augen-

scheinlich immer nur gewisse Formen zur Grundlage der Diagnosen dieser

Art genommen haben, brauebteu die Ausdrücke: subrotundus, rhombeo-

subrotundus, triangulus, ellipticus, subrotundo-ovatus basi cuneatus, ovato-

subrotundus, ex rotundo-ovatus, subovalis basi superne subauriculatus inferne

truncatns, trapezoideus, rhombeo-suborbiculatus liiefQr, und haben damit so

zu sagen , die volle Reihe der Formen beschrieben. Die Fieder ist in der

Regel unsymmetrisch, so dass die linke oder Innen-, d. i. die gegen die Spitze

des Wedels gerichtete Seite stärker entwickelt ist, woher die Formen des

Trapezes und der Oebreben sich schreiben; ausnahmsweise ist sie jedoch

gleichhälftig, welchem Zustande dann im strengen Sinne die Ausdrücke

elliptisch, rhombisch, fast kreisförmig, entsprechen, denen als Mittelglieder

noch die Ausdrücke keilförmig und halbkreisförmig beigesetzt werden

müssen. Eine gewisse Neigung zur Viereckbildung ist innerhalb des gesamm-
teii Formenkreises zu beobachten. Die ovale oder oblonge Form , dann die

Lanzettform, wird nie erreicht.

33 *
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Die Länge des Fiederslielchens ist so wechselnd, dass es von der Fie-

der selbst bald nur viermal, bald sogar zwölfmal an Länge überlrolTen wird.

Gegen die Spitze des Wedels, wo die einzelnen Fiedern sich selbst allmälig

in blosse Lappen verwandeln, verschwindet es.

Der Rand der Fiedern ist gekerbt , die Kerbung ist in der Regel ein-

fach, ausnahmsweise doppelt, bald sehr oberHächlich, bald verlieft, so dass

man den Rand fast eingeschnitten nennen könnte. Am Grunde des Blattes

fehlt sie gänzlich.

C. ß. Presl hat versucht, die Form mit rautenförmigen etwas spitzen

Fiedern, die er auf Granilboden beobachtete, und für eine Folge desselben

hielt, als eigene Art unter dem Namen Aspleninm inlermedium zu scheiden.

Allein diese Form ist weder einer Gehirgsart, noch einem bestimmten Vege-

tationsgebiet cigenthümlich
,
und man kann nicht bloss an einem und dem-

selben Stocke , sondern auch an einem und demselben Wedel die üeber-

gange in die breitere, stumpfere, rundliche Form auffinden. Indessen lasst

sich nicht io Abrede stellen , dass sich ganze Stöcke vorfindeii , bei denen

eine oder die andere Form entschieden ausgesprochen ist, wo dann die

rundliche Fiederform das Asplenium viride der II u d s o n'schen Diagnose

(A. viride Iludsoni) und die rautenförmige das Asplenium intermedium

Pres Ts darstellt. Ein Stock des grünen llilzfarns, w'elcher in auffallender

Reinheit Presl's Asplenium intermedium darstellt, und am Schneeberg in

Unter-Oesterreich von Dr. Franz Pokorny gesammelt in meinem Herbar

sich befindet, hat Sporen, welche etwas grösser sind, als die des 11 ud-

s 0 n'schen A. viride im engeren Sinne. Ihr Lfingendorclimesser verhält sich

zum Längendurchmesser eines solchen A. viride vom Gurhofer Graben bei

Aggsbach in Unter-Oesterreich, von Dr. Kerner gesammelt und in meinem

Herbar aufbewahrt, wie 100: 73. Allein: ^Magniludo species non distinguil,^

Lin ne Philos. bot. 306. Eine gute Abbildung dieses A. intermedium WelerU'.

bereits im Jahre 1818 unter dem Artnamen die Svensk Botanik auf T. 463.

Eine merkwürdige Abweichung, über deren eigentliche Natur ich mir

keinen sichern Schluss erlaube, besieht darin, dass die Spindel rinnenförmig

ist. Sonst ist die Spindel des grünen IHilzfarns gekielt und es besteht darin

eines der zahlreichen Unterscheidungsmerkmale gegenüber dem rothen Blilz-

farn. Unter mehreren von Pfarrer Karl in Nordböhmen gesammelten Stöcken

des rothen Milzfnros, welche ich durch meinen Freund, den Protomedicus

Dr. Streinz erhalten habe, befand sich ein Stock, der die wesentlichen

Merkmale des grünen Milzfarns mit der erwähnten Abweichung zeigte» Dazu

kam, dass die Spindel bis zu drei Vierlheilen rothbraun gefärbt war, und

etwas von der eigenlhümlichen Steifigkeit des rothen Milzfarns zeigte , dass

ferner die Fruchthäufchen sich nicht, wie das meistens bei dem grünen der

Fall ist, gegen die Mitte der Fiederspreite zusaramendränglen, sondern nach

der Eigenheit des rothen gleichmässig und bis nahe an den Rand darauf

vcrtheilt waren, wodurch sich erklärt, wie dieser Stock für Asplenium Tri-

rhomnnes gehalten werden konnte. Hingegen ist die Gestalt der Fiedern,
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die Nacktheit der Spindel, das ist die Abwesenheit der Flbgelliaut, dann die

Grösse und Oberfläche der Sporen, worin lauter höchst auszeicbnende Eigen-

schaften des grünen Milzfarns im Vergleiche mit dem rothen bestehen, genau

w’ie bei dem grünen. Da unter so vielen Stöcken des Asplemum viride^

welche ich gesehen habe, dieser einzige die besprochenen abweichenden

Merkmale an sich trägt, und überdiess mir kein Schriftsteller bekannt ist,

der irgendwo eines solchen Stockes erwähnt, so vermuthe ich, dass der-

selbe weder eine besondere Art, noch eine besondere Abart bildet, sondern

ein Bastard des grünen und rothen Milzfarns ist, und zwar in der Art, dass

die Mutter ein Asplenium viride, der Vater ein Asplenium Trichomanes war,

wobei, wie sich von selbst versteht, väterlicher und mütterlicher Seite die

mit Geschlechts - Apparat versehenen sogenannten Vorkeime gemeint sind,

und nicht die geschlechtlosen Ammen, welche bei den Farnen bisher aus-

schliesslich der Gegenstand der phytographischen Untersuchungen gewesen

sind, und auch ausschliesslich den Stoff für die gegenwärtigen Untersuchun-

gen liefern. Man könnte dieses vermuthliche ßastarderzengniss (Proles hy-

brida) mit dem Zunamen fallax belegen. Der PresPsche Namen inler-

medium^ und der Umstand, dass die mit diesem Namen belegte Pflanze eben-

falls in Nordböbmen gefunden wurde , könnte zu dem Schlüsse verleiten,

dass die von Pfarrer Karl gefundene Pflanze bereits von Presl als A. in-

termedium beschrieben worden sei. Allein nicht nur PresPs Beschreibung,

sondern auch das in dessen Herbar aufbewahrte Original - Exemplar stellen

den Beweis her, dass PresPs Pflanze nicht hierher gehöre, sondern die wei-

ter oben bereits erwähnte normale Form von Asplenium viride mit schmä-

leren rautenförmigen Zipfeln darslelle.

Sehr selten findet sich ein einzelner Wedel , der gahelig getbeilt ist.

Ich selbst habe einen einzigen so gestalteten Wedel gesehen, welcher noch

unter dem Anfänge der Fiedern, also nicht in der Spindel, sondern im We-
delstiele gabelig getheilt war. Er liegt im Herbar des Tiroler Museums, und

wurde von mir in einer Waldschlucht am Vilier- Bach bei Innsbruck gefun-

den. Tabernämontan (Kräuterbuch 1187 und 1188^ und Caspar B a u-

hin (Hist. pl. 747J haben in rohen Holzschnitten ähnliche Monstrositäten

mit doppelter Gabeltbeilung der Spindel abgebildet, welche allgemein zu

A. riride gezogen werden. Es kann jedoch nicht mit Sicherheit bestimmt

werden, ob diese Abbildungen den grünen oder den rothen Milzfarn vor-

slelfen sollen. Bauhin's Figur, die allerdings sehr wahrscheinlich zu Aspl.

viride gehört, wurde von Linnö zu seinem Asplenium Trichomanes ramo-

sum (Sp. Pl. Ed. /. 1083^ gezogen , und man hat wahrscheinlich hieraus,

so wie ans dem von Linnö gewählten Namen, wodurch er seine Pflanze

m\i Trichomanes in eine gewisse Verbindung brachte, geschlossen, dass

dieses von Linne als eigene Art angenommene Asplenium zu A. viride

gehöre. Da jedoch die Diagnose den Citaten widerspricht, so ist nur so viel

gewiss, dass Linne die Monstrosität irgend eines Farns, welche nach der

Diagnose am ehesten Athyrium fontanum (Haller ijy nach den Citaten aber
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entweder A. Trichomanes oder Ä. uride sein könnte « irrigerweise als

eigene Art aufgestellt hat, deren eigentlicher Gegenstand jedoch nicht mit

Sicherheit aufgehellt werden kann
,
wesswegen es am besten ist, diese Art

Linn^'s mit Stillschweigen zu übergehen. Will man der Monstrosität, von

der hier die Rede ist, einen Namen geben, so kann man sie den Lusus fur>

catus des grünen Milzfarns nennen. Tabernämontan hat diesen hisus

bei dem (rothen und) grünen Milzfarn zum Unierschiede von der Normal-

form mit einfachen Wedeln, welche er (Wider todt) Männlein nennt,

(Widert 0 dt) Weiblcin genannt. L i n n d hat übrigens C. ßauiiin's Tri-

chomanes minus et tenerins
y welches ohne Zweifel das heutige Asplenium

ciride ist, als Varietät y seinem A. Trichomanes untergeordnet. (Sp. PI.

Ed. /. lOSO.^ Der Lusus ramosus des A. viride ist in Morison's Hist. pl.

s. \1V. 3, 11 und in der English Flora, t. 2357, f. 2 abgebildet.

Me^;sungen.

Länge des Wedels von 1" 2'" bis 7" 7'", des Stiels von 4'" bis 2"

der Spreite von 8'" bis 4" 5'", der Fiedern voq 1'" bis 4'".

Breite der Spreite von 3"' bis 9'", der Fiedern von bis 4'".

Die Adern entspringen unter einem Winkel von 30<>, die Aederchen

unter einem von 20«.

Fhysiügnoniisclies.

Der grüne Milzfarn hat ein ungemein zierliches, frisches, lichtes Aus-
sehen. Er heisst mit vollem Rechte der grüne , zum Unterschiede von sei-

nem Verwandten
, dem rothen

,
weil die Spindel fast ausnahmslos das

nämliche saftige, lichte Grün hat, wie die Fiedern. Der Wedelstiel hingegen

ist rothbraun und hat jenen eigenthümlichen Glanz , w'elcher die Borsten

einiger Arten der Lanbmoosgattung Polytrichum kennzeichnet. Zu dem fei-

nen Aussehen dieses Milzfarns trägt wesentlich der zarte Stiel der Fiedern

bei, wodurch dieselbe der Spindel auf das eleganteste eingefügt erscheinen.

Eine lange, ziemlich lockere Doppelzeile solcher Fiedern , an jeder Seite an

üppigen Stöcken bis zu 40, reiht sich anfangs Iheilweise gegenüberstehend,

später wcchselständig an der Spindel empor. Der Stock verzweigt sich und

wird dadurch vielköpfige an allen Köpfen zusammen trägt er gleichzeitig

bis gegen ein halbes Hundert Wedel. Zwischen den rothen Stielen der vege-

tireuden Wedel sind noch viele schwärzliche Stumpfe abgestorbener Wedel,

und einzelne mit Spreu über und über bedeckte erst sich aufrollende junge

Wedel sichtbar. Alle zusammen bilden einen dichten ziemlich verwirrten

Schopf. An dem Stiele und der Spindel bleiben einzelne Spreuhaare sitzen.

Auch die Art und Weise, wie die Fruchthäufchen vertheilt sind, trägt zum
leichten Ansehen dieses Milzfarns und zur Rechtfertigung seines Namens bei.

Denn auf jeder einzelnen Fieder sehen alle zusammen aus, wie ein länglicher

Tupfen, der durch seine schöne braune Farbe das ringsum am Rande sicht-

bar bleibende Grün nur noch mehr liervorhebt.
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Morphologisches.

Der Grund der iinsymmetrischen Bildung der FiederliälDen liegt in der

Verzweigung der Gefüssbündel. ln diesem Falle gabelt sich nämlich die unterste

Ader der inneren (linkseitigen) Fiederhölfte zweifach, während die unterste

Ader der äusseren Fiederliälfte nur einfach gegabelt ist. Die Ungleicbbeit

geht nie so w'eit wie bei A. marinum^ weil hier nicht, wie dort, eine drei-

fache, sondern nur eine zweifache Gabelung der bezüglichen Ader statlflndet.

Jedem Gabelende entspricht eine Kerbung. Wenn die Fiederspreile stark

entwickelt ist, so sondern sich die Kerbungen, weiche zu einer und der-

selben Gabel gehören, durch tiefere Einschnitte von ihren Nachbarn ab, wo-
durch die Doppelkerbung entsteht. Aus dem Zusammenhänge der Kerbungen

mit den Gabelenden geht hervor, dass dieselben am Rande des Fiedergrun-

des nicht Vorkommen können. Sie beginnen in der Tbat erst dort, wo die

untersten Gabelenden gegen den Rand anslaufen. Ausser diesen Kerbungen

besitzt der eigentliche Saum der Fiederspreite ohne alle Rücksicht auf die

Vertheilung der Gefässbündel in seinem ganzen Umfange, daher auch am
Fiedergrunde, äusserst feine und gleichmässige Kerbeizähnchen, die bei sehr

üppigen Schattenexemplaren auch mit freiem Auge wahrgenommen werden

können.

Die Spindel ist auf der Vorder- und auf der Kehrseite gleich beschaf-

fen , und man kann beiderseits auf ihrer Fläche der Länge nach 5 Liuien

unterscheiden. Die erhabene Mittellinie ist der Kiel, die Linien, welche ihm

zu beiden Seiten liegen, sind vertieft, und bilden im Gegensätze zum Kiel

und zu den beiden erhöhten Randlinien, an denen die Fiederstielcbeii sitzen,

zwei Furchen.

Biologisches.

Lebt gesellig und ausdauernd. Liebt die Nachbarschaft gewisser xMoosc,

namentlich von Conocephalus quadratus^ Bartramia pomiformis^Hallerianaj

Oederi. Wenu der Wedel abslirbt, bleiben nur die Stiele noch durch län-

gere Zeit am Stocke; die Spindel hingegen verwest sammt den ßlättern. An

geschützten Stellen überwintern die Wedel des vorigen Sommers. Die Fruchl-

häufchen erscheinen zu Ende des Frühlings. Nur unter sehr ungünstigen Ve-

gelationsbedingungen findet man unfruchtbare Stöcke. Gewöhnlich tragen

alle Wedel reichlich Fruchthäufchen.

Boden.
^

Der grüne Milzfarn gedeiht am besten in den Ritzen beschatteter Wald-

felsen* In geologischer Beziehung ist er auf Eruptiv- und auf Flölz-

gebirge älterer Formation beschränkt. Namentlich kommt er vor auf Kalk,

Dolomit, Nagelfluh, Sandstein, Granit, Glimmerschiefer, Porphyr und Serpen-

tin. In dem Alpengebirge zieht er kalkhaltigen Boden vor. Ausnahmsweise
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wird er auf Mauern und am Grunde von Baumstämmen, namentlich von Buchen
gerunden. Der Boden muss von Dürre geschützt sein. Die Nachbarschaft von

Wasserfällen und Quellen liebt er ganz besonders.

Horizontale Verbreitung.

Das Yegetationsgebiet dehnt sich innerhalb der kalten und gemässigten

Zone über die nördliche Erdhälfte aus.

Auf der iberischen Halbinsel in der oberen Alpen- und Schnee-

region der Sierra Nevada (am Südostabhange ober Tretelei in der Oertlich-

lickkeit Barranco de Culo de Perro
; Boissier , Voyage botanique dans le

midi de TEspagne^ II. 690^; in den Hoch-Pyrenäen (Ramond laut De Can-

dolle Flore franqaise., II. bbb).

Im französischen Jura bei Donbs (De Candoüe Fl. Fr. II. 5biJ

und bei Vieche (J. Bauh. Hist. PI. III. 747J ;
in den Vogesen auf dem Ross-

berge und bei Ribeauviller (Mühlenbeck laut Döll., Rh. Fl und

(C. Ayman, Sylloge 433 in Belgien, d. «. tcohlj in den Ardennen.
ln den Alpen: Unter Salenche (De Candolle Fl. Fran^. //, bbbj,

in der Dauphinee (Grand Chartreuse zu Valombre gegen Charmanson mit

Chrysosplenium alternifolium , Dentaria pentaphyllu , Lunaria reditita,

Ranunculus lanuginosus : Villars Hist. /, 881 als A. umbrosum und, eben-

falls mit der Bezeichnung Grande Chartreuse : Jordan im H. Bar. Leith-

ner) , ini Wallis (Bad Leuk: A. Jussieu im H. B.J, am Wallensee (bei

Wesen: J. Bauhin Hist. PI. III, 747), im Appenzell (Rabenhorst H.) und

weiterhin in den nördlichen Kalkalpen be Bregenz (Sanier laut Haus-

mann s Flora t. Tirol, 1047^ ; im südlichen Baiern vom Hauptzuge nord-

wärts bis in die Gegend von München (Sendtner Vegefationsterhältnisse,

907^; in Tirol bei Innsbruck namentlich am Höttinger Wasserfall (Heufier

im H. Tir.)

,

am Sonnenwend- und Steinberger Joch (Längst laut Haus-

manns Flora V. Tir. 1513^; gemein bei Kilzbühel (Unger , nordöst. Tir.

873^; im Salzbnrgischen (Untersberg am Wege nach dem Fürsten-Brunnen,

Hoppe im W. M. und Stadt Salzburg : Funk im H. Presl) \ in Ober-Oester-

reich am Pyhrn (H. Presl) ; in Unter-Oesterreich in der Prein (Neilreich

H), am Lassingfalle (Dr. Kerner im H. H.), bei Wien (Putterlik im W.

n.J, namentlich bei Baden im Weixelthalo (Neilreich H.) und im Helenen-

thai (Dr. Fr Pokorny H.) , bei Gutenstein (Albach im P. M.), am Geier

bei Pottenstein (Neilreich H.) , am Schueeberg (Host im W. M.) und Um-
gebung, insbesondere am Kuhschneeberge (Welwilsch im H. H.)

,

am Wege
von Gams nach Kalteiiwasser (H. Jacq. ßl. im W. M.)

,
Raxalpe (Ortmann

H.), am Wege von Syrning nach Rohrbacb (Rochel im P. M.) ;
in Steier-

mark bei Mariazell (Fenzl im W. M.)

,

namentlich im Falbischlhal (Bar.
Leithner Hb. und Ortmann Hb.), ln den Ccntralalpen in Piemont
(Bellardi laut Pollini Fl. Ver. ///, 886^, Valle Anzasca im Novaresiseben
(Biroli laut Pollini Fl. Ver. III, 886^, am Splügen (De Notaris, II. Rai-
ner im Johanneum)

, bei Como am Monte Legnone (Garotaglio und Hon-
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dein Fil. Com. 5) \ in Tirol: iin Tauferer Wald C^. Isser im T. einzeln

nn der Hornquellc der Rillner-Alpe (Hausmann FL Tir. i047^, am Drusen-

thor im Rhiitikon (Rehsteiner laut Hausmann FL Tir. 1513^, bei Innsbruck

nm Widersberg und unter Vill (Hf. im T. M.)^ bei Zell (Gebhard im H.

Joh.) j im Salzbiirgischen vom Tliale bis in die Alpen (Dr, Sanier in Flora

1850, 440^, nameiillicli in der Krimml (Albacli im P. M.) ;
in Kärnlhen bei

Maria Saal (Welwitsch im P. M.J', in Steiermark auf der Judenburger Alpe
(Sieber im B. M ), bei firalz auf Alt-Gösling (iffaltj im H. Joh.)

, am Ul-

ricbsbrunnen und auf dem Blahntsch (Jfaly im H. H.). In den südlichen
Kn 1 k a I p en bei Como (Garova(jlio und .Hondelli Fil. Com. 5), in den Gebir-

gen bei Brescia (Pollini FL Ver. IIL 2S6) , am Monte Baldo (ai Lavaci
und Pinn della Cenere: Pollini Viafjgio)

;
in Tirol bei Rovereto (Crislofori

im T. M am Monte Gazzn über Molveno (Hf. im T. M), am Monte Roen

(Hf laut Hausmann FL Tir. 1047^ ,
auf der Mendel (Hausmann FL Tir.

t047j und auf dem Schleeru (Hammann im T. Ifl.Jy auf der Spitze des Joch

Grimm (Hausmann mscr.)., überall in Valsiigana (Ambrosi im H. Fr* Po-

komy) ; im Pusterlhal bei Welsberg (Hell im T* M.) und bei Lienz (Hoppe
boU Taschenb. 1799^, namentlich neben dem Weg vom Ulrichsbüchel gegen

den Trislacher-See (Karpe mscr.J ;
in den Lessinesischen und Vicentinischen

Gebirgen (Pollini Fl. Ver Ilf., 886^ und in Friaul bei der Brücke von Ver-

genis (Suffren laut Poll* FL Ver. ///, 886J; in Kärnthen auf der Kotscbna

(Welwitsch im H. Fr. Pokomy) und am Herkulesbrunnen in der Satnilz (H.

Wulfen im W. H.) ; in Krain (Hladnik im P. M.).

In den A p e n o i n e n Neapels : Am Pizzo di Sevo (Orsini im B. M.) und

auf dein Monte Acuto (H. Rainer im M. Joh.).

In den Karstgebirgen, namentlich in Istrien auf den Golazbergen

(Hf. H.) , in Krain am Krainer Schneeberge bei Mikula und unter dem
obersten Kegel (Biasoletto Escursioni. 88) ; in Kroatien bei Fiume (Sadler

im P. H.) namentlich am Kamenjak (Sadler im P. M.), und an der Karo-

linenstrasse über Ravna Gora (Kitaibel im P. M.)

;

in Dalmatien auf dem

Biokovo (Kargl laut Visiani FL Dalm. I* 40).

In Griechenland. (Sibthorp l. Boissier., Voyage d^Espagne 790).

Im Schwarz Walde beim Hirschensprung im Höllenthale (A. Braun

und Wieland L Döll Rh. ß. \%) ] im deutschen Jura: Bei Neidiogen im

Donauthale
,
unweit Thiergarten (Döll. Gef. Str. 14), im Gauchathale bei

Unadingen (F Brunner 1. Doll. Gef. Str. \4), in Franken (Riesenburg bei

Müggendorf P. M.)

Im Fichtelgebirge (FtnU: Kryptog. 187. Hb. Bondi).

Im S II d c t e n s y 5 1 e m, namentlich im Elbsandsteingebirge (Böhmisch-

Kamnitz : Kalmus in H. H.)\ im Riesengebirge ,
insbesondere im Riesen-

grunde (Tausch im W. M.) am Kiesberge und im Rübezahlgnrlen , in der

kleinen Schneegrube (Wimmer FL r>. Schl. 8. Ausg. I. b0\)., auf der Schnee-

koppe (Josephine Kablik im H. des zool. bot. Vereines von Wien), bei

Rochlitz (Pohley im H. Opiz), bei Hohenelbe (Raab im H. Opiz) im Glal-

Bd. VI. Abh. 34



zergehirge (Tausch im Pr. lln. H.) ; an der höhiniscli mulirisclieii Grnnze

(Presl II.J \
in Schlesien bei Reichenslein (Günther u. Schimmel im H.

Presl) \ um Cudow«, im Gniiiewalder Thale bei Reinerz (Göppert laut Milde

Schles. Denkschr. 194^, am Zobtenberg und Geiersberg (Scholz Enum. 47^,

im grossen Kessel des Gesenkes (Wimmer Fl. t». Schl. t. Ausg. /. 508^.

bei Tescben im If. BayerJ ; in Mähren auf der Höhe des Gesenkes ('^e/s-

sek in Flora 1841 , 693^ ;
in Unterösterreich bei Gurhof. (Dr. Kerner im

H. Hf.J.

Im Harz (Thalius Sijlva Here. Rabenhorst Hb.) und in Hannover

Lauenstein ' Ehrh. 71 im YV. M.)

In den Karpaten, insbesondere in den Centralkarpaten hHiifig

(Wahlenberg Fl. Carp. 33o^, namentlich in der Liptau (Kitaibel im P. M.)

und in der Zips (Grossknoll : P. M.)., ferner im Sohier (Kitaibel im P. M.)

und Göiiiörer Comilal (bei Murdmj: B. Müller im P. M.) und in der Mar-

maros (Alpe Petrota : Kitaibel im P. M.))-., in Siebenbürgen, ini Norden des

Landes (Banmgarten im P. M.) dann in der südlichen Hochkette und deren

Vorbergen, so hei Kronstadt um Kapellenberge, auf dem Schuiergebirge

,

auf dem Butschetsch und im Thale der Jalomnitza
,

bei Törzburg ,
in den

Fogaraschcr Bergen (Schur, H.)^ im Arpascher Thale und auf dem Hochgrathe

des Vurtop (Hf. H.), bei Hermanustudt hinter Gurau. Im Banal bei Russk-

berg (Dr Dambich im H. Fr. Pokorny).

In T a u r i c II (Parrot pl. exs. l. Ledebur Fl. ross. VI. 531).

In Gro SS 1) ri l a u n ien, namentlich in den Bergprovinzen und vorzüglich

im schollischen Hochlande eher hänßg; in England (sammt Wales) wird es

gegen den Südosten immer seltener , so dass es in Glamoigan , Worcester.

StafTord, Derby, durch w'elche Landestheile die Südgränze bezeichnet wird, nur

mehr local auftrilt (Watson Cybele III. 276).

In Scandinavienj in ganz Norwegen und Lappland, dann im

nördlichen Schweden, sporadisch in Golhland. (Fries Summa V. Sc. 8i).

Im nördlichen Russland, namentlich in Finnland bei Ruskiala und

im Gouvernement Olonelz bei TIvdja (F. Kylander in Lindblom Notiser 1841

/. Ruprecht Beitr. III. 44) \ im östlichen Sibirien an den Flüssen Mana und

Lena (Gmelin sen. mscr. l. Ruprecht Beiträge III. 44).

Im russischen Amerika auf der Insel Sitcha (Eschholtz pl. exs.

l. Ledebour Fl. ross. VI. 52t).

Die Längenausdelinung geht vom 14. bis zum 343.« östlich von Ferro :

sie umfasst also tS9«.

Die Breitenausdehnung hingegen geht vom 37.— 71.« und zählt 36^

Die äussersten Punkte für die Länge sind die Sierra Nevada und die

Insel St. Sitcha, für die Breite die genannte Sierra und die sibirischen

Flüsse Mana und Lena.

Ungeachtet dieses grossen Vegetationsgebietes ist das Mass der Klima-

gränzen doch ziemlich beschränkt. Bei der äussersten Empfindlichkeit dieses

Milzfarns gegen Trockenheit und Hitze kann er sich in niederen Breitegraden
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nur durch die Pluchl in versteckte Waldgrründe oder auf Hochgebirge bei

Leben erhalten.

Eigentliches Continenfalklima verträgt er nicht. Hingegen ist er gegen
sehr hohe Kältegrade onempfiDdlich.

Die Isothermen dürften zwischen -f 4 und — 12 liegen.

Die ursprüngliche Heimath ist wohl in Sibirien
, etwa im Altai zu

suchen.

Vertikale Verbreitung.

Die absolute geht von 0 bis 8000'
, die relative ist nach den Breite-

graden sehr verschieden und nimmt nach beiden Breitextremen ab. Einzelne

Angaben sind für die Sierra Nevada 8000% io Südbaiern 1600—6300% in

Grossbritannien beiläufig 300—2600'. ln den Alpen Oesterreich's wird er nicht

leicht unter 1000* und nur ausnahmsweise über der Baumgränze angetroffen.

In der Region der Alpenkräuler wird er zw'ergig und fristet kümmerlich in

geschülzen Felsspalten sein Leben. Solche Exemplare hat Schur in seinem

Serlum 94 als „a alpina minima!^ bezeichnet.

Irrige Angaben.

Vil lars hat im ersten Bande seiner classischen Histoire des planles

de Danphinde, 28t (1786) ohne Zweifel nur aus einer leicht verzeihiicheu

Unkenntniss der Literatur diesen Farn, w'elchem Hudson bereits acht

Jahre vorher den Namen mride gegeben hatte, als eine neue Art unter dem
Namen A. umbrosum aufgestelit. Wer gleich mir, ein Liebhaber bezeichnen-

der Namen ist, wird sich für den Verlust dieses vortrefflich gew'ähllen Na-

mens nur dadurch entschädiget halten, das der Hudsoirsche Name in

seiner Art eben so bezeichnend genannt werden muss. Seltsamer Weise hat

Yillars drei Jahre später seine frühere richtige Ansicht über die specifi-

sche Würde dieses Farns zurückgenommen, und denselben dem A, Tricho-

manes als Var. B zugewie.sen (III. 853).

Dierbach zieht in seinen Beiträgen zur deutschen Flora, gesammelt

aus den Werken der ältesten deutschen Pllanzenforscher (IV.) des Valerius

Cordus y Adiantum candidum 172 rticksichllich der Beschreibung zu Asple-

nium viride. C o r d u s , nicht T h a 1 i u s wäre also der erste Pflanzen forscher,

welcher auf diesen schönen Farn aufmerksam gemacht hat. Allein, abgese-

hen von der Stelle y^quod Germani Murariam Rutham appellant'^ und der

beigegebenen vortrefflichen Abbildung kann in Folge der Worte der Be-

schreibung .^pediculos superne utrinque in petiolos unciales diuisos,

quibus ab utraque parle foliola adnascunlur nigri Adianti fotiis simi-

lia — nicht gezweifelt werden, dass Cordus unter Adiantum candidum
nicht wie Dierbach behauptet, Aspl. rtrtde, sondern Aspl. Ruta muraria

verstanden habe.

•M *
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IV.

TrieHotnaneB.

(Hudson Flora anglica. Editio prima fl76^]^9.^.)

Der rothc Milzfarn.

Diagnose.

Asplenium frondibus pinnatis decrescentibus ; iodusiis crcnatis ; rachi

scmitereti alata.

(Wedel gefiedert, abnehmend ;
Schleierchen gekerbt ; Spindel halb-

rund, geflügelt.)

Yorlinneanisclie Nachrichten.

Um 300 vor Christi Geburt:

TQLX^pavis. Tlieophraslos Eresios hist. 7, 18.

Nach Christi Geburt:

1531. FiUcula seu Trichomanes.

B runfels, Novi Herbarii t. II. App. 89.

(Ohne Zweifel nur wegen eines Druckfehlers steht Fidicula, statt

Filicnla )
1548. Trichomanes. Widertodt oder Abthon.

Fuchs, Hist, stirp. 796.

1551. Adiantum rubrum.

Lonitzer (Lonicerus), Hat. hist. op.

1583. Pohjfrichum vulgo.

C aesalpinus, de planfis.

H88. Adiantum äipvUov, id est , Widerthon, seu Jungfrauen - Haar,

majus, medium et minus, tantum mngniludine ac leneritudiue difTerenlia.

Thalius, Sylva Ilercynia, 5.

1588. Trichomanes nigrum, vulgare videlicet illud, quod communiter Saxi-

fragiam rubram vocant.

Thalius, Sylva Ilercynia, 123.

1588. W i d e r t 0 d t Männlein. Trichomanes mas. Widertodt oder

Widerlhon, roth Steinbrech, rothe Mauerraulen, Steinfeder und
Stein färlein.

T a b e r n ä m 0 n t anu s, Kräuterhuch.

1623. Trichomanes, sive Polytrichum officinarum.

C. B auhinus, Pinax, 3.‘i6.

1651. Trichomanes, sive Polytrichum.

Joh. Bauh. Hist. pl. III, 746.

1690. Trichomanes foliis eleganter incisis.

Rajus, Synopsis, 180.

1696. Adiantum marilimum segmenlis subrotundis.

Pinkenet t, Almagest. bot. 9.

Digitized by Google



869

Entwickelung des Aribegrilles.

1702. Asplenium (Trichomanes) frondibus piiinalis
:

pinais subroluudis

crenatis.

Hudson^ Flora anglica. Ed. /, 385.

1789. Asplenivm (Trichomanes) folio piooato : foliolis suborbiculatis, cre-

iiatis, remotis.

Schrank., baier'sche Flora., n. 1329.

1792. Trichomanes (crenata). Cauliculi purpurascentes
^

etiam nigri, sex-

pollicares, splendentes, capillares, conferlim prodeuntes. Folia pin-

nata; foliolis oppositis, sessilibus, fere orbiculatis, oblusis
,
lacte

viridibus, giabris, serrulatis, duas lioeas latis: strine pulveruleutae io

aversa foliorum parle.

G ilib er t., exercitia phytologica., 556.

1794. Asplenium (incisum), frondibus pinnatis, pinnis subrotundis incisis

serratis.

Thunberg., Transaclions of (he Linnean Society. Lond. //, 342.

lt«00. Asplenium (Trichomanes) frondibus pinnatis: pinnis subrolundis cre-

nulatis; stipite nigricante.

Roth., Tentamen Florae germanicae. III., 55.

1801. Asplenium (incisurn) pinnis subrolundis incisis acule denlatis.

Swartz., Genera et sp. ßl. in Schrader's Journal. II, 54.

1803. Asplenium (Trichomanes) parvulum glaberrimum, stipilibus olro-fuscis,

frondibus pinnatis, pinnnlis suborbiculatis crenulatis.

Micheu X., Flora boreali- americana, //, 264.
0

1803. Asplenium (Trichomanes). Stambladen aro parbladiga; smabladeii

nüslan runda och i kanten neggadc.

Quensel in Svensk Botanik. II, 131.

(UeberSetzung : Wedel mit Fiederpaaren, Fiedern rund, gekerbt.)

1804. Asplenium (Trichomanes) fronde pinnala: pinnis ovato- subrotundis

crenatis, rachi nitida subtus carinata.

Smith, Flora britannica, 1126.

1806. Asplenium (Trichomanes) frondibus pinnatis: pinnis subsessilibus

subrotundis obovatis basi snblruncalis, crenulatis.

Swarlz. Synopsis ßlicum, 80.

1806. Asplenium (incisurn) frondibus pinnatis, pinnis subrotundis basi ulrin-

que incisis acule dentatis.

Swartz, Synopsis ßlicum, 81.

1807. Asplenium (trichomanoides) pinnis subrolundis crenulatis; stipite fiisco.

Weber und Mohr, Deutschlands kryptogamische Gewächse, 40.

1809. v4sp/en*«m (Trichomanes) frondibus pinnatis, pinnis subrotundo-

oblongis oblusis crenatis, basi Iruncato-cuneatis, stipite discolore.

Will d eno w, Ennmeratio pl. h. r. b. Der. 1072.
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1809. Aspleniwn (melanocaulon) frondibus pinnatis, pinnis subrotandis obtu-

sis crenalis basi cuueatis, stipite discolore.

W illd eno Emm. pl. k. r. b. Ber* 1078.

1813. Asplenium (Trichomanes) frondibus pinnatis: pinnis sessilibus ovatis

rotundatis crenulalis., rachide persistente,

Wahlenberg, Flora Lapponica, 885.

1813. Asplenium (Trichomanes). A feuilles rassembläes en touffe, etalees,

ailces; h folioles ovales- arrondies, crenelees; ä petiole d'un brun

foncd, laisaiit., tr^s-;^labre, un pen canaliculä; a lignes de la fructi-

fication au nombre de six d huit, oblique, presque ovales.

Lejeune, Flore des environs de Spa. II, 878.

18i6. Asplenium (Trichomanes) fronde pinnata ;
pinnis suboppositis sessi-

libus ovatis obtusis crenatis, rachi demum discolore persistente.

Wahlenberg, Fl. Suecica, 675.

IS27. Asplenium (Trichomanes) fronde lincari , foliis subrotundo - oblon-

gi.s obtusis crenatis basi truncato - cuneatis , stipite fusco rachique

lereti nitidis.

Spr eng el. Syst Veget. IV. I. 85.

I.S31. Asplenium (Trichomanes) fronde lineari pinnata, pinnis ovato-ellip-

ticis obtusis suboppositis sessilibus basi truncato-cuneatis, stipite ver-

nicoso rhacbique supra membranula scariosa crenulata appendiculata

discolore tereli demum persistente.

Wallroth, Flora Cryptogamica Germaniae. /, 83.

1838. Asplenium (Trichomanes) frondibus linearibus pinnatis
:
pinnulis sub-

sessilibus ovato-rotundatis crenato - denlatis, inOmis praeserlim basi

exteriore truncatis.

Bory in Exped. scient. de Morie ,
Botanique, 888.

1833. Asplenium (Trichomanes). Frons pinnata, pinnae sessiies subova-
les basi siiperne subaiiriculatae inferne truncatae obtu-

sae crenatne, superne pariim decrescentes
;
slipes cum rhachi badius.

Link, Hort. reg. bot. Berol. II, 61.

1833. Aspleniam (melanocaulon). Frons pinnata, pinnae sessilis sub-
ovales basi superne vix auricnlatae inferne subtruncatae
obtusae crenatae, supernae sensim decrescentes; stipes com

rhachi hadius. Sori oblongi confluentes.

Link, Hort. reg. bot. Berol. II, 68.

1836. Asplenium (Trichomanes). Wedel gefiedert, 4 — 6" lang, in lineari-

.scliein Umfange, Fiederstücke rundlich-eiförmig, stumpf, an der Ba-

sis abgestiilzt-kcilförmig und am untern Ende am Strunk eingefügt,

unten gegenüherstehend, oben wechselnd, an den Rändern kerbzäh-

nig, ausge.schweifl.

Geuth. KrypUtgamenflora des Herzogthums ^’assau, 37.
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1841. Asplenium (TrichomanegJ pinnis sessilibus subovalibos oblongisve,

basi supcrne subauriculalis obtusissimis creoatis, soris demum flexis et

conducnlibus., stipite rbacliique badiis.

L i n k, Filicum species^ 89.

1841. Asplenium (melanocunlon) pinois sessilibus subovalibus oblongisve

basi superne subauriculalis obtusissimis inciso-crenatis , soris demum
flexis et confluenlibus, stipite rhaebique badiis.

Link^ Filicum species, 90.

1813 Asplenium (Trichomanes)

.

Strunk rothbraun oder schwarzbraun,

oberhalb, sammt der Spindel rinnig; Wedel im Umfanße lineal; Fie-

derchen länglich rund, stumpf, schwach gekerbt, an der Basis gestutzt,

hinfällig

Döllf rheinische Flora, 12.

1844. Asplenium (Trichomanes) frondibus ambitu lanceolalo - linearibus

simpliciter pinnalis, pinnis ovalibus subrotundisve repandis cre-

niilatisve basi truncatis vel subcunealis, stipite glabro , rachi m a r-

gine angusto scarioso denticulato praedita.

Koch, Synopsis Florae Germanicae et Heheticae. Ed. II, 982.

1844. Asplenium (Trichomanes) frondibus linearibus apice attenualis pinna-

tis, pinnis ovalibus obtusis, basi oblique cuneatis, stipite di.‘;colore

atrorubente glaberrimo.

Gussone, Florae Siculae Synopsis, 661.

1844. Asplenium (microphyllum) frondibus linearibus apice attenuatis pin-

nalis, pinnis (minimis) ovalis obtusis basi truncatis (non cuneatis)

irregulariler profunde crenatis, stipite discolore fusco nitido gla-

berrimo.

Gussone, Florae Siculae Synopsis, 884.

1844. Asplenium (Trichomanes). Das Laub gefiedert, die Fiedern abwech-

selnd rundlich elliptisch, stumpf, vorn feinkerbig, am Grunde keil-

förmig, die Stiele hornig, kastanienbraun, glänzend.

Wimmer, Flora von Schlesien. 2. Ausgabe. /, 500.

1848. Asplenium (Trichomanes) 4 Fiederchen länglich - rund , fast sitzend,

stumpf, feingekerbt, am Grunde gestutzt, keilförmige Frucbthäufchen

an der innern Seile der Queradern ; Stiel und Spindel roth- oder

schwarz braun, glänzend, kahl, oberhalb rinnig gefurcht; Spo-

ren eirund, braun , mit starker Sporenhaut, kleinwarzig.

Rabenhorst, Deutschlands Kryplogamenflora. II, III, 818.

1854. Asplenium (Trichomanes). Caudex tufted: slipes generally shorlethran

the frond, dark piirple throughout: frond pinnate r rachis at first green,

darkle purple when malure
:

pinuae dislanl ,
ovale ,

atlached by 0

very short stalk: clusters of capsules linear, dark brown.

K eu) man

,

a Hislory of british ferns. III ed. 249.

1855. Asplenium (Trichomanes), Blätter im Umfange lineal, Blättchen zahl-

reich, sitzend, aus keilig abgeslutzlem Grunde breit-eiförmig, stumpf.
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klein gekerbt, im Alter einzeln abfallend; Spindel bleibend, braun»
schwarz, beiderseits sehr schmal häutig berandet.

Döll-, Gefässknjptogamen, IS.

1856. Asplenium (Trichomanes). Rliizoma repens, caespitosum
; folia '/t —

%' longa, mcmbranncea, glabra, lincari-lanceolata
, pinnatisecta

;
pe»

tiolus ebeneus inter segmenla teniiissimc scariose alatus, iisque delap»

sis pcrsisleos
; segmenta multijiiga, brevissime petiolata, e basi cuneata

vel truncata
,

breviter oblonga vcl rotuiida, crenuiala. Nervi furcali.

Sori oblongi, costales; indusitim membrannceum , tenerum, inlegcrri»

mum vel denticulalum.

M e t tenius. Filius Horti botanici Lipsiensis, 78

Abbildungen.

Fuchs, Hist, slirp. 796.

Valerii Cordi Atinotaliones. 170 Hg. supera und 172 ßg. siiii»

stro-supern.

Mnthioli Comment, 1202.

Dodonaeus, Pemptades, 471.

(D alechamps)^ Histor. stirp. gener. 1811.

Lo b e li US, Plant, s. stirp. hist. Observaliones, 471. Icones 1. 809, rechts.

Tabernämontanus, Kräuterbuch, 1187. ßg. sinistra.

Camerarius, Krüutcrbuch, 410, h.

Gerarde, the Herhall. ed. II. 1146.

Plukenett, Phylographia, l. 37, f, 6.

Morison, Historia planlaruin. Sectio XIV. 3, 10.

Plumier, Filicetum. t V. f. i.

To um c fort, inslitut. 315, C.

Black well, Herbarium, 370.

Flora danica. I, 119.

Bolton, Filices Britannicae^ 13.

Hedwig, Theoria, 7.

Curtis, Flora Londinensis, 5, 1.56.

English Botany. 8, 576.

Svensk Botanik, 131.

Schkuhr, kryptog. Gew. I. 74.

Nees von Esenbeck, Theodor, Plantae officinales^ 16.

VVoodville, Medical botany, 4, 870.

Newman, a Hislory of bril. ferns. Hl, ed. p. 849, 855.

Naturselbstdrnck.

Ettingshausen und Pokorny, Physiotypia plantarum anslrio“

carum^ 18, I.
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Veröffentlichte Herbarien.

Erhört) Phytophylacinm.

Schräder, 14.

Funk, krypt. Gew. d. Fichtelgeb. *86.

Schleicher, pl. Helv. exsicc.

Wel witsch, iter lusitanicum.

Fetter, Dalni. pl. exs. 1*4.

Detharding, Herb. viv. Fl. Mcgap. Vol. XVI. p. 1.

Zollinger und Moritzi Herb. Japon* ii. 3. (l.Kume in bot. Zeit

1848, 523.^

Bovö, Iter algericum, 367.

Kovats, FI. Vindob. 600.

Gliederung der Formen.

Die Grösse des rothen Milzrarns ändert beiläuflg um das Vierfache ab.

Die grössten Wedel, welche ich gesehen habe , erreichten die Lauge eines

Schuhes. Damit ist die Dicke nnd Grösse der einzelnen Theile im Zusam-

menhänge. Die kleinsten Sorten haben wiederholt zur Aufstellung eigener

Arten Veranlassung gegeben. Hierher gehören A. melanocaulon W. und

(l. Diagnose und N y man's Sylloge 43*^ microphyllum Guss. Die grössten

Sorten kann man zum Gegensätze macrophyllum nennen. R u p r e c h t in den

Beiträgen zur Kunde des russischen Reiches III, 44, hat bereits diesen Namen

gebraucht. Die gewöhnliche mittlere Sorte kann mau als vulgare bezeichnen.

Auf magerem Boden in tiefem Schatten wird die kleine Sorte besonders

fein und zart, die Fiedern rücken weit auseinander , und selbst die Spindel

wird in ihrer ganzen Lange lichtbraun und schwindet fast auf den Durch-

messer einer Borste. Dabei vermindert sich auch die diesem Farne eigen-

thümliche Steifigkeit, ln diese Formgruppe gehört auch Bory's Abart ^ des

Asplenium Trichomanes: Frondibus brevioribus minus rigidis: Pinnis am-

plioribus oblongis crcnatis inßmis basi dilatatis evidentius truncatis (Ex^

ped. de Morie^ tSSJ.

Die Form der Fiedern ist eine sehr verschiedene. Die Alten haben sie

mit Linsen verglichen, und damit sehr treffend die ovale Gestalt bezeichnet,

welche ihnen in der Regel zukömmt* Man kann jedoch an einem und dem-

selben Wedel die ganze mögliche Formenreihe beobachten ,
so dass die

untersten Fiedern sich der Kreisform nähern, die mittleren oval sind und

die obersten immer länglicher werden, ln den Diagnosen der verschiedenen

Schriftsteller findet man die Ausdrücke suborbiculatus, subrotundus , subro**

tundo-oblougus, obovatus, ovatus, ovato-ellipticus, subovalis ,
ovalis. Alle

diese Ausdrücke passen für einzelne Fiederformen mit Ausnahme des Wor-
tes elliptisch, indem gerade in dem Umstande, dass die Fiedern bei Aspl.

Trichomanes nie elliptisch sind, eines der Merkmale besieht, welche diesen

Farn insbesondere von A. riride unterscheiden. EUipticus ^unterscheidet

Bd. VI. Abh' 35
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sich von ortalis dadurch
,
dass die Enden nicht zugemndel sind , sondern

Winkel bilden.^ (Bise ho Handbuch der botanischen Terminologie und

SySternkunde j /, 74).

Den oben angefübrlen Formen wäre noch die halbkreisförmige und

die bogig-dreieckige hinzuzusetzen. Ueberdiess sind die Ficdcrhälften nur

ausnahmsweise symmetrisch, sondern in der Regel ist der untere Theil der

Innenhölfte stärker entwickelt, wodurch die Ausdrücke oblique cuneolus,

basi siiperne subauriculatus, inferne truncalus begründet werden.

Ausser dieser Formenreihe der regelmässigen Bildungen sind wieder-

holt abweichende Bildungen gefunden w’orden, W'elchein das Reich der Spiel-

arten gehören ,
namentlich kommen Wedel mit eingeschnitlenen Fiedern vor,

W’elche Lin ne (Sp. PL Ed. I. 1080^ als ß foliis eleganter incisis Tour-
nefort inst, .^39 aufgeführl hat. Hierher gehört auch (1 . Diagnose und

S pren g el Syst. Veg. IV. /, 85 und kann mich Kunze's ^'achricht von

dessen starrem Habitus und sparsamen Fiedern [Ptcridographiajaponica in

Bot. Zeit. 1848, 5?37 nicht vom Gegentheil überzeugen)

.

T h ii n b e r g's A. inci-

sutn.^ dann Ilnller's A. n. 1693 8 foliis semipinnalis cristalis (Hist. Helv.

III, 87, Loiseleur's (Flora Gailica Ed. II. //, 3627 ß folüs ele-

ganter incisis, Phikenetl's Abbildung l. 73 , 6 der Phytographia und

0 piz'e ns A, r. ß pltmalißdum. Ich selbst habe in P res Ps Herbar einen sol-

chen Wedel vom Gleichenberge in Böhmen gesehen. Anch aus Kant Clongh

in Lancashire und aus Devonshire sind solche eingeschnittene Wedel bekannt

(N etc man a hist, of br. ferns. III. ed. 8527* andere wie es scheint

noch seltenere Spielart fand A Ibach an feuchten Felsen des Hofgarlens zu

Kisme in Ungarn. Die beiden ünterhälften der Fiederspreilc w'aren so stark

entwickelt, dass sie zwei Oehrchen oder Lappen bildeten, so dass die ganze

Fieder dreilappig mit parabolisch vorgcslrecktem Mitlellappen war. Der

interessante Stock dieser Spielart ist im Pesther Museum aufbewahrt, und

es steht dabei von der Hand des Naturfreundes ,
welcher ihn gesammelt,

gleichsam als Entschuldigung , dass eine so gewöhnliche Art wie A. Tri-

chomanes aufgenommen w'urde, die scherzhafte Anmerkung: „06 frondes

majusculas vademec. gemacht.^ Man könnte diesen Lusus mit dem Namen
auriculatus belegen. Eine dritte Spielart belriffl die Verästelung der Spindel.

Sie wurde von Tabernämontan (Kränterbuch 1188 ,
als Trichomancs

minor foemina c. icone)., Teesdale (Smith Fl. Britt. 11877 und von

Kaulfuss (Flora 1889, 3487, beobachlel. Die Gabelung der Spindel ist

entweder einfach oder mehrfach, bald am Grunde der Spindel, bald an ihrer

Spitze. Die von Teesdale beobachtete Missbildung nennt Smith varieta-

tem fronde apice ramosissima. Sie ist im Allgemeinen als lusus furcatus zu

bezeichnen.

Messiingt‘11.

Länge des Wedels l" 6'" bis 13" 7"', des Stiels 4"' bis 8" ll"', der

Spreite I" 8'" bis 10" 8'", der Fiedern 1'" bis 4"'; Breite der Spreite 8"'

bis 7"', der Fiedern l'" bis 3'".
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Die Adern enlspriiig:eu unter einem Winkei von 40% die Aederclien

unter einem von 30<>.

Physiognotnisclies und seine Beziehungen zur ^omcncIatur.

Das auiTallende Aussehen dieses Farns hat seit alten Zeiten auf seine

Beobachter grossen Eindruck gemacht. Er verdankt ihm den Namen Tricho-

inattes ,
was so viel sogen will, als ein Narr in Erzeugung von Haaren und

in Anwendung des Grundsatzes der Signatoren (s. Linne Vires Plantarum

m Amoen. acad 7.390^ auch die einstige Meinung von seinem Nutzen für das

Wachslhum der Haare (Trichomanes a luxuria capillitii nomen habet^ quod

scilicet facial luxuriare capillos et subnasci, J. Bauh. Hist. pl. III. 743^.

Die Spindeln bleiben nämlich
,
nachdem die einzelnen Fiedern abgefallen

sind, am Stocke, und so entsteht jener reiche, schwärzliche, glänzende

Schopf, um dessenwillen ohne Zweifel dieser Farn auch Herba Herculis

genannt wurde (Tabernämontanus y Kräuterbuch y 1187^. In Schilderung

der Tracht sind die Alten unübertrolTen und in diesem Falle streiche ich

namentlich vor Cordus die Segel, welcher (Annot. 170^ sich über den

rothen Milzfarn so ausdrückt: y^Trichomanes ab uno cespite plures emittit

coliculoSy quinqucy seXy septem aut octo unciarum longitudine
y setarum

modo graciles ,
aridos , in purpura nigro et pulchro splendore nitenteSy

quibus ah utraque parte tenuia
,
parra , orbiculata

,
minutissime per am--

bitum incisa et lentibus latitudine aequalia adnasceuntur folioluy brevi

admodum intervallo deinceps usqtie ad colicnlorum summitatem disposifUy

sibi invicem in exortu udeersa , sine pediculo adhaerentia , interiora sui

parte viridia et glabra , exteriore cero flaro subruffo hirsutoque pulcis-

culo punctatim dispersOy filicis instar ceu conspersa.'*'

Der Wedel ist gleich einer Feder zurückgebogen und behält diese

Eigenschaft auch im Herbar, so dass er nie ilacii liegen bleibt
,
was er mit

mehreren Arten der Moosgallung Polytrichum gemein hat. A. Trichomanes

so wie z. B. Polytrichum commune , zwei sonst so verschiedene Pllanzen,

verdanken dieser Eigenschaft den Namen Widerlhon ,
welcher nichts Ande-

res als eben etwas Zurückgebogenes besagen will. Die gleiche Wurzel, wo-

bei man etwa nicht an Ton (Sonus) oder Thon (Argilla) denken darf,

erklingt in den Wörtern Daune, Dune (PitimaJ

,

Dou, Donau (TanaiSy

Danubius) und Uuda (Welle). Für die deutsche Sprache ist nach J. u. W.
tirimm (Wörterbuch I. 137^ die Wurzel das Verbum dehnen (tendere).

Wenn die richtige Form im Laufe der Zeit unverständlich geworden ist, so

verdreht sie dos Volk, bis sie durch irgend eine Beziehung wieder allge-

mein verständlich wird. (Näheres in meiner Abhandlung : Ein botanischer

Beitrag zum deutschen Sprachschatz Z2.) Auf diese Weise ist aus Wider-

thon die Form Widcriodt entstanden. So ist also schon der Name Wider-

todt unächten Ursprungs, und cs bleibt wie immer der Spruch aufrecht: Con-~

ira tim mortis non crescit gramen in hortis. Dieser verfälschten Form be-

gegnet man zuerst bei Brunfels II. Appendi.x 198 im Hieronymi Herbarii

35
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Argentorat. Apodixis germanica, wo unter Anderem geschrieben sieht:

Widerlodt das kraut genannt ist, umb seiner grössten tagend und kraft

willen^ die es hat za temperieren alle gebresten der brust , darumb toider

den tod genannt ist.’^ Die dritte Form dieser Gruppe, nämlich Abthon, ist

hingegen acht und bedeutet das Gleiche, wie Widerthon (Ab=retro).

Einer ganz eigenthümlich verdrehten Auslegung der Worte Abthon

und Widerthon begegnetman in B ock's Kräuterbucb [lö39] 1. Bi. 159 Rück-

seite, wo, in unsere heutige Sprache übersetzt, Folgendes geschrieben steht:

„Es haben die alten Weiber viel Fantasterei mit diesen Kräutern, und spre^-

chen also: das rothe Steinbrechlein mit den Linsenblättlein [Asplenium

TrichomanesJ soll man nennen Abihon [ohne Zweifel ein Druckfehler , lies

AbthonJ und das nackte Jungfrauenhar fPolytrichi species] soll man nen-

nen Widderthon
,
denn mit diesen Kräutern können sie beide Sachen, nem-

lich abihon [abthun— zu Grunde richten] und widderthon [dawiderhandeln,

widriges thunj nach ihrem Gefallen; wer sieht aber nicht täglich derglei-

chen Werke und Philtra [Zaubertränke]?*'" Ohne Zweifel war schon in der

damaligen Zeit der Entstehung des Neuhochdeutschen die aus dem Althoch-

deutschen erklärliche Bedeutung abhanden gekommen und das seltsame Wort
für eine seltsame Sache erhielt die gemeldete magische Deutung.

Der schöne bildliche Name Steinfeder kommt nicht bloss von der Biegung

der Spindel, sondern auch von ihrer Befiederung. Der Stiel und die Spindel

sind der Schaft, die Fiedern sind die Fahne. An jeder Seite der Spindel sind

zwischen 10 und 30 Fiedern eingefügt. Sie nähern sich gegen die Spitze

zu einander immer mehr. Die untersten stehen um mehr als ihre Länge be-

trägt, aus einander, während die obersten sieb mit dem Rande berühren.

Der Winkel , unter dem sie entspringen, ist in der Milte der Spindel ein

rechter, am Grunde ist er stumpf, nach oben zu wird er immer spitziger.

Bevor die Fiedern abfallen, schlagen sie sich zurück, so dass sie mit ihren

Rückseiten gleichsam eine Reihe von Klappenpaaren bilden.

Morphologisches.

Die unsymmetrische Bildung der Fiederbälftcn entspringt nicht allein

aus der doppelten Gabelung der untersten Ader der iniiern Seite, sondern

auch aus der grossem Anzahl der Adern dieser Seite. Dieselbe hat nämlich

ziemlich beständig vier Adern, während die Aussenseite um eine weniger hat.

Der Rand der Fiedern schlägt sich beim Vertrocknen gern zurück und bildet dann

einen Saum. Die Fiedern selbst sind ohne die Spur eines Slielchens knoti-

ger Erhabenheiten der Spindel eingelenkt. Diese Spindelknotcn entspringen

an den Rändern der convexen Unterseite unmittelbar unter der Flügelhaul,

welche die beiden Seiten der Rinne auf der Oberfläche der Spindel ein-

säumt. Die Spindel verflacht sich nicht allmälig in die unpaarige Endfledcr

und wird nicht allmälig grün
,
sondern sie endet plötzlich und die Fieder

welche die Wedelspitze bildet erscheint ihr gleich den Seiteufiedcrn aufgc-
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setst. Das lauere des Stieles und der Spindel ist von einem grünen GefSss»

büiidcl durchzogen.

Biologisches.

Der rothe Milzfarn lebt gesellig und ist an geschützten Stellen immer-

grün. Mit dem ersten Frühlinge beginnt er neue Wedel zu entwickeln. Er

bringt reichlich Früchte.

Boden.

Felsgrund von was immer für chemischer, petragraphischer oder geologi-

scher Beschaffenheit ist der Boden
,
wo dieser Farn gedeiht. Er liebt den

Schatten und die Feuchtigkeit, nimmt auch mit Mauern vorlieb; und wuchert

üppig in zerfallenen Burgen. Steini«;e Hohlwege, Brunnen, Grotteneingänge

sind nicht minder beliebte Wohnplätze. Ausnahmsweise siedelt er sich auf

Bäumen an. Es kömmt vor, dass er örtlich einer gewissen Gebirgsart treu

bleibt. Dickie berichtet n^mVich (L Alph. DC. Geogr. bot. 442), in der Flora

Abredonensis 12 dass dieser Farn in der Gegend von Aberdeen dem Ser-

pentin eigenthümlicb sei. Hingegen ist er (l. Neilreich Flora v. W. 1.) in

der Gegend von Wien besonders auf Kalk anzutreffen.

Horizontale Verbreitung.

Der rothe Milzfarn ist unter gewissen klimatischen Bedingungen auf

demg ganzen Erdkreis zu finden. Er bewohnt vorzüglich die gemässigte

Zone der nördlichen Halbkugel , erscheint ausnahmsweise auf BergiiiMein

der heissen und in den mildesten Küsteugegenden der arktischen Zone und

wurde ausserdem auch an einzelnen Puncten der südlichen gemässigten

Zone angetroffen.

Auf der iberischen Halbinsel: ln Portugal, namentlich an Zäunen

bei Coimbra und in feuchten Felsrilzen im Norden des Landes f'JFro/cro F/ora

LusUanica Ed. I. II. 899^ , an Felsen in Estremadura z. B. auf der Sierra

de Cinlra (Weltoitsch im W. M.)] in Spanien, namentlich in Andalusien

bei Gibraltar (Gaudichaud im B. M.) und Algeziras (Schott iirt W. M.)y

in Granada (Nyman Sylt. 432^, insbesondere an beschatteten Felsen im

oberen Theile der Sierra Bermeja und auf der Sierra de Mijas (Boissier

Voyage II. 690^, in Valencia bei Vistabella u. a. a. 0. (Cavanilles Des-

cripeion 2ü7), in Castilien , Aragonien
,
Asturien (Nyman Syll. l. c.J ,

häu-

fig in Cuntabrien (Willkomm Sertum i6b). Auf den Balearen (Nyman
Syll. I.C.).

Auf Corsica (Tausch H.J, namentlich bei Bastia gemein in der Oel-

und ßergregion (Salis in Flora 1S25, 471^.

Auf der apenniniseben Halbinsel (Pollini Flora Veron.

III.
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Auf Sicilien (B. M.Jy namentlich die Form microphyllnm an Zäu-

nen im Gebirge bei Palermo an feuchten und steinigen Orten
,
dann auf

üstica und Pantellaria (Gussone Fl. Sicul. Synops. 6G0, 884^.

Auf der Balkan Iialbinsel: In Istrien (Ilf. H.) häufig bei Fiume

(Noe im H. Presl)
,

in Dalmatien CVisiani FL Dalm. I. 40^
,

namentlich

die südliche xarte Schattenform um Torrette (Fetter pl. im Monte-

neyro auf Vranina (Ebel im \V. IH.Jy in Serbien namentlich häufig an Kalkfelsen

des Donandurchbruches, dann im Macedonien (Grisehach Spicilegium ß. Ru-

meliae II. 481^, in Griechenland (Friedriclisthal im W. M.) insbesondere

bei Delphi (B. M.) und auf Morea (Bory Exped. 888^.

In Frankreich (Lam. u. De Cand. II. 554) häufig (Dnb. Bot.

yall. 540.) namentlich um Paris (Loisel. Fl. Gail. ed. II. II., 362^, auch

bei Vaucluse (B. M.).

In Belgien (Lobelins l. J. Bank. H. P. III. 141) namentlich bei

Spa (Lejeune Flore des environs de Spa. US).

In der Schweiz (Schleicher inHf.H.) namentlich am Grand Sal^vo

bei Genf (B. M.).

Am Nordrande der lombardischen Tiefebene, namentlich bei Como
(B. M.), in der Stadl Verona (Poll. Fl. Ver. III. 285), am Monte Baldo

(Poll, viagg

)

bei Chicsa in den Lessiuischeu Bergen (Balsamo-Crivelli im

II. Joh.).

In ganz Tirol an waldigen Orlen, Felsen und Mauern vom Thnle

bis in die Alpen (Hausmann FL Fir. 1046J, an beschatteten Kalk, Kalk-

hornstein und Dolomitfelsen , auch am Fasse von Buchenstäinmeu verbreitet

in den bairischen Alpen (Sendtner Veget. Vers. 001), im Salzburgischen

(Sollinger Wasserfall : Felicetli H.), in Kärnthen (Klagenfurt am Krem-
berget: Hf. im T. M

)

in Krain (Schneeberg : Biasol. Esc. SO.) gemein in

Steiermark (Maly Flora Slyriaca 154^ in ganz (Kieder-) Oesterreich,

iininentlicli an den Stadtmauern VVieirs (Fr. Pokorny //J, auch in den Alpen

(Schneeberg H. Jacquin ßl. im W. M. und Felsen in der Prem: Keil-

reich H.).

lu Franken (Fürth: Küchle in Flora 1888, 889^, im Fichtelgebirge

(Funk im T. M )

,

im Rheingebiele sehr gemein (Döll rhein. Flor, i.^),

mich auf der Biicinfläclie z. B. in Karlsruhe (Döll Gef. Kr. 13^, auch bei

Mainz (Anscher im II. G. Mayr), ini Harz in grosser Menge (Cordus annot.

1 10), und überhaupt in ganz Deutschland, zumal in Gebirgsgegenden gemein

(Rabenhorst kryptog. FL II. III, 318^, im norddeutschen Tieflaiide, nament-

lich in Hannover, Mecklenburg, Brandenburg und Pommern (Röper z. FL
M. I, 15).‘

In Böhmen (Presl II.) sehr gemein (Opiz, II ton vielen Standorten

des gatnen Landes)
,

naiiienllich auch im Riesengriind (Tausch //. im P.

Vnit. M ) ; ebenso in Mähren (Pokorny II., Pluskal im H. Z. b. V ), ins-

besondere im Milleigebirge (Reissek in Flora 1841, 693J ; in Schlesien nir-

gends selten (Milde, in der Breslauer Denkschrift 194J.

Digitized by Google



27d

In Galizien (Lemberger Gegend z. B. bei Lesznice: Zatcadzky FL

Lemh. 167^.

ln Ungarn, Croatien, Slavonien, dem Banat und Sieben-

bürgen sehr häufig (Sadler Adnmbr, Epiph. ?6^, jedoch wohl mit Ausnahme

der Steppen im Tieflande, von woher mir keine Standorte bekannt geworden sind,

hingegen sehr häufig auf Bergen von dem Rande der Ebene B. Ofen:

P. 91

J

bis in die Centralkarpathcn (Wahlenberg Fl. Carp. 830^ und in die

siebenbürgischen Randgebirge (z. B. Kronstadt: H, Schur.J,

ln Taurien (Ledebour Fl. ross. IV. 58 und mit der Bezeichnung

y^Krimm Ltweille-DemidofT* im B M.

ln ganz England und Schottland von Cornwallis his zu den

Orkney’s (yVatson., Cybell brit. 876^, häufig in Irland (Ball im P. M

)

In Dänemark (Fries Summa V. de. 82j ziemlich seiten, nament-

lich auf Seeland bei Lyngby zwischen Steinen des Dammes gegen Oerholm

(Flora danica im Texte zur T \\9).

Auf der scandinavischen Halbinsel, insbesondere in Goth-

laiid und im eigentlichen Schweden, wo es gegen Norden sich allmälig verliert

(Fries Summa V. Se S2J und als Polargränze Döraberget in Angermann-

land angegeben wird (Laestad. l. Wahlenberg., Flora Suecica 675^; hin-

gegen in ganz Norwegen als Bewohner der Klippenritzen sehr gemein ('/•Vorn

danica t. 119 Text), namentlich auch auf der Insel Sandoe (Kannenberg in

H. Rabenhorst).

Im europäischen Russland sehr verbreitet
fl. ross IV. i2i),

m nördlichen Antheilc aus Finnland bekannt, wo es an der Küste noch bei
ri

Pihajoki gefunden worden ist (Kylander l. Ruprecht Breitr* ///, 44j.

ln Asien, namentlich im Caucasus (Ledebour l. c.)

,

im Ural (Pal-

las, Falk 1. Led. l. c ),., Altai (Ledebour, Meyer und Bunge, Flora Alt.

l. Ledeb. l. c.) und in der Baikal-Gegend (Georgi l Ledeb. l. c ) ; ferner in

Bithynien bei Brussa (Griseb Spicil. Fl Rum. II, 491^, im Elbrus-Gebirge

am Wasserfalle des Ser- Abi - Schirr bei dem Dorfe Passgala (Kotschy im

II Joh ), im llimalaya (Royle Illustrations 489^, namentlich gegen Lnd-

dok (Moorcroft l. Wallich List p. 8 . n. 139^ ,
auch bei Simlah und in den

umliegenden Thälern (Hügel im W. M )
',

in Japan, namentlich bei Nanga-

saki ,
dann auf Nipon , den Bergen Fakoniens und anderswo (Thunberg FL

Jap 234).

Auf den S a n d w i c h - 1 n s el n (Douglas im W. M.).

In Nordamerika (Barreith im W. M.), namentlich auf hohen Ber-

gen in Canada, Pennsylvanien (Pursh L Link Fil. sp. 90^, Delaware (Prinz

ton Neuwied im W. J/J, Carolina (Pursh l Link l. c

)

und Georgien (Bey-

rieh 1. Link 1. c); allseitig als A. melanocaulon bestimmt.

In Westindien auf Cuba (Poppig 1. Link a. a. O ).

Auf Madeira {Holl l. Kaulfuss in Flora 1830, 341^.

Auf T e ner

i

f f

a

im Walde von Laguna (Borg, Voyage et d- Afri-

que. I, b3).
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Auf den Inseln des grünen Vorgebirges f^Pritmis mpeni in insula

S. Antonii ^Cumhre'^ altissima simul ac in fancibns ^Kordeiras'^ cumnostro

enropaeo omnino convenientem. Crescit in Goryade unica^ maxime sep-

tentrionali
,
ad rupes humenfes et sicciores. Ramm quoqne in Nitaria

(Guimar !) vulgatum in Palmae saltubus^ ubi saepe permagnum^ A. anci~

pitem Sol. quasi imilatum evadit. (Monte grande ! Cabo de Ja Galga

!

Caldeira).'^ fSo scfireibt C. Bolle in den .^Nonitiae fiorae Caboeerdicae.

Bonplandia 1855, ti%].

In Afrika im Gebiete der Flora Atlantica (Desfontaines Fl. Atl.).,

in Algerien (Bovb im H. Presl) und nm Vorgebirge der guten Hoff-
nung (Drege im IV. M).

An der Oslküste Neuholland's zwischen Argyle und Paramalla

(Hügel im W, M.),

Das Gebiet des rothen Milzfarns umfasst bei 55» nördlicher Breite

(vom 15“. bis beiläufig 70®.7, während die zwei bekannten Standorte süd-

lich vom .Aequator unter dem gleichen, niimlich dem 34». liegen; von

der geographischen Länge umfasst es 314 Längengrade, d i. die Länge von

den Capverdiseben Inseln östlich bis Canada.

Die Isothermen dürfen innerhalb der Grunzen 1 und 16 angenommen
werden.

Zwischen seinen äussersten Längengrönzen , nämlich den Capver-
dischen Inseln und der Ostküste von Nordamerika, liegt nur der

atlantische Ocean. In der Mitte zwischen beiden ist der j a p a nisch e Stand-

ort, wo die Isotherme 8 ,
welche zwischen den Isothermengränzen dieses

Farns das Mittel hält, voriiberzieht. Auch schliesst ein Kreis, als dessen

Halbmesser die Linien Japan-Capverdisebe Inseln und .1 a p a n - C a-

nada angenommen werden, das gesammte Vegetatioosgebiet dieses Farns

ein. Es ist vielleicht nicht zu gewagt, die japanischen Berg ins ein

an der Küste Ostasien's als Schöpfungscentrum dieses Milzfaros anzu-

nchmen. Zwischen den Standorten auf beiden Seiten des Aequalors der

alten Welt besteht wahrscheinlich eine Verbindung über die höchsten Ge-

birge der Tropen, wie eine Andeutung dazu durch die jüngste Entdeckung

Bolle's auf den Capverdi sehen Inseln bereits gemacht worden ist.

Vertikale Verbreitung.

Die absolute Verbreitung nach der Höhe ist bis nun mit 0 — 6000'

bekannt. Die Meeresküste der nördlichen gemässigten Zone ist ihm ein lie-

ber Aufenthalt, hingegen steigt er nicht so hoch, wie der mit ihm eine Weile

vermengte grüne Milzfarn. Namentliche Angaben sind für Südbaiern als

obere Gränze 4300' (Sendlner Veget. 907^, für das nordöstliche Tirol bei

Kitzbüchel 4800', (Unger Einfi. 873^, in Südtirol als einzelne gemessene

Höhe Pemmern bei Botzen 4800' (Hausmann Fl v. Tir. 1046^, in den kau-

kasischen Ländern, insbesondere am Terek 3600 — 6000, in Talüsch 600

—

4000' (Ledebour Fl. ross. 7K , 581^ , S ii d s p a n i e n 3— 1000'
,

auf den

C a p V e r d i s c b e n Inseln, „tn Gorgade unica maxime septenlrionali
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5000 — 6000'.“ fSoZ/e tn iBonp/andta 1855, \%%). In Grossbritannien von

der Küste bis beiläufig 8000' (Watson^ Cyb. britt. 877^.

Irrige Nachrichten.

Allgemein wird Linnd zu Asplenium Trichomanes als Namengeber

citirt. Die auch in den Spccies planlarum wörtlich beibehaltene Diagnose

hat Linnö zuerst io der Flora Lapponica gebraucht, wo er als Standort

den Berg Kiurivari von Lulea Lappland in der Pfarre Quickjock mit dem
Beisatze a/i6t“ angibt. Allein Wahleuberg (Flor. Lapp, bat

diesen Farn weder auf dem von Linnö angezeiglen Standort noch anders-

wo in Lappland gefunden und wirft die Frage auf, ob Lin ne etwa A.

viride darunter gemeint habe. Diese Frage muss entschieden bejaht werden.

Auch die neueste Aufzählung der Pflanzen Skandinaviens von Fries (Summa
Veg. Scand. 88^, schliesst ausdrücklich Lappland von jenen Theilen Skandi-

naviens aus , wo A, Trichomanes vorkömmt. In Lappland w’ächst von den

nächsten Verwandten nur A. viride. Auch passt die Diagnose Linne's eher

auf A. viride , indem der Breitendurchmesser der Fiedern bei viride sich in

der Begel mehr dem Längendurchmesser nähert, als bei Trichomanes^ daher

das Beiwort y^subrotundis*^ bei A. viride eher einen annähernd richtigen Sinn

gibt als bei Trichomanes.

In der I. Ausgabe der Species Plantarum (1080) kommt A. rricAomkiwes

mit dem Standorte vor: y^Habitat in Europne fissuris rupium^ und unter

den var. V steckt nach dem Citat : Trichomanes minus et tenerius Bau h. Pin.

Z56. A. viride. Linnd hat also in der I. Ausgabe der Species Plantarum und

später unter dem Namen A. Trichomanes eine Sammelart verstanden
,
näm-

lich nicht nur dos wirkliche A. Trichomanes^ sondern auch das ohne Zwei-

fel von ihm selbst in Lapplaud gefundene A. viride. Hingegen war Hud-
son nach Aufstellung des Linn ö'schen Artbegriffes der erste, welcher diese

zwei von den deutschen Vätern der Botanik schon längst auseinandergeselz-

ten Arten wieder als solche aufgeslellt hat. Nach dem Grundsätze von Fries
(l. c. i^Demjenigen kommt die Priorität der Benamung zu., welcher zu-

erst zwei oder mehr unter einem Namen verwechselte Arten auseinander-

gesetzt'* kann also nicht Linne, sondern es muss Hudson als rechter

Begründer des Artnamens angesehen werden.

Hie und da begegnet man dem Namen A. trichomanoides

,

und man

findet gewöhnlich Linne dabei citirt. Der Ursprung dieses Namens stammt

aus dem Jahre 1767 ,
wo von der XII. Ausgabe des Systema Nalurae

Linne's der 11. Band die Pflanzen enthaltend erschien und dort (601) anstatt

des Namens Trichomanes
, ohne Zweifel durch einen blossen Schreibfehler,

der Name Trichomanoides gebraucht wurde. Nach Kunze-Baumanns
Index Filicum vom Jahre 1853 (86) spuckt dieser Name , der sonst der ihm

gebührenden Vergessenheit anheimgefallen ist, noch in englischen Gärten.

Jlit dem L i ii n ö'schen A. trichomanoides ist nicht zu verwechseln M i c h a u x’s

Bd.VI.Abh. ••»6
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A. trichomanoides
^
(Flora hör. am II. , welches Wildenow (Sp.

pl. V. 389^ 7M A. ebennm Aiton's gebracht hat.

Link sagt in seinem Werke : Fiiicum Species und (90) von A. me-
lanocaulon ausdrücklich: y^r^achis absque ala^. Diesem Farn, welchen ich

zu A. Trichomanes gebracht, würde sonach das wesentliche Merkmal der

letzteren Art fehlen. Allein ich habe nicht nur an allen von mir nntersneh»

ten Exemplaren, welche in Nordamerika selbst gesammelt wurden, die

Spindel geflügelt gefunden, sondern ich konnte auch ein Exemplar ohne bei-

gesetzten Fundort aus dem Linkischen Herbar selbst, derzeit im allgemei-

nen lierbar des Berliner Museums, untersuchen, welches wahrscheinlich

jenes Exemplar ist, welches Link schon bei Abfassung semts y^Hortm Reg.

Bot. Ber.'^ benützt hat, wo (88) die Bemerkung steht: E seminibus enatum.

Auch dieses Exemplar hat eine allerdings ziemlich schwach geflügelte Spin-

del. Es muss also Link's obencitirte Bemerkung als ein Versehen betrach-

tet und kann dieselbe als kein Beweis für die Selbstständigkeit von A, me-
lanocavlon, dem nicht einmal die Eigenschaft einer Abart zukommt, ange-

nommen werden.

V.

Aspie—itetn IPetrnreHne.

(De Candülle et De la Marek Flora frno^aise. VI. [1815] 838.)

Der Milzfam des Petrarca.

Diagnose.

Asplenium frondibus pinnatis decrescentibus,* indusiis crenatis; rachi

semitereti nuda.

(Wedel gefiedert^ abnehmend
; Schleierchen gekerbt, Spindel halb-

rund, nackt.)

Vorlinneanisehe Nachrichten.

Fehlen.

Entwickelung des .Artbegritles.

1810. Asplenium (glandulosum) petiolo cylindrico foliisque confertis subpu-

bescenti-glandulosis pinnatis
, ovato-subcordatis lobatis obtusissimis,

lineis fructifleantibus ovatis primum distinctis, demum confluentihiis

totum discum oeenpantibus.

Loiseleur

,

notice sur les plantes ä ajouter ä la Flore de

France 14.5.

1887. Asplenium (Petrarchae) fronde lineari rachique fusca glanduloso pu-
bescentibus

, foliis oblongis obtnsis inciso-dentatis basi cuneatis.

Sprengel, Systema Vegetab. IV. I. 86.
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1^31. Asplenium (Pelrarch(ie) [roüA\h\X6 lineari-oblüiigis ubique gUiiduloso«

pilosis pinnatis, pinnis oblongis pinnalindis, basi cuneatis , laciuiis

obtusis dentatis stipite rachique inferne nigris.

H 00 k er and G r et> il l e Fcones filiatm FF. 1 58.

1833. Asplenium (Petrarcae). Frons subbipinnatifidai, pinnae sessi-

ies oblongae oblusae crenato-pinnatifidae cum stipite et

rhaclii piloso>glandulosae, Sori oblongi confluentes.

Link^ FFortus reg. bot. Berol. 68.

IH4I. Asplenium (Petrarcae) pinnis sessilibus ovalibus obtusissimis profunde

crenatis cum rhachi stipiteque glandulose pilosis , soris demum con-

fluentibus.

Link Filicum species 90.

H44. Asplenium (pilosum) stipite inferne glaberrimo, frondibus lanceolatis

altenie pinnatis, pinnis obtusis ovatis vei ovato-oblongis loboto-inci-

sis pinnalifidi.sqiie, lobis obtusis crenulatis utriuque stipiteque inter

ipsas pilis brevibns apice iucrassatis tectis , soris demum conflu-

entibus.

G US sone., Florae siculae Synopsis 661.

Nomenclatur.

Die erste Nachricht über diesen Farn wurde in Gudri n's erster Aus-

gabe seiner Description de la fonlaine de Yaucluse 184 im Jahre 1804 unter

dem Namen Polypodium Petrarchae gegeben. Ob ein Arlbegriff beigegeben

war, kann ich nicht angeben, weil cs mir nicht möglich war , dieses Werk
einzusehen und alle anderen Quellen über diesen Punct im Stiche Hessen.

Allein auch angeuoiniiien, dass kein Arlbegriff beigegebeu worden wäre, ist

Loiseleurs Name vom Jahre 1810 nicht beizubehalten.

Li n n d, welcher bekanntlich unlev Nomen specificum den ArtbegrilT

und unter Nomen triviale den Artnamen verstanden hat, hat für letzteren

keine Regeln gegeben, sondern sich auf die einzige Bemerkung beschränkt:

Nomina trivialia forte admitli possunt modo, quo in Pane suecico usus sum;

constarenthacc Yocabulo unico
;
Yocabulo libere undequaqne desumto e. g.. .

.

Sed nomina Trivialia in hoc operc seponimus, de dilTerentia unice solliciti

(Philosophia botanica 808j. Diese Lücke hat ein anderer botanischer Clas-

siker, Elias Fries, nusgefüllt, indem er offenbar auf der Grundlage der

liinne'schen Regeln für die Gattungsnamen in seiner Abhandlung über die

Namen der Pflanzen (Öfter Vexternes Namn etc. Upsala 1848. Abgedruckt

in den Botaniska Utßygter F. 113— 178. Deutsche Uebersetzung von Beil-
schmied in FF ornschuch's Archiv scand. Beitr. zur Naturgeschichte

/. (1845) 41—08^ auch für die Artnamen wahrhaft goldene Regeln gegeben

hat, wohl eingedenk der Stellen in Linnd's Philosophia botanica: Deno-

miuatio allerum Botanius fundamcnlum. Nomina si uescis, perit et cognilio

reruin (158).

Eine der Fries''scheu Regeln lautet:

36 *
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,„y4ficÄ in Fällen^ wo der Gattungsname geändert wird^ muss der

Speciesname unverändert erhalten werden. (77), '

Nach dieser Regel muss der Zuname Pelrarchae beibehallen werden.

Als Gewähr wird jedoch nicht Guerin., der die Art fälschlich für

ein Polypodium hielt und als solches veröffentlichte, sondern es werden

De C a n d o 1 1 e und De la Marek citirt, welche in der Flore Fran^aise VI, S38

(1815) zuerst den Namen Asplenium Petrarchae angewendet haben. Dieser

Vorgang entspricht der Regel Fries'ens (a. a. 0. B7)

:

y,Wenn . . . eine Art .. . einen wirklich unrichtigen Platz bekom-

men hatte., muss der die Autorität haben., wer sie zur rechten Gattung

gebracht.^

Ebenso, wenig , als die erste Ausgabe von Guerin's Description de

la Fontaine de Vauclusc konnte die zweite im Jahre 1813 erschienene Aus-

gabe dieses Werkes, in welcher nach dem Zeugnisse De C a n do 1 1 e‘'s am
angeführten Orte Requien diesen Farn als Asplenium Vallis c/ausae aufgeführt

hat

,

in dem Absätze von der Entwickelung des ArtbegriiTes angeführt w*er-

den ,
weil ich auch diese zweite Ausgabe nicht einsehen konnte und es

mir auch sonst nicht möglich war zu erfahren, ob dort eine Diagnose bei-

gegeben war.

Abbildung.

Hooker and Greville Icones filic. 11. 152.

Gliederung der Formen.

Die Formen ändern dreifach ab, nach der Grösse nämlich, nach der

Gestalt der Fiedern und nach der ßeschalTenheit des Parenchyms der Fieder-

spreile. Die Grösse wechselt am wenigsten, die Extreme der Länge liegen

fast um das Sechsfache auseinander, die längsten Wedel sind nicht mehr als

fingerlang. Nicht minder wechselt die Gestalt der Fiedern und ihr Rand.

Der Hauptumriss ist in der Regel länglich, er nähert sich manchmal dem
keilförmigen. Häufig ist auch bei dieser Art die Fiedernspreite in der Art nu-

symmelrisch, dass die innere Seite stärker entwickelt ist, wodurch die äussere

Seite abgestulzt erscheint. Der Rand ist in der Regel buchlig-gelnppt , die

einzelnen Lappen sind gekerbt. Bei schwachen Stöcken sind statt der Lap-

pen nur Kerben sichtbar und selbst die Kerben sind oft nur leise angedeu-

tet. Sind die Lappen nach aufwärts gekehrt, so erinnert die Fieder an das

Blatt der Steineiche; sind sie abwärts gekehrt, an die des Löwenzahns.

Die Beschaffenheit des Parenchyms wechselt so sehr, dass es bald dünnhäu-

tig und durchscheinend, bald lederartig genannt werden muss. Im letzteren

Falle ist es ohne besondere Vorbereitung nicht möglich, auch nur die Spur

eines GefassbUudels zu gewahren.
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^ Messungen.

Lange des Wedels von 7'" bis 3'' 3'", des Stiels von bis 1" 1'",

der Spreite von .V" bis i" l"'. der Fiedern von 1'" bis 4"^

Breite der Spreite von 8'" bis 6'^', der Fiedern von 1'" bis 3'^'.

Die Adern entspringen unter einem Winkel von 40<>, die Aederchen

unter einem von 30<>.

Physiognomlsches.

Ein starres, brüchiges, steifes Gewächs, dessen Wurzeln mit einem

dichten rostbraunen Filze bedeckt sind. Durch seine schwärzlichen Wedelstiele,

welche erst gegen die Spitze der Spindel grün werden, und noch lange am
Stocke bleiben, nachdem die Fiedern abgefallen sind, ist es dem Aspleninm

Trichomanes ähnlich; es unterscheidet sich jedoch von ihm durch mehrere

scharfe Merkmale, namentlich vor Allem dadurch, dass der Spindel der

charakterische doppelte Flügelsaum des A. Trichomanes gänzlich fehlt. Die

ganze Wedelspreile, die Spindel eingeschiossen, ist über und Ober mit Drü-

senhaaren bedeckt, an denen kleine Gegenstände hängen bleiben , so dass

die ganze Pflanze gewöhnlich beschmutzt aussieht. Der Stiel ist halbrund,

nnd an der Oberseite schwach gefurcht.

Morphologisches.

Ungeachtet der Kleinheit der Fiedern ist sein Gefässbündelsystem un-

gemein stark entwickelt, und liegt darin der Schlüssel zu der dieser Art

eigenthümlichen Gestalt der Fiedern. An einer gut entwickelten Fieder ist

die unterste Ader der Innenseite vierfach gegabelt, die nächste dreifach,

die darauf folgende zweifach, die letzte einfach. Jeder Ader entspricht ein

Lappen, der endlich zur blossen Kerbung wird. Die Aederchen berühren

beinahe den Rand, und sind an ihrem Ende ohne die kolbenartige Ver-

dickung, welche bei A. tiride oft so stark ist, dass der Rand w’ie vernäht

aussieht. Die Schleierchen sind ungemein kurz, derbhäutig, gekerbt. Die

Sporen sind fast doppelt so gross, als die von A. Trichomanes^ ihre Kauten

sind stark abgerundet, ihre Oberfläche ist feinstachelig.

Biologische.s.

Ausdauernd, gesellig, liebt die Nachbarschaft von Cheilanthes odora.

Schon im April hat er junge Fruchthünfehen und vollkommen ausgewachseu

noch dünnhäutige Fiedern
;
bald jedoch wird die Textur lederarlig nnd es

bleibt nur mehr der verstümmelte schwarze Schopf von Stielen und Spin-

deln, an denen einzelne Fiederfetzen hängen.

Boden.

Eine Felsenpflanze in engster Bedeutung. Auf den trockensten Bergen,

an Felsenquellen, und am Eingänge von Grotten. Ausschliesslich auf kalk-

haltigeu Flötzgesteinei^ namentlich der Molassc und Kreide.
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Des Yegetalionsgebiet beschränkt sich auf die niederen Randgebirge

des westlichen Mittelmeeres.

Ini südlichen Frankreich CKunze in Presl H.)^ namentlich bei Mont~

pellier (Requien l. Hooker and Gretille Ic. Fil. 158^ , an der Quelle von

Vaucluse (Requien L Loisel. not. 154, Bentham^ Amott l. Hooker and Gre-

ville Ic. fil. 158^, welchem Standorte es dem Zunamen Petrarchae verdankt,

in der Gegend von Salon (Suffren l. De Candolle Fl. Fr, F/, 838^ , bei

lonion (Bory deSt.Vincentim B.M-). ln Italien bei Nizza am Lasareth

delim B.M). ln Sicilten bei Palermo (Gasparrini imH. Hf.)., namentlich

am Monte Pellegrino (Presl.H.)., auf der Spitze des Monte Cuceio, (Giis~

sone Fl. Sic. Syn. 661 auf der Bergkette della Rocea (Alexander l. Gussone Fl.

Sic. Syn. 68sj und auf dem Monte Gallo (Tineo l. Gussone a. a. 0.),

Das Gebiet dieses Farns erstreckt sich nur über sechs Breiten- (38 —
44) und zehn Längengrade (81 — 31), und liegt zwischen den Isothermen

18 und 14.

Ungeachtet er die trockensten Felsen nicht verschmäht, bedarf er doch

eines Küstenklimas zu seinem Gedeihen; der am weitesten vom Meere ent-

fernte Standort ist Vaucluse. Der Standort muss selbst in Sicilien , wo er

auf dem prächtigen, sonnigen Vorgebirge, welches das Bergtheater von

Palermo gegen Westen abschliesst, ziemlich verbreitet ist, gegen die Nord-

winde geschützt sein.

Bei den engen Klima- und Bodengränzen dieses Farns ist es zu begrei-

fen , dass er selbst innerhalb des ihm eigenen Vegetationsgebietes bisher

nur an so wenigen Orten gefunden worden ist. Namentlich bieten die Inseln

und Küsten seines Gebietes, welche vorherrschend entweder aus Eruptiv-

gesteinen, oder aus Alluvien bestehen, ein natürliches Hinderniss dar. Des-

senungeachtet ist wohl auch die alte wälderzerslörende Cullur jener Gegen-

den dieser Art verderblich gewesen, und die sparsamen Localitäten erschei-

nen mir wie letzte üeberbleibsel einer im Aussterben begriffenen Pflanzen-

art. Von den Balearen, wo Boden und Klima passten, ist mir kein Standort

bekannt ; dessenungeachtet dürfte dort die Heimath dieser Pflanze zu suchen seiu.

Vertikale Verbreitung.

Die genaue untere und obere Gränze unbekannt. Man kann jedoch uu-

nehmeii, dass die untere den Rand des Meeres fast berührt , und die obere

sich nicht über 1000' über seinen Spiegel erhebt.

Irrige .Angaben.

Niemand wird vermuthen, dass es einen Farn gebe, der mit Woodsia

hyperborea verwechselt, und zugleich für eine Abart des Asplenium Tri-

chomanes gehalten werden könnte. Dennoch ist gerade Asplenium Petrar-

chae ein solcher Farn.
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Der für die Erforschung der Kryptogamenwelt Oeslerreich's zu früh

verstorbene Dr. A. Pntteriik hat ein steirisches Exemplar von [Voodsia

hyperborea im W. M. als A. Petrarchae bestimmt. Beide Pflanzen haben in

der That eine gewisse Aehnlichkeit, und Gussone hat sich darüber ^a. a.

O. 661^ mit folgenden Worten ansgesprochen: AfTinis omiiino qnoad habi-

tarn ac magnitndinem Woodsiae hyperboreae^ at loco natali, indicatis notis«

sed potissimum genere diversum.

Schwerer ist es zn begreifen, wie Duby (Bot. galt. bAOj diese Art

als Varietät ß stipitibus pubescentibus zn A. Trichomanes bringen konnte,

von welchem sie auch dann wesentlich verschieden wäre, wenn sie gleich

ihm ganz glatt wäre.

Der feine Beobachter der Natur, Johann Röper, hat ohne Zweifel

A. Petrarchae nie gesehen ; sonst hätte er sicher dasselbe nicht gleich

Duby eine drüsige Form von A. Petrarchae genannt. (Zur Flora Mecklen--

bürg /, 74J.

Gussone's Asplenium pUosum beruht lediglich darauf, dass ihm das

ältere A. Petrarchae nicht bekannt, oder doch mindestens nicht erinnerlich

war. Es ist mit A. Petrarchae identisch.

VI.

Aapßleweieienie gerwenteieeene.

(Weis. Plantoe cryptogamae Flora Gottingensis fl 770) ?99.)

Der deutsche IMilzfArn.

Diagtiosi*.

Asplenium frondibus pinnatis pyramidalis, indusiis iiitegerrimis.

(Wedel geßedert., pyramidalisch ; Schleierchen gamrcmdig.)

Voliinnciiiiisclie Nachrichten.

1678. Adianlum noviim germanicum, Rulae murariae facie.

Breyn, exolicurum aliarumque minus cognitarum plantarum Cen-

luria prima

y

189^.

(Das gedruckte Titelblatt hat die Jahreszahl 1678, das gestochene

die Jahreszahl 1677^.

1700. Ruta muraria procerior germanica.

Tournefor ty institutiones rei herbariae^ 541.

1719. Muraria sempereirens procerior radicibus magis cirrhosis.

D illenius
y

Catalogus plantarum sponfe circa Gissam ma-
scentiumy 73.
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Entwickelung des Altbegriffes.

1748. Asplenitim rnmis duplicato-ramoris, pinnis aequalibus, laxe dispositis.

apice incisis.

Haller^ enumeratio stirpium Hehetiae indigenarnm, 137.

1768. Aspleninm caale pinnato pinnis imis trifoliatis
^
superioribus simpli-

cibus, (Irnlalis.

Haller^ Hisforia stirpium indigenarnm Hehetiae. ///, 8.

1774. Asplenium (Breynii) frondibus siibbipinnatis
,

foMolis oblanceolalis

ailernis apice serrulatis.

Retx,ius., Fasciculus observationum botanicum., Resp. M. G. Saht-
stedt, 87.

1784. Asplenium {alternifolium) frondibus simpliciter pinnatis, foliolis aller-

nis, cuneiformibiis siiperne incisis.

Jacquinin Murray Systema Vegetabilinm [Linn. S. V. ed.XIV.] 933.

1786. Asplenium (germanicnm) frondibus allernalim decompositis apice sim-

pliciter pinnatis: foliolis ciineiformi-oblongis, laxis, snperne denlatis.

L amark, Encyclopedie mithodique. Bolanique //, 309.

1795. Aspleninm (germanicnm) frondibus pinnatis; pinnis ailernis cunei-

formibus superne incisis, 8 — 3 fidis.

Ho ffmann, Deutschlands Flora. //, 13.

1804. Asplenium (alternifolium) fronde pinnala : pinnis alternis cuneiformi-

bus ereclis apice erosis.

Smit Ä, Flora Brittanica, 1 130.

1810. Asplenium (germanicum) frondibus pinnatis, pinnis ailernis lanceo-

lato-ciineatis apice denlatis, inferioribus bipartitis.

Willdenow, Species plantarum T, 330.

1813. Asplenium (alternifolium). A feuilles rapprochdes en touffe, ailees, a

folioles alternes cundiformes, un peu dechirees au sommel; k lignes

de la fruclification peu nombreuses, courtes, p^lles.

Lejeune, Flore des environs de Spa. II., 878.
n

1819. Asplenium (Breynii) Slambladen aro greniga, nastan dubbelt penne-

deltn
; smabladen vigglika, aflanga, upprala, upptill i speisen inskurna.

Smartii in Srensk Botanik. VIII. 534.

(Uebersetzung : Wedel zweigig^ meistens doppelt fledertheilig \
Fie-

dern keilförmig, länglich, aufrecht, oben spitzig eingeschnitten)

1880. Asplenium (alternifolium) frondibus pinnalis, pinnis ailernis, lan*

ceolato-cuneatis, apice denlatis; inferioribus biparlilis slipile conco-

lore, basi discolore.

Opiz in y,Kratos,^ II. 16.

1886. Asplenium (alternifolium) fronde pinnala
:
pinnis alternis lanceolalo-

cuneatis apice denlatis: inferioribus bipartitis subsessiiibtis.

Wahlenberg, Flora Suecia, 674.

Digitized by Google



289

1831. Asplenium (germanicim) fronde pinnntn, pinnis alternis lineari-l»ii-

ceolatis basi cuaeatis apice obtusiusculo dentatis, inferioribus bipar-

titis sessilibus.

Wallroth^ Flora cryptogamica Germaniae. /, *1.

1833. Asplenium (altertUfolium). Frondes subbipinnatae, pinoae sae-

plus integrae oblongae obtusae pauciserratae, hinc inde inciso-

partitae. Sori oblongi conflueiites.

Link^ Horlus reghts botanicus berolinensis. //, 66.

1835. Asplenium ColternifoliumJ fronde pinnata, pinnis alternis subcunealis

apice incisis.

Fries^ Flora Scanica^ *07.

1836. Asplenium (Breynii). Wedel fast doppelt zusammengesetzt, 3 —6"
hoch, in lanzettlichem Umfange; Fiederstücke wechselweise entfernt

gestellt, die unteren dreifach fiederspaltig, die oberen Fiederblättclien

dreilappig, gegen die Spindel abnehmend, einfach und ineinander

fliessend; sämmtlich schmal-lanzettlicii, gegen die stumpflicheii Spitzen

unregelmässig gekerbt. Strunk am Grunde schwarzbrauo , glänzend.

G ent Kryptogamenflora des Herzogthums A'ossati, 35.

1841. Asplenium (germanicum) fronde bipinnala ,
pinnis ternatis et pauce

pinnatis, pinnulis linearibus anlrorsum latioribus bi-tricrenatis integris.

Link^ Filicum species etc. 97.

1848. Asplenium (germanictm). Strunk lang, Wedel gefledert, im Umfange

lanzetilich, Fiederchen wechselständig und von einander entfernt, die

untersten fast gefledert, die oberen flederspaltig, die letzten dreilap-

pig, Läppchen schmal keilförmig, allmälig in den Stiel übergehend,

gegen die ziemlich stumpfe Spitze hin, sägezälinig gekerbt.

Döll, rheinische Flora., 10.

1844. Asplenium (Breynii) frondibos ambitu lanceolatis a medio ad
apicem simpliciter pinnatis, pinnis alternis remotis erectis

cuneiformibus apice inciso - dentatis
,

pinnis mediis apice bi-trifldis,

inflmis bi-triparlito -pinnatifldis longioribus, laciniis cunealis, indu-

siis margine integerrimis.

Kocht Synopsis Florae germanicae et Helvetiae. Ed, //, 983.

1848. Asplenium (germanicum). Gefledert oder fast doppelt gefiedert, 3 bis

6'" bis gegen fusslang, gelblichgrün ,
in gedrängten Haufen ;

Fiedern

abwechselnd, mehr oder minder entfernt, die unteren gestielt, fleder-

spaltig, die oberen sitzend, oder kaum gestielt, mehr oder minder

tief eiugeschnitten-gelappt, alle verkehrt ei-lanzettförmig, keilförmig

in den Stiel verschmälert, an den Spitzen fast zugerundet und kerbig-

gezähnt, Zähne gespitzt; Sporen eiförmig, braun, grosswarzig.

R ab enh or stt Deutschlands Kryptogamenflora. 11^ ///, 3!5.

1851. Asplenium (germanicum). Wurzelstock schief, kurz, dichtfaserig,

rasig. Blätter aufrecht, im Umrisse lanzetilich, sammt dem Blatt-

stiele kahl, unregelmässig einfach fiederschnittig, mit

Bd. VI.Abh. 37
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abwechselnden von einander enlfernten Absclinitlen; Abschnitte
k eilig, vorn ungleich eingeschniiten oder gespalten, die unteren

manchmal fast liederspallig. Häufchen oft zusammenfliessend und bei-

nahe die ganze Rückseite der Blatlabschnitte bedeckend. Schleier-

eben ganzrandig.
I\' e ilr eich^ Nachträge zur Flora von Wien^ 65.

IS.'sa. Asplenium (Breynii) frondibus ambitu lanceolalis a medio ad apicem

simpliciter pinnalis, pinnis alternis remotis erectis cuneiformibus apice

incisO'dentalis, pinnis mediis apice trifidis , inlimis bi-lripartito-pin-

natifidis loiigioribus, laciniis cuoeatis, indusiis margine integerrirais.

Ledebour^ Flora rossica, IV. 580.

1854. Amesium (germanicum). Stipes shorter than the froiid: frond linear,

pinnate: pinnae alternate, dislant, of varied form, ascending, bifid or

trifid at the apex, clusters of capsules linear.

Aetr man, a history of british fems. III. ed. 849.

1655. Asplenium (germanicum). Stock schief, oberwärts gabelig getheilt,

Blätter zahlreich, dichte, etwas einseitsweiidige Büschel bildend, etwas

derb, lang gestielt, entfernt gefledert, Blättchen keilig lanzettiieh , an

der Spitze gekerbt, gezähnt oder eingeschnitteu.

üölly Gefdsskryptogamen etc. 1 5.

IS56. Asplenium (Breynii). Rhizoma repens; folia 8— 5^^ longa, coriacea,

rigida, lanceolata
,
pinnatisecta , apice pinnalifida ; segmenta e basi

attenuata
, inlegerrima , cuneata, antice inciso-dentata, inferiora bi-

triparlita, lacinia superiore majore. Nervi Sphenopteridis
; sori elon-

gati. costales, utrinque ad costnm seriati, basales superiores hinc inde

diplazioidei. Indusium latiusculum
,
membranaceum

, rigidum, inle-

gerrinium.

M e 1 1 enius., Filices Horti botanici Lipsiensis^ 76.

Treten die secundären Nerven unter sehr spitzen Winkeln aus der Mittelrippe

her\'or, geben sie unter spitzen Winkeln den tertiären Nerven den Ursprung und

verlaufen sie sammt deu.selben in gerader RicUtung gegen den Rand, so entsteht die

Nervation Sphenopteridis Afett. a. a. O. 8.

Entspringen von beiden Seiten eines Nerven einseitige Fruchthaufen, so

treten die beiden fertlleii Seiten de.sselben über die Blattfläcbe, während sein steriler

Rücken entweder die beiden uubeschlelerten Fruchthaufen von einander scheidet,

oder bei Aspl. Sectio Diplazium die Insertion der beiden Schleier vermittelt. Mett,
a. a. O. 11.

Abbildungeu.

Breyn, Centnria, 97.

Morison, Plantarum Historia universalis. III. s. XIV. 5, 85.

Wulfen in Jacquin Miscellanea austriaca. 8, 5.

Hoffmanu in Römer und Usleri Magaziu IX. 1, 6. (Ein Wedel
und einzelne kleinere Theile.)

Schkiihr, Rryptogamische Gewächse, 1. 81.
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Svensk Botaoik. 534* Die Figuren links.

Engiish Botany. 33^ 3358.

Sturm. Flora. II, 3, 5. . .

Mewman, Hislory of british ferns. 111. ed. p. 357. Die zwei Figuren

links und 358.

Natursclbsldruck.

Ettingshausen und Pokorny, Physiolypi» Planlarum austria-

carum 16, 4 — 6.

Veröflentlichle llerlKarie«.

Ehr hart, Getrocknete Sammlungen. 43, auf 69.

Funk, kryptogamische Gewächse des Fichtelgebirges 77; 3. Aus-
gabe 8.

W i b e 1, Decaden. X, 8.

Tausch, Herb. fi. bob.

De tharding, Herbar. viv. Fl. Megap. Vol. XVI. p. 1.

Fries, Herbarium normale Sueciue. IX* 99.

' Gliederung der Formen.

Bei der grossen Verschiedenheit der aurgcstellten ArtbegrÜTe and bei

der verschiedenen immerfort neuen Schwankungen unterworfenen Benennung
dieses Farns sollte man glauben , dass dessen Formenkreis reich gegliedert

sei. Diess ist jedoch keineswegs der Fall. Die Verschiedenheit der Art-

begriffe kömmt theils daher, dass Li n n e diesen Farn, obwohl Jacquin den-

selben ihm noch vor dem Jahre 1763 zugesandt hatte, für eine blosse Va-
rietät des A, Rutefmuraria hielt (Jacquin MiscelL li^ 58^, und desshalb

in seine Werke nicht aufoahm, theils daher, dass die meisten Schriftsteller bei

Unkenntniss der wesentlichen Merkmale, sich in immer neuen Versuchen ab-

mühten , ihre Ueberzeugung von dessen Selbstständigkeit in Worte zu fas-

sen. Ich gebe einen Theil der Schuld an der Verschiedenheit der ArtbegrÜTe

dem Umstande, dass Linn^ keinen aufstellte, desswegen, weil die Diagno-

sen Linn^'s fast durch ein halbes Jahrhundert unangetastet blieben, und

unverändert in die systematischen Werke übergingen.

Die Verschiedenheit der Namen beruht nicht auf verschiedenen An-
sichten von der Begründung der Art, sondern theils auf dem früheren Man-
gel einer festen Methode bei der Bestimmung der Priorität , theils auf Uii-

kenntniss der Literatur. Der erste Fall ist (wenigstens seit 1779, RetziuSj
Prodromus Florae Scandinatiae. Ed. /. 305j bei A. Breynii eingetreten,

welcher Name um vier Jahre, der zweite Fall ist bei A. alternifolium ein-

getreten, welcher Name um 11 Jahre jünger ist, als der Name A. germani-
non, der in dem Absätze über, die Entwicklung des ArtbegriiTes die Reihe

der Trivialnamen nur desshalb nicht erölTnen konnte , weil sein Urheber

37 *
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Weis den so benannten Farn zwar beschrieb, jedoch keinen selbststän-

digen ArlbegrifT aufstellte, sondern den zweiten Ha Herrschen annahm.

Eine eigentliche Schilderung mit Abbildung haben, Jedweder in seiner

Art gleich vorlreinich, Breyn und Wulfen gegeben. Dem ersten lag die

Bergform, dem anderen die Alpenform dieses Farns vor. Letztere ist klei-

ner und die Wedelspreile ist auch am Grunde nur einfach gefiedert, wäh-
rend erslere nicht nur grösser wird , sondern am Grunde der Wedelspreite

mindestens eine Anlage zur Doppelfiedernng zeigt. Wenn gleich also der

Name germanicum der Art bleiben muss, so kann man doch ihre Bergform

A. und ihre Alpcnform A. alternifolium nennen. Mit diesem A. alter-

nifolium Wulfen's kann nicht verwechselt werden Asplenium altemifo-

/lum BI et t e n i u s H. b. Lips. 75 , welches mit Diplmium allernifolium

Blume en. 190 identisch ist. Die Gestalt der Fiederzipfeln wechselt vom
linearen durch das verkehrt längliche bis zum keilförmigen.

Spielarten oder Missbildungen sind bisher nicht beobachtet oder we-
nigstens nicht verölfentlicht worden.

Messungen.

Länge des Wedels 1" 6"' bis 6" 3'^', des Stiels 10''' bis 8" 10"', der

Spreite 6'" bis 2" 5'", der Fiedern 2‘" bis 8'".

Wedelspreite 4"' bis 11'", Fiedern 1'" bis 4"' breit.

Adern und Aederchen entspringen unter einem Winkel von 20«.

Physiognomisches.

Der Stock ist verzweigt und befestiget sich mit einer grossen Anzahl

langer, verworrener, ästiger, sebwärziiehbrauner Wurzeln in dem Boden, so

dass der unterirdische Theil der Pflanze bei der Alpenform den oberirdischen

an Länge and Ausdehnung ObertrifTt. Die Stockzweige treiben eine Fülle von
Wedeln, welche, gleichzeitig lebend, in einzelnen Fällen beinahe die Zahl

80 erreichen. Der Wedelstiel ist immer länger als die Spreite, und in seinem

unteren Theile glänzend braun, in seinem oberen Theile von jenem wohl-
thuenden lichten Grasgrün, welches zu den Eigenthümlichkeiteo dieses nied-

lichen Farnkrautes gehört. Er ist Uberdiess, so wie die Spindel, verhaltniss-

mässig fein, biegsam, rinnig.

Die Fiedern sind nicht zahlreich , an jeder Seite 3 bis 6, und im

Ursprünge an der gleichen Seile um ihre eigene Länge von einander ent-

fernt. Die Fiedern und Fiederzipfel sind gebogen. Die Richtung des Buges
gehl meistens nach innen. Dieses schöne Kennzeichen reicht hin, um jeden

einzelnen Zipfel mit Sicherheit von ähnlichen Formen des A. Ruta muraria
zu unterscheiden.

Der obere Umfang der Zipfeln ist gezähnt
, die einzelnen Zähne sind

ganzrandig, zugespitzt.

Digitized by Google



Morphologisches.

Die eiirenlhUmlichc Bildung der Fiedern ist durch den einheilswendi-

gen und gebogenen Verlauf der Gef&ssbündel begründet. Das Nerven-

gerippe sicht fast wie ein halbirter Fächer aus, und ich glaubte durch einige

Zeit , es hier mit einer Fieder ohne ein centrales GefässbOndel (Rippe)

zu tbun zu haben, indem es scheint, als ob die Gefässbündel sich wieder-

holt in einseitiger Richtung gabelig theilten. Allein die zweizeilige Steilung

der Schleierchen
,
von denen jedes gegen das Innere der Fieder geöffnet

war, licss keinen Zweifel übrig, dass auch hier eine centrale Rippe mit

wechselständigen schleierchentragenden Adern vorhanden sei. Die Adern

und Aederchen^entspringen zwar in merklich verschiedener Höhe, sind aber

mehr oder weniger gegipfell, was den Grund der verlängert- heiligen Gestalt

der ganzen Fieder ist. Bei einem Blüthenstnnde würde man eine solche Yer-

zw'eigungsform eine Schirmtraube nennen. Diese gegipfelte Verästelung fner-

vatio fastigiata) lässt sich auf das Gesetz zurOckführeii, dass die untersten

Adern die längsten sind, worauf die pyramidalische Gestalt der ganzen

Wedelspreile beruht.

Die Schleierchen sind linear, schmal, ganzrandig.

Die Sporen haben den länglichen Umriss der Sporen von Acropteris

septentrionaliSf sind aber um 0.1 kleiner. Die warzig-stachelige Bekleidung

ihrer Oberfläche ist ganz wie bei der genannten Acropteris.

Biologisches.

Ausdauernd, langlebig, gesellig, ausnahmsweise eiiizelu
,
nirgends

gemein. Liebt die Gesellschaft von Acropteris septenlrionalis und Asplenium

Ruta mnraria.^ dann von Laubmoosen, namentlich von Bartramia Halle-

riana., Dicranum strumifentm., Hypnum aduncitm. Immer voll Fruchlhüuf-

chen. Jedoch habe ich die Sporenbehäller an den von mir untersuchten Exem-

plaren fast immer taub gefunden.

Boden.

ln schattigen, humusreichen Felsklüften, auch auf Steinmauern. Je

höher er steigt, desto mehr gedeiht er auch an sonnigen Oertlichkeiten. Im

Allgemeinen liebt er Feuchtigkeit der Luft, und ist daher dort noch am

meisten verbreitet, wo grössere Gewässer in der Nähe sind, oder wo die

Lage einen stärkeren Feuchtigkeitsgrad der Luft mit sich bringt. Jedoch

flieht er gleich der Acropteris septenlrionalis nassen Boden. Chemisch zieht

er Thon und Kieselerde, geologisch Eruptivgesteine besonders metamor-

phische vor. Ausnahmsweise wird er auch auf Kalkgesteineii älterer Forma-

tion angegeben.

Horizontale Verbreitung.

Das Vegetalionsgebiet des deutschen Milzfarns ist Europa iiiuerhalb

der gemässigten Zoue mit Ausnahme der drei südlichen Halbinseln.
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In den Cevennen (Loisel,
fl. galt. ed. II. //, 86«, ri^ger ligerici”

cinus'*' Duby Botanicon gallkutn 540^; im französischen Jura (Boos II.) \

in den Vogesen (Mougeot l. Loisel. Fl. galt. ed. II. //, 362^, namentlich

im Moselthale (NicoUes im B. M.)\ in den Ardennen bei Yiltz in Luxem-
burg, zwischen Lovegnez und Nessonvaux (Lejeune Revue de la Flore des

environs de 5pa, «09^ ; dann im LQttich‘'schen bei Spa (einmal 7— 8 Stöcke

an Schieferfelsen zwischen Verviers und Dolhain am rechten Ufer der

Vesdre von Closson und Lejeune aufgefunden : Lejeune Flore des environs

de Spa. //, t78) und im Ilenoegau (Nyman Sylloge, 4Zt).

In der Schweiz (Sdeicher in Hf. H.) ^
namenllich bei Pluers (Hu-

her l. Halter enum. 187^, im Crcux de Jemaii, ober Morde und in Val de

Bagnes (Haller Hist, stirp. ///, 8^, im Tbale Servan (Schleicher im W. M.).

In Piemont (Balbis 1. Pollini Flora Veron. III, Z%6)

,

namentlich

in den Bergen ober Novara (Biroli l. Pollini a. a. 0.).

In Tirol (Laicharding Veget. Europ. II, idi)

,

insbesondere bei Sa-

turn (Leybold 1» Hausmann Flora von Tirol, 1047^; auf der Mendel (Haus--

mann a. a. 0.)

,

am Abhange des Matschatscherberges in der Nähe der

Eppaner Eislöcher auf einem Porpbyrblocke zwei üppige Stöcke (Hf. im

T. M.), Ritten sehr selten in den Felsritzen auf dem Pipperer bei Klobeii-

slein mit Acropteris septentrionalis und Asplenium Ruta muraria , ebenso

in der Mauer links am Wege zwischen der GamslirUcke und dem TrafTel-

liofe, häufig in den Mauern am Wege zwischen Barbian nnd Villanders^'ffaus-

mann a. a. 0. und rücksichtlich des ersten und dritten Standortes im T.

M.J bei Schenna nächst Meran (Bamberger l. Hausmann a. a. O. 1513^,

vom Eingänge in's Oetzlhal bis gegen Umhausen an Felsen (Zuccarini in

Flora I8J4, *59^; bei Innsbruck (Schöpfer im P. M.), namenllich vor dem
Dorfe Ellbögen (Schöpfer Flora Oenipontana 369^, an Thonschiefer-Feiseu

im Jochbergwald (Traunsteiner im T. M.) und zwar bei Perler (Unger

Einfluss des Bodens, t7t).

Im Salzburgischen bisher nur in Pinzgau bei Miltersill auf-Thon-

schiefer-Blöcken (Sauler in Flora 1850, 446^.

ln Kärnthen häufig bei Klein*Kirchheim, Radensheim, Millstadt und

auf dem Kreuzberg im Anstieg gegen Fladnitz (Wulfen's klassische Stand-

orte seines A. altemifolium : Jacq. Hisc. Austr. II, it), bei Sagrilz fT’acher

in Hf. H.), bei Ober-Vellach und am Millstädter See (Welioitsch im W.
M.)

,

sehr seiten in Unter- Kärnthen (Welwitsch im H. Pokomy sen.J,

namentlich an Felsen der Alpe Kotschna (Welwitsch im W. M.J.

In Steiermark nächst heil. Geist bei Leulschach auf Glimmerschie-

fer (Maly im II. Joh.J, bei Leoben am kalten Brunnen (Felicelti II.).

In Nieder-Oesterreich (Hb. Jacq. fll im W. M.)^ bei Gloggnitz

(Welwitsch im Hf. II.) in Gesellschaft der Acropteris septentrionalis auf

Kalk (Jacquin in einer Anmerkung zu Wulfen's Beschreibung von A. alter-

Hifolium in Miscell. Austr. II, 53), auf Thonschiefer-Felsen bei Gleisenfeld

(Zahlbruckner «nt H. Univ. Prag.), an sonnigen Felswänden und Gehängen
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zwischen Moosen in den Preiner Alpen (Pulterlik im W. bei Weissen-

kirchen (Salzer im H. IS'eilreich, Kerner im //. LeUhner) ^ an Gneissfelsen

der hohen Wand bei Maulern (Kerner im Hf. H.)^ in Ueberflass (y^abunde'^)

bei GmOnd (Weltoitsch im H.F. PokomyJ, am Kloster Zwettl (Ortmann H.).

In Böhmen (Presl H.)x bei Knndratitz im Böhmerwalde (Gegen-

bauer H.), bei Teplitz (Winkler in Hf. H.)y Tepl (Grabowsky im H. PreslJ^

St. Jean (Presl H.)., Podbaba (Tausch im Prag. Un. H.).^ Scharka (Opiz

in Hf. H.)^ Kletzan (Tausch im W. Sieglbof zu Pawinow (Presl H.)y

Slapp (Fieber in Felicetti H.), Czaslau der Doudower Mölile gegenüber

(Opiz H.)^ westwärts von Kuttenberg ira Thale (Preiss im H. OpitJ, bei

Hammerstein in der Gegend von Reichenberg (Sigmund im H. Hf.)^ bei

Tetschen (Malinski im H. Bayer), dann um Kleinskal und Hlubosch (Neu»

mann l. Reichardt in Verhandlungen des Wien, »oolog.-bolan. Ver, IV.

Abhandlungen, tSi).

In Mähren an Felsen des Mittelgebirges (Reissek in Flora 1841,

693^, namentlich bei Brünn an der Gränze des Granites und Kalkes in Ge>

Seilschaft von Aspl. Rula muraria und Acropteris septentrionalis (Reissek

mscr.), bei Iglau (A. Pokomy in H. Hf. als einzelne Lokalität von dort:

Felsen um die Hammermühle
,
Reichardt im H. des W. z. b. V.), und im

Gesenke (Putterlik im W. M.).

In Schlesien auf dem Geiersberge (Heuser im H. Hf.), Zobten-

berge (B. M.) und Sleingrundberge (Uechtritz im H. d. W. z. b. V.)y dann

im Weistrilzthale , bei Charlottenbrunn, Fürstenstein, auf den Bergen bei

Striegau, hei Strehlen, Landskrone, in der Görlitzer Gegend , bei Maifritz-

dorf io der Grafschaft Glatz, bei Zuckmantel (Milde in der Breslauer Denk-
schrift \97t), auf dem Probslhayner Spilzberge (Scholtz En. Ah), am Knapp-

berge bei Markissa (Bartsch l. Milde a. a. 0.) und um Gnndenberg und

Gnadenfrei (Albertini l. Milde a. a. 0.).

Im deutschen R h ei n ge b ie te sehr verbreitet, namentlich im Schwarz-

walde (Schlossberg bei Freiburg, Perleb l Döll rh. Flora 10) und über-

haupt im Badco'schen (Döll führt [in den Gefässkr. Bad., 15J achtzehn

Standorte namentlich an), in der Riieinpfalz (Alsenthal bei Stockenhausen

in den Ritzen schwer zugänglicher Dioritfelsen besonders schön und gross

:

F. Schultz in Flora 1949, 23«^, im Hundsrücken auf dem Koppeostein (Nees

im W. M ), bei Boppard (H. Neilreich), am Burgberge bei Altenahr (Hü-
bener l. Genth. Crypt. Fl. v. Nassau, 56), bei Bonn (H. Joh.) $ im Taunus

bei Langenschwalbacli (klassischer Standort des ersten Entdeckers Breyn,

welcher ihn 1664 sammelte: Br. Cent. 189^ und bei Eppstein, ReifTenherg,

Homburg (Döll rh. Flora ipj, im Odenwalde (Döll a. a. 0 ), bei Gelnhau-

sen (lose Felsen auf der Katz : Gärtner im W. M.)

,

bei Giessen (Dillen.

Cat. 75), Herborn (am Homberg, geistlichen Berg, Beilstein: Leers, Dör-
rien, Meinhard l. Genth a. a. 0.), bei Marburg an der Mühle von Kaldcni

(Mönch Melhod. 754),
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Im T ii ii ringle r Walde bei Suhl (Buek im H. Leithner)

;

um Göl-

tingen (an der Kirche des Dorfes Eichenbery und an der Kirche auf dem
St. Nikotausberg : Weiss Crypt. Gott. *99, von Weber und Mohr ( Taschenb.

4*7 nicht wieder gefunden) \
im Harz (Uampeim //. Joh.)., namentlich an

Felsen des Budethaies (Beyrich im B. M.) und bei Ilfeld (Wallroth Fl. er.

Germ. /, 2*^; bei Hannover (Ehrhardt n. 69 im H. Presl) und Hamburg

(Schkuhr Crypt. A"/, 7?7, in Mecklenburg (Röper z. Fl. Meckl. /, 73^, ins-

besondere um Stargard bei Bresewilz (Schultz Prodr. 62^, um Frankfurt an

der Oder (Bergen Fl. Francof. 3857.

Im Königreiche Sachsen: Bei Leipzig (Böhmer Fl. Lips. n. 7137

und Dresden (Groh im H. Rabenhorst)., insbesondere im Loschwitzer Grunde

und bei Dippoldiswalde (Schktihr Crypt. 77)

,

dann bei Sachsenburg im

Erzgebirge (Handtke im H. Rabenhorst) und um Schloss Wesenslein (Ber-

tram im H. Leithner).

Im Fi chtelgebi rge: Bei ßerneck (Funk im T. M.).

In U ng a rn . Bei Sl. Georgen unweit Pressburg (Lorinser im IIf. //.7,

bei Borostyankö unweit der steirischen Gräuze (Gegenbauer II.)
, im Ilon-

Iher Komilale (Wolny im P. M. vid. Sadler epiphyU. Zb) und in der Mar-

maros (Sadler a. a. 0.)»

In Siebenbürgen längs der Ostgränze, namentlich am Sauerbrun-

nen von Borszek und gegen die Pässe von Törtsvar und Oilosz (Baumgar-

ten enum. /K, 417 »
dann am Fuss der südlichen Gränzkette bei Orlat ,

an-

geblich auf Kalk (Schur H.),

In Galizien und in der Bukowina (Zawadzky l. Ruprecht Bei-

träge ///, 437 .

In G r o s bri t a D n ie n sehr selten in Nord-Wales und in den süd-

östlichen Grafschaften Schottlands : Uoxburgh, Fife und Perlh (Walson fCy-

bele britt. ///, 28
1 7, der in seinem so ausgezeichnet sorgfältig durchforsch-

ten Gebiete nur fünf einzelne Fundorte anführt).

ln Skandinavien sehr selten im südlichen, etwas verbreiteter

im mittleren Schweden, namentlich höchst sporadisch und einzeln im nord-

östlichen Schonen, z. B. beilföklack (Fries Fl. Scanica 2177, bei Slätbaken

(Wickström im H. Schott) und bei Bollorp in Oeslergötaland (Wern-

berg im W. M) ^ in Westergötaland (Wickström im B. üf-7 bei Stock-

holm (Nyman in Fries Hb. n. im W. M. und Agardh im B. 31.) y Danvi-

ken (Wahlenb. Fl. Scand 6757, Ulriesdal (Retz. Obs. bot. ed. *7, bei Up-

sala (Ehrhart n. 43 im W. M.)} in Norwegen (Fries Summa Vegetab.

Scand. SZ).

Im Südwesten von Finnland bei Ilelsingfors fNylander und Ru-

precht l. Ledebour Fl. ross. /U, bZO).

Die östliche Länge des Gebietes erstreckt sich über 30» (14— 44®), d. i.

von Nordwales bis an die siebetibürgisch-moldauische Gränze, die nördliche

Breite beiläufig über 20» (4b— ungefähr 65®7, d. i. von den Cevennen bis

Norwegen.
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Die Isothermen liegen zwischen 4 und 8”.

Es wird nicht leicht eine Pflanze geben , deren Vertheilung entschie*

dener auf eine ursprüngliche Heimath binwcist, als diess bei dem deutschen

Milzfarn der Fall ist. Im mitteldeutschen Berglande stehen die Fundorte

dicht an einander^ von dort lassen sie sich strahlenförmig immer mehr aus-

einandertretend verfolgen., bis sie an den Gränzen sporadisch werden, und

endlich ganz verschwinden. Die Vegetationsgebiete der Arten können mit

den Gebieten verglichen werden
, welche die einzelnen Flechtenlagen auf

einem Felsblocke besitzen. Das Lager breitet sich von einem Mittelpunkte aus.

Jüngere Lager sind im Mittelpunkte noch frisch^ mit der Zeit beginntjedoch

dort die Verwesung
, und je älter das Lager wird , desto mehr beschränkt

sich der lebende Tbeil auf den Umkreis, der endlich zerreisst und unregel-

mässige, Inseln darstellt, deren Bedeutung nur aus ihrer Entstehungsgeschichte

begriffen werden kann. Wendet man diese Betrachtungen auf die Vegeta-

tionsgebiete ganzer Arten an, so geräth man auf den Schluss, dass ein Ve-
getationsgebiet, wie dasjenige, welches der deutsche Milzfarn inne hat, einer

verhältnissmässig jugendlichen Art angehört. Die Unregelmässigkeit der Strah-

lung zerstört das Gleichniss nicht. Denn auch das Flechtenlager weicht auf

dem Felsblocke den Stellen aus, wo es die zu seinem Gedeihen nölbigen Be-

dingungen nicht findet, und beeinträchtiget dadurch die Regelmässigkeit der

Kreisform. Ein Grübchen, in dem die Regentropfen sich sammeln, ein Moos-

rasen, eine Vertiefung, in der der hergewehte Staub den nackten Fels über-

deckt hat, reichen hin, um die gerade Radiation zu unterbrechen oder zu

biegen Was auf dem Felsblocke die erwähnten Hiudernisse sind, wird rück-

sichtlich der Artenverbreitung auf der Erdoberfläche durch Meere, Wälder,

Tiefländer, kurz durch alle Momente dargestellt, welche physikalisch, kli-

matisch, chemisch oder in welch' immer anderer Beziehung der eingeborneii

Eigenlhümlichkeit der Art widersprechen.

Bory de St. Vincent hat in der Sitzung der Pariser Akademie vom
7. August 1837 (rinstitut, K, 880, he' Gelegenheit der Nachricht von an-

geblichen Bastarden der Fnrngallung Gymno^ramwia die Bemerkung gemacht,

seine vor langer Zeit in einem seiner Werke ausgesprochene Verrauthung,

dass der deutsche Miizfarn ein Bastard aus Asplenium Ruta muraria und

Acropteris seplentrionalis
,

sei durch die an Gymnogramma gemachte Ent-

deckung wahrscheinlicher geworden.

Der deutsche Milzfarn steht in der Tbat zwischen den zwei genannten

Farnen. Man ist versucht, Acropteris septentrionalis für die Mutter, Asple-

nium Ruta muraria für den Vater zu halten. Im Umriss der Fiedern ist

der deutsche Blilzfarn dem weissen (d. t. dem Asplenium Ruta muraria)

manchmal so ähnlich, dass fast in allen grösseren Herbarien selbst von aner-

kannten Botanikern unter dem Namen des deutschen Milzfarns trügerische

Stöcke des weissen Milzfarns liegen. Hingegen ist die Färbung des Stieles

der gebogene Wuchs der Fiedern, das ganzrandige Schleierchen, die Gestalt

der Sporen, die Bodenart von Acropteris septentrionalis. Hierzu kommt, dass

Bd. Vf. Abh. 38
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die Vegelulioiis^ebiele der drei id Frage sleliendeii Farne, so verschieden

sie sind, sich dennoch innerhalb des besonderen Gebietes des deutschen Milz*-

Tnrns decken; das heisst, der deutsche Milzfarn ist noch in keiner Gegend

gefunden v^'orden, wo nicht auch die beiden andern Farne Vorkommen. Fer-

ner kann für die Hybriditäl des deutschen Milzfarns angeführt werden, dass

die Sporenbehälter mindestens an den von mir untersuchten Stöcken mei-

stens taub sind. Auch das ist bei diesem Slilzfarn abweichend, dass die Mitte

seines Gebietes im Innern eines Festlandes liegt.

Da die ßastardfrage im PHanzenreiche bisher kein Gegenstand meiner

besonderen Forschungen gewesen ist, so bin ich weit entfernt , über diesen

einzelnen Fall ein Urtheil auszusprechen. Ich will nur angedeiilet haben, dass

hier ein interessantes Problem zur Lösung vorliegt.

Die grosse Formbeständigkeit und die Gebietsregelmässigkeit scheinen

mir jedoch ungeachtet aller Gründe, welche für die Bastardeigenschaft an-

geführt werden können, dennoch entscheidend dagegen zu sprechen.

Vertikale Verbreitung.

Die genaue untere und obere Gränze ist unbekannt. An der Polar-

^ gränze seines Gebietes geht er fast bis an die Meeresküste. In den Alpen

steigt er kaum tiefer als bis 8000' und es ist kein Standort über der Baum-

granze bekannt. Berg- und Voralpenwälder sind seine liebste Höhenregion.

Irrige und zwcifelliafle Nachrichten.

1. Seil Morison (Hist. pl. ///, 1585^ wird zu dieser Art Caspar

Bauhin's Adianfum foliis in oblongnm scissis pediculo viridi (Pinax 355^

citirt. Diese wenigen Worte sind nicht hinreichend, um ein sicheres Urtheil

zu fällen, und dem Jakob Breyn seine schöne Entdeckung streitig zu

machen. .Aus der Stelle, wo Caspar Bau hin dieses Adianhim anführt, geht

im Gegentheile mit grosser Wahrscheinlichkeit hervor, dass Bauhin dar-

unter Asplenium Adiantum nigrum vor Serpentini verstanden habe. Es

folgt nämlich in dem Abschnitte; Adiantum sive Capillus Veneris officina-

rum unmittelbar nach seinem Adiantum foliis longioribus pulveruleiilis pe-

diculo iiigro, welches unser heutiges Asplenium Adiantum nigrum ist Wenn
es er.cpriesslich wäre

, blossen Vermuthungen nachzugehen , so müsste in

Bauhin's Pinax nach dem deutschen Milzfarn unter der Abtheilung Filix

saxalilis (358) gesucht werden.

8. Sprengel nennt in den Erläuterungen zu llieophrasl (S.

Tragus (Kräuterbuch Fol. 80t , 802^ und in der Geschichte der Botanik

("/, 881^ den älteren Gesner (ad. Cord. f. 178 [durch Druckfehler steht

1877 o) als den ersten Schriftsteller, welcher von A. germanicum gehandelt

bat. Beides ist unrichtig und die Sache verhält sich, wie folgt; ln der ersten

Ausgabe von Bock’s (Tragus) Kräulerbuch
,
welche mit Holzschnitten ge-

ziert ist (Strassburg 1.5467 befindet sich auf F. 801. a. g. links unten eine

.Abbildung von Asplenium Bnta ttntraria., welche Sprengel für germa-
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besorglen Ausgabe von Cordus auf F. 178 aj und 170 a) abgedruckt. Im

Texte beider Werke ist Nichts zu linden, was irgendwie auf A. germanicum

gedeutet werden könnte.

3. Dierbach ging in seinen Beiträgen zur deutschen Flora aus den

Werken der ältesten Pflanzenforscher, noch weiter als Morisoniind Spren-
gel, indem er ausser Valerius Cordus auch D o d o n a e us, Lobelins
und Thalius als Zeugen des deutschen Milzfnrns anfülirt. Allein das Adian-

hm alhum des Cordus und die Salvia vitae Lobe Fs sind Asplenium

Ruta muraria, das Adiantnm des D o d o n a c u s ist Adiantnm Capillus Vene^

ris und das Trichomunes candidum des Thalius ist Asplenium viride.

4. Der Standort des Gotthartsberges, den Morison anführt, welcher

das ächte A. germanicum ahbildet, beruht auf dem irrigen Citate von Johann

B au h\ n's Adiantnm album tenuifolium Rulae murariae accedens (Hist,

Plant. 7.15^, wo Allosorus crispns beschrieben und abgebildel ist.

5. Die Standorte Pollin i’s (Flora Veronensis III ^ tSßJ : ^Magna
manu in mpestribus alpinis del Campobnino propra il passo di Lora., quo

Recobarinm fit descensns
, praecipue in glarea torrentis., dein in rupibus

Tirolis circa Roboretum et Borgo di Valsugana,'^ konnten mit Rücksicht

auf die Angabe, dass er A. g. in grosser Menge auf Kiesgrund gefunden

habe, um so weniger in dem Abschnitte von der horizontalen Verbreitung

benützt werden, als Jan (Flora 1835, 38^ das Pollin’sche A. vom Passo

dtWa Lor& für sein Asplenium Trettenerianum ausgibt. Demzufolge hätte Pol-
lin i A. fissnm Kit. [Athyrium cuneatum Schk. sub Aspidio] für A. ger-

manicum gehalten.

6. Visiani gibt in der Flora dnlmatica I, 40 die Felsgegend Pakle-

niza auf dem Vellebit als Fundort des deutschen Milzfarns an, von woher
Professor Alscliinger in Zara es mitgelheilt habe. Kr hat im ArtbegrilTe

die Worte: stipite rhachique viridibus und setzt in der Beschreibung bei:

DilTert a primo praecipue forma et longitudine pinnularum. Diese beiden

Bemerkungen begründen die Vermuthung, dass Visiani eine Form von

Asplenium Ruta muraria vor sich gehabt habe, denn es ist ein beständiges

Kennzeichen von A. germanicum., dass sein Wedelstiel nicht grün
,
sondern

unten schwärzlich ist

,

und darin liegt eben einer der Unterschiede von

A. Ruta muraria. Bei den äussersten Vegetationsgränzen ist ohnehin dop-

pelte Vorsicht nöthig, um dieselben nicht über die Wirklichkeit binnuszu-

rücken, und so zog ich es vor, Dalmatien unter die zweifelhaften Angaben

aufzunehmen, obwohl V i s i a n i a. a. 0. sagt, dass A I s ch i n ge r's Pilanze

mit den Abbildungen ßreyn's und Morison’s übereinstimmt.

7. Koch, welcher sich jederzeit bemüht, die Namenspriorität nufrecht

zu halten, nimmt den Namen Breynii an, und citirl dazu (Retz. 1769 sec

Fries herbar. norm. fase. 9. n. 100^. Als späteren Namen führt er aus-

drücklich A. germanicum Weis. Cr. Gott, mit der Jahreszahl 1779 an.

Beide Jahreszahlen sind unrichtig. .Auf der Eliquellc des fraglichen Asple-
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nium in Fries Nortnnlherbar steht allerdings die Jahreszahl 1769 ,
allein

ohne Zweifel nur wegen eines Druckfehlers. Retzius hat zwar im Jahre

1769 eine floristische Abhandlung über schwedische Pflanzen in der Stock-

holmer Akademie gelesen, allein in derselben kömmt nur Asplenium Adian-

tum nignim (königl. Swenska Wetenskaps Academiens Handlingar 3. Trim.

1769. p. iiSedit, \nt) aber keineswegs Asplenium Breynii vor. Die Jah-

reszahlen der Werke, in denen Retzius sein A Breynii behandelt hat,

sind: 1774 (Fascic. Obs. bot. Resp. Sahlstedt)^ 1779 (Florae Scand. prodr.

und Observat. bot. Fase. 7, während der Gesammltilel für alle 6 Fascikel

die Jahreszahl 1791 hat) und 1795 (Florae Scand. Prodr. ed. II.)

.

Das

Buch von Weis über Göltingens Kryptogamen ist 1770, nicht 1779 erschie-

nen. Schon Neil reich (Nachträge Qb) hat mit Ausnahme der übersehenen

ältesten Jahreszahl 1774 für Retzius A. Breynii diese Irrlhümer berich-

tiget und den gebührenden Namen A. germanicum hergeslellt, wesswegen

über diesen Punkt kaum etwas zu bemerken gewesen wäre, wenn nicht die

meisten neuen Werke wieder die alten Irrthümer brächten, nämlich Lede-
bour’s Flora rossica (1853), Fee Exposition des genres des Polypodiacees

(1850— 1851), Gust. Kunzii Index filicum (1853), N y m a n’s Sylloge

(1844— 1855) und des Blettenius Filices h. b. Lips. (1856). Alle genann-

ten Schriftsteller haben A. Breynii als Hauptnamen. N y ra a n, welcherwahr-

scheinlich gegen K 0 c h's (tafe oben gezeigt.^ durch einen Druckfehler veran-

lasste) Angabe, dass Weis im Jahre 1779 A. ^ermantenm aufgestellt habe,

den Namen von Retzius rechtfertigen will, citirt dazu richtig die älteste

Jahreszahl 1774, verfällt aber in einen neuen Irrlhum, indem er der Jahres-

zahl voranselzt : Retz. fase. obs. 33. A. Breynii kommt in den im Jahre

1774 erschienenen Fasciculus Observalionum botanicarum (Londini Gotho-

rum 4. laut Retz. Prodr. Fl. Scond. ed. /. 805^ unter Nr. 63 (l. Wah-
lenb. Fl. Scand 674) auf S. 87 vor. Das Cilal Nyman's bezieht sich auf

den im Jahre 1779 erschienenen I. Fascikel der Leipziger Folio-.4usgabe der

Observationes botanicae , wo A. Breynii unter n. 111 auf Seite 38 abge-

handelt ist.

VII.

A9pie»4i49»n AeUna%tw»n nigt*ww%.

(Linn<^. Species plantarum ed. 1. [1753] 1081. Für die hier angenommene
Umgränzung: Pollini Flora Veronensis. III. [1884] 888.)

Der schwarze 91ilzfarii.

Diagnose.

A.tp/emumfrondibus pinnatis pyramidatis, indusiis repandis autdentatis.

(Wedel gefiederty pyramidalisch , Schleierchen ausgeschweift oder

gezähnt.
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Vorliniieanische Nachiichteii.

50. (um dfls Jahr} ^Qvcojtvfglg.

D io sc 0 rides l. IV. c. 181.

(Siehe Lindley inSibthorp Flora graeca. Jt, 81J.
I.'iöl. Pteriadion.

CordnSj Hist pl. in ejus Annot. 170.

1581. Adiantum iiigrum Plinii.

Loheliusy Icones. I, 796 (ed. II. I. 810^.

1583. Dryopteris nigra.

D 0 donaeus., Pemptades.^ 466.

1588. Adiantum pulcherrimum.

Th alias., Sylva Hercyniot 5.

1590. Onopteris major.

Tab erndmont anus., Eicones, 796.

1591. Adiantum nigrum Plinii.

Lob elius., Icones stirpium., 810.

1597. Onopteris mas.

Gerarde., Herball. (ed. II. ann. 1686, 1137^.
1683. Adiantum foliis longioribus pulverulentis pediculo nigro.

C. B au h. Pinax [ed. II. 355J.
1651. Adiantum nigrum officinarum.

J. Bau hin. Hist. Pl. III. 734.

1684. Adiantum nigrum maximum nostras.

Sibbald., Scotia illustrata. T. 4. f. 1.

1696. F»7ü? minor longifolia
, tarsis raris, pinnulis loogis, tenuissimis et

oblongis, laciiiiis bmbrialis.

Sher ard in Raji Syn ed. 8, 51.

1696. Adiantum narbonense foliis longioribus et acutioribus pulverulentis
pediculo nigro.

Plukenett., Almagestum^ 1 1

,

1696. Filix saxatilis Rutae murariae foliis Americaoa, s. Adiantum album
folio fllicis ex Insula Jamaicensi.

P lukenett, Almagestum, 150.

1705. Filix pumiia petraea nostras, Adianti nigri foliornm aemuia
, saxorum

interveniis prorumpens.
P luk enet t, Amatheum, 91.

Entwickelung des Artbegriffes.

1740. Asplenium frondibus duplicato -pinnalis : foliis inferioribus majoribus,
foliis obverse ovalis, superne crenalis.

Royen, Florae Leydensis prodromus, 498.

1748. Asplenium ramis ramosis, confertis sursum decrescentibus.

Haller, enumeratio pl. Helv. 136.
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1751. Acrosticlium bipinnatum
:

pitinulis iiidivisis.

De Saut a g e Flor. Monsp. 846. /. Linne, Sp. pL ed. I. Ii)78,

welcher dort darauf sein Acrostichum pulchrum gründete. S. auch

Richter Cod. Linn. n. 1946. Obs.

1753. Asplenium (Adianlum nigrum) frondibus diiplicalo - pinnatis
:

pimiis

obovatis superne crenalis; foliolis infcrioribus innjoribus*

Linniy Species planlarum ed. /. 1091.

1753. Asplenium (Onopteris) frondibus tripinnatis: foliolis alternis
:

pinnis

lanceolatis inciso-serratis.

Linne., Species plantarum. ed. /. 1091.

1759. Asplenium (Adianlum nigrum) frondibus subtripinnatis: foliolis aller-

nis: pinnis lanceolatis inciso-serralis,

Linniy Systema IS'aturae ed. X. II. Aspl. n. 16.

1769. Asplenium foliis triang-ularibus, pinnis pinnatis, pinnulis semipinnatis,

lobulis ovntis, serratis.

Haller^ Hist. pl. lieh. ///, 9.

1778. Asplenium (Adianlum nigrum). Tria prima ramorum paria gerunt pri-

mas pinnulas petiolatas, incisas, segmentis apice denliculatis.

Sco pol i., Flora carniolica
, ed. II. //, 892

1779, Asplenium (Adianlum nigrum) frondibus subtriplicato ' pinnatis del-

toidibus, foliolis alternis, pinnis ovalis inciso-serratis.

Hudson.^ Flore anglica., ed. II. 454.

nSQ. Asplenium (Adianlum nigrum) frondibus bipinnatis triangularibus

:

foliolis alternis ovato~ lanceolatis serratis
;

inferioribus inciso - piu-

natifidis.

De Lamarky Encyclopidie Bofanique. //, 309.

1799. Asplenium (nigrum) pinnulis lanceolatis scrratis cc. Pinnulis an-

guslioribus.

Beruh ar diy Tentamen etc. in Schräders .lournal. /, 313.

1808. Phyllitis (lancifolia) frondibus subtripinnatis, foliolis alternis, pinnu-

lis lanceolatis inciso-serratis.

Mönchy Suppl. ad meth. 316

1803. Asplenium (Adianlum nigrum) parvulum : fronde glabra
,

bipinniila ;

pinnulis ovalibus seu lanceolatis, subpiunatifidis
;
lobulis ad apicem

denticulatis.

M ichaux.y Flora boreali-americana. //, 866.

1804. Asplenium (Adianlum nigrum) fronde subdeltoidea alternatim tripin-

iiata :
pinnulis lanceolatis acutiiusculis inciso-serratis.

Smith., Flora Britannicay 1131.

1806. Asplenium (Adianlum nigrum) frondibus subtripinnatis, laciniis ovatis

acutis inciso-serralis.

SwartZs Synopsis filicum., 84.

1808. Asplenium (cuneifolium) frondibus bipinnatis, foliolis alternis, sessi-

libus cunciforniibus, apice serrato-dentatis.
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Viviaui, Florae italicae fragmenta. /, 16

Aspleninm (obtusum) frondibus bipinnalis, pianulis inferioribus oblon-
gis pinnatifidis, superioribus cunealis oblusis apice ioaequaliter acute
dentalis, racbi marginala.

Willdenow^ Species plantarum. V. /. 341.

1810. Asplenium (montanum) frondibus bipinnatis, pinnulis pinnalifldis,
laciniis tri- vel bidenlalis.

Willdenow^ Species plantarum. V. I. 343
1810. Asplenium (Adianlum nigrum) frondibus bipinnatis, pinnis oblongo-

lanceolalis aculis, pinnulis oblongis pinoalifido-iocisis
, laciniis apice

denlatis, soris demum conflueuiibus.

W ill deno Species plantarum. V. I. 346.

1810 . Asplenium (acutumj frondibus Iriplicato-pinnatis, pinnis oblongo-lan-
ceolalis longissime acuminalis

, pinnulis pinnalifido - incisis
, laciniis

apice acute subbidenlalis, soris demum coniluentibus.

W illdenow^ Species plantarum. V. /. 347.

1813. Asplenium (Adiantum nigrum). A feuilles rapprocbdes en toiiffe peu
fournie, deux fois ailees

, ä folioles lanceolees
, incisees -denlees au

sommel, cuneiformes k la base, les infdrieures pinnatifides: les supd-
rieures confluentes

; ö lignes de la fructification au nombre de cinq n
six, devenant en suite confluentes.

Lejeune., Flore des environs de Spa. //, 879.

1818. Asplenium (tahulare) frondibus pinnalis, pinnis inferioribus profunde,
pinnatifidis, laciniis obovatis obtusis acute denlatis basi cuneatis: in-
finiis profundioribus distinctis, pinnis summis indivisis obtuse denta-
tis racbi frondibusque glabris.

Schräder., Analecta ad fl. cap. in Gotting, gel. Anx. 1818, 916.

1880. Asplenium (obtusum) frondibus bipinnatis
: pinnulis approximatis obtu-

sis apice inuequaliter obtuse denlatis : racbi alata.

Sudler.^ Plant, epiphyllosp. 27.

1820 Asplenium (Adianlum nigrum) frondibus bipinnatis: pinnulis appro-
ximatis acutis apice inuequaliter acute denlatis, racbi non alata.

S adler., Plant, epiphyllosp. 28.

1820. Asplenium (acutum) frondibus Iripinnatis ovalo-lanceolatis longissime

acuminatis, pinnulis et pinnis propriis lanceolulis acutissime et pro-
funde denlato-incisis. Fronde nigrescente.

S a dl er., Plant, epiphyllosp. 28.

1620. Asplenium (nocum’*) an Forsteri in honorem detectoris) frondibus

tripinnulis ovato-triangularibus
:
pinnis ovatis, pinnulis et pinnis pro-

priis ovalo-oblongis oblusis denlatis. Fronde laete viridi.

S a dl er., Plant, epiphyllosp. 29.

1880. Asplenium (Adiantum nigrum) frondibus allernaliiu tripinnatis, pin-

nulis oblongis pinnalifido-incisis laciniis apice argute denlatis, stipilc

discoloie.
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Opiz, Tentamen florae cryptogamicae Bohemiae in ..Kratos^ (Zeit“

Schrift für Gymnasien). 11. 17.

1820. Asplenium (incisum) frondibus alternatim tripinnatis, pionulis ohloo'

gis, pinnatißdo-incisis., laciniis apice inciso-serratis, serraturis lineari-

bus, slipile concolore, basi discolore.

Opia, a. a. 0. 17.

1824. Asplenium (acutum) frondibus triplicato - pinnatis pinnis primariis

lato-lanceolalis ocuminalis secundariis oblongis, piniiulis inciso-den-

talis, denlibus acule-suhbidantalis.

Kaulfus s, Enum. Chamisso., 1 78.

1824. Asplenium (argnhim) frondibus Iriplicalo-piniinlis, pinnis distanlibus,

primariis Innceolntis, secnndariis ovatis, pinnulis argute grossis dentatis.

Kaul f US s, Enum. Chamisso, 1 76.

1825. Asplenium (Adianlum nigrum) frondibus pinnatis, pinnis inferioribus

bipinnolifidis, summis confluentibus , laciniis oblique cnneatis argnie

dentatis slipite frondeqne nitida giaberrimis.

Schlechtendel, Adumbr. plant. I. 31.

1827. Asplenium (Adianlum nigrum) foliolis oblongis pinnatifido - incisis,

laciniis apice dentatis. soris subconfluentibus, stipite {pevi.

Sprengel, Systema Vegel. IV. /. 89.

1827. Asplenium (acutum) foliis oblongo -* lanceolatis acuminatis
,

foliolis

inciso-dentatis, dentibus sub 2 denticulatis.

S pr eng e l, Systema Veget. I. 90.

1830. Asplenium (oblusum) fronde ovato-triangulari basi bipinnatifida, medio

bipinnata apice simpliciter pinnata : pinnulis oblongis et laciniis obtu-

sis remotis, apice inaequaliter obtuse dentatis, rhacbi alata.

Sadler, de Filic. reris Hung. 30.

1830. Asplenium (Adianlum nigrum) fronde ovato-lriangulari , basi bipin-

natißda medio bipinnata, apice simpliciter pinnata, pinnulis oblongis

et laciniis aciitis approximati.s acute dentatis, rhacbi non alatn.

Sadler, de Filic. veris Hung. 31.

1830. Asplenium (acutum) ovato-triangulari longe acuminata, piunis pinnu-

lisque oblongo-lanceolatis longe acuminatis, pinnis propriis et laci-

niis lanceolatis, approximatis acute et profunde inciso-dentalis i den-

tibus subbidenticulatis.

Sadler, de Filic. reris Hung. 31.

1830. Asplenium (Forsteri) fronde basi late triangulari, ultra medium tri-

pinuata, piunis ovatis patentibus, pinnulis et pinnis propriis remotis,

ovato-oblongis
, basi cuneatis, apice rolundato-obtusis dentatis.

Sudler, de Filic. veris Hung. 32.

1831. Asplenium (Adianlum nigrum) fronde bipinnata, pinnis inferioribus

ovato-oblongis, reliquis oblongo-lanceolatis, pinnulis e basi tenuata

subcuneiformi integerrima ovatis obtusis dentatis, extremis confluenti-

bus, rhacbi dilatatn, slipite basi exlusque discolore canaliculato.
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Wallrath^ Flora cryptogamica Germaniae. /, *3.

iss?. Asplenium (Virgilii) rrondis cirrumscriptione ovhIo - laiiceolata basi

reiiiforini-c.ordHta apice lüiige acuniiiiala Iripimiula
:

piniiis swharciia-

tis exquisite acuminatis rigidiusrulis liicidis: pinnnlis oblongo > laii-

ceolatis argute serratis.

B 0 ry^ exp. scient. de Morie. III. 889.

1833. Asplenium (Adianlum nigrum). Frondes tr i p iu n n tifi d a e, piiiiiu*

lae inferiores decurrentes lanceolatae argute ser*

ratae, superiores confluentes. Sori obiongi, conlluentes.

Linky Hort. reg. bot. Berol. 66.

1836. Asplenium (Adiantum nigrum). Wedel doppelt, fast dreifach gefie-

dert, ‘/i — 1' hoch, im eiförmigen in eine lange Spitze gedehnten Um-
riss ; Fiederstücke breit lanzettförmig, lang gespitzt, fiederspaltig ein-

geschnitten, deren unteres zunächst der Spindel nach oben gekehrtes

am grössten , und wieder fiederspaltig eingeschnitlen ; die Blättchen

säromtlich gegen die Spitzen scharf gezahnt. Strunk spröde
,

glatt,

glänzend schwarzbraun.

Genthy Crypt. Flora des Herz. Hassan. /, 35.

-1836. Asplenium (multicaule) frondibus caespitosis plurimis ovalis tripinua-

tis, pinnis pinnulisque primariis petiolatis alternis, pinnulis secunda-

riis lunceolatis obtusis inaeqnaliter obtuse serrulatis basi angustatis,

stipite elongato filiformi, venis internis pinnato-furcutis, venulis sub-

parallelis apice acutis, soris angustis suboppositis,. indusio laterali,

lineari, plano, angusto, scarioso longitudinaliter latere exteriore ve-

nulae adnato , latere interiorc seu versus costam vel venam costae

vices agenteni libero, inaeqnaliter creiiulato (verosimiiiter exsiccatione)

demum corrugato et capsulis tumidis dilTusis ita obscurato
,

ut defi-

cere videatur; rhizomate subgloboso, ultra pollicari, radices plurimas

filiformes raniosas Qexuosas fuscas emittente ,
frondes plurimas pro-

trudente.

Scholtiy Enumeratio filic. in Silesia sponte crescenlium, 48.

1839. Asplenium (Serpentini) fronde triplicato - pinnata (in minimis bipin-

nata) pinnisque triangularibus
,

pinnulis (ultimis seu propriis) obo-

vato-cuneatis apice conferte et obtuse dentatis suhtus subplicato-stria-

tis, stipite glabro fusco apice discolore.

Tausch in Flora 1839, 477.

1839. Asplenium (daeallioides) fronde rigida (subcoriacea) basi sublripli-

cato pinnata pinnisque oblongis acuminatis imhricatis, pinnulis lan-

ceolatis obtusis obtuse dentatis, soris distichis siibexcurrentibus , sti-

pile glabro fusco apice discolore.

Tausch in Flora 1889, 479.

1841. Asplenium (acutum) fronde subtripinnatn ,
pinnulis hasin versus pio-

natis, pinnellis laciniisvc 8 — 3 dentatis, dentibus longe acutatis, soris

demum conlluentibus.

Bd.vi.Abh. ay
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l. ink, FilU'um species etc. 96.

1941. Asplenhim (Adiantum nigrum) fronde tripiniiatinda, pinnuiis serralo-

incisis, hiciiiiis iiltimis ovalibus et oblongis apice t — 3 dentatis, den**

libns iiculis, soris ad costani confluentibas.

Link, Filicum species etc. 96.

1848. Asplenium (Adiantum nigrum) fronde triangulari - Iniiceolula bipin-*

nala ,
piiiiiis oblongis inciso-pinnatifldis, laciniis apice acute dentatis,

slipile in ferne alropurpureo nitido.

Kistowi, Flora dalmatica. /, 41.

1848. Asplenium (Adiantum nigrum). Strunk lang, spröde, glänzend ka.sta-

nienbraun, oberhalb grünlich
;
Wedel im Umrisse eiförmig lanzettlich,

gegen die Spitze hin nllmälig abnehmend, an der Basis stumpf, dop-

pelt gefiedert ; Fiederchen eiförmig lanzettlich , allmälig zugespitzt

;

Fiedertheilchen gegen die Basis eiförmig, und freilerspallig, oberhalb

schmal verkehrt-eiförmig, meist stumpf, mit kurzen, etwas anliegen-

den oder vorgestreckten spitzen Zähnchen ; Häufchen und Schleier

lineal, gerade, ni't der Rlitlelrippe einen sehr spitzen Winkel bildend,

und an dieser beginnend.

Öö7/, rheinische Flora, 11.

1944. Asplenium (Virgilii) stipitibus elongntis , frondibus 3 — 4 pinualis.

pinnis subarcualis oblongo-Iunceolatis longissime acuminntis
,
pinnuiis

angusle Innceolalo - linearibiis
, acute inciso - dentatis

,
soris lineari-

oblongis dem um ronfiuentibus totamque pinnulae paginnm inferiorem

occupunlibus.

Gussone, Florae Siculae Synopsis, 668.

1844. Asplenium (fissum). Das Laub dreifach gefiedert, die Fiedern keil-

förmig, dreispaltig,- die Zipfe) lineal - länglich gestutzt, zweispaltig

oder ausgerandet.

Wimmer, Flora von Schlesien. 8. Ausgabe. /. 500.

1845. Asplenium (Adiantum nigrum) frondibus ambitu deltoideo-
oblongis acuminatis nitidis bipinnalis basi subtripinnatis, p i n-

nis a basi versus apicem frondis sensim decrescenti-
bus, pinnuiis ovalis acute serratis basin versus cuneatis integerri-

misque, superioribus coniluentibus indusiis margine integris.

Koch, Synopsis Fl. germ ed. II. 993.

1848. Asplenium (Adiantum nigrum). Ei-lanzettförmig, zugespitzt, 4— 6'

bis über fusslang, mit glänzend kastanienbraunem Stiele, doppelt und

dreifach gefiedert, Fiederchen ei-lauzettförmig, allmälig verschmälert,

Fiederblättcben am Grunde fiederspallig, oberhalb schmal verkehrt-

eiförmig, meist stumpf, mit kurzen, etwas anliegenden oder vorge-

strecklen spitzen Zähnchen ;
Frucbthäiifcben und Hülle linealiscb,

gerade, mit der Mittelrippe einen sehr spitzen Winkel bildend, und an

dieser beginnend; Sporen rundlich eiförmig, dunkelbraun, mit warzi-

ger, gelblich durchscheinender Aussenhant.
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R a b e n h o r st, Deutschlands Kryptogamenßora. II. III. 316.

1848. Asplenium (acutum). Breil - eiförmig , fein zugespitzt., 1

—

%' lang,

dreifach gefledert, oberseits dunkel, fast bläulich - grün
,
glänzend,

unterseits weisslich
, fast spangrUn

;
>Stiel bis gegen die Spitze ka-

stanienbraun, glänzend, Fiederu und Fiederchen wechselständig , ei-

lanzettförmig, scharf zugespitzt,* Fieder- und Endblättchen linealisch,

eingeschnitten scharf gesägt
;

Fruchthäufchen und Hüllen linealisch,

in den spitzen Winkeln der Adern beginnend , später verQiessend
;

Sporen ei-, fast nierenförmig, braun, mit warziger, dicker Aussenhaut.

Rabenhorst., Deutschlands Kryptogamenßora. II. III. 316.

1830. Asplenium (acutum) caudice caespitosa, paleis nigris induto; stipite

basi nigro, nitido, glabro ^ fronde elongato-lanceolata aut ovato-lau-

ceolata
,

apice producta rigida subtripinnata
;

pinnis linearibus vcl

lanceolatis, acute bi- 4 dentatis, soris linearibus angustis
,
junioribus

distinctis.

Barker-Webb (et S. Berthelot)., Histoire naturelle des

lies Canaries. Phytographia. III. 440.

IBbl. Asplenium (Adiantum nigrum). Wurzelstock verkehrt - kegelförmig,

schief, beschuppt. Blätter aufrecht, im Umrisse dreieckig-länglich oder

ei-lanzettlicb, an der Basis am breitesten, sammt dem Blatt-

stiele kahl, doppelt oder nach oben einfach-Hederschnittig; Abschnitte

länglich oder ei-länglich, spitz fiederspaltig oder eingeschnilten gesägt

mit spitzen Sägezähnen. Häufchen länglich
,

in zwei Reihen längs des

Nittelnerven der Blattabschnitle und von diesem schief abstehend,

öfter zusammenfliessend. Schleierchen ganzrandig.
Keil reich., Nachträge zur Flora ton Wien, 66.

1834. Asplenium (Adiantum nigrum). Stipes as long as tite frond, dark

purple or black at the base: frond clongate-deltoid, pirinate; lowest

pair of pinnae always longest; all the pinnae pinnate; ultimate divi-

sions obluse: clusters of capsules linear, approximote to the midrib.

yVeirmonn, History of brit fems. ed. III. Ä«3.

1854. Asplenium (acutum). Stipes very much longer thon the frond, gla-

brous, black at the base: frond elongate-deltoid, very much divided

:

ultimate divisions linear, very narrow, crowded.

Neirman, History of british ferns. ed. III. 230.

1833. Asplenium (Adiantum nigrum). Stock liegend oder aufsteigend. Blät-

ter lang gestielt, Spreite im Umfang verlängert dreieckig, allmälig

zugespitzt» am Grunde doppelt-gefiedert, fiederspaltig, auch dreifach

gefiedert, gegen die Spitze allmälig abnehmend; Blättchen ans breitem

schiefen Grunde ei-förmig lanzettlich zugespitzt,* die untersten am

grössten, die obersten zusammenfliessend; Fiederchen aus heiligem

ganzrandigen Grunde eiförmig, oberwärts zahnartig gesägt ; die ober-

sten, sowie die Läppchen allmälig zusammenfliessend; Schleier halb-

lanzettlich, ganzrandig.

39 *
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DöUf Gefässkryptogamen d. Grossh. Baden, 17.

1856. Asplenium (Adiantum nigrumj. Rhizoma repensi folia 1 — 1*/«' longa,

coriacea ,
glabra ,

obloiiga vel ovata, obtusa vel acuta, serrala vH
secundarie pinnatißdo inci.sa

,
laciniis serratis. Sori elongati , asple-

nioidei, utrinque ad costain segmentorum secundi vel tertii ordiois et

costiilas laciniorum serratis, basales hinc inde diplazioidei. Indusium

membranaceum , rigidum, integerrimum.

M e 1 1 eniu Sf Filices Horti botanici Lipsiensis^ 77.

18.^6. Asplenium (acutum). Rbizoma repens,* folia 1 — 1 Vs' longa, coriaceo-

membranacea, glabra, deltoidea, acuminata, tripinnatisecta ;
segmenta

primaria et secundaria ovato-lanceolata, ionge acuminata , tertiaria e

basi cuneata oblonga
,

pinnatifide incisa , lacinulis bidentatis, apice

truncato-dentata. Sori elongati, asplenioidei , utrinque ad costas seg-

mentorum vel costulas laciniarum seriati, basales hinc inde diplazioidei.

M e 1 1 e nius^ Filices Horti botanici Lipsiensis, 77.
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VerOlfenllichle Herbarien.

Schleichei PI. exsiccat. Ilelvel.

Flink, Kryplog-. (I. Fichtelg. 128.

Sieber, Flora .\uslriac<i.

Sieber, Fl. Cap. 181

Sieb. Apiil.

Tausch, PI. .<iel. Fl. Roh. fase. 3. ed. 2

Krebs, PI Cap. 304.

Wierzbicki, PI. Ban. 15.

Garovaglio und Moudelli Fil. Com d. 111 ii 1.

Dittrich, Kryplog. u. 267.

Welwilsch, iter lusit. .306.

Bove, Herbier de Mauritanie.

Schi m per, iter abyssiuiciim. II. I3•^0.

Nord manu und Szovits PI. exc. Cacceas.

Hoch Steller, Iter azoricum. n. 176.

(illedcriiiig der Formen.

Wenn mich mein Gedächlniss nicht trügt, ist die Gattung Salix von

einem berühmten Naturforscher y^Botanicorum crux et scandalum^ genannt

worden. Mindestens der erste dieser Beinamen passt gewiss auch auf den

schwarzen Milzfarn. Wer die Formen dieser Art nach der langen Reihe der

ausgearbeiteten Artbegriffe bestimmen wollte, könnte leicht fast eben so

viele Arten aufstellen. Es sind aber bei weitem noch nicht alle gesammelten

Formen beschrieben, und wahrscheinlich sind noch manche Glieder des rei-

chen Kreises erst aufzufinden. Es lassen sich einzelne Typen herausniideii,

die mehrere scharfe Unterschiede bieten, allein es bestehen unmei kliche üeber-

gänge zwischen ihnen ; hingegen sind einige Merkmale, welche bei der Gai-

lling Aspleniutn in anderen Arten entscheidend sind , sämmtlichen Formen

gemeinschaftlich; dahin gehören namentlich ausser den in meinen ArtbegriflT

anfgenommenen Merkmalen, soweit meine Untersuchungen sich bisher er-

streckten , die Oberfläche der Sporen, dann die Ursprungswinkel der Adern

und der Aederchen , worüber in den bezüglichen Abtheilungen das Nähere

vorkömmt. Ich stehe übrigens mit der Meinung von dem weilen und viel-

gestaltigen Umfange dieser Art nicht allein. Von den drei bekannten Abarten,

nämlich Onopteris , nigrum und cuneifolium hat L i n n d ,
dem die dritte

dieser Abarten nicht bekannt war, im Jahre 1759 (X. Ausgabe des Systema

Naturae II. Aspl. n. die ersten beiden, Pollini im Jahre 1824 ('F/oro

Veronensis IIL 288^ alle drei in eine einzige Art zusammengezogen ;

Schlechtendal hat bereits im Jahre 1825 (Adumbrat. /. 31^ die Iden-

tität der afrikanischen angeblichen Arten tabulare Schrad. und argutum

Kaulfuss, Sprengel im Jahre 1827 (Syst. Veget. IV. I. 90^ die Iden-
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litiit der nordamerikanischen angeblichen Art montanum W i 1 1 d. mit Asple-

nium Adiantum nigrutn erkannt.

In einer Zeit; wie die gegenwärtige ist, wo die Gesetze, welche Linne
der Natur abgelausclit, und in seiner Piiilosopliia botanica niedergelegt hat,

nur mehr seilen befolgt werden, wo der Begriff der Art allmälig abhanden

kommt, und die sogenannten Arten-Diagnosen oft nur ein wüstes Durchein-

ander von Merkmalen der Gattung, Art, Abart oder Form sind, und sich

unter dem Scheine vorgeschrittener Wissenschaftlichkeit in der That bereits

wieder auf vorlinneaiiischem Standpunkte bewegen, ohne jedoch dicAnmiitb

und Natürlichkeit der Allen für sich zu haben
;

in einer solchen Zeit ist es

nicht zu wundern , wenn die Ansichten von Meistern, wie Linnd selbst,

dann Po Mini, S ch 1 ec h t e n d a I und S p r e n gel in Vergessenheit ge-

rathen und die gegenwärtig abgchandelte schwierige Art immer von neuem

in Verwirrung geräth.

So liess C. B, Presl von dem Formenkreise des schwarzen Milzfarns

im Jahre 1849 (Epimelia botanica 81, St) vier Arten zu , nämlich Tarackia

obtusa, Adiantum nigrum , acuta und arguta ; Fee im Jahre 1858 (Expo-
sition des genres de'la Familie des Polypodiacies 101, 192^ fünf Arten,

nämlich obtusum ^ Serpentini^ Adiantum-nigrum^ acutumy und montanum:
Kunze im Jahre 1853 (Index Filicum 19, 23^ drei Arten, nämlich acutum^

Adiantum nigrum und montanum^ N y m a n
,
welcher in der Sylloge Florae

europ'aeae (1854 — 1855 432) mit Ausnahme des A. novum Sa dl. die zu

cuneifolium gehörigen Formen mit Stillschweigen übergebt, von europäischen

zwei Arten
,
nämlich Adiantum nigrum und davallioides.

Der Schlüssel zur Bestimmung der Abarten und Formen ist folgender:

1. Pinnis connitentibus, Onopieris 9.

r>
rectiusculis 4.

2. n iaxis

r»
confertis :t.

3. n membranaceis

r>
firmis

4. Laciniis basi incurcatis. JW40rwsn S.

basi recurvatis 7.

5.
y>

angustis

r>
latis 6.

6. n muticis • tnelaenutn.

r» cnspidatis

7.

obtusis tenuibus

„ firmis

acutis . . .

cuneifoliu m.

o b t u SU m.

inr i s u m.
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Die ersfe Abart oder der Hanpllypus der Küsten ist

:

A. OnopleriSy pinnis connhenlibus (Fiedern gegen einander geneigt.)

Linne hat in der ersten Ausgabe der Species plantaruni lOSl diesen

Typus als besondere Art unter dem obigen Namen aufgestellt. Ich habe die-

sen ganz in Vergessenheit geratbenen Namen um so lieber wieder in sein

Recht eingesetzt^ als darin eine deutliche Beziehung auf die Gestalt der

Wedelspreite liegt
^
indem dieselbe aus breitem Grunde ungemein lang zu-

gespitzt und desshalb einem Eselsohr ähnlich ist. Diese Beziehung ist jedoch

nur zufällig, denn der Name Onopteris für A. Adiantum nigrum stammt von

Tabemdinontan ^
welcher diesen Farn Onopteris major nannte, wohl zum

Unterschiede von Onopteris schlechtweg , einer Uebersetzung des deutschen

Wortes Eselsfarn, wo aber, wie wenigstens aus Cord. Annot. (Blatt IZy

Rückseite) hervorgeht , das Wort Esel nicht das Lastthier , sondern jenes

Insect bedeutet
,
welches heutzutage gewöhnlich Assel genannt wird. Ausser

dem Merkmale
,
wodurch A. Onopteris einem Eselsohre ähnlich sieht, ist er

durch seine Grösse, seinen langen Wedelstiel, seine stark entwickelte Fie-

derung
, und die schmalen seidenglänzenden Fiederzipfel kennbar. Allein

alle diese Merkmale finden sich einzeln auch bei den anderen Abarten und

dennoch liegt in der Tracht desselben etwas Ausgezeichnetes, das ausser

den genannten Merkmalen liegt. Es besteht in der höchst anmulhigen Biegung

der Fiedern schlechtweg, oder der Fiedern erster Ordnung. Man könnte auch

des Ausdruckes sich bedienen, dass die Secundärnerven des Wedels, den

Stiel und die Spindel als Primärnerv genommen, oder die Secundärspindeln

beiderseits gegen die Hauplspindel geneigt sind. Es entsteht dadurch jene

Form des Hauptumrisses der Wedelspreite, w’ofür Bo ry (Exp. d. Morre

in. 2S9) bei seinem A. Virgilii den Ausdruck ^.Frondis circumscriptione

basi reniformi - cordata" gebraucht hat. Die Fiedern selbst nennt Bory
u. 0 . 0. subarcuatae. Ein weiteres sehr merkwürdiges Kennzeichen dieser

Abart besteht in den Sporen, welche hei den von mir untersuchten Exem-

plaren in der Länge um 33, in der Breite um 37 Percenl hinter der nächsten

Abart Zurückbleiben. Sie sind also nicht bloss etwas kürzer, sondern auch

etwas schmäler. Angenommen, dass dieser Unterschied beständig sei, würde

ich dennoch darin keinen Grund sehen, eine eigene Art auziierkennen. Der

Grundsatz L i u n e's .^Magnitudo species non dislinguil* (Philos. bot. ed. I.

2067 &Ut ebenso für mikroskopische Unterschiede, wie für solche, welche

mit freien Augen wahrgenoramen werden können. Ea ist übrigens eine That-

sache
,
dass eine ausgezeichnete Entwicklung der vegetativen Organe in

vielen Fällen ein Zurückbleiben der reproductiven Organe mit sich bringt,

wesswegen es nicht überraschend sein kann , wenn das Mikroskop bei

A. Onopteris kleinere und schmächtigere Sporen nachweist.

Von dieser Abart sind folgende Formen zu unterscheiden :

1. Acutum^ pinnis laxis longissime acuminatis. (Fiedern locker.,

sehr lang zngespilzt). Der passende Name acutum stammt von Bor y, wel
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eher iii einem Briefe nn W i I d e ii o w die Form von Teneriffa^ welche er

früher (Essai sur les isles forlun^es 3I.V «Is Aspleninm Adümtum niyrutii

angefiilirt h«Ue , A. acutum nannte, wie VVilldenow in den Species

planlariim V. I. 347 berichlel. B o r y's achtes acutum ist anf Inseln des at-

lantischen und stillen Oceans und an der atlantischen Küste des südlichsten

Europa gefunden worden. Ilieher gehört auch (laut Webb et Berthelot Hist,

d. lies canaries III. 4A0J Aspleninm produclum Lowe (IS'oeitiae florar

maderensis in Transactions of the Cambridge philosophical society IV. !).

%. V ir g il i pinnis confertis acuminatis inemhranaceis (Fiedern ge-

drängt., spitzig., häutig).

Während acti/um den oceanischen Typus der Abart Onopteris darslelll,

ist durch A. Virgilii der Milteimeertypus gebildet , obw ohl diese Form auch

in anderen Küstengegenden und namentlich auch auf Inseln und an Küsten

des atlanliselien Oceans vorkömmt. Die wenigsten Botaniker haben diese

zw'ei Formen aiiseinandergehallen und insbesondere stellen P o 1 1 i n i*s und

N e w m a n’s Abbildungen ihres acutum (Flora Veron. III. S. S. und Hi-

story of br. ferns. ed III. 831^ Bor y's Virgilii dar. Dieser Schriftsteller hat

einst von A. Richard eine Menge Exemplare dieses Farns vom Grabe Vir-

gils erhalten und ihn desswegen A. Virgilii genanui. (Exped. deMoree III,

Es ist jedoch vor der Meinung zn warnen, dass \ o\i Asplenium Adian-

tum nigrum am Grabe Virgil’s nur die Form Virgilii wachse. Gerade jene

Localität zeichnet sich durch einen reichen Forinenkreis aus und namentlich

ist dort die Form davalltoides in höchst ausgeprägter Weise gefunden wor-
den, wie ein Exemplar im Berliner Museum (CI. Richard im II. Kunlh^ er-

weiset. A. Virgilii bew’ohnt die Küsten des Mittelmeercs bis in dessen innerste

Buchten, z. I>. bis Fiume (iS’oe im Fester Museum)
,
und erstreckt sich bis

an die Gelände des angrenzenden Tieflandes und der aus demselben oufra-

genden Berginseln. Auf einer solchen Berggruppe, welche ihren einstigen

wirklichen Inselcharakter auch in diesem Puiicte nicht verläugnet, hat Johann
Baubin sein Adiantum nigrum officinarum gefunden. Er schreibt von ihm

(Hist. pl. III.) y,Fatavii in monte di Venda inveni sesquipalmum excedens ^

Der V'enda liegt in den Euganeen , von woher auch P o 1 1 i n i*s Pflanze ist.

In meinem eigenen llerbare sind mehrere von Dr. Preis s ebenfalls in den
Euganeen gesammelte Exemplare.

3. D ae a l lio i d e s

,

conlertis acuminatis ßrmis (Fiedern gedrängt,
gespitzt

,
derb.).

Sieber fand am Monte Gargano in Apulien ein Asplenium Adiantum
nigrum , welches er unter diesem Namen verlheille. Tausch glaubte dann
die Merkmale einer selbstständigen Art zu fliidcn und beschrieb dieses Asple-
nium (blora 1839, 479^ unter obigem Namen. Es scheint lediglich die In-

M)latioii‘jform von A. Virgilii zu sein. Die ganze Pflanze ist kleiner, gedrun-
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gener , die Fiedern sind weniger gegeneinundergeneigt, weniger zugespitzU

die Zipfel sind etwas breiter; der Stiel des Wedels ist kürzer. Die Textur

ist derb , etwas lederartig. Auf diesen Umstand und auf die breiteren Fieder-

zipfel hat Tausch, wie er selbst erläutert hat, eigentlich diese

Art gegründet. Durch die Güte des Herrn von Felicetti-Liebenfels
ist mein Herbar mit Siebe rischen Originalexemplaren vom M. Gargauo

bereichert worden. Die Abbildung in Lobelius (Icon. /. 810^ stellt diese

Form vor.
«

Die zweite Abart oder der gewöhnliche Binnentypus ist:

B. nigruTtiy pinnis recliusculis ,
laciniis basi incurvatis. (Fiedern

ziemlich gerade., Zipfel am Grunde aufwärts gekrümmt.)

Bernhardi hat in S c h r a d e r’s .lonrnal (1799 ,
313) hiefür obigen

Namen angewendet. Er stellte zwei Varietäten auf aPinnu/is an^is/iori6MS=
Aspl. Adiantum nigrum L. und ß Pinnulis latioribus = Asplenium Adiantum

lanceolatum H u d s. Es ist wohl nicht zu zweifeln, dass unter diesem an-

geblichen H u d s 0 n’schen lanceolatum nur die von Hoffmann in Deutsch-

land^s Flora (II. \2) fSlschlich dafür ausgegebene Form von Aspl. Ad. nigr.

gemeint gewesen sei. Hätte Bernhardi das in Deutschland noch immer

wenig bekannte Asplenium (richtiger Athyrium) lanceolatum jemals gese-

hen , so wi)rde er es wohl schwerlich zu Aspl. Ad. nigr. gebracht haben,

von dem es nicht nur generisch verschieden ist, sondern von dem es auch

' sonst weit absteht, indem es abnehmende Wedel hat, während Aspl. Ad.

nigrum pyramidalische besitzt
,
ein prächtiger Unterschied

,
wodurch jeder

auch unfruchtbare Wedel auf den ersten- Blick mit voller Sicherheit von As-

plenium Adiantum nigrum unterschieden werden kann, der aber unbegreif-

licherweise meistens übersehen wird. Die Schieierchen sind etwas ausgeran-

det. Die Oberfläche der Wedelspreite ist in der Regel matt, die Substanz

ziemlich derbhäulig.

Die einzelnen Formen des gewöhnlichen Binnentypus sind

:

1. lancifolium., laciniis an^tustis. (Zipfel schmal.)

Dieser Name gründet sich auf Phyllitis lancifolia Mönch's (Supple-

mentum ad methodum plantas a staminum situ describendi. 3i6). Die We-
del dieser Form sind ziemlich schmal, die Fiedern ziemlich aufrecht und et-

was steif, nicht zahlreich, der Wuchs an Grösse sehr verschieden, im Süden

von Mitteleuropa bis zwei Spannen lang. Sch k uhr's Figuren auf Tafel 80 a

stellen dieses lancifolium vor. Diese Form ist im Innern Europa’s die ge-

wöhnlichste und hie und da, z. B. in der Gegend von Wien und bei Pressburg

ist bisher nur diese gefunden worden.

2. m el ae num, laciniis latis
, dentibns muticis (Zipfel breit., Zähne

stumpf). Die Flora danica hat (II. 250) eine Abbildung dieser Form gege-
ben

,
die dem nördlichen Theile des Gebietes des schwarzen Milzfarns eigen

zu sein scheint. Ich besitze sie von Triebsch bei Leitmeritz im nördlichen

Böhmen, wo sie Neumaun gesammelt hat. Die Oberfläche hat keine Spur
von Glanz

,
die Farbe ist sehr dunkelgrün

, der Stiel bedeutend kürzer als

ßd.VI. Abh. 40
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die VVcdeispreile
,
die Fiederung höchstens in den untersten Fiedern mehr

als xweifach
,
die Zähne stumpflich. Dass diese Form in Südeuropa nicht

tu finden ist^ geht unter Anderem aus Poilini's Flora Verbnensis III. 388

hervor, wo die Abbildung der Flora danica schlecht genannt wird, ohne Zweifel

desswegen
,

weil dem Verfasser ein so gestaltetes Asplenium Adianlum
nigrum nicht zu Gesicht gekommen war. Lin ne hat in der ersten Ausgabe
der Species plantarum 1081 nach der gegebenen Diagnose (y^pinnis obovatis

superne crenatis'^) ohne Zweifel diese Form vor sich gehabt. Der von ihm

angegebene Standort: In Europa australiore ,
ist kein Gegenbeweis, denn

man darf nicht vergessen
, dass Linn^ in Upsala schrieb und damals das

Vorkommen des schwarzen Milzfarns in Scandinavien noch nicht bekannt

war. Für Dänemark wurde die bezügliche Nachricht im Jahre 1766 (Fl. dan,

o. a. O.) j
für Schweden erst im Jahre 1773 (Kongl. Stcenska Willenskaps

Academiens Handlingar für 1769 edit. 1773, p. 34RJ bekannt. Ich habe die-

sen nördlichen Binnentypus des schwarzen Milzfarns melaenum fpeXcuvov =
schwarz) genannt ,

um dadurch die Identität mit L i n n e's A. Adiantum

nigrum im engsten Sinne anzudeuten.

3. ar gutnm, laciniis latis, dentibus cnspidatis. {Zipfel breite Zähne
feingespitzt.)

Diese Form ist im südöstlichen Binnenlandc von Europa und im Cap-

lande ziemlidt hairfig und ändert selbst wieder sehr an Grösse und Fiederung

ab. Kaulfuss glaubte in der capischen Pflanze eine neue Art zu finden

nnd nannte sie argutum (Emtm. Chamisso 176.) Man könnte sie auch den

südlichen Biniienlypus nennen, der in Europa je mehr gegen Südosten um
so prächtiger zur Entwicklung kömmt. Der Gegensatz zwischen der Breite

der Zipfel und der feinen und laugen etwas knorpeligen Spitze der Zähne

gibt der Pflanze eine sehr auifallende Tracht. Zudem kommen ihre lichtgrüne

Farbe, die an der Kehrseite stark hervortrelenden Nerven und der grüne

ziemlich breite Band, welcher an der Unterseite der Spindel den rothbraunen

Nerv zu beiden Seiten einfasst und ihr so ein geflügeltes Aussehen gibt. Am
ausgeprägtesten entwickelt besitzt es das Fester Museum von Frivaldsky
gesammelt. Diese Form vermittelt den Uebergang zur breitzipfeligen Form
der Abart cuneifolium. Beide haben insbesondere die Eigenschaft, dass die

hraune Farbe des Stengels sich an der Unterseite der Spindel in der Art

hinaufziebt, dass nur der Nerv braun bleibt, worin W i 1 1 d e n o w und S a d-

ler ein besonderes Art-Merkmal des A. obtusum gesehen haben. W i 1 1 d e-

110 w nennt die Spindel desswegen marginata^ Sa die r alata. Der zweite

Ausdruck könnte glauben machen , das die Spindel ähnlich wie bei A. Tri-

cAomanes beschaffen sei, was jedoch keineswegs der Fall ist. Die sogenannte

ala S a d I e r"s oder der margo Willdenow's ist nichts als eine etwas

stärkere Chlorophyllbildung in der Spindel, der Hautflügel des rolhen

Milzfarns hingegen ist ein wahres Anhängsel und verdient daher in der That

seinen Namen. S a d 1 e r's Obtusum noo Fünfkirchen (EpiphylL 87, de Fi-
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lice fer. 30^ gehört zufolge seines Herbor's im Fester Museum' bieher. Die

Beschreibung passt aber nur zur nächsten Abart.

Die dritte Abart oder der Binnentypus des Serpentins ist

:

C. Serpentini, pinnis rcctiusculis, laciniis basi recurvalis ^Ftecfem

ziemlich gerade^ Zipfeln am Grunde rücktcärtsgekrümmt)

.

Der älteste und überdiess sehr passende Name dieser höchst merkwür-
digen Abart ist A. cuneifolinm

;

allein der Name Serpeniini ist durch die

Aufnahme in Koch 's Synopsis f^d //. 983^ und (miV dem unrichtigen

Ausgange serpentinum) in Rabenhorst's Krypfogamenflora (//. 3, 316^

so bekannt geworden und er drückt eine Eigenheit derselben so treffend aus,

dass ich ihn hier angenommen habe, obwohl zu der Zeit, als Tausch den-

selben aufstellle, bereits mehrere andere Namen dieser Abart veröffentlicht

worden waren, und obwohl Tausch selbst seine angebliche Art nur in dem
Sinne der folgenden Form incisum genommen bat. Da es sich hier nicht um
den Namen einer Art, sondern bloss um den Namen einer Abart handelt, so

schien es mir angezeigt, die „oof/cnde/e Thatsache^ der Annahme des Na-

mens Serpeniini anzuerkennen.

Es ist schwer, den Charakter dieser Abart in Worten zu fassen. Sie

beschreibt einen alle Erwartung weil übertreffenden Formenkreis und ein

vielerfahrner Pllaiizenkcnner , als ich ihm meine Sammlung von A. Serpen-

tini zeigte, äusserte sich zu mir, dass der Eindruck* derselben ein völlig

verwirrender sei. Die allen Formen gemeinschaftliche eigenthumliche Form liegt

darin, dass die Umfangsliiiie der Zipfel beiderseits in der untern Hälfte,

welche gewöhnlich der Grund genannt wird, einen Bogen bildet, dessen

Mittelpunkt auswärts liegt. Dadurch entsteht meistens eine Gestalt, welche

in der botanischen Bildersprache keilförmig genannt wird. Die Wedelspreite

im Allgemeinen bekommt dadurch ein eigenthümlich ausgezacktes und durch-

brochenes Aussehen, was ungemein zierlich steht. Der Wedelstiel ist meist

nur am Grunde rothbraun , die Spindel häufig ganz grün. Die Schleiercheu

sind gezähnt.

Dr. Kerner hat mir eine grosse Anzahl von Exemplaren mitgetheilt,

welche er sümmtlicli an einem und demselben Standorte (Gurhofer Graben

nächst Aggsbach in Unlerösterreich) gesammelt hat. Sie stellen eine höchst

lehrreiche Formenreihe dar und weisen insbesondere nach
,
dass das Ver-

hältniss der Wedelspreite zur Länge der Spindel, welches auf die Gesammt-

gestalt des Wedels einen wesentlichen Einfluss hat, kein beständiges sei.

Hiedurch fällt das Merkmal der Gestalt des Hauptumrisses des Wedels, in-

sofern es sich bloss auf das obige Verhältniss und nicht auf das gegenseitige

Längenverhältniss der Fiedern gründet, von dem häufig geglaubten Range

eines Artmerkmals auf die Stufe eines unbedeutenden Formenunterschiedes

herab. Unter den .Aggsbacher Pflanzen finden sich einzelne Wedel
,
deren

Spindel drei und ein hnlbmal so lang ist als deren Breite, wahrend andere

eine Spindel haben, deren Spindel kürzer ist als die Breite. Die Grund-

gestalt der Wedelspreite bleibt wegen der der ganzen Gruppe der Milzfarne,

40 *
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zu welcher A* Ad. nigr. gehört , zukommenden pyramidalischen Form, im~

mer das mit einer Spitze nach aufwärts gerichtete Dreieck, allein das Ver**

hältniss der Basis dieses Dreiecks zu den unter sich gleich bleibenden Schen-

keln ist ein , wie soeben auseinandergesetzt wurde, äusserst ungleiches.

Der Wedel M'ird dadurch bald della- oder triangelförmig, bald länglich,

bald fast linear. Minder wechselnd ist das Verhältniss der Spindel zum Stiele.

Es kommen Stiele vor

,

die bald langer, bald kürzer als die Spindel sind.

Die Fiedern stehen lockerer und sind minder zahlreich als bei den zwei

ersten .Abarten. Es wurden bisher unterschieden:

1. cune i f 0 lium, laciniis obtusis, tenuibus. CZipfeln stumpf., dünn),

Viviani fand diese Form auf Serpentin am Monte Ramazzo bei Genua

und beschrieb sie unter obigem Namen bereits im Jahre in seinem

Werke: Florae italicae fragmenta. I. 16. Durch meinen Freund Garova-

g 1 i 0 habe ich von Notaris ein V i v i a n i’sches sehr jugendliches

Original - Exemplar erhalten. Viviani nennt in der der Diagnose fol-

genden Beschreibung die .^foliola'^ avenia., was nur den Sinn haben kann,

dass die Adern sich über die übrige Fläche nicht erheben. Dieses Merkmal

erklärt sich aus dem Standorte, den Viviani durch den Beisatz: „/n /bd*-

ms subterraneis^ näher kennzeichnet. Er hat also die Beschreibung nach

Exemplaren gemacht, die im tiefsten Schatten gewachsen waren. Ich besitze

übrigens vom Originalstandorte des Opiz'schen Asplen. incisum zwei von

Dr. ürich gesammelte Exemplare, die ganz zur VivianTschen Beschrei-

bung, Abbildung und zu meinem Viviani'schen Originalexemplar passen.

2. ob tu s um., laciniis obtusis, firmis. (Zipfel stumpf., derb)

K i t a i b e I hat an W i 1 1 d e n o w einst einen Farn geschickt , zu dem

er folgenden Zettel geschrieben hatte: D. 130. Asplenium obtusum Adiauto

nigro proximum., sed pinnulis laciniisque obtusis serratis., basi cunealis diver-

sum. In subalpinis Croatiae rupibus. Hierauf hat W i 1 1 d e u o w die oben

mitgetheilte Diagnose seines A. obtusum in der Species plautarum gegrün-

det. Mit dem einzelnen, etwas verstümmelten Wedel in W i 1 1 d e n o w*s Her-

bar, zu welchem Alexander Braun im Jahre 1840 die Bemerkung geschrie-

ben hat, dass es von A. Adiantum nigrum nicht speciüscli verschieden sei,

stimmt ganz genau ein vollständiges, wohl erhaltenes Exemplar, welches

Frau Kablik auf dem Originalstandorte von A. incisum Opiz^ens gesam-

melt hat. A. obtusum Kitaibel's ist in der That lediglich eine leichte,

wahrscheinlich nur durch sonnigeren Standort bedingte Abänderung. Im

Fester Museum findet sich unter der Bezeichnung D. 130 Asplenium obtu-

sum von der Hand Kitaibel's die nähere Angabe des kroatischen Stand-

ortes mit den Worten: E rupibus alp. Velebich. Hierher gehört wohl auch

Schrader's tabulare vom Cap und ein von Sch im per in den Simeusi-

schen Bergen Abyssiniens bei Demerki gesammeltes, und von Höchst et-

ter als Adiantum nigrum \ar. capense bestimmtes ylsp/ewitim (W. u. B M.).

Der Artname Asplenium obtusum besteht übrigens im Systeme für

einen ganz anderen Farn. Mettenius hat nämlich in seinem Werke Fitices
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horti botanici Lipsiensis 78 das Diplazium obtusum Link‘*s Spec. Fil. 85

als Asplenium obtusum oufgeführt.

3. incisum laciniis nculis. (Zipfel gespitzt.)

Dieser Name stammt von Opiz, welcher in den Jahren 1819 und 1820

in der in Prag erschienenen Gymnasial - Zeitschrift Kratos ein ^Jentamen
Florae cryptogamicae Boemiae^ begann

,
und im ersten Hefte des Jahres

1820, S. 17, diesen von Tausch bei Einsiedel unfern Töpl auf Serpenlin-

stein-Felsen entdeckten Farn unter obigem Namen als eigene Art aufslellte.

Die genaue Zeit des Erscheinens des erwähnten ersten Heftes ist nicht an-

gemerkt. Laut der Vorrede ist es bedeutend verspätet worden, und wahrschein-

lich hätte der Name Forsteri, welcher die nämliche Form bezeichnet, strenge

genommen, die Priorität. Dieser Name wurde nämlich bereits am 18. Februar

1880 in S a d I e r's Inauguraldissertation „sts/ens descriptionem plantarum

epiphyllospermarum Hungariae et provinciarum adnexarum atque Tran-
syleaniae indigenarum.^'^ S. 89, veröffentlicht. Der Apotheker Förster holte

diesen Farn an den (Serpentin-) Felsen bei der Burg Bernstein (magya-
risch : Borostyankö) ini Risenburger Koinitnte gefunden und Sa die r halle

dafür seinem Freunde und Entdecker zu Ehren diesen Namen vorgeschlogen.

Ich habe den Namen incisum beibehallen nach den Regeln: Wenn zwei

Autoren fast gleichzeitig eine Art beschrieben haben., so dass die Benennung

des Einen dem Andern nicht hat bekannt oder sicher sein können, so ist

es pedantisch, sich an Jahrzahl und Datum festzugreifen, man wähle viel-

mehr das passendste^ (Fries über die Namen der Pßanzen, übersetzt in

II ornschuch's Archiv. /, 83^, und: Personen sich beziehende Art-

namen., die schofi Link u. a. für minder passend erklärt haben, sind nur

zu vertheidigen, wenn sie in historischer Hinsicht aufklärend sind. Es kann

an den Gattungsnamen genug sein.^ (Fries a. a. 0. S. 77.) Die Exemplare

im Peslhcr Museum aus S a d I e r’s Herhar und die später von Gegen-
bouer am Originalstandoil gesammelten Exemplare (II. Hf., Opiz und

Gegenbauer) lassen über die Einerleiheit von Asplenium incisum und

Forsteri nicht den mindesten Zweifel übrig.

Ausser den aufgezählten Formen der Abart Serpentini könnten noch

manche andere unterschieden werden. Allein eingedenk des Linnd'schen

.^Finem ludentis polymorphae nalurae vix attingat Botanicus., qui in varie-

talibus sese exercere velif* (Philos. bot ed. /. 8-19^ bin ich zufrieden
, die

von anderen Schriftstellern unterschiedenen Formen, so gut als ich es ver-

mochte, an ihren Ort gestellt zu haben.

Naturspiele scheinen bei dieser Art sehr selten vorzukommen. Im Ber-

liner Hluscom ist jedoch ein Wedel der Abart Onopteris (acutum) von

den Sandwich-Inseln mit fünf, im Tiroler Museum aus Pr echt ’s Herbar

ein Wedel der Abart nigrum ohne Angabe des Standortes mit ebensoviel

Gabelthcilungen der Spindel. Ferner ist unter den Cap-Pflänzen Sieber’s

(r,n. 181, A. argutum'^) einer der im Berliner Museum aofbew’ahrten Wedel

gegen die Spitze der Spindel einmal gegabelt. Ein solcher Wedel ist in
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Fl ukenetfs Phytographio fiM, 4 abgebildet. Diese Missbildungen sind

also sämmtlich ein Lusus furcatus,

Messungen.

Lange des Wedels Z** 8"' bis 86^', des Stiels r' 5"" bis 13'", der

Spreite 8" 3"' bis 13"', der untersten Fiedern 10'" bis etwa 7". Breite des

Wedels 1" 3"' bis 10", der untersten Fiedern 5"' bis etwa 5" 6"'.

Die Adern entspringen unter einem Winkel von 30®, die Aederchen

unter einem von 80®.

Ich habe an sechzig Wedeln von sehr verschiedenen Standorten und

Formen die Ursprungswinkel je der untersten Fiedern erster und zweiter

Ordnung gemessen , um zu erforschen
, ob darin vielleicht ein beständiger

Unterschied zwischen den aufgezähiten Abarten liege. Die Winkel erster

Ordnung betragen 35, 40, 45, 50, 55, 60 oder 65°, die Winkel zweiter Ord-

nung 30, 36, 40, 45, 50, '55 oder 60®. Das Mittel für jene ist mithin 50, das

Mittel für diese 45®. Die Winkel zweiter Ordnung sind entweder um 5 oder

um 10® kleiner als jene erster Ordnung. Der letztere Fall fand sich bei

sämmtlichen der Messung unterzogenen Wedeln nur zweimal vor. Nach den

einzelnen Abarten stellen sich die Unterschiede in folgender Weise dar.

Serpenlini erreicht beiderseits die äussersten Gränzen, hat also auch in die-

ser Beziehung den grössten Formenkreis. Nigrum" ze\g[ bei den Fiedern

erster Ordnung Winkel von 40 bis 60®, bei jenen zweiter Ordnung von

35 bis 55®. Während also Serpentini bei beiden Winkeln Abänderungen von

30* zeigt, gehen hier die Abänderungen nur bis zu 80®. Onopteris zeigt bei

den Fiedern erster Ordnung Winkel von 35 bis 60®, bei jenen zweiter Ord-

nung von 30 bis 55*. Der Spielraum ist hier bei beiden 85®. Das arithme-

tische Mittel der grössten und kleinsten Winkel ist für die erste Ordnung

bei nigntm und Serpentini 50, hei Onopteris 47 , für die zweite Ordnung

bei nigrum und Serpenlini 45, bei Onopteris 48®.

Physiognomisclies.

Der Stock ist verhältnissmässig dick, aufsteigend
,
und auffallend mit

Schuppen besetzt, w'elche aus den unverwesten Resten der älteren Wedel-

sliele bestehen. Die Wurzeln sind nicht zahlreich, ziemlich dick und dun-

kelbraun. Die noch unaufgerollten Wedel sind dicht mit langen, schmalen,

schwarzbraunen Spreusebuppen bedeckt, wessw’egen das treibende Stockende

barlig aussieht. Ueberdiess ist es mit einem Schopfe alter Wedelstiele ein-

gefasst. Die gleichzeitig grünenden Wedel sind nicht zahlreich , meist nur

4— 5, höchstens 10, und bilden zusammengezogen gleichsam einen halbirten

Trichter. Der Stiel ist am Grunde ,
und wenigstens auf ein Drittheil seiner

Länge rothbraun, weiter oben bald braun, bald grün. Die Spindel ist in der

Farbe eben so veränderlich wie die oberen zwei Drillheile des Stieles, häuGg

ist die hintere Seite der unteren Hälfte der Spindel braun Gegen die Spitze

macht die braune Farbe immer der grünen Platz. Das Grün der Pflanze ist
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ein bald helleres, bald dunkleres Sarigrii 04 Die Oberfläche schimmert niciil

seiten seideuarlig.

Morphologisches.

Die Zahl der Zähne an den Zipfeln entspricht der Zahl der Aederchen.

Die gesammte Umfangslinie der Zipfeln ist von einem sehr schmalen ganz-

randigen Saume eingefasst, der nicht für einen Randnerv gehalten werden

darf, sondern eine dem Saume des Laubmoosblattes ähnliche Zellenbildung

ist. Dieser Saum allein verlängert sich manchmal an den Enden der Zähne

zn einer feinen, durchscheinenden Spitze von weisslich grüner Farbe. Die

beiden Hälften der Fiedern und Zipfel sind meistens in der Art ungleich,

dass die der Spindel nähere Hälfte etwas stärker entwickelt ist. Der Grund

liegt in der stärkeren Verzweigung der Gefässhündel dieser inneren Hälfte.

Daher kömmt es auch , dass die Zahl der Zipfel und der Schleiercben an

'der Iniicnhälfte etwas geringer ist. Sind z. ß. an einer Fieder 7 Schleierchen«

so treffen auf die Innenhälfte 4, auf die Aussenliälftc ä; sind 5, so treffen

auf die Innenhälfle 3, auf die Aussenhälfte 8. Die Umfangslinie der Sporeti

erscheint länglich und au.'^gezackt. Das Verhältniss der Breite zur Länge

beträgt hei der Abart Onopleris 71, bei der Abart Serpeutini 78, bei der

Abart nigrutn 88 Percent, so dass also Onopleris die schmälsten, nigrutn

die breitesten Sporen hat, während Serpentini zwischen beiden steht, sich

aber mehr dem nigrutn nähert. Das Längenmass dieser drei Abarten bildet

nach der Ordnung Onopleris^ Serpentini^ nigrum in Percenten ausgedrfickt

die Zahlenreihe .'>1, 70, 75, das Breitenmass hingegen bildet die Zahlenreihe

41, 54, 01. Diese Angaben gründen sich auf nur wenige Messungen,* es ist

nicht zu zweifeln, dass eine grössere Anzahl Messungen etwas abweichende

Mittclwerlhe ergehen würde. Jedoch dürfte Obiges genügen , um nachzu-

weisen, dass auch mikroskopische Unterschiede zwischen den einzelnen Ab-
arten bestehen- Ich hin jedoch weit entfernt, hierauf den Anspruch auf

Selbstständigkeit derselben als Arten zu gründen. Die Uebergänge und Ab-

änderungen bestehen für die mikroskopischen Kennzeichen nicht minder als

für die mit freien Augen Mvahrnehnibaren. Die Unterscheidung der Arten

auf Grundlage von Messungen war schon vor Linne in Anwendung gebracht,

von diesem aber nur in sehr beschränktem Masse zugelassen worden. Cn^en-

suram plantarum seenndum scalam geometricam et quidem adcuratissimamf

in partihus plantarum describendis inlroduxU Tournefortius , quem secuti

sunt asseclae^ ut essenlia descriptionis consisleret in adcuratissima men-

sura geometrica. Variare plantas in partium longitudine et latiludine^ ma-^

gis quam in re alia quacunque
,

cuiqiie in Bolanicis versato esse notissi-^

mum nullus dubilo. Admilto rarissime aliam mensuram, quam proportional

lern inter plantae partes diversas, ubi pars haec vel illa , longior aut bre-

vior, latior aut anguslior sit altera.’^ Philos. bot. ed. /, 868^. Ich möchte

sagen, Messungen seien ein Wegweiser für die Unterscheidung der Arten,

nicht a!)er der Weg selbst.
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Biologisches.

Die Wedel sind itnmergrön. Die Pflanze ist gesellig und gehurt mei-

stens zu den selteneren Bürgern jener Floren, wo sie überhaupt vorkömmt.

Boden.

Der schwarze Milzrarn liebt felsigen , mit Humus aus verwestem Laub

gemischten, etwas beschatteten Boden und gedeiht ganz vorzüglich in lich-

ten steinigen Laubwäldern, namentlich unter Eichen. Er siedelt sich aus-

nahmsweise sogar an alten Eichstämmen an, ein Umstand, wegen dessen

Dioskorides ihn den Eichenfarn genannt hat, und den auch Sihthorp

noch heutzutage in Griechenland so fand. (Sibthorp und Smith Fl*

gr. prodr. //, 276.^ Auch in Granada wird er von Boissier (Voyage etc.

//, 691^ an Baumstämmen angegeben. Er siedelt sich auch auf Mauern au

Chemisch zieht er die Kieselerde und die Biltererde der Kalkerde vor. Er

ist vorzüglich auf plulonischen und metamorphischen Felsarten zu finden; auf

Terliärgesteinen ist er eine seltene .Ausnahme. Alle Oertlichkeiten
,
wo die

Abart 5cr;?en/mi gefunden , und zugleich Nachricht über die Be-

schaffenheit der F e 1 s a r
t
geg e be n wurde, haben Serpentin oder

ausnahmsweise Schlesien) auch GrUnslein als Unterlage. Der Hoppe'sche

Standort: „fn umbrosis Tergesti"^ gibt zwar die Felsart nicht an, allein es

kann hier nicht verschwiegen werden, dass bei Triest zwar Sandstein, allein

w'eder GrUnstein noch Serpentin bekannt ist.

Horizontale Verbreitung.

Der schwarze Milzfarn bewohnt Inseln, Küsten und Ufergegenden der

gemässigten Zone zu beiden Seiten des .\cquators, und ist ausnahmsweise

auch auf Inseln oder in Hochgebirgen der heissen Zone gefunden worden.

In der Gruppe der Ca p ver d ischen Inseln (IS'ewman Hist. ed.

III. tZt)

;

gemein in Wäldern und Thälern der canar ischen Inseln

(y^'ebb [und BerthelotJ Hist nat. d. II. Canar. Phytogr. can. III. 440_^,

namentlich auf Teneriffa (Borg essai 3|:t l. Willd. sp. pl. V. /, 347; CÄa-

inisso im H. Presl)., im Walde von Lagnna C^ory Voyage etc. (TAfrique.

/, 63) ;
ferner aufMadeira [Pohl im W M.)^ wo er bis zu einer gewissen Höhe

der gemeinste Farn ist, besonders im Norden Funchal’s (Bunbury in Proc. of

the Linnean Society I. Bot. 12); in der Gruppe der Azoren auf Terceira

[Hochstetter im W. M.J., dann auf S. Miguel und Fayal (Seubert fl* az. lij.

Auf Inseln des Mi t tel me e r es und der Adria; insbesondere den

Balearen [JSyman Sylloge 482^ , den Stöchaden [lies d'Hyeres : Holl im

H. Rabenhorsl)., auf Corsica (H. Tausch)., namentlich bei Baslia [Salis in

Flora 1825 , 471), auf den Liparischen Inseln Felicuri, Saline, Paneria,

Lipnri, auf Uslica und in Sicilien (Gussone Fl. Sic. Syn. 662), insbesondere

an alten Mauern bei Palermo (Presl //.) , auf Panlellaria [Helfer im H.

Presl)

)

dann auf den dalmatinischen Inseln [Visiani Fl. dalrn. /, 41),
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itiMbesoiidere auf Lesiiia (Botteri im H. H.). auf Creto CH. Tausch) , und
bei Limasüi auf Cyperii CKotschy im W. M

)

Auf den Kestiändern ini Gebiete des M i 1 1 el m ee re s. und zwar
In G r a n a d a anf der Sierra Bcrmeja (Uänseler laut Baissier voyage etc.

//, 690^ lind bei Nerjn , Yuiiqucra al Desierlo (Baissier a. a. 0.)\ in Va-

lencia in den Bergen de la Murta {Caranilles Descripeian üd) und in Arra-

gonieii (Piyman Syllage 4S2^.

Im Khoiiegebiete, nameiillich in der Provence (Bary exped. d.

Uforee i^9) der Daiiphinee (hei Grenoble und an anderen Orten: Villars

Hist. /II, 854^, in den Cantonen Waadt (Ritui bei Lausanne: Constunt

l Haller Hist, pl Hein. ///, 9^, und Wallis {dort als Serpentin! obtusum

undincisum: Felicetti H.
;
letztere Form mit der allgemeinen Bezeichnung

Helvetia auch von Radius im P. M.).

In Italien; Riviera die Genova (Link im B. Iff.J , Monte Kamazzo

(OriginalStandort des A. cuneifolium y^ln fodinis subterraneis montis R.

prope Genuam supra Sestri a Ponente in fissuris Serpentins pyritiferi unde

sal catharticum extrahitur.'* Viriani Fl. it. fragm. I, 16; ebendort auchl. Ber-

loloni Amoen. it. 4Z(*J, überhaupt häufig in Ligurien namentlich auf den Al-

pen della Scaggia und in den Apnanen (Bertoloni a. a. 0.)\ zu Lugano

(Haller Hist. pl. Helc. III. 9). bei Coino , (Garovaglio im H. Raben-

hörst) \ auf den Cuganeen (Preiss im H. Hf ), besonders bei Monte

Ortone (Pollini Pl. nov. in Diario phys. med. Tidn. IX.) und auf dem
Vonte di Venda (J. Bauhin Hist. pl. III, yZ5)

;
überhaupt im ganzen

nördlichen Italien sowohl in der Ebene als im Hügel und Gebirgslonde

(Pollini Flora Veronensis III, 288^; bei Florenz (Pohl im W. IH.J ;
in der

Sindt Rom (Presl H.), namentlich im Garten des Vaticans (Rabenhorst H.

in sched.J und auf dem Janiculus (Karl imH. Bayer)-, bei Albano (Raben-

horst im H.H.J; im Königreich Neapel (C. Alexander im II. Gegenhauer),

insbesondere am sogenannten Grabe Virgifs (Link, A. Richard, Schweig-

ger , im B. Id.. Heckei im H'. ^.): Villa Ricciardi bei Neapel (Pittoni H.)

bei Salerno, (Link im B. AI.) in der Basilicata bei Allamura in der Nähe des

Lago di Battaglia (Rubenhorst H. in Sched. und H. d. B. M.) um Monte

Gargano in Apulien (Sieber im H. Presl. Felicetti, Bondi u. H.) und in

Calabricn (Presl Epimel. Hi).

In Stidtirol besonders auf Porphyr nicht seilen, um Bolzen so-

gar gemein (Hausmann Flora von Tirol 1048^; an der Etsch bis Castelbcil

(Tappeiner l. Hausir n a. a. 0.), im Eisackthalc bis Brixen (Esckenlohr

T. M.)
,
im Gebiete o r Brenta bis zum See von Caldonazzo (H. im T. M.J

ln Friaiil (Hast, ß. a. II, 919).

In den Karstländern längs der Ostküste des adriatischen Meeres;

Bei Görz (Jn via ad sylvam della Torre et qua ilur ad molas Lisoncii"^:

Wulfen I. Scopoli Fl. carn. ed. II. II. i9i) und bei Triest (Sudler im

P. 31. und identisch mit den Exemplaren von Sadlers Asplenium Forsteri—
Serpentin! incisum: Hoppe FH. exs. Abgesondert verwahrt im W. 31.); in

bd. VT. Abh. il
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Istrien ( Welwilsch im H. H.)
,
namentlicli am Fusse des Monte maggiore

(Sudler P. M.) hei Ahhazin (W. M.) ; bei Fiume seilen unter Lorbeerbäu-

men (Noeim H. Pokorny
, Graf im H. Joh.) namenilich „in Breyda'^ und

^^Ponsal'^ (Sudler de Fil. ver. 88.^, im Adamitscbischen Garten zu F'iume selbst

(P.M.)^ bei Kamenyak (Sudler im P. M.)^ am Velebicli (Originalstandort

von Kitaibel's obtusurn l. Schedula und Exemplar im P. M J; in Dalmatien

(Visiani Vlor^dalm. 41^, namentlicli um Ragusa (Neumayer im W. M.

von welchem Standorte die prächtigsten Exemplare von Onopteris herstam^

men, welche ich je gesehen habe) und auf Lesina (Botteri im H. H.)

In Griechenland nicht selten (Sibthorp et Smith Prodr ß. gr. //,

*76> insbesondere auf Morea (Borg exp. d. Moree. 889, in Arkadien bet

Andricena: Friedrichsfhal im W Id., hei Nauplia die Form davallioides

:

H. Link im B M.).

In Thessalien bei Salonichi (Frivaldsky im P. Id.), in Macedo-
nien (Grisebach SpiciL //, 481^ und Riimelien (Frivaldsky im P.M.).

In Bithynien bei Karacs (Grisebach a. a 0.) und in Syrien
(Ehrenberg l. Schlech'endal Adumbrat /, 31^.

In A b y s s i n i e n in den Simensischen Bergen bei Demerki (Schimper

im H. Presl
,
B. und W. id. Form obtusurn).

In Algerien (Desfontaines Flora Atlantica II. 404>, namentlich

bei Algier Bov6 im B. Id.) in Hohlwegen des Hügellandes (Schimper

im W. Id.).

Im Gebiete des schwarzen Meeres; insbesondere:

Am Balkan (Frivaldsky im P. M.)

In Siebenbürgen im Norden des Landes hinter Rodnn gegen

WurfuI Omiilui (Baumgarten enum. IV. 4t) und im Süden bei Ilermannstudl

(Michelsberger Burg und am Surul : Schur H,) und bei Kerzeschoara, Ar-

pas, Fogaras (Schur H ).

Im Banat (Wierzbicki und Rochel im P. M.) namentlich am Wirtlis-

haushrunnen bei Sukul (Dambich im H. Fr. Pokorny), bei Orawitza, (Kot~

schy im W. M.), Csiklova ('HTer»6icA*i/ im H. Joh.), Russkberg (Dambich
• im H. Fr. Pokorny), Mehadia (P. M.) und bei der Räuberhöhle (Waldslein

im II. Presl.).

In Syrmien (Cassiloco-Thal bei Carlowitz: Wolny im P. Id.)

In Slavonien (Kitaibel im P. M.) und Croatien (Waldstein im

H. Presl.).

In K rain bei Laibach (G. Mayr II.).

In Steiermark am Donatiberg (Enger im H. Joh.) bei Graz am
Vorderblabutsch (Maly im H. H. u. Fl. Slyr. Hl) und bei St. Gotthard

(Gegenbauer H.)

:

in Obersteier am Galsonberge bei Kraubath (Zahlbruck--

ner im II. Un. Prag), am hohen Zinken (Welwitsch im W. M.) und am
Gulfen (Putterlik im W. M.).

In Ungarn mit Ausnahme des Standortes Pressburg (Schneller im

II. H.)y der sich möglicherweise auf das linke Donaunfer bezieht, bisher
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nur von der Alpeiiseite bekannt (obwohl Sadler in seinen beiden Abhand-

lungen über die ungarischen Farne, Epiph. 88, und de Fil. rer. 31, angibt,

dass der schwarze Milsfarn in ganz Ungam^ vorkomme)
,

namentlich bei

KOnfkirchen (Baieck im H. H.) am Jacobsberge ('ylwer im P.M.J, im Süme-
ger Walde (Kitaibel

,
im P. M.)., Ilidegkül (György im //. Un. Pest) und

Kovatsi bei Ofen (Sadler de Fil. rer. Zi.), am Pilisberge (Friraldsky im

P. M), bei der Burg Bernstein (Borostyankö) unweit Schlaining im Eisen-

burger Comitate hart an der steirischen Gränze (Förster im P. M. Original

Standort des A. Forsteri
, wo mit der näheren Bezeichnung : am südöst-

lichen Abhange des Kienberges., Gegenbauer diese Pflanze wieder aufgefun-

den hat: Gegenbauer
,
dann Bayer, Felicetti, Hf., E. Hofmann und Opiz

H. Der Schlosshügel von Bernstein ist auf den geologischen Karten als

Serpentin bezeichnet.)

ln Unterösterreich (Fitzinger im H. H.) namentlich im Alir-

thale (Fenzl im W, M.) und in der Wiener Gegend, hier sehr selten an

einem einzigen schwer bemerkbaren Standorte unter Gebüsch auf der Höhe

zw’ischen Neustift und Sievering (Hillebrandt in H. H. Keilreich)
\ ferner (als

Serpentini auf Serpentin) bei Hausenbach zwischen St, Pölten und )lölk,

im Gurhofer Graben zwischen Aggsbach und Gurhof (Kerner H

)

und bei

Steinegg (Erdinger im H* Leithner) im Kampthale (Kerner //. ;
der Stand-

ort Steinegg im Kampthale ist der einzige bisher bekannte niederösterrei-

chische rom linken Donauufer).

In Baiern hei Rügeiisburg (Hoppe im T. M.), namentlich auf Gra-

nitblöcken bei Kaisersweinberg (Fürnrohr l. Babenh. Krypt. //, 3, 316^.

Im Kaukasus, namentlich in Abchasien (Nordmann l. Ledebour Ft.

ross. IV, bZö) und Imerelien (Güldenstem, l. Koch l. Ledebour a. a. 0.).

Im Gebiete des Kaspi-Sees sowohl in Cis- als Transkaukasieii

ziemlich verbreitet (Ledebour a. a. 0.), namentlich in Gurien (Szovits im

B, M. wo y,GurieP’‘ geschrieben steht), nordwärts bei Uralsk (Georgi l. Le-

debour a. a, 0.).

Auf den enrnpäischen Inseln des atlantisch en Oceans
und seiner Theile und Busen, der Nord - und Ostsee, so wie in den

dazugehörigen Festlandgebieten, namentlich

:

Auf den Bergen zwischen Constantina in Andalusien und Guadalcanal

im spanischen EslrcmaduTa (Borg Exp. d. Moröe tSd) \
gemein im p o r t u-

giesischen Estremadura (Welwitsck im H.Presl) namentlich bei Lissabon

(Hochsletter im H. G. Mayr); bei Coimbra und an anderen Orten in Beira

(Brotero Fl. Lus. ed. I, II, 399^ und bei Cintra (Serpentini incisum : Guth-

nik im H. Pittoni)

;

in Asturien (Nyman Sylloge 4Z9), bei Bilbao in Biscaja,

bei Plasencia und Yrnn in (in\in\7.coa (Willkomm Sertum \Ü!>), in ArragOnien

(Nyman a. a. 0.), in den Centralpyrenäen (Endress im W. M.)

ln Frankreich (De Candolle Fl. fr. //, namentlich in der

Bretagne bei Pontivy im Departement Morbihan (II. Presl) und bei Paris

(W. M.) insbesondere bei Montmörency (B. M.).

II •=«
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Am Rande der Ardennen zu Namur auf den Schlussfelsen (Bellynk

im im LUUicirschen bei Verviers und an anderen Orten der Gegend

von Spa. (Lejeune Flore des environs de Spa //, 280^.

ln Gebirgsgegenden des ganzen Rbeingebietes von Köln bis in

die Bodenseegegend (Genth Fl. von Nassau 34 und Doll rheinische fl. 11^

und noch weiter hinauf bei Chur (Haller Hist. pl. Helv. ///, 9^ ;
dann vom

Siebengebirge (Genth. a. a. 0.) und der Pfalz (RothTent. Fl. germ. /, 447J,

bis ins Fichtelgebirge (Funk Crypt. im T. M.J ziemlich selten und selbst

ganz local
,

in grösserer Menge am Heidelberger Schlossberg (Hoppe in

Sturm Fl. Deutschi.).

In W e se r g e I) i e l e bei Boden werder (Röper a. Flora Mecklenb. 78^,

hei Bremke iinw'eit Göttingen und am Nordabhang des Harzes ('Aöper i. Flora

Meckl. 7t)

Im Elbe gebiete von Braudenburg bis Böhmen, namentlich bei

Berlin (Röper z. Fl. Meckl. 7t) und Potsdam (WUldenow im B. jVJ, bei

Blankenburg am Weg nach dem Hiibeland (Kunth im B. M.)
, bei Halle

an der Saale (Wallroth a. a. 0 )
.,
Jena (Dittrich im H. E Hofmann).,

in Tbüriugen längs der Saale, im Schwarzburger Thal (Höe l Rabenhorst

Fl. et. Germ. 11. 3, 316^, im Königreich Sachsen, namentlich um lloflös-

iiilz bei Dresden und auf Hohenstein (Reichel in Rabenhorst H. am letz-

teren Orte Serpentini incisum) ., in der Lausitz auf der Kieiu - ßahrener

Heide bei Golsen und Kirschau (Rabenhorst Crypt. Fl. II., 3, 3I6>, in

Böhmen auf dem Tabaksslein im isergebirge (Schmidt l. Opitz in A'ratos

II. I7>, bei Triebsch unweit Leiluieritz (Neumann in H. II. nigrum me-
laenutn m., wenigstens das Exemplar meines Herbars nicht wie Reichardt

tn den Verh. d. zool. hot. Ver. IV. .ibhandl. 2(51 angibt., Serpentini) . bei

Einsiedel unfern Töpl auf Serpenlinsleinfelsen (Tausch l. Opiz in Kratos

II y Iß, klassischer Standort des A. incisum y welcher im authentischen

Herbar der Flora Böhmens von Opiz unter Nr. 877 mit der Bezeichnung :

..Auf dem Berge Podhor bei Töp( Tausch^ vorkommt. Sehr wahrscheinlich

gehört hieher auch die von Opiz zu seinem Aspl Ad. nig. gezogene

Angabe: y,Herrn- und Einsiedlerheide bei Töpl:" Konrad (zufolge einer

Etiquette im H. Opiz schon im Jahre 1811, also wohl noch früher als

Tausch] Gewöhnlich enthaften die Etiquetten y welche hei Exemplaren
von diesem Originalstandorte liegen

,
die Bezeichnung Einsiedlerheide

bei Tepl : Kublik im H'. M . Ortmann im H. Pokorny . Ulrich im II.

H.
y
Lorinser im II. Bayer y H- Presl In dem von Olt hernusgegebenen

Katalog der Flora Böhmens auf Grundlage des Herbar s von Tausch kom-
men die Ausdrücke ^.Felsen um Einsiedel" und ^.Einsiedler Heide'* ge-

sondert vor.)

Iin Odergebiete in Schlesien , namentlich lici Breslau (Milde im
H. II.) auf dem Geiersberge (H. Milde in II. Rabenhorst

y Uechtrifz im
H. H ), am Gerchberg bei Frankenstein (Winkler im H. Bayer), um Gna-
denfrei häufig, aber ausschliesslich auf Serpentin und Grunsteinfeiseu , aut
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der Harle iind dem Lauerber<|'e zwischen Silberberg und Frankenstein (Al~

bertini l. Milde in Breslauer Denkschrift 19ö>» Sämmtliclie schlesische

Exemplare
,
welche ich gesehen habe, gehören zur Abart Serpentini

ln L i t h n u e II und im russischen Kleinpoleo (Georgs l Ruprecht in

^Beiträge iur Pflanzenkunde etc. III 42)»

In der Ostsee auf der dänischen Insel Bornholm in den Ritzen der

Klippen an der Ostküsle (Oeder Flora danica I. Test zu T, 150^.

ln Schweden nur am Südrande in Schonen, zuerst von Relzius,

(Scensk Acad. Hanäl. III. Trim. 1769, *48^, zwischen Dybeck und Efverlöf

dann nach 80 Jahren wieder zum erstenmal, jedoch an einem anderen Orte

nämlich an der Klippe Bare > Kuli des Vorgebirges Kullaberg im Westen
des Landes von Gyllenstierna auFgefunden (Fries Not. Mant, cdtera 63 und

Herb. Norm, in der Form nigrum lancifolium. Dort und in der Nachbar-^

Schaft an mehreren Orten auch Düben und Bingius: Fries Not), a. a. 0.)

Im südlichen Norwegen (Fries Summa 88^ bis Trondhjero (Lindblom

in Bolaniska Notiser 1848 l. Grisebach Bericht. 1844, 10^.

ln England und Wales in allen Grafschaften mit Ausnahme von

lluntingdon fOolithboden l. König's geognost. Karte oon Europajf auch auf

der Insel Wight (Watson, Cybele //, 881 , t>on Wight in der Abart Onop~

leris im B. M.) ; in ganz Schottland und den umliegenden Inseln (den

Hebriden und Orkney's) mit Ausnahme der Shetland-Inseln (Watson a a.

O.). In Irland häufig (Ball Sched. im H. Un. Pest.)., namentlich die Ab-

art Onopteris in einigen Grafschaften der Südwest- (Kerry und Cork, TVete-

man Hist. ed. III. 22%) und Ostküste (Wichlow : Ball im P. M. und Down :

Nettman a. a. 0.).

In Nordamerika auf hohen Bergen io Carolina (Michaux FL bor.

americ. 77, 26iV*

ln Weslindien auf Porlorico (H. Willdenow im P. M. Abart:

Onopteris acutum).

An der Südspilze von Afrika, namentlich im Capland (Sieber,

Krebs im B. M. Bauer , Drige im W. M.

,

Chamisso l. Kaulf. enum.

J76, vorzüglich als nigrum argutum), bei Smutz und im Kertenbosch (Ber-

gius im P. 31.)., an Felsen auf dem Teufels- und Tafelsberge (Eckion l.

Kaulfuss in Linnaea. VI. I85j. Im Nalallaiide in dichten Wäldern (Guein-

zius im W. M.).

ln der Gruppe der Maskarenen auf Mauritius [Ile de France] und

Bourbon [Reunion] (Borg, Voyage etc. d"'Afrique 777, 167^.

Im stillen Ocean auf den Sandwich-Inseln (Gaudichaud im

P. M.., Douglas im W. M. und H. Presl. Onopt. acutum).

Das Vegetationsgebiet des deutschen Milzfarns erstreckt sich über

806 Längengrade, nämlich über 137® wesllicli von F er r o bis zu den Sand-
wich-Eilanden, und über 69« östlich von Ferro bis Uralsk in Sibi-

rien, in der geographischen Breite zu beiden Seiten des Aequators im Gan-

zen über 97®. Dessen arktische Grönze isl Tiondbjem an der Küste Nor-
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ijens unter 6:i* n , dessen anlnrklische Grenze ist die Gegend der Capsladl

unter 34® s. B. Die nördliche Aequatorialgräiize liegt unter dem 13. (Ha~

hesch)^ die südliche unter dem 20.® (Mauritius).

Die Isothermen können zwischen 6 und 18 angenommen werden.

Mit .Ausnahme des vereinzelten Standortes im stillen Ocean grup-

piren sich die Standörter des schwarzen Milzfarns um die canarischen
Inseln als ihre Mitte. Es kann mithin dort, etwa aiifTenerifla, die ursprüng-

liche Heimat desselben gesucht werden. Im Festlande von Europa und

Asien ist er ausserhalb der Küsten nur in solchen Binnengegeiiden (oder

deren Nachbarschaft) zu treffen, in denen die Geologie ehemalige Küsten-

gegenden nacliweist. F!r ist im Binnenlaude ein Deberbleibsel einer älteren

Erdperiode, und erklärt sich daraus auch die ausserordentliche Seltenheit, in

welcher er an gewissen Oertlichkeiten vorkömmt. Er ist dort Im Aussterben

begriffen , weil er das geänderte nun continentale Klima nicht mehr gut

verlrägt. Als vorzügliches Beispiel kann dienen der Fundort Sievering am
Bande des Wienerbeckens. Sehr lehrreich für diese Betrachtung ist auch der

Fundort Uralsk, welcher genau dort liegt, wo die geologischen Karten die

einstige Küste des nunmehr von dem schw'arzen Meere getrennten kaspischen

Binnenmeeres angeben.

Vetlicale Verbreilung.

Das absolute Minimum ist die Meeresküste, welches Niveau ausdrück-

lich sowohl für Madeira als G r o s s b r i ta n n ie n angegeben wird. Das

absolute Maximum ist unbekannt, und dürfte 10.000' überschreiten Es ist

nicht zu zweifeln, dass dasselbe io .Abyssinien erreicht wird, für wel-

chen Standort jedoch keine Ilohenangabe vorliegt.

In den Hochlanden Schottlands steigt der schwarze Milzfarn

bis 1.^00'.

In Tirol gehl er bei Botzen bis an den Fuss der Berge, z. B. bis Sig-

mundskron (740'), und erreicht ausnahmsweise noch die Höhe von 3400' um
warmen Felsabhange des Pipperer bei Klobenstein (Hausmann Flora von

Tirol 1048^.

In Siebenbürgen versteigt er sich bis in die Tannenregion der

südlichen Grünzkette (Schur H. in schedula).

Am Karacs in Kithynien fand ihn Grisebach auf Glimmerschiefer

in der Höhe von 2000', auf Kalk in der Höbe von 1000'. (Grisebach spie.

//, 481^.

Auf Madeira fand Bunbury (Journal of the Procced. of the Linn.

Soc. /. Bot. 12) als obere Gränze für sein allgemeines Vorkommen die

Linie von 4000'.

Irrige und ZAveifelhafte Naehriehten.

I. Ho ff mann hat, offenbar verführt durch die von Hud.son für

sein Asplenium lanceolatum aufgestellte Diagnose : Asplenium frondibii.^
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Juplicato - pitmalis Iiiiiccolalis ; foliolis altoniis: piimis obovalis inciso cre~

nalis (Fl. Angl ed. I. 454^, welche den wesentlichen Charokler dieses Farns

nicht enthält, eine Form des schwarzen Milzfarns als Aspleniutn lanceola-

tum in seiner Flora Deutschlands anf^eführt (11^ i2j und dasselbe als Varie-

tät zu A. Ad. nigr. gebracht. Diese Verwechslung hat sich später öfter wie-

derholt und das Wiener Museum hat selbst aus einem Garten Englands den

schwarzen Milzfarn unter der ßezeichnung Asplenium lanceolalutn erhalten.

Selbst Link, der das Verdienst hat die botanischen Kunstwörter ^Frons

pyramidata^ und ^Frons decrescens^ erfunden zu haben, hat in seinem Her-

bar Asplenium Adiantum nigrnm von Ambieside in England und von

Gilpeud in Schottland als Asplenium lanceolatum bestimmt (B. 9f.J und

diese Standorte in sein Werk: Filicum species in horto regio botanico Bero-

linensi cultae (97) bei Asplenium lanceolatum aufgenommen, während doch

dem Asplenium Adiantum nigrum eine „Frorw pyramidata^’^ dem „Asp/e-

atttm’*’ (richtiger Athyrium) lanceolatum aber eine y^Frons decrescens^ zu-

kömmt , welcher scharfe Unterschied bereits von Dodonaens in seinen

Holzschnitten von Dryopteris candida (Pempt. 46s) = y^Asplenium^ lan-

ceolatum und Dryopteris nigra (466) = Asplenium Adiantum nigrum rich-

tig dargestellt worden ist.

2. Opiz hat in seinem Teulanien Florae cryplogamicae Bohemiae

(Kratos 11^ \l) zu seinem Asplenium incisum mit Beisetzung von Fragi--

zeichen A. lanceolatum y.Smith'^ und Dodon pempt. 465 citirt. Ohne Zweifel

de.^swegen hat Sprengel (Syst. Veg. IV. /. 88^ bei y^Asplenium!* lanceo-

latum irrigerweise auch Böhmen als Vaterland angegeben.

3. Sadler's Asplenium Forsteri hielt Sprengel (a. a. O) für

y.Asplenium'* lanceolatum., wodurch der Irrthum entstand , dass dieser Fant

auch in Ungarn gefunden worden sei.

4. Wimmer hat das schlesische Asplenium Adiantum nigrum Ser-

penlini in seiner Flora von Schlesien (l. Milde Brest. Denkschr. 195^ für

^.Asplenium fissutri* [richtiger: Athyrium cuneatum] ausgegeben. Ich habe

wirklich in Bayer's Herbar ein schlesisches Exemplar von A. Serpentini

mit der irrigen Bezeichnung A. fissum gesehen Ich vermiilhe fast, dass auch

Fries, der das w'enig bekannte südlichere y^Asplenium fissum^ auf den

schwedischen Ostsee-Inseln angibl (Summa 82. nach Ny man Sylloge 432

speciell Gothland) von Wimmer eine Form von Aspl. Adiantum nigrum

unter dem Mamen Aspl. ßssum erhalten haben, und dadurch zu dem Glauben

verleitet worden sein dürfte, dass das echte Asplenium ßssum auf den

erwähnten Inseln vorkomme, während höchst wahrscheinlich nur der Proteus

Asplenium Adiantum nigrum in irgend einer trügerischen Form dort gefun-

den worden ist. Der schlesische Standort Geiersberg in KabenborsUs
Krypl. Fl. (II

j 6., 315^ bei ^Asplenium ßssum^ gehört zweifelsohne auch

zu Aspl. Adiant. nigrum Serpentini.

5. Rabenhorsl's Asplenium obotalum (Deutschi. Krypl. Fl. II.

317^ gehört laut des einzigen erwähnten Standortes: ^In Ungarn (Sad~
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l e r)'^ ui»d des' Cilales
:

„>4. Forsleri Sadl. de FUic. ceris Hungariae"

hierher; denn A. Forsteri ist, wie oben milgelheilt, identisch mit der Ah-

«rt Serpentini incisum von Aspl. Adiant. nigr. In K « b e n li o rs t’s Herbar

fiüdel sich kein Exemplar des ^Asplenium obovatmi^ (richliger: Athyrium

lanceolatum var. obotatum) aus Ungarn oder Deutschland oder sonst aus

dem Gebiete seiner Kryplogamenflora

6. Der Standort Kirschentheuer, welchen Raben hörst (a a. 0.316^

hei ^Asplenium lanceolatum^ anführt, gehört sehr wahrscheinlich zu Aspl.

Adiant* nigmm Unter Kirschentheuer ist zufolge einer brieflichen Mitlhei-

lung Rabenhorst's an mich der kärnlnerische Ort dieses Nomens gemeint.

Da ober der bisher bekannte einzige deutsche Standort dieses atlantischen

Küstenfarns die Rheinpfalz ist, da Rabenhorst den oben berührten schar-

fen Unterschied der Frons pyramidala und decrescens nicht erwähnt , hin-

gegen das sicherste Kriterium in den Sporen gefunden zu haben glaubt, so

liegt dieser Angabe wohl eine irrige Bestimmung zu Grunde, ln Raben-
horsl's Herbar findet sich y,Aspleniutn lanceolatum’^ von Kirschentheuer

nicht vor, wesswegen es mir nicht möglich wnr, diesen Fundort mit Sicher-

heit zu deuten.

7. Das Citnl .^Asplf-ninm serpentinum Presl in den böhmischen Ge-

sellschaftssch. und daraus ein besonderer Abdruck* in Ra b e nhorsl’»

Kryptogamenflora (U. 3,316^, beruht auf einer Verwechslung mit Pres Ts;

.^^Beschreibung iweier neuen böhmischen Arten der Gattung Asplenium,'“

worin dieser Schriftsteller Asplenium lepidum und multicaule als neue Arten

aufgestellt hat Nie hat Presl ein Asplenium unter dem Namen serpentinum

beschrieben oder auch nur angeführt Im Gegenlheile hat Presl in seinen

Epimeliis (81) dort, wo er Tarachia obtnsa (—Aspl. Ad. nigr. Serpentini)

behandelt und A. incisum Opiz (mit der irrigen Jahreszahl 1819) r.itirt.

auffallenderweise den Tausch'schen Nomen Serpentini ignorirt. Tausch
nämlich hat , wie oben erwähnt , ein A Serpentini (nicht serpentinum)

aufgestellt.

8. In Presl's Herbar liegen mit der Bezeichnung .^.Asplenium Adian-

tum nigrum. In Bohemiae rupestribus’* zwei Exemplare von Asplenium

(Adiantum nigrum) Onopteris Virgilii. Ungeachtet mir sehr viel Exemplare

von A. Ad. n. ans Böhmen zu Gesichte gekommen sind, habe ich dochau.sser

diesen beiden nie eines gesehen, welches man irgendwie zur Abart Onopte-

ris ziehen könnte. Da Presl weder die Exemplare seines 'Herbars , noch

die dazu gehörigen Zettel zu befestigen pflegte, so glaube ich eine Zettel-

Verwechslung aiinehmen zu sollen. Es ist nicht wahrscheinlich, dass Böhmen
andere Abarten besitzt, al.s nigrum und Serpentini.

9. In y^Flora* 1841, 693 hat Reis sek .^Asplenium lanceolatum'* auf

den Felsen des Mittelgebirges in Mähren angegeben. Dieser Farn, Athyrium
lanceolatum [Huds.sub Aspl.] mit der Varietät obovatum [Vir. sub. Aspl ]

ist bis jetzt aus Oesterreich mit Sicherheit nicht bekannt, und wenn er je

im Kaiserthume aufgefundeo werden soll , so wäre er entweder im Vorarl-
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cuneatum) oder in Dalmatien .S'/an(/or/; Griechenland^ S ibt hör

p

und Smith Prodr. fl.
gr. //, 276^ zu suchen. Es ist >valirsclieiDlich

, dass

Reissek das H o f f m an n'sche A. lanceolatum,, d. i. eine Form von Aspl.

Adiant. nigr. (gemeint habe. Da jedoch keine Exemplare vorliegen, mein

Freund Reissek sich der Sache nicht mehr entsinnt, und Aspl. Ad. n.

sonst aus Mähren nicht bekannt ist , so muss die richtige Deutung dieser

Angabe hier unterbleiben.

VIII.

n.innd Species plantarum ed. I |1758| I 08 f.)

Der wc‘is»e Milxfarn.
\

Diagnose.

Asplenium frondibus pinnatis pyramidatis, indusiis fimbriatis.

(Wedel gefledert, pyramidalisch ; Schleierchen gefranst.)

Vorlinneanische Nachrichlen.

1530. Capillus Veneris. Coriandrnm put ei Capillus po rei-

mt s Maurriilen. Sleynruten

B run f el s

,

Herbarum vitae icones, 819.

1531. Adiantos, id est Capillus Veneris, nota herba. Maurraut.

Brunfels. IS'oci Herbarii /. //. App. 29,

1539. Maurrauten nennt man allenthaiben Capillum Veneris, und Cinci-
nalem herb am, und ist das w.eisse Adiantum der Alten.

Bock, New Kräulerbuch. J, 158.

1.548. S a X i fragon ei S axifr ag a OlTicinis quibusdum perperam Ca-

pilhis Veneris dicilur. Rectins mur ar ia ruta vocaretur* Sunt qui

Salriam vitam liodie nominant. Saxifragon, quod calculos e cor-

pore pelliit frangatqiie, on vero, quoniain in saxis proveniat.

Fuchs, de Hisforia slirpium Commentarii, 729.

1551. Adiantum alb um.
L onic e r u s, Naturalis historiae opus.

1555. P a r o n y c hi a, cüjüs hic primo loco imaginem damus, non modo

in saxis gignitur, sed etiam in veterum aedißeiorum parietibus, foliis

adco riitae similibus, ut non desint, qui eandem parietariam sive

muralem rutam appellent. .

M all h io l i, Commentarii, ! 041

.

1501. C an di dum aliud Adiantum dicitur, quod respectu nigri caodi-

diores liaheat coliculos, qui alias revera in viridi pallent. Hoc a Ger-

Bd.VI.Abh. 42
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manis Maurraulcii vel Eselfarlin dicitur
,

quoniain onisci aiiimalia in

humidis muris, Junta iilius cespites agunt.

Cor du Sn, Annotationes. Blatt 178, Rückseite.

1561» A d iantum nigrum., ut aliqui putant : G. [GermanisJ Ruta pa-
tte tum vulgo dicta, quod in tnuris, parietibus et saxis ubique apud

nos proveniat.

Conr. Gesneriy fJorti germaniae impr. in Cord. Annotat.

fol. 245.

1696. Adianlum foliia niimiliin in oblonguin scissis, pediculo viridi.

Plukenett., Almagestum 10. Phgtographia. 3, 8.

1705. Filicula petraca. Rutae fade.

M or is on., Historia plantarum. ///, 585.

1718. Muraria.

Ruppius., Flora Jenensis., 347.

1719. Muraria seinper virens vulgaris.

Di l leniu s
,

catalogus plantarum sponte circa Gissam nascen-

tium. 78.

Ciitwickeliing des Arlbegrlffes.

1740. Aspleninm frondibiis alteniatim decompositis : foholis cuneiformibus

creniiiali.s.

Rogen., Florae Leydensis prodromuSy 49 h.

(Dieser Artbegriff ist in sämmtliche Schriften Linnfs unterän-
dert übergangen].

1748. Aspleninm raniis duplicalo-raroosis, pinnis serratis aequalibus et laxe

disposilis.

Haller., enumeralio stirp. Helv. 137.

1768. Aspleninm fronde laxa ramosa
,
ramis secundis trifoliis ,

superioribus

semitrilobis rliomboideis circumserratis.

Haller., Historia stirp. Heit., III. 9.

1778. Asplenium (Ruta muraria). Rami duplicato - ramosi
;

pinnis aeqna-

libus, crenulatis.

Scopoli, Fl, carn. ed. II. //, 893.

1789. Aspleninm (Ruta muraria) folio ramosc pinnato : ramis allernis;

foliolis cuneiformibus.

Schrank., Baierische Flora. //, n. 1389.

1790. Asplenium (Ruta muraria) Trondibus aUernatim decompositis, folio-

lis triangularibus, pinnuli.s cuneiformibus apice crenulatis.

H offmann in Römers und Usterts Magadn für die Bo-

tanik. /JT, 8.

1798. Asplenium (Ruta muraria). Folia ramosa; foliolis allernis, ulliniis

cuneiformibus, oblusis, sessilibus, serrulalis, salurale viridibus, glabris.

Pelioli longi, sulcati, confertiro prodeantes: in foliorum dorso puncta

nigra, densissime accumulata.

Digitized by Google



331

Gilibert^ esercUia phytologica, 556.

1799. Asplenium (murale) pinnulis cuneatis apice crenatis , Pinnularum

margine crenulato.

B er nhardi^ Tenlamen notae generum ßlicum et specierum earum
Germaniae indig. dispositionis. In Schrader''s Journal, /, Sil.

1801. Asplenium (Ruta muraria) frondibus alternatim decompositis., pinmi-

lis cimealo-rliomboideis sub- 3 lobatis creiiulatis.

Stoartz, Genera et species fUicum in Schrader''s Journal. //, 58.

1804. Asplenium (Ruta muraria) fronde alteroalim decomposita
,

pianis

rbomboidco-cuneiformibus patenlibus apice erosis.

Smith., Flora britannica^ 1130.

1807. Asplenium (Ruta muraria). Stambladeo aro greniga, med viggliku,
O

randade och naggade smablad.

Swartz., in Soensk Botanik. V. 806.

(VeherSetzung : Wedel verzweigt., Zipfel keilförmig^ gerundetf gekerbt.)

1810. Asplenium (Ruta muraria) frondibus basi bipioiiutis, pinnulis rhom-

beo-nhlongis obtusis, apice obluse denticulatis.

W illdeno Wf Species plantarum. V. 341.

1813. Asplenium (Ruta muraria) frondibus alternatim decompositis: piu-

nulis cunciformibus creiiulatis lobalisque.

W ahlenb er g^ Flora LapponicUy 885.

1813. Asplenium (Ruta muraria). A feuilles rapprochiies en touffe, une ou

detix fois aiiees, a folioles courtes, obtuses, denticulees au sommet,

quelquefois incisees ou lobäes; a lignes de la fructißcation au nombre

de deux ä trois, fort peliles, devenant ensuite conQuentes , et occu-

pant presque tout le disque de la feuille.

Lejeune, Flore des enoirons de Spa. //, 879.

1886. Asplenium (Ruta muraria) fronde ternato-decomposita; pinnulis sub>

rotundo-ciineiforinibus crenulalis lobalisque.

W ahl enb er gy Flora SuecicOy 675.

1887. Asplenium (Ruta muraria) fronde basi 8 pinnata apice simpliciter

pinnata, foliolis rhombeo-oblongis obtusis cuneatis crenulatis subin>

cisis, soris demum conOiienlibus, stipite glabro.

Sprengel, Systema Vegetabilium. IV. ly 88 .

1888 Asplenium (Ruta muraria) frondibus alternatim decompositis, pinnu-

lis cuncato-rbombüideis sublrilobato-crenulatis.

Dubyy Botanicon gallicumy 539.

1830. Asplenium (Ruta muraria) fronde ovato-lanceolata , basi (lala) bi~

pinnala-rarius Iripinnatißda
, apice simpliciter pinnata , foliolis rhom- *

beo - oblongis
,

oblusis , cuneatis, crenulatis, subincisis, soris demum
confluentibus, stipile glabro.

Sadler, de filicibus veris Ilungariae etc. 89.

12 *
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täSl. Asplenitim (Ruta murariaj fronde basi bipiiinala , apice simpliciter

pinnala, piiinis rhombeo-oblotigis obtusis apice subcarlilagiiieo - cre-

nulatis stibincisisve, soris demum conHuentihus.

Wallrath^ Flora cryptogamica Gertnaniae, 22.

1833. Asplenium (Ruta murariaj Frondes b i p i n n a ( a e , p i n n a e t e r-

iiatae et paucipinnatac, piniitilae ciineiformes antice

argute dciitalae saepius incisae. Sori oblongi confluentes.

Link, Hortus regius bolanicus Berolinensis 66.

1836. Asplenium (Ruta murariaj. Wedel dreifach 7.usammengesetr.t^ 4—6"
hoch, in eiförmigen, stumpflichen Umriss. Die beiden untern Ficder-

.<«lücke gefiedert, die obern fiederspallig : Fiederblallchen keil-raulen-

l'ürinig, an der Basis verschniäiert, oben abgerundet, gekerbt, nieb-

renlheils dreilappig, oder dreiiappig - gekerbt Strunk grün.

6'en/A, Kryptogamenflora des Herzogthnms Nassau., 36.

1836. Asplenium (multicaulej frondibus cuespitosis pinrimis ovatis tripin-

natis, pinnis pinnulisquc primariis petiolatis allcrnis, pinnulis secun-

dariis lanceolatis obtusis innequaliter obtuse serrulalis hasi angusta-

(is, slipite elongalo filiformi
,

veuis interiiis pinnato furcalis, vennlis

subparallelis apice acutis, soris angustis suboppositis

K. B. Presl^ Beschreibung zweier neuen böhmischen Arten der

Gattung Asplenium, 9 (Separatabdruck aus den Schriften des böhmi^

sehen Museums

J

1941 Asplenium (Ruta murariaj fronde bipinnala, pinnis ternalis et pauci-

pinnalis, pinnulis cuneiformibus autice crenatis et incisis.

Link, Filicum species etc. 97.

184*. Asplenium (Ruta murariaj fronde ovato oblonga basi bipinnala,

pinnis alternis pinnulis rhombeo - oblongis ovalibusve obtusis apice

denliculalis, stipite rachique viridibus.

Visiani, Flora dalmatica. /, 41.

1843. Asplenium (Ruta murariaj. Strunk lang; Wedel an der Basis drei-

fach, in der Mille doppelt und gegen das Ende einfach gefiedert, im

Umrisse eiförmig; Läppchen keilig-raulenförmig, oben abgerundet oder

keilig-verkehrl-eiförmig, gekerbt, die endsländigen oft dreilappig.

Döllt rheinische Flora, 10.

18.. Asplenium (MatthioliJ fronde alternalim decomposila
,
pinnulis cunea-

tis apice rotundatis sublobatis subintegerrimis.

Gasparrini, Notizie intorno ad alcune piante della Lucania. 2.

I Separatabdruck aus : Progresso delle Scienze delle lettere e delle

arti. IV, VJII.J

1844* Asplenium (Ruta murariaj. Dos Laub am Grunde doppelt, oben ein-

fach gefiedert; die Abschnitte breit oder schmal rhombisch, 3 — 3

spallig, sluiupf, nach vorn gezahnt, die Häufchen meist zusammen-

fiiessend.

Wimmer, Flora ton Schlesien. 3. Ausgabe. 7, 560,
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1 845. Asplenium (Ruta muraria) frotidibus ambitu-triangulari-
ovatis bi- tri- pinnatisve, pinnulis obovatis vel oblongo-obovatis

integris sublobalisve nntice crenulatis , indusiis margine la-

cero-finibrialis.

Koch^ Synopsis Florae Germanicae etc, Ed. II, III. 98*.

1846. Asplenium muraria). Wurzelslock aufrecht, sehr kurz , dicht-

faserig ,
rasig. Blätter aufrecht, von unregelmässigem Umfange,

sammt den Blattstielen kahl, * — 3 facli-fiedersclinittig, mit

abwechselnden, von einander entfcrnlen Spindelästen; Abschnitte
* — 3 spaltig oder* — 3 lappig mit länglich-keiligen
oder rautenförmigen, vorn gezahnten Lappen. Häufchen

zusammeiilliessend
,

fast die ganze Rückseite der Blattabschnitte be-

deckend.

N eilreic h ^ Nachträge zur Flora von Wien., 8.

1848. Asplenium (Ruta muraria). Mehr oder minder zusammengesetzt,

schmutzig maltgrün, 1 — hoch; Stiele halb bis 'A blattlos, blass-

grün, am Grunde 1 — 3'" aufwärts kastanienbraun; die un-

tern Fiedern (je nach der Grösse der Bilanzen einfach oder doppelt

gefiedert im letzteren Falle eigentlich dreifach drcizählig), die obern

einfach gefiedert, Fiederblältchen rhomboidalisch oder verkehit-ciför-

mig, mit keilförmiger Basis, an den Spitzen stumpf odor abgerundet,

kerbig-gezähnt ;
EndblüUehen oft dreilappig ; Sporen rundlich-eiför-

mig, mit dicker warziger Aussenhaut.

Rabenhorst, Deutschlands Kryptogamenflora. //, ///, 315.

Amesium (Ruta muraria). Caudex lufled; stipes longer thau frond :

frond delloid, composed of a few diamond - sheped, slalked , leave-

likc divisions: clusters of capsules linear, becoming confluent and

eolirely covering the divisions of the frond.

Ne 10 man, a ilistory of british ferns. III. ed. *.^4.

Asplenium (Ruta muraria). Rhizoma repens; folia * — 5" longa,

triangulari ovata, membranacea, rigidiuscula, glabra, bi- vel basi tri-

pinnalisecla, apice pinnatifida
;
segmenia ullima vel laciniac, e bnsi cu-

neatim anguslala, integerrima, obovala, ohlonga, vel rhomhoideo-obo-

vata, basi superiore hinc inde breviler anricnlala , nntice creniilala.

Nervi subflabellati ; sori elongati , asplenioidei
,

ulrinqiie ad costani

segmentorum seriali, basales hinc inde diplazioidei. Indusium memhra-

naceum, crenato-lacernm, fimbriatum.

MetteniuSy Filices Horti botanici Lipsiensis, 77

,\bbildungeii.

Brun fei 8, Herb, viv» icones. p* *19.

Fuchs, de Hist, stirp. Comm. p. 730.

t'ordus. Hist, stirp. in ejus .\unot. fol. 170 fig. infera et fol. 19*

fig- sinistra infera.
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Mattliiuli Comment. p. 1041.

Dodon. pempt. p. 470.

Camererius, epilome Matthioi. p. 785.

Lobelins, icooes stirpium. I. 811, links.

Gerarde, Ihe Herball. ed. II 1144.

Tabernämont. Kräuterbocli. p. 1184 F, G.

Camerarius, Kräiiterbuch. p. 417. b.

J. Bauhin, Historia plant. III, p. 737.

Plukenelt, Phylographia. 3, 3,

Morison, Historia plautarum. S. XIV, 5, 23.

V. Gleichen, das Neueste aus dem Reiche der Pflanzen. 24 f.

Flora danicB. 2, 190.

Bolton, Filices britannicae. IO.

Flora Bntava. Heft 10.

Schkuhr, Krypt. Gew. 1, 806.

Svensk Botanik. 306.

English Botany. 3, 150.

Planlae olTicinales ed. Düsseldorf. 16.

Bise hoff, Handbuch. 2286 — 2289.

Hook er, Genera ßlicum. 30.

Newman, History. ed. 111, p. 253 und die zwei rechtseifijfen Figuren

auf p. 256.

Naturselbstdruck.

Ettingshausen und Pokorny, Physiotypia Plant, auslr 16, 1—3.

Verötrentllchte Herbarien.

K h rli a r t, Pliyfoph. 251.

Schleicher, Planfae Helv. exsice.

Funk, Krypt. d. Fichlelgeh 169,

Menzel, Flora der C I a m - G a 1 1 as’schcu Herrschaften in Böhmen.

II. I. 4.

F r i e s, Herb. norm. Suec. XIV.

Gurovaglio und Mondelli Fil. Com. d. 3. n. 4.

K o V a c s, Flora Vindob. 599.

Gliederung der Formen.

Der weisse Milzfarn ist äusserst vielgestaltig, und unter seinen Ver-

wandten gleichsam der Spottvogel. Die mir bekannt gewordenen Formen,

welche grösstentheils entweder als Varietäten oder als vermeinte Arten

bereits eigene Namen besitzen, lassen sich auf folgende Umgränzungen zu-

rück führen ;
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1 . intim 9.

n ntuffumtim 3.

2 .

TI crenatis homomorphis .
.*

. B rnnfe l sii.

n heteromorphis heterophyllum.

n pectinatis br evif 0 lium.

subintegerrimis Matthioli.

3. n trJ^otnbeim S.

ctMneatim &.

4.
y»

grossis ela tum.

V gracilibus leptophyllum.

5. n elongatis depauperatis p s eud 0 -germrnicum.
•n „ numerosis ps eudo-nigrum.
TT porrectis Zo liense.

1. Brunfelsii^ laciniis latis crenalis, frondibus bomomorphis.

breil, gekerbt ; Wedel gleichgestaltet.

J

Diese Form ist im miltieren und nördlichen Europa die gemeinste,

und wurde von Brunfeis am a. a. 0. abgebildet. Da sie bisher mit kei-

nem Namen belegt wurde, so habe ich ihr mit Rücksicht auf den Schrift-

steller, welcher sie zuerst veröfTentlicht hat, obigen Namen gegeben.

2. heterophyllum^ laciniis latis crenatis, frondibus heteromorphis.

(Zipfel breit., gekerbt
;
Wedel ungleich gestaltet.}

Wallrolh hat in der Fl. germ crypl. I. 2t eine var. ß heterophyl-

lum aufgcstelll, und ihr die Merkmale: Pinnis incisis s. inciso-lobatis diva-

ricatis gegeben. Hierher gehört auch die Steile in W i 1 1 d e n o w's Spec.

pl V, S41 bei A Ruta muraria: Variat praeterea pinnulis indivisis tri-

lobisve. Mein Exemplar ist von Weidenhoffer bei Deutschbrod in Böh-

men gesammelt und stellt einen mehrjährigen Stock vor, an dem einige und

zwar fruchtbare Wedel dreizählig sind, und an die Gestalt eines Kleeblattes

erinnern, während andere ausgebiideie Fiederformen zeigen. Diese seltsame

und wie es scheint sehr seltene Form, ist nicht zu verwechseln mit den Jugend-

zuständen des weissen Milzfarns, indem die ersten Wedel immer einfach,

die späteren dreizählig aussehcn Diese Jugendzustände lassen sich leicht

durch die Unfruchtbarkeit der Wedel und durch die Zartheit des Stockes

erkennen, dem man sogleich aosiebt , dass er erst wenige Wedel erzeugt

hat. Die Varietät y heterophyllum in 0 p i z'ens Aufsatz im Kratos 1820,

17 ist laut Nr. 379 seines authentischen Herbars ein solcher Jugendzusland.

In der ^^Flora* 1836. I. Beibl. 31 wurde dieses Vorkommen zwar als beson-

dere Form A. foliis reniformibus unterschieden, jedoch durch den Beisatz

y,(primordicUibus)* die wahre Bedeutung richtig nufgefasst.

3. brevi fo lium, laciniis latis pectinatis (Zipfel breit, kammförmig )
Roth beschrieb^ diese Form in seiner Fl. Germ. 111, .'>4 als Scohpen-

drium altemifoliwn ß brevifolium. Er batte sie mit Trentepohl an den Kircb-

hofmanern von Zwisdienahnen in Oldenburg geftinden. Ich besitze sie ans
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Böhmen, von Lorinser bei Nimes gesammelt. Sie ist ebensosehr durch ihre

Schönheit als durch ihre änsserste Seltenheit ausgezeichnet. Es ist schwer

zu begreifen
,
wie Roth sie zu seinem Scolopendrium altemifolium^ das ist

zu Asplenium germanicum ziehen konnte ; die genaue Beschreibung lässt

jedoch keinen Zweifel an der Identität mit der hier erwähnten Form zu.

4. Itlatthioli^ laciniis latis subintegerrimis. (Zipfel breit^ fastgam-
randig )

G a s p a r r i n i hat a a. 0. diese Form als eigene Art aiifgestellt. Da

im südlichen Europa keine andere Form des weissen Milzfarns vorzukom-

men scheint (Gussone FL Sic Syn. 663^ und auch die Sporen eine kleine

Verschiedenheit zeigen, indem ihr Längendurchmesser um 0 09 kleiner ist

als bei den Sporen der im Norden verbreitetsten Form Brunfelsii, so dürfte

Asplenium Matthioli Caspar rini's den Anspruch auf den Rang einer Ab-

art haben.

Ich besitze sie vOn Caspar rin i selbst, gesammelt an Kalkfelsen hei

Casteigrande in Lucanien, von Unterösterreich, gesammelt von Hitzinger.

und insbesondere aus der Wiener Gegend, gesammelt von Kovacs, wel-

cher in seiner FLeindob. cxsicc. eine ganze Formenreihe von >4. Rufamura-
ria vertheilt hat, worunter sich eben auch A, Matthioli befindet. Im Fester

Museum liegen B a u m g a r t e nasche Exemplare aus Siebenbürgen, im Tiro-

ler Museum kärntnische, welche ich selbst bei Klagenfort gesammelt habe.

Die Zipfel sind verhältnissmassig klein und fein, die Textur derb*

5. elatum^ laciniis angustis rliombeis gros.sis. (Zipfel schmaL rau-

tenförmig^ grob.)

Presl hat a. a. 0. diese Form als eine neue böhmische Art unter

dem Namen A. multicaule aufgeslellt und später Exemplare, welche bei

Weinbaus in der Wiener Gegend gesammelt wurden und in dem hiesigen

k. Hofeabinet aufbewahrt sind, als sein multicaule bestimmt. Das Original-

exemplar, w'elches der ursprünglichen Beschreibung und Abbildung zu Grunde

lag, habe ich in Presl's nachgelassenem Herbar eingesehen und untersucht.

A. multicaule kann nicht einmal Abart genannt w'erden
; es ist lediglich ein

üppige Schattenform, die sehr häufig vorkommt und auch in Herbarien gar

nicht seiten ist, so dass es pedantisch wäre, die einzelnen constatirten

Fundorte anzuführen* Es findet sich auch im Norden vor, denn Newnian's
Figur 853 ist nur durch die etwas geringere Grösse von der Abbildung

Presl's und meinen mitteleuropäischen Exemplaren verschieden.

Hierher gehört die y^Varietas insignis^ vulgari paulo mojor ^ foliis

angristioribus et acuminatis , „a. D. Vemon Wambriciae lecta'*^ welche in

Raj’s Synopsis (ed, III, 18.3^ angeführt und Haller's Var. ß seiner Nr.

1691 (Hist. ///, 9^, w'elche er zu Bern an den Kirchbofsmauern ausser dem
untern Tbore gefunden hat.

Lang hat in der Sylloge plantarum novarum etc. Ratisbonae 1884, 188

ein A.R.m. ß elatum beschrieben. Es unterscheidet sich von Presl’s mul-

ticaule nur durch den am Grunde spreuschiippigeii Wedelsliel
,

eine Eigen-
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ächan , die bcknnntlicli zu den am allerwcnigsleu beständigen gebürt und
so zu sagen nur individuell ist* Laug hat diese Form in Ungarn an Kalk-
steinen bei Sdrkiiny [Heveser Comitat] gefunden. Ich besitze sie aus der

Schweiz, gesammelt von Schleicher und es lassen sich ohne Zweifel

überall, wo A. multicaule gefunden wird, einzelne Stöcke aussondern,

welche das Merkmal von Lang's datum an sich tragen. Mit Rücksicht auf

das höhere Alter des L a n g ischen Namens habe ich in dieser Aufzählung

diesen und nicht den Presl'schen angenommen.

Meistens sind die Herbarien Europas an den gemeinen Arten dieses

Welttheils sehr arm und so kommt es, dass gerade der Formenkreis

solcher Arten am wenigsten bekannt ist. Fällt nun einmal ein abweichendes

Exemplar durch besondere Um stände auf, so kann es geschehen, dass es

selbst von erfahrnen Botanikern, denen die Zwischenglieder unbekannt sind,

für eine neue Art gehalten wird. So lässt sich des Pteridologen Presl
frrthum erklären und entschuldigen. Einen peinlichen Eindruck macht aber

die Beharrlichkeit, mit w’elcher derselbe diese allgemein mit Recht ignorirte

vermeintliche Art auch in den spätem Schriften (Tentamen 108, Epimelia

80 festgebalten und überdiess durch sein A. lepidum^ welches eine Form
von A. ßssum und mit A. Ruta muraria nur entfernt verwandt ist, von

A. Ruta muraria getrennt hat.

Wenn dieser Schriftsteller bei anderen Gattungen keinen bessern Takt

für die Unterscheidung der Arten gezeigt hat, als bei Asplenium^ wo ihm

bloss von europäischen Arten drei entschieden irrige zur Last fallen , näm-

lich intermedium ^
multicaule und lepidum ^ so müsste ihm bei aller Hoch-

achtung fär die grossen und bleibenden Verdienste, welche er sich durch

sein analytisches Talent um die Morphologie der Farne im Allgemeinen er-

worben hat, dennoch sein synthetisches Organ für Erkennung der Arten in

Zweifel gestellt werden.

6. l e p t 0 ph y llum ^
laciniis angustis rhombeis gracilibus. (Zipfel

schmal^ rautenförmig^ fein.)

Wohl die schönste aller Formen des weissen Milzfarns. Dr, Kerner
hat sie in Unterösterreich (Rauchwackefelsen nächst Scheibbs im Erlafthale)

gesammelt und mir mitgelheilt. Ueberdiess sind Exemplare im Wiener Mu-

seum (Unterösterreich bei Staats: FendJ und im Hei bar E. Hofmann's
in Prag (Jena: Dittrich).

Wallroth's A. R. d. leptophyllum ,
pinnis e basi producta sensim

oblongo - lanceolatis subintegris kann unbedenklich hiehcr gezogen werden,

wesswegen auch dieser überdiess sehr passende Name beibehaltcn wurde.

Wallroth zitirt dazu Schulz suppl. 63, wo zwar allerdings eine hie-

her gehörige Varietät beschrieben
,
allein nicht benannt worden ist.

Wallroth hat zu einem angeblichen Asplenium leptophyllum Schulz

(Rabenhorst Krypt. Flor, II

^

3, 31,0 Veranlassung gegeben. Plukenett

hat diese Form für Adiantum foliis minutim in oblongum scissis, pediculo viridi

in Caspar B a u h i n*s Pinax 355 und für Adiantum albnm tenuifolium Rutae

Bd. VI.Ahli.
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murariae accedens in Johann B n u h i n's flist. pl. ill, 743 gehalten (Alma-
yestum tO) und einen Wedel abgebiidel (Phytographia 3, 3^.

7. p $ eu d 0 - g e rm an i c nm ^ lacinii.s angustis elongalü-cuiiealis

depauperntis. (Zipfel schmal
,
verlängert-keilförmig^ minderznhlig.)

Diese Form findet man in Herbarien unter dem ^amen A. germanirum

Sie ist ihm auch wirklich sehr ähnlich, kann aber dennoch durch die Merk-

male der Art sicher unterschieden werden und ich habe nie ein Exemplar

zu Gesicht bekommen, das als ein Uebergang angesehen werden konnte.

Weber und Mohr (Taschenbuch 41^ sprechen von dieser Achnlichkeit und

vermuthen. dass A. germanicum Wigg, H o I s. nur eine Form von yl. Hula

muraria sei, wesswegen ich Holstein unter den Ländern , wo A. germani-

cum vorkömml, nicht angeführt habe. Ich besitze dieses interessante psendo-

germanium aus dem nördlichen Böhmen, von M. W i n k 1 e r gesammelt. Hieher

gehört jedoch keine der Figuren ,
w’elche N e w in a n auf S. S56 seiner

Hislory of british ferns (ed. III.) angebracht hat, um die verschwindende

Gränze zwischen A. Ruta muraria und germanicum zu erweisen (S. 2(»0^.

Die drei Figuren rechts gehören zu meinem A. Ruta muraria Brunfelsii, die

zwei links zu A. germanicum.

8. p s e udo - n i g ru m laciniis angustis elongato-ciineatis niime-

rosis. (Zipfel schmal , nerlängert-keilförmig ,
zahlreich.)

Diese Form sieht dem Asplenium Adiantum nigrum cuncifolinm in

den schmalwedeligen, wenig zerschlitzten Sorten üiisserst ähnlich, ist jedoch

uicht nur durch das gefranste Schleierchen , sondern auch durch den dem
weissen Miizfarn eigenen graugrünen Farbenton zu erkennen. Was die Grösse

betrifft, erreicht er nicht viel mehr als die untere Grenze des Masses
, das

dem Ad. n. eigen ist. Das Exemplar meines Herbars von Garovaglio's
und M o n d e 1 1 i's Farnen der Provinz Como, ist mein psetido-nigrum

;
ausser-

dem erhielt ich es auch von Mal y, gesammelt an Felsen bei St. Gotthard

in der Gegend von Graz. Es scheint sehr selten und auf das südlichere Europa

beschränkt zu sein.

9. Zo/iense, laciniis angustis porrecto-cuneatis. (Zipfel $chma(
ausgereckt-keilförmig.)

Unter diesem Namen findet sich im Herbar des Fester Museums das

Exemplar eines Farns mit der Bezeichnung von Kitaibel; „/l. Zoliense

mihi An varietas germanici ? In volle ad cataractas Motitskenses., fissuris

saxi calc. ad haerens.'^ Sadicr hat in seiner Abhandlung de Filicc veris und

KitaibePs zoliense bereits bei A. Ruta muraria untergehrachl. Es stellt

eine öusserst üppige Form vor, wie sie sich aus dem Standorte an

einem Wasserfalle (im Zahler Comitate Ungarns) erklären lässt, und steht

in der Gesammttracht dem elatum L a n g's nahe; nur hat sich der Bildiings-

trieb der Pflanze vorzüglich auf die nicht rauten-, sondern keilförmigen Wc-
delzipfel geworfen, welche ich wegen ihrer fast monströsen Länge ausgereckt

irenannt habe.
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Unter den aufgezählten Formen des weissen Milzlarns ist weder die

Grösse noch die mehr oder weniger vielfache Fiederung berücksichtiget.

Die 3 Varietäten , welche Willdenow in den Species planturum V, 341

als; I. frondibus simpliciter pinnatis, 2. frondibus pinnalis, pinnis ternalis..

3. frondibus pinnalis, pinnis inferioribus pinnatis, intermediis ternatis, su-

perioribus simplicibus sind Abänderungen, die nicht einmal individuell sind,

sondern die ein und dasselbe Individuum je uach dem Alter und der Jahres-

zeit liervorbringt. Breit habe ich die Zipfel genannt, wenn der Längendiirch-

messer dem Breilendurchmesser heiläfig gleich war. Schmal habe ich sie

genannt, wenn der Längendurchmesser beiläufig um dass '/\ oder Doppelte

den Breitendurchmesser übertraf. Dass hier keine festen Gränzen bestehen,

ergibt sich aus dem Umstande, dass keine der aufgezählten Formen als

Art angenommen oder aufgestcllt wurde. Es sind markirtere Glieder einer

und derselben speciUschen Reihe, deren Inbegriff mein Asplenium Rula

mnrana in sich fasst, die aber unter sich wieder von verschiedenem Range

sind, indem einige wirkliche Rassenverschiedenheilen, andere aber nur ver-

schiedene quautitative oder qualitative Ernährungszustände darstellen, andere

wieder nur den Unterschieden der Insolation, der Beleuchtungsfarbe oder der

Feuchtigkeit ihren Ursprung verdanken.

Von Naturspielen ist mir nur ein Wedel meines pseudo-nigrum aus

der Grazer Gegend bekannt geworden
,

welcher eine doppelt gegabelte

Spindel besitzt (I.mus furcahisj. Die Gabelung beginnt am Anfänge der

oberen Spindelhälfle ; die untere Gabel hat um Ursprünge tu, die obere

ebendort 20®.

Messungen.

Länge des Wedels 10"—6" 4"', des Stiels 4'" bis 8" 11"', der Spreite

bis 2" 6'".

Der Fiedern 1'" bis 7"'.

Breite der Spreite 3'"— t" 5"'.

Der Fiedern 0 5"'— 4'".

Die Adern entspringen unter einem Winkel von 20, die Aederchen

unter einem von SO®.

Physiognomisclies.

Der kurze Stock treibt eine Menge dichtgedrängter ziemlich gleich

langer Wedel. Die Anzahl gleichzeitig frischer beträgt bis an 40. Sie sind

in ihrer ersten Jugend mit braunen haarartigen Spreuschüppen dicht bedeckt,

von denen am Grunde des Stiels einzelne hie und da Zurückbleiben. Der

Stock und die Wurzeln ändern vom Lichtbraunen ins Schwarzbraune. Der Stiel

hat am Grunde die Farbe des Stockes, behält dieselbe jedoch in der Regel

nur bis zu dem zehnten, höchstens bis zu dem siebenten Theile seiner Länge,

während bei A» gerrnanicum der Stiel über die Hälfte und noch höher die

schwarzbraunc Farbe beibehält. Der übrige Theil des Stieles hat die gleiche

43
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Farbe wie die Wedelspreite , das ist , ein graulich-malles Grün , als dessen

Grund ich einen starken Kalkgehalt der Pflanze vermulhe. Die Aehnlichkeil

der Wedelspreile mit den Blättern der Weinraute hat den alten deutschen

Volksnamen Mauerraute veranlasst. Die Unterseite ist meistens mit Früchten

reichlich besetzt, welche sich scheinbar so sehr über die ganze Fläche aus-

dehnen, dass in Willdenow’s Herbarein Exemplar aufbewahrt wird, wel-

ches Kilaibel als eine nnbestimmte Art von Acrostichnm bezeichnet hat.

Morpliulugisches.

Die beiden LängshälFten der Fiederzipfel sind meistens symmetrisch

gebildet. Bei den verlängerten Zipfelformen ist die geflederte Stellung der

Adern deutlich wahrzunehmen , bei den breiten Formen sind die unteren

Adern so genähert und entspringen zum Theil in dem schmälsten stielartigen

Theile, dass eine scheinbar fächerartige Äderung entsteht. Zu dieser Fächer-

form trägt auch bei, dass die Aederchen unter weiteren Winkeln entspringen

als die Adern und in einzelnen Fällen sogar einen sparrigen Verlauf haben.

Kerbungen sind so viele als Aederchen. Der Rand selbst ist mit einem

weisslichen knorpeligen Saume eingefasst, der selbst wieder fein gezähnt

ist. An den Enden der Kerbzähne verlängert sich dieser Saum hie und da

zu einer aufgesetzten Spitze (apiculus). Exemplare, welche Schleierchen

haben, sind am leichtesten und sichersten durch den gefrausleii Bund der-

selben zu erkennen.

Die Sporen sind mit Ausnahme der Sporen von A* Petrarchae die

grössten unter allen europäischen Arten Ihr rundlicher Umfang und ihre

grobstachlichtcn .Aus.cenflächen zeichnen sie aus.

Uiolugi^ches.

Die immergrünen Wedel dieses Farns haben schon dio Aufmerksam-

keit der alten Botaniker auf sich gezogen. Was Hieronymus Bock vor 317

Jahren über die Lebensweise des weissen Milzfarns geschrieben hat, ist zu

schön, um hier nicht mitgetheill zu werden. Die Stelle lautet in unsere ge-
genwärtige Sprache übersetzt: „Am/’ der linken Seite gewinnen diese Rauten-

blättlein ihre goldgelben Tüpfelchen ^ nicht anders denn der Engelsüss und
das nimmt man im Heumonat zuerst war. Das Mauerbüschlein gewinnt keinen

anderen Stengel oder Blumen , und bleibt mit seinen Blättlein über Win-
zer grün ^ welches ein besonderes Mirakel der Natur sein muss, nämlich.,

dass ein also kleines Kräutlein in trockenen Felsen und Steinen in aller

Zeit Winter und Sommer unversehrt grün bleiben kann. tUfls ich manch-
mal wahrgenommen

,
ist

, dass es nicht anfängt zu verderben
, es seien

denn zuvor andere junge und neue Blättlein vorhanden ; die kriechen

jährlich gegen den April zwischen den alten Blättlein hervor.^ (Neu Kräu-
terbuch /, Blatt 157, Kehrseite und Bl

An Stellen
, wo der weisse Milzfurn gegen die rauhen und auslrock-

nendeii Winde des Winters durch keine Schneedecke o«ler sonst irgendwie
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au
geschützt ist, verdorren die Wedel über Winter, verlieren ober dennoch

ihre grüne Farbe nicht. Er lebt gesellig, und wo er gedeiht
,

ist er auch in

grosser Anzahl zu finden. Er ist gleich der Schwalbe heimisch aber nicht zahm,

er liebt die Nähe menschiiclier Ansiedelungen, lässt sich aber nicht [leicht]

cultiviren. Schon Bock sagt von ihm: ^Diess Kraut ist nicht wie andere

iu pflanzen , man muss die Natur hierin allein lassen Meister bleiben*'^

(Neu Kräuterbuch /. fol. tö8 Vorderseite.)

Boden.

Der weisse Milzfarn liebt Felsen und Mauern, und obwohl er schattige

Plätze vorzieht, so ist er doch nicht darauf beschränkt, sondern gedeiht

auch in den sonnigsten Lagen. Er begnügt sich mit einer sehr geringen Menge

Erde und bohrt sich in die kleinsten Grübchen und Ritzen ein. Er flieht keine

Gebirgsformation von was immer für einem Alter. Sein Hauptslandort sind

eigentliche Kalksteine und es ist zu vermuthen, dass er auf anderen Gestei»

nen nur insoweit gedeiht, als Kalkerde, wenn auch nur in geringer Menge

beigemengt ist. Es verdient hier erwähnt zu werden, dass Matthioli ihn

in dem %ccxt^oxr]v Kalkgebirge Europa's, dem Karste, als äusserst häufig an-

gibt. Seine Worte lauten: Copiosissimum vidimus in ingenti sylva

,

qua iter iis est, qui Goritia discedentes Labacum Carniolae Metropolim petunt.

Auch ist er auf dem Krainer Schneeberge, dem '^König des Karstgebirges'*

(m. Golazberge 35^, y,communissimo^ (Biasoletlo^ Escursioni B9J. Fast in

allen Floren, wo auf die BodenbeschalTenheit Rücksicht genommen ist, wird

der wei.sse Milzfarn als kalkhold angegeben. Seine Liebhaberei für Mauern

ausgebrannten Ziegeln, welche schon Camerarius (1599. Hort. med. 6.)

mit dem horazischen Ausdrucke erwähnt : In coctis lateribus imraoritiir, be-

stätiget Newinau (Hist. of. brit. Ferns. Ed. III. p. 255).

ilorizoiiUile Verbreitung.

Das Gebiet des weissen Milzfarns erstreckt sich über die gemässigte

Zone der nördlichen Erdhälfte und ausnahmsweise bis in die milderen Küsten-

gegenden der arktischen Zone aus.

In Nordafrika (bei la Calle im Gebiete t>on Algier: Desfontaines

Fl. Atlanlica //, 40.^_^.

In Portugal seilen im südlichen Beira am Tajo und in den Provin-

zen Enlre Douro e Minho undTras os Montes (Brotero Fl. Lus. I. //, 399^ ;

in Spanien, namentlich in Granada an Kalkfeiseii der Alpenregion (Sierra

Nevada bei Trevenqne
.,
Aguilones de Dylar: Boissier Voyage //, 690^ in

Valencia auf dem Monte Fuenle la Hiüuera (Cavanilles Descripcion 219),

in Arragonien und Asturien (Nyman Sylloge io Cantabrien bei Bilbao

und an anderen Orlen (Willkomm, Serlum 165^.

In Corsica nur auf Bergen, namentlich am M. St. Pierre (Salis in

Flora 46n, 471^.
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In Sicilien selten an Kalk felsen ^iVadonie a a Pietra

fucile ^ alla Serra dh Daini: Gussone Fl. Sic. Sijn. als A. Matthioli 663^.

In ganz Italien (PoUini Fl. Ver. ///, 887^ in verschiedenen auch

in Deutschland vorkommenden Formen (Bracht im W. ü/. , Ufeneghini im
T. M. , Rainer.^ Orsini., de Plotarts.^ Rainer im II. Riedel im B. M.)

ln den K a r s 1 1 ä n d e r n.» namentlich in Krain (Weheitsek imIf.Hf.J.,

bei Triest (Sadler im P. bei Fiume (Noe im P» M.)., in ganz Dalmatien

(Visiani Fl. Dalm. I. 4i).

In Griechenland am Parnass (Sibthorp und Smith Florae graecae

prodromus. //, 275^»

In Rumelien bei Constantinopcl (Sibthorp in Smith a. a. O.).

In Frankreich gemein (De Lamark und de Candolle Fl. fr. //,

554^, insbesondere in der Dauphin(^e in solchem Grade, dass Villars sich

des Ausdruckes ..^partout^ bedient (Hist, d pl II I^ 853^.

In Belgien (Nyrnan Syll. 438^, namentlich bei Spa (Lejeune Flore

des encirons de Spa. //, 279^.

In der Schweiz (Schleicher im II. //., Thomas im B. M.J.

In Tirol gemein bis in die Voralpen (Hausmann Fl. Tir. U\4^) in

reicher Formenenlwicklung (T. M.).^ namentlich multicaule an Thonschiefer-

Felsen in der Sillschlucht bei Innsbruck (Hf. im T. M.., wobei jedoch nicht

übergangen werden darf, dass jene Schieferfelsen mit Kalkadern durchs

zogen sind).

In Kärnten (H. im T. M.), in S l e i e r m a r k gemein (Valy im M. J.),

in Unter-Oesterreich (y^ubique'* Zahlbruckner im II. Un. Prag.).

Mil gleichen oder ähnlichen Ansdrücken wird das gemeine Vorkom-
men dieses Farns für alle anderen deutschen Länder conslalirt

(Rabenhorst Krypt. Fl. II. III. 315 und unzählige andere Zeugen in

Schriften und Herbarien),

In Galizien (Lemberger Gegend häufig bei Lesznice: Zatcadzky

Flora 167).

ln Ungarn, überall, wo Felsgrund zu finden, bis in die Voraipen

der Centralkarpathen (Wahlenberg Fl, Carp. 380 und P. M. A«s der stein^

losen Tiefebene sind nicht einmal Ulauern-Standorte verzeichnet).

Im Banat (Rochel im H. Presl), namentlich bei Mehadio (P. HI.),

ln Sluvonien auf dem Belgrader Thor von Peterwardein (Wolny

im P. M

)

ln Siebenbürgen äusserst häufig (Baumgarten en. IV, 41J bis in

die südlichen Gränzhochgebirge (Schur II.).

ln ganz Grossbritannien, jedoch im Norden seilen, auf den Shet-

land-Inseln bisher nicht aufgefunden (Watson, Cybele bril. 281J, in Irland

(Ball im P. M

)

In Scandinavien sehr verbreitet (Fries Summa S%) nördlich bis

an die Küste des Eismeeres *, im westlichsten Nordland und Finnmarken sehr

selten (Wahlenherg Fl. lapp. 2S6).
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Im eiiropiiischeii Kiisslaud (Ledebour Fl. ross. fV. StOj von der

Krimm fLereille-Demidoffim B. M.J bis noch Osl-Fimimarhen (Ruprecht Beitr.

II 1^ 43^ und in dos SlatlhaUercig:ebiel von Olonclz (Kalkfelsen bei Tivdja

zwischen Powienetz und Petrosawodsky : liylander in Lindl. Kotiser 1844

/. Ruprecht a. a. 0.).

ln Asien iin Kaukasus, im sibirischen Ural, im Altai, in der Son-

ffarei am Baikal-See (Ledeb. a. a. O.) und in Davuricn (Turczaninow l.

Presl Epimel. 81^.

In Amerika auf hohen Bergen von Nordcarolina (Michaux Fl. bor.

am. II, 266^.

Das Gebiet des weissen Milzfarns umfasst 34 Breiten- und 159 Län-

gengrade, indem es sich vom 36 — 70« nördl. Breite und von Ferro west-

lich bis zum 34., östlich bis zum 125. Längengrade erstreckt.

Die Isothermen liegen zwischen 1 und 12.

Der Karst, wo dieser Farn zu den gemeinsten Pflanzenarten gehört,

liegt in der Mitte zwischen den aussersten bekannten Standorten der geogra-

phischen Lange, d. i. zwischen Carolina und dem Baikal-See, und kann

vielleicht in dieser Gehietsinilte auch dessen ursprüngliche Heimath ange-

nommen werden.

Verlikalc Vcrbreilung.

Die absoluten Granzen liegen zwischen 0 und 6000'. Die relativen sind

nach dem Breitengrade und der Erhebung der bezüglichen Gegend über die

See sehr verschieden. Für das südliche Spanien ist die untere Granze mit

5000', die obere mit 6000' angegeben (Boissier Voyage //, 696^. Auf der

Nordseite der Alpen, in Baiern
,

steigt der weisse Milzfarn nur bis 2450'

(Sendtner Veget. 907j, auf der Südseite bis über 4000' (Mendel am Och-

senweg über Eppan: llfj. In den westlichen Vorbergen des Kaukasus ist er

auf einer Hohe von 2400' angelrolTen worden (C. A. Meyer l. Ledeb. Fl.

ross. btOj. In Grossbritannien im Allgemeinen von der Küste bis zu 600'

anfwärts oder etwas mehr, insbesondere in der Seehöhe in Wales, im Nor-

den von Schottland hingegen erst auf gleicher Höhe mit Arbutus alpina

und Dryas octopetala.

Zweifelhafle oder irrige Nachrichten.

1. Nachdem Weber und Mohr in ihrem Taschenbuchc unter N. 5

A. Ruta mnraria und unter N. 6 /I Breynii aufgezilhlt haben
,
setzen sie

(S. 42) hei: Inter utramqiic speciem 5 et 6 intermediam , nisi priori nimis

alfinem, Rutam murariam mageilunicain e.\ herb. Commerson. ab amicissimo

A. Hedwig accepiinus. Sic haben hiermit ohne Zweifel jenen Milzfarn ge-

meint, welchen Kaulfuss (enum. \75j als eigene Art unter dem Namen
A. magellankum aufgesteilt und dazu bemerkt hat: y^Habitat in terra ma-
gellanica. Commerson. In Chile legit Chamisso. Asplenio Rut. m. simile

etc.'* Exemplare von A. magellanicum
^

welche der jüngere Hooker auf
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Hermite Eiland in der Gegend des Cap Horn gesammelt und von seiner onlark-

tischen Heise dem Wiener Museum mitgetheilt hat, lassen mit Sicherheit auf

die wirkliche Artverschiedenheit des A- magellanicum von A. ruta tnura-

ria schliessen. So ist, um nur ein und zwar ein tief greifendes Kennzeichen

zu erwähnen, der Stock von A. magellanicum kriechend,

%. Wal lieh hat auf Felsen am Flusse Raply in Nepal em Asplenium

gefunden^ welches er mit einem Fragezeichen als A. Ruta Linn. bezeichnet

hat. (Wallich List p. 9. n Sd>V. Hoyle erwähnt desselben unter den

Farnen
,

welche das Himalajagebirge mit Europa gemeinschaftlich habe,

als plebejum Br. ohne den Ort zu erwähnen, wo diese Art beschrieben

oder aufgestellt worden sei und setzt bei, dass es dem A. Ruta muraria

nahe stehe (Illustrations etc. Ai9). Das kaiserliche Herbar in Wien besitzt

Wallich'sche Originalexemplare dieses Farns von dem angeführten Fund-

orte und mit der Nummer der weiche keinen Zweifel übrig lassen, dass

derselbe eine von A. Ruta muraria verschiedene Art sei. Pres 1 hielt ihn zu-

folge einer handschriftlichen im Wiener Herbar hinterlegten Bemerkung frag-

lich für A. varians W all., dem er allerdings sehr ähnlich ist.

Ausgeschlossene Arten.

I.

Asplenium llemionitis Linn. (Sp. pl. ed. /. 1078^ \s\ Scolopendrium Herni-

nitis Cav. (An. Cienc. IS'at. tom. V. t. 41, f. ij.

II.

Asplenium Scolopendrium Linn. (Sp. pl. ed. /, 1079^ ist Scolopendriun»

vulgare Sm. (Tent. bot. de ßl. gener. dorsifer. in Act.Taur. K. 410^.

III.

Asplenium Ceterach Linn. (Sp. pl. ed. /, 1090J ist Ceterach officinartim

W il Id. (En. pl. h. r. berol. 1068^.

IV.

Asplenium Spicant Bernh. (Tentamen novae generum filicum et spec.

earum Germ, indig. dispositionis in S c hrader's Journal /, 309^ ist

Lomaria Spicant Desvaux (Berl. Mag. V. 325^.

V.

Asplenium aquilinum Bernh. (Tent. a. a. 0. 310^ ist Pteris aquilinaLinn.

(Sp. pl. ed. /. 1075^.

VI.

Asplenium septentrionale Hoffm. (Deutschlands Flora //, 12^ ist Acrop-
teris septentrionalis Link (Hort. r. b. ber. //, S6j.
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Vil.

Aspleninm Seelosii Loyboid (Flora 1855, 81 t. XV.J balle ich für eine

Acropteris^ und wäre demnach Acropteris Seelosii zu nennen. Zu den

im Eingänge dieser Abhandlung: gebrachten Nachrichten ist noch

hinzusetzen, dass laut einem Briefe Hnusmann's dieser Farn ini

Jahre 1855 auch in Ampezzo gefunden und demselben von Sinn er

und Hüter mitgelheilt worden ist. Ampezzo liegt bekanntlich im sfid-

öslUchen Tirol
,

unweit der Gränze der venetianischen Provinz Bel-

luno, noch in jener Dolomilkelte der südlichen Kalkalpen
, dem auch

der Sclilecrn angehort
,
wo die ersten Fundorte dieses merkwürdigen

und ausgezeichneten Farnkrautes liegen.

VI II.

A spleniiim Filix femina B e r n h a r d i (in Sc lir ad. neuem Journal V.t) ist

Athyrium Filix femina Roth (Tent. Fl. germ. ///, 65^.

IX.

Asplenium fontomim Bernhardi (Tent. a. a. 0. .310^ ist Athyrium fon-

tanum Roth (a. a. 0)» Hierher gehört auch Athyrium Halleri Roth
(a. a. 0. Co.^. Koch sagt (Synops. ed. II. 9H2J von diesem Farn

ausdrücklich, dass er in Deutschland nicht vorkomme; Raben-
horst gibt als Fundort die Alpen und den Jura an, ohne bei den Alpen

die zu Deutschland gehörigen auszuschliessen. Das Richtige ist, dass

dieser Farn allerdings ’ der deutschen Flora im engsten Sinne, aber

als einer der allersellcnsten Bürger angehört. Als sichere Standorte

können angegeben werden: Die Wetterau (Schkuhr Kryptogamen

/, 53J, die Gegend von Marburg in Hessen (Wibell. Web. und

Mohr botan. Tasch. 35^, namentlich der Lahnberg bei Bürgeln

(Mönch Meth. pl. horli bot. et agri Marburg, a situ st. descri-

bendi 72.5^, der Leitersteig [bei IleiligenblutJ in Kärnthen (Sieber
im B. M.) nnd Bottenmann in Obersteier (Z ah l bruck ner im

II. llost.J.

X.

Asplenium lanceolatum Huds, (Fl. Angl. ed. /., 454^ ist ein Athyrium.,

und sollte daher Athyrium lanceolatum genannt werden. Fee hat

diesen Farn noch unter den Asplenien angeführt (Exposition des

genres des Polypodiacees 190^, obwohl er dessen Abart, welche V i-

viani (Fl. Lyb. app. 67> als Asplenium obovatum beschrieben hot,

richtig zu Athyrium brachte (a. a. 0. 186^. Hierher gehören auch

Asplenium cuncatum Schultz (Flora IS44., 807^, Asplenium Billotii

Schultz (Flora 1945, 738^ und Asplenium rolundalum Kaulf.

(Holl pi. mad. in Flora 1830, 374^.

Bd.VI. Ahh. -14
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XI.

Asplenium crenalum Frios CSuwmu Vegef. Scand, %bZ) ist Athyrium cre-

natum Kiipreclit (in !S ij l a n d e r Spicil. fl. fenn. II., 31^. N y-

in n n (Sylloge 431^ sagft von diesem Farn: y,Htingariae etiam incola

e$t sec. Cel. Pr e s l, qni in apere quodam (sub alio tarnen nomine)

speciem nt hungaricam memorat monente cel. W ik s t r ö m.'^ Leider

bin ich nicht in der Lage, über diese unbestimmte und uach dem

sonstigen Vegetationsgebiele dieses Farns, der die nördliche alle Welt

von Norwegen bis Kamtschatka bewohnt, nicht wahrscheinliche Angabe

eine nähere Aufklärung zu gehen.

XII.

ispleniiim ßssum Kitaibel (in Willdenow Sp pl. V. A, 34»^ besitzt den

Gattungscliarakter von Afhyrium (y,on peut conslater Iciir carnclerc

differenciel en assuranf s’il findnsiumj est plane ou bombe. Dans fes

.\thyrium it est gibbenx et oroide.,^ and y,Indusio gibboso — —
saepe r e f l e x o.’* Fee a. a. 0. 1 «0

,
im ausgezeichneten Grude,

kann aber nicht Athyrium ßssum genannt werden
,

^^eil schon im

Jahre 1809, also zwei Jahre früher als KitaiheTs ßssum von Will-
denow verölTentlicht wurde, Schkuhr, der des Genus Alhyrinm

nicht anerkannte, diesen Farn ganz folgerichtig unter dem Namen

Äspidinm cuneatum beschrieben und ahgcbildet hat. (Kryptog. (ieir.

/, 198 t. 566^. Da der Name cuneatum hei Athyrium noch nicht ver-

geben ist, so gebührt dem fraglichen Farn nach den Hegeln der Na-

mengebung der ältere Artname cuneatum
,
und er ist daher Athyrium

cuneatum zu nennen. Identisch mit Athyrium cuneatum sind: Asple-

nium lenuifolium Gussone (Plant, rar, X. 377 t. 65) und Asple-

nium Trettenerianum Jan. (Flora 1938, 32^. Die Abart Aspleninm

ßssum ß latifolium Haben borst (Kryptogamenßora 11. 3, 319^

stellen dar; Asplenium lepidum Presl (Beschreibung ztreier neuen

böhmischen Arten der Gattung Asplenium in den Verhandlungen des

vaterländ. Museums 1936, 65 [ Separatabdruck., \J t. 3. s. 2. trohl

von Pr es Ts sicilianischer Reise mitgebracht und nur irrthürnlich

für böhmisch ausgegeben) und Asplenium brachyphyllum Gaspar-
rini (Rend. delle R. Accud. delle scienze di Xapoli IV. 109J Da

.,.,fepidum.,^ dessen authentische Originalexemplare in Presl's Ilerbar

ich gesehen habe, der älteste Name ist, indem derselbe im Jahre 1930

verönentlichl wurde, während brachyphyllum die Jahrzahl 1845 uml

latifolium die Jahrzahl |W48 hat, so gebührt der fraglichen .^bart der

Name lepidum.
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R ii c k h 1 i c k.

Systematische Namentafel.
(Mit Ausschluß» der Synonymen, welche im alphabetischen Namens-Verzeichiii.sse

folgen.)

A « p 1 e 11 i 11m li i II 11« Fee.

A. Hemionitidastrum F e e.

I. De Io Mark.

B. Euasplcnium F e e.

II. J9far4nu»»% L i n n.

1. majus Link.
2. minus mihi (=ni.).

Irapeziforme Guss.

Lusus incisutn.

III. II u (I s.

1. tludsoni ni.

2. intermedium I* r e s I .

Lusus furcalus ni.

fallax m (An proles liybrida e.x III. cl IV.?)

IV. TrieMsotnanett Uuds.

1. macrophijllum Kupr.
2. vulyare ni.

3. mivrophyllum Guss.

Lusus a) incisus Thuub.
b) auriculatus in.

c) furcalus m.

V. IPetrareHae De Ctind.

VI . CfefMusnitruMt W e i s.

1 . Breynii K e l z i u s.

2. allernifolium Wulfen.

VII Atiianfum nigrusn Linn Polliiii.

u. 0 n 0 p* e r i s Linn.
1. (li’ulum ßory.
2. }'irgilii ßory.
3. daraUioides Tausch.

44
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ß, y i y r u rn Bern li

4. lancifoUum Mönch.
5. melaenum m.

6. argulum K a u 1 f.

Serpentini Tausch.
7. cuneifoUum V i v.

8. obtnsum K i l.

inctsnm 0 p i z.

Lusus furcatus ni.

VIII. JVff

f

tnwrafin L i n n.

I. Brunfelsii m.

8. heterophyllnm Wall r.

3. brerifolium Rolh.

4. Matlhioli Gasp.
5. elatum Lang.
ö. leplophyllum W a 1 1 r.

7. pseudogermanicum in.

H. pseudonigrum m.

!). Zoliense K i t.

Lusus furcatus in.

Bemerkungen.
I. Zu den benützten Quellen S. 837 sind hinzuzufügen die Herbarien der

Herren Hillehrand in Wien, Schott in Schönbrunn und das Host'sche

Herbar im kaiscrl. Garten der österreichischen Flora im Belvedere zu W'ien.

II. In der Tafel zur Bestimmung der Arten (S. 848) und demzufolge

auch in den Diagnosen wäre zu verbessern : 6 . Laciniis arcuatis, VI. Ger-

manicutn. Laainiis rectis 7. 7. Jndusiis nudis. VII. Adianlutn nigrum. In-

dusiis fimbriatis, VIII. Buta muraria.

IH. Unter den europäischen Asplenien genügte hei A. Trichomanes

zur Diagnose: Rachi alata^ bei A. Ruta muraria: Indusiis fimbriatis.

IV. S. 835 bat die 5. Zeile v. u. (der Standort Bermuden) wegzu-

bleiben.

V. S. 856, Z. 18 soll das Wort pinnatam mit stehenden Lettern

gedruckt sein.

VI. S. 897, Z. 8 soll Flechtenlager statt Flechtenlagcn,

VH. S. 316, Z. 10 Zipfel statt Zipfeln,

VHI. S. 310, Z. 8 V. u. lancifoUum statt laneifolium stehen.
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Erkläriing* der Abbildungeiia

I. (III.) Tafel. Asplenittm Adianhtm nigrum^ Abart: Serpentini, Form:

incisum. Vom Gurhofer Graben in Unleröslerreich. Fig. 1. Eine ganze Pflanxe

nach einem lebenden wildgewachsenen Exemplar n. Gr. Fig. 2. Eine ein-

zelne Fieder nach einem getrockneten Exemplar, Rückseite schwach vergr.

Fig. .3. Ein Sporenbehälter mittelst Camera luctda; Vorderseite; leer;

II. (IV.) Tafel. Eine Reihe von Formen des Asplenium Adianlum

nigrttm^ Abart: Serpentini^ sämmtlich vom Gurhofer Graben in ünteröster-

reich. Siehe oben S. 3l.i letzter Absatz. Fig. 1. Ein ganzer Wedel. Fig. 2

bis 7. Sechs einzelne Fiedern von ebenso viel verschiedenen Wedeln und

Stöcken, jede Fieder die unterste des Wedels, von dem sie genommen
wurde. Sümmlliche Figuren in natürlicher Grösse uach getrockneten Exem-
plaren.

III. (V.) Tafel. Sporen mit der Sporenlinut bedeckt, mittelst Camera
lucida bei Vergrösserung, von sämmtlichen AspIenium-\Tlen Eiiropa's,

nämlich: 1. von A. palmalnm^ 2 marimim (minus)^ 3. viride (Hudsoni)^

4. Petrarchae^ 5. Trichomanes (vulgare)^ 0. germankum (Bregnii)^

7. Ruta miiraria (Brunfelsii)^ 8. Ruta muraria (Matthiali)^ 9. Adiantum
nigrum (nigrtim melaennm)

^ 10. Adiantum nigrum (Onopteris Virgilii)^

tl. Adiantum nigrum (Onopteris acutum)^ 12. Adiantum nigrum (Serpen-

tini incisum). Die Breite der Sporen hat folgende Dimensionen: 1=0.008870,

8= 0.001189, 3 = 0.007675, 4 = 0.011999, 5 = 0.008870, 6= 0.08756,

7 = 0.010918, 8 = 0.011999, 9 = 0.006594, 10 = 0.004432, 11 = 0.001189,

12 = 0.006594; die Länge: 1 = 0.005513, 2 = 0.003351 , 3 = 0.009837,

4 = 0.016323
,

5 = 0.006594 ,
6 = 0.011999, 7= 0 014161 , 8 = 0.014161,

9=0.010918, 10= 0.008756, 11=0.004432, 12 = 0.011999, sämmlich in den

angegebenen Decimalen einer Pariser Linie. Diese sind die Bliltelmasse aus

Messungen von je drei Sporen bei jeder der zwölf Nummern, mit Ausnahme
von Nr. 6, wo nur eine Spore gemessen wurde. Siehe oben S. 293, Absatz

„Biologisches.** Die Exemplare, deren Sporen abgebildet und gemessen w’ur-

den, sind von folgenden Oertlichkeiten : 1. Cintra bei Lissabon, 2. ßiaritz,

Ost-Pyrenäen, 3. Gratz, 4. Palermo, 5. Brüx, Böhmen, 6. St. Georgen bei

Pressburg, 7. Leitmeritz, Böhmen^ 8. Virgil's Grab b. Neapel, 9. Universitäts-

garlen von Wien, 10. Gnrhofer Graben in Unter-Oesterreich, 11. Wien,
12. Lucanien im Königreiche Neapel.

IV. (VI.) Tafel. Die Erdkarte in Me r ca to r's Projection mit Darstellung

der Verbreitung der europäischen A.splcnicn.
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Alphabetisches Verzeichniss

der zur Unlcrscheidunj? der Arten gebrauchten Trivial-

n a ni en.

(die Namen mit n i c h t ilurGhachusaeiien Lettern sind Synonyme; die eingeklammer-

ten Namen beziehen sich auf die hier nur beiläufig ungerührten Farne.)

Seile

(Acr 0 j) t c r is s e p t ent r ion n l i s l^k.) 344

— Seelosiim.) 34.'»

Acrostichum pulchrum L i n n . SO*

CAdiantum trapeiiforme II u d s.^ SS."»

Amesium gerrnanicum N e >v m a n *90

— Ruta muraria New. 333

(Aspidium cuneatum S c li k u li r.^ . . . . . . . 346

Asplenium acutum Bory 31*

A s p l enium Adiantum nigrnm Linn 301

— al t ernif0 linm M e l . . . . *0*

Asplenium alternifolium Wulfen *9*

CAsple nium anceps Sol J *36

(Asplenium aquilinum Bernli.^ 344

Asplenium argutum K a u I f 304

— Breynii H e t z i u s 288

(Asplenium Dillotii Schult/,^ . . . . 335

— brachypliyllum GaspariJ 346

Celerach L i n n.^ . . 344

— crenatvm Fr.^ 346

ctmea/um S c h u I tz.^ 345

Asplenium cuneifolium V i v 303

— davallioides T aus ch 305

(Asplenium ebenum Ail.J *8*

(Asplenium Filix femina Bernli.^ 345

— fissum Kit.^ 346

Asplenium fissum Wimm. 306

(Asplenium funtanum Bernh.^ 345

Asplenium Forsteri S n d I. . . . . . . . 303

Asplenium ger in u nie um W eis . . . . . 867

Asplenium glandulosum Loiscleur *8*

— Hemionitis Br 0 ier 0 243

(Asplenium llemionilis L i n n.^. ....... 344
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^splenium invisum Opiz .

~~ T h u II 1>

~~ intermedium Presl.
fAspleninm fanceofahtm H u d s.^

lepidnm Pre slj
leplophyllum Schuit,,. Ualse)^splenxum marinum Li nnc

Asplenium Matthioli G a s p,

melanocuulon Willd.— microphyllum Guss.
(Asplenium monanthemum Lii,„>^spiemum montamm Willd.

multicaule Presl.“ ~ 5>choltz— murale Beruh.— nujrutn Beruh.
fAsplenium obot>atum V i v ^
Asplenium oblusntn Kit.
CAspleninm obt u s n m « e l i.j
Asplenium Onopferis L i n n. . .

* ’

Asplenium palmalum De |a Mark
Asplenium pilosum Guss.

rlLY"‘””‘ De Ca,.d;„„d D(Asplenium rohindatum Kaiilf.^

Ä„,„ „,„r„r.a Liuii. ! ;(Asplenium Scolopendrium Li nn.>— Seelosii LeyboldJ— sepienlrionale Hoffm.J
.

Asplenium Serpenfini Tausch.~ serpentinum Presl (false)
(Asptemum Spirant Bern h.^
Asplenium tabnlare 8 c h r ji d.

(Asplenium tenuifolium G u s s.^
Asplenium Tocarense II o r l.

(Asplenium rrefienerianum JanJ
Asplenium Trichomanes Huds.
Asplenium Trichomanes Lino.

Irichomanoides L i ri n.
(Asplenium trichomanoides Mchx.J
Asplenium umbrosmn V i 1 1 a r s— Vallis clausae Req.— Viryilii Bory.
Asplenium riride Huds.

Bd. VI Ahh.

ela Mark

Seile

304

269

237

345

346

337

248

332

270

271

236

303

332

305

33 i

302

345

316

317

302

243

283

282

345

329

344

345

344

305

328

344

303

346

251

346

269

281

281

282

267

284

305

255

45
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jUplenium Zoliense K l l. • '

fAthyrium crenatum R u p r.; •

cune at uiH tti.)

— filix femina KoihJ

__ fontanum Rolbv)

(Athyri%iin Halleri Rolh.^

(Alhyrium lanceolatnm m.) •

(Athyrium obovatum V i \.) •
•

(Ceterach officinarumyViUd. .

(Cheilanthes odora) .
• •

(Diplazium alternifolium B l u m

obtnsum L i n

(iomaria Spicant \)esy.)

Phyllitis lancifolia Mönch. •

Polypodium Petrarchae G u 6 r i ii

fPteris aquilina llnn) •
• *

(Scolopendrium llemionitts C a vJ

_ V ulg ar e S m.J

Tarachiu acuta Presl.

_ Adiantum nigrum Presl

— arguta Presl

— obtusa Presl.

Irickomanes crenata G i I i b e r l

rWoodsia hyperborea Kr.)

Seile

3S8

346

346

345

845

345

345

345

344

385

293

317

344

302

283

344

344

344

.ill

311

311

311

269

2S6

.Man kann die Wunder Gottes weder vermindern,

noch vermehren, noch ergründen.

Wenn der Mensch damit zu Ende Ist, fängt er

" wieder an; und wann ur .«arnl.., fübU er

soine Ohnmacht.“ — 6,
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z u r

Mooskunde Niederösterreichs

VOM

19teA. MBr. Jf. SS, JPoet9cH.

Ich gebe mir die Ehre, dem hochgeachteten Vereine eine kleine Samm*
hing der in der Umgebung von Gaming in Nieder-Oesterreich vorkommen-
den Laubmoose als einen geringen Beitrag zur Mooskunde Nieder-Oester-

reichs darzubringeii, wie ich selbe, während eines zweijährigen AuTenthaltes

in jener schönen, vegelalionsreichen Alpengegend und während eines spä-

teren achtlägigcn Besuches daselbst, von meinen einsamen Gängen im ärzt-

lichen Berufe, und in freien Mnsseslunden mit nach Hause gebracht habe.

Möge der geehrte Verein dieselbe mit freundlicher Nachsicht in seine Samm-
iiingsfächer aufnehmen, und in der unbedeutenden Arbeit doch den Ausdruck

«1er besonderen Werlhschälzung des grossen Vereinszweckes, so wie den

guten Willen des Einzelngliedes anerkennen.

Die Moosflora der Gegend, in welcher ich gelebt habe, umfasst nach

einer Wahrscheinlichkeitsaiinahme von Carl Müller (dessen Deutschlands

Moose 1853) zwischen I5Uund 800 Arten, und nach Alois Po korny (dessen

Abhandlung in der k. Akademie der Wissenschaften am 19. Jänner 19.54)

laut den bisher autorisirten Beobachtungen 147 Arten. Dass meine kleine

Sammlung hinter der idealen und wirklichen Ziffer zurückgeblieben : diess

stellt jene eben nur als eine unbedeutende Beitragsarbeit zum grossen Gan-

zen dar, lässt aber doch auf der andern Seite, wie sich später deutlich erge-

ben wird, die angenommene grössere, ideale Zahl in der Wirklichkeit begrün-

det erscheinen. Mein kleines Moos-Herbar ist ja nur das Ergebniss eines in

Zeit und Räumlichkeit sehr beschränkten Naturstudiums, und von der noch

ungeübten Hand eines .Anfängers herrührend ; der scharfschauende, geschickte,

durch keine vorherrschende Lebensbeschäfligung eingeengte Beobachter hätte

ganz gewiss in jenem inonsreichen Gebiete eine viel grössere Artenzahl aiif-

13 *
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f^cfunden. Ich selbst bin nach Gaming gekommen , ohne ein einziges Moos

zu kennen, und mir sind weder Sammlungen noch Bücher, noch gute Mikro-

skope zu Gebote gestanden ; nur die Liebe zur Natur und ihren vielgestal-

tigen Geschöpfen führte mich mit sicherer Hand Uber die ersten Klippen eines

mühseligen Studiums hinweg. Möge man daher mit der unbedeutenden Samm-
lung und den vielen mangelhaften Exemplaren derselben freundliche Nach-

sicht haben.

Ich folge bei der Aufzählnng der Gattungen und Arten R « b e n-

liorat’s Kryptogamen - Flora Deutschlands (Leipzig 1848) eineslhcils, weil

Professor Pokorny in seiner Aufzahlung der bekannten Moose Nieder-

Oesterreichs (Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereines in Wien,

1854) auch diesen Weg eingeschlagen, andernlheils weil ich hei einer spa-

teren Einsendung der Lebermoose und Flechten der Gaminger Gegend kein

anderes Werk zur Verfügung habe.

Die von mir selbst meislentheils versuchten Bestimmungen sind von

Ilrn. Dr. Saut er, k. k. Kreisarzt in Salzburg, alle revidirl, einige berich-

tiget, die fehlenden von ihm gestellt worden , und ich halte es für meine

innige Pflicht, dem ebenso geachteten Manne der Wissenschaft als freundlich

bereitwilligen Unterstützer der Anfänger, dem gründlichsten Kenner, dem
glücklichsten Bereichererder österreichischen Krypto^;amenkunde , hiermit

ölTentlich meinen Dank abzustatten, umsomehr als die im hiesigen Stifte

helindliche, von ihm herrühreude, sehr schöne und reiche Sammlung mir bei

meinen eigenen Bestimmungsversuchen zum Führer und Leitstern gedient hat.

Ich schreite nun zur Aufzählung meiner kleinen Sammlung.

I.

Wurden nicht beobachtet.

II. Stfhaff»%aceMe

:

I. Sphagnum squarrosum Pers. Auf sumpfigen Waldslellen zwischen dem
Ziegelofen und Klein - Gaming

,
auf Sumpfwiesen am Obersee bei Lunz.

9. Sphagnum cuspidatum Ehrh. Auf Sumpfwiesen am Obersee bei Lunz..

3. Sphagnum acutifolium Ehrh. Auf sumpfigen Waldstellen beim Ziegel-

Ofen, auf Sumpfwiesen am Obersee bei Lunz, im Weyerhofholze bei

Randegg.

Sphagnum acutifolium b. capillifolium Ne es. Im Weyerhofholze bei

Randegg, am Obersee bei Lunz.

Sphagnum acutifolium c. rohustum Bland. Auf Sumpfwiesen am
Obersee bei Lunz.

III. tFhamcaeeae

:

Diese, dem Auge des Anfängers leicht entgehenden, kleinen Moose wur-
den nicht aufgefiinden, dürften aber Vorkommen.
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IV. Fut%f9^*iaeene

:

4. Funaria hyyronielrica lledw. Ueberall.

:»57

V. Sp9nehw%aeeae

:

Wurden von mir wolil einfach desshalb nicht aurgefunden
,

als sie vor-

herrschend Hochnipenmoose sind, und ich nur ein einziges Mal am
Oelsclier, am Dürrenstein gar nie gewesen bin, wo sie Garovaglio,
Sanier und Schi mp er eben gesammelt haben.

VI. Fottineene

:

5. Pottia cacifolia Ehrh. Auf Brach- und Kleefeldern beim Ziegelofeii,

auch auf ödem Gartenland.

VII. Triehos9on%eae

:

G. Jiarbula unijuiculata II e d w. An Mauern, Grabenrändern, auf Brachäckern.

7. Harhnla fallax lledw. Auf Lehmboden beim Ziegelofen.

H. Barbyila lortuosa Web. und Mohr. Auf Kalkfelsen am Polzberg, Grub-

berg, Zürner, Oelscber, a»f der llerrscbaftsalpe in Gresten.

9.

Barbnia muralis Timm. Auf Mauern allenthalben.

10. Barbtila rnralis Hedw. Auf Strohdächern, selten mit Früchten, kommt

ausserhalb Bandegg und Scheibbs häuriger vor.

11. Trichostormim rigidulum S m. An nassen Kalkfelsen am Wege von

Milter- zum Ohersee bei Lnnz.

r^. Trichostomum rnbellnm Raben b. Auf Mauern und Felsen.

VIII. :

13. Distichium capUlaceum Br. und Sch. An nassen Felswänden am Ober-

see bei Lunz.

IX. :

14. Leucobryum vulgare H a m p c. Im Wäldchen bei Klein - Gamiiig , im

Weyerhofholze bei Bandegg.

X. :

15. Weisia riridula Brid. Auf feuchten Waldrändern am Wege von Grub-

wies nach Marchstein.

16. Encladium verlicillatum Br. und Sch. Auf feuchten Kalkfelsen am

Oelscher.

17. Seligeria recnrvala Br. und Sch. Auf Sandstein beim llörhaghammer

am Wege voti Bandegg nach Gresten.

XI. MBicraw^aeeae
I». Ceratodon purpureus Brid. Auf Weg- und Ackerrändern, Mauern,

Dächern, Feldern. Haiden, llolzschlägcn.
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I». Dicrannm tarintn Hdw. Auf Stellen am Wege von Kionherg

z\ir ürmannsiiti. am Wege vom Mitter- zura Obersee bei Liinz.

5J0. Dicrannm heteromallnm Hdw. Im Weyerhofholze bei Randegg auf

der Erde.

tl. Dicrannm scoparitim Hdw. In VYsildern allenthalben.

28. Dicrannm congeslum Brid. Am Obersee bei Lunz.

83. Dicrannm nndulalnm Turn. Am Oelscher, auf der Erde.

84. Dicranodontinm longirostre Br. und Sch. An modernden Baumstämmen

am Wege vom Vierlelhof nach Rilzmoos, mit Georgia pellucida.

XII €irt%w%n%iaeeae

:

85. Hedwigia ciliata Ehrli. b. leucophaea Br. und Sch. Auf einem Stein-

haufen beim Hause Sattel.

86. Sekistidinm apocarpnm Br. und Sch. An Steinen, Mauern, Felsen, alten

Planken in und um Gaming, an Felsen am Obersee bei Lunz, auf Sand-

steinen bei Randegg.

XIII. Et%eaMypteae :

87. Encalypta streptocarpa Hdw. .\n alten Baumstämmen und in Fels-

spalten am Wege zum Wasserfalle am Polzberg.

XIV. OrtUatwicHaeene

:

88. Orthotrichum anomalum Hdw. An Kalksteinen am Polzberg am Lun-

zer See.

89. Orlholrichnm Lndwigii Scliwügr. An Fichtenzweigeii in der Heuland

am Lunzer See

30. Orlholrichnm pumilum Sebwugr. b. faUa^v Bruch. .\n Obstbaumen.

31. Orlholrichnm fasligialum Bruch. An Obslbäumen und Eschen.

38. Orlholrichnm speciosum Nees. .An Feld- und Waldhäumen.

33. Orthotrichum crispum H d w. An Tannen, Buchen, Ahornen.

34. Orthotrichum crispulnm Hornsch. An Buchen und Tannen.

XV. Bartw*utw%ineene

:

35. Bartramia Oederi Sw. An feuchten Kalkfelsen beim Wasserfalle am

Polzberg, bei der Stadtmülile in der Mitlerau, am Obersee bei Lunz.

36. Bartramia calcarea Br. und Sch. Am Bache unterhalb des Maus-

rodelteiches bei Lunz.

.XVI. MeeBineene

:

Wurden nicht aufgefunden.

XVII. JBryaceue

:

37. Bryum crudum Schreb. Am Fusse des Dreieckberges auf dem Wald-
wege nach Kienberg.

38. Bryum annotinum Hdw-. Ini Holzschinge unterhalb Kiihberg bei (frosten.
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3«. ßr,»m pyriforme H.lw. A« Mauernder Karthanse und der Prarrkirche,

.„chin
Auf Holskohlenschutt beim Horh.g-

40. Bry«m P“""*"?"*
'Jf ßrL'im Ilaitscherlehenhol* bei Randegg.

Hdw. An Baobufern des Emiiienbaines .n

4,.C: puf/'-s:. AU feuchten Orten und B.chrkndern auf dem Wege

vom Hitter- r.um 0^'“ ^*'
3 , .™ Zttrner, am Oetscher.

k::ä"-

^

- rr ^gr
““*

• •• I ;«! Hnitscherlehenholz bei Randegg^.
Strünken im Hallscher

g^tenmauern ,
Schindeldächern der Ham-

as. Bryum argenleum L. Aul uarienma

merwerke.
. Am Wegrande bei den Waidachhäusern am

6. Bryum roseum Schreb. Am vregra.

Pückaubacbe.

VYIll. 19tt^inceae :

r i

»

H.lw Auf modernden Baumstämmen an feuchteiit

^^!l::^t^ge^SuH:n im stlebarer Haine beiGresten, bei der Kbhberg-

umer Gebäsch »»d Bäumen, an Wegrändern,

sehr gemein,
feuchter schattigen Orlen im Stie-

49 . Milium rostratvm Sch » a gr. ah i

barer Haine.
Auf alten Weiden am Pockanbache.

.VO. Mmum cuspidatum H
’

Sumpfwiesen im Filzmoos.

Aulacommon palustre h
«uen ^Baumstämmen am Wege vom

”^^;::ut«fCch‘ FHrm‘oos ., sonst häufig an ähnlichen Orten bei Gresten

und Bandegg.

Catharinea unduiala wen. unu

boden in Obstgär.en und Wäldern ;

54. Polytrichuu. f Weyerhofhols bei Randegg.

im Wäldchen *"=.
‘‘'""-"“"’l“®’ Oe,scher aut der Erde.

55.

- Polylrichum unuyenim
^ (j „„f der Erde.

56. Polylrickmn alpmum L. An
,leiden.

5 -. Polylrichum }u„.pcrmum
^ Waldstellen und Haiden.

5 H. Polylrichum commune L. An P g

XX.

XXI.

Sind beide nicht beobachtet worden.
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WII. JPomUnnieae
Fontinalis anlipyretica L Ini Mühlbach in der Pfarreiwiese, in der

lileinen Erlaf bei Kandegg, in einem Strassengrabeii bei (jresten.

GO. Fontinalis squamosa L. Im Fluder des Strohmühlhammers bei Randegg.

XXIII. MjCHheaceae

:

61. Leptohymenium repens Rabe uh. Auf einem Strohdache in Klein-Pockaii,

am Wege nach Reinsberg.

62. Leptohymenium filiforme Hüb. An alten Baumstämmen am Polzberg.

6.1. Anomodon viticulosus Hook und Tnyl. Auf Kalksteinen beim Hause

Sattel; sonst auch häufig an Feld- und Waldbäumen, besonders Eschen,

jedoch selten mit Früchten.

64. Anomodon curtipendulus Hook und T a y I. An Baumstämmen am Zürner.

Ö*». Leskea complanata Hdw. An Baumstämmen am Wege von Kienberg

zur Urmnnnsau.

66. Leskea trichomanoides Brid. Eben daselbst.

67. Leskea sericea Hdw. An Baumstämmen, Mauern und Felsen.

68. Leskea polyantha Hdw. An Feld- und Waldbäumen, allen Bretern.

69. Leskea subtilis H d w. An feuchten, alten Bretern am Gamiugbacbe.

70. Leskea H d w. An Baumstämmen, Stauden, Steinen, Felswänden.

71. Climacium dendroides Web. und Mohr. Auf feuchten Wiesen im

Stiebarer Haine bei Gresten, sonst häufig an ähnlichen Orten, jedoch

sehr seilen mit Früchten.

78.

Hypnum atrovirens Sm. An Felsen und Bäumen am Oelscher.

73. Hypnum abietinum L. In trockenen Nadelwäldern, auf Hügeln, Dächern,

mageren Wiesen
; sehr gemein.

74. Hypnum tamariscinum Hdw. In Wäldern; gemein.

75. Hypnum splendens Hdw. In Wäldern; gemein.

76. Hypnum aduncum L. Sumpfwiesen am Obersee bei Lunz.

77. Hypnum rugosum Ehrh. Auf sonnigen Höhen bei Sommersberg, am
Reithlingberg bei Randegg.

78. Hypnum palustre L. An Steinen und altem Holze im Pockaubache.

79. Hypnum cupressiforme L. In Wäldern auf der Erde , an Baumwurzeln

und Baumstämmen, auf Strohdächern.

80. Hypnum nemorosum Koch. An einem morschen Baumstamme im Eber-

graben am Wege zur Gfäller-Alpe.

81. Hypnum siiesiacum P. B. An faulenden Baumstämmen am Übersee

bei Lunz.

88. Hypnum uncinatum II d w. An Bachrändern im Stiebarer Haine bei

Gresten.

83. Hypnum molluscum Hdw. Auf schattigem, feuchtem Waldboden allge-

mein um Gaming, Gresten, Randegg, Lunz.

84. Hypnum filidnum L. Auf nassen Stellen in der Mitlerou, am Mühl-

bächleiu in der Pfarreiwiese, im Fluder der llorhagmühle , in der klei-

nen Erlaf bei Randegg überhaupt.
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H5. Ifypnum commutatum Hdw. An Bnchrtindern beim «Müosrodelteiche an

der Lunier Slrasse, am Obersee.

86. Hypnum squarrosum L. Auf feuchten Bergwiesen
, an Waldrändern.

87. Hypnum Iriquelrutn L. ln Wäldern und auf Bergwiesen.

88. Hypnum Striatum Schreb. In allen Wäldern sehr gemein*

89. Hypnum stellatum Schreb. In Sumpfwiesen am OI»ersee bei Lunz, auf

Sandsteinen heim Hörhaghammer in Bandegg.

90 Hypnum praelongum L. Auf nackter, feuchter Erde, an Baumwurzeln

am Übersee hei Lunz.

91. Hypnum strigosum Hoffm. Auf schattigen, feuchten Stellen bei der

Urmnn nsau.

9)i. Hypnum denticulatum L. .\n schattigen
,
feuchten Stellen in Wäldern,

an Baumwurzeln am Ohersee bei Lunz.

93. Hypnum sylcaticum L. Auf der Erde und an allen Baumstämmen im

Weyerhofholze bei Bandegg, am Obersee bei Lunz.

94. Hypnum ruscifolium Neck. An Steinen im Mitlerau- und Gamingbach,

in der kleinen Eriaf bei Grasten und Bandegg in der Nähe der Ham-
merwerke.

95. Hypnum murale Neck. An feuchten Steinen bei der Oedhammerwehre

in Pockau, in Bächen des Sliebarer Parkes bei Gresten.

96. Hypnum purum L. In Wäldern, an Waldesrändern, auf Bergwiesen-,

gemein.

97. Hypnum Schreberi Willd, An gleichen Orlen mit dem vorigen, jedoch

noch häufiger.

98. Hypnum cordifolium Hd^v. Auf Sumpfwiesen am Obersee bei Lunz.

99. Hypnum cuspidatum L. Auf feuchten Wiesen um Gaming, Gresten,

Bandegg, auf Sumpfwiesen am Obersee bei Lunz.

100. Hypnum enrvatum Sw. Am Grunde von Baumstämmen am Wege von

Kienberg zur Urmnnnsau, auch im Sliebarer Parke bei Gresten.

101. Hypnum serpens L. .4n feuchtem Holze am Gamingbache, am Grunde

alter Baumstämme ;
gemein.

108. Hypnum ßueiatile Sw. In der kleinen Eriaf bei Bandegg, im Mähl-

bächlein unter der Blcnau.

103. Hypnum populeum Ndw. Am Grunde von Baumstämmen io Wäldern.

104* Hypnum salebrosum Hoffm. Auf feuchten Holzstöckeo am Zürner,

auf allen, feuchten Brelcrn, allen Dächern, auf nackter Erde, an Steinen.

105. Hypnum lulescens Huds. Am Grunde von Mauern, an Wegrändern, an

Baumstämmen und alten Dächern.

106. Hypnum rufesccns Dicks. An Steinen im Sliebarer Haine.

107. Hypnum velutinvm L. Am Grunde von Baumstämmen in Wäldern.

10*<. Hypnum rutabulum L. Auf allen Weiden, an Baumstämmen überhaupt,

auf Mauern und Steinen, auf nackter Erde, um Gaming und um Gresten.

109. Hypnum rivulare Bruch. Im Mühlbächlein in der Pfarreiwiese.

Bd. VI.Ahh. ' 46
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XXIV. tje9€^o(tonteae

:

110. Leucodon sciuroides Scliwägr. An Wald- und Fcldbäumen, au Fel-

sen., auf Erde, gemein ; doch seilen mit vielen Früchten.

XXV. Neeheraeene :

111 . IS'eckera pennala Hdw. An Baumen im Weyerhofhol/.e bei Randegg,

auch um (laming und Gresten häufig, am Obersee hei Lunz.

11<. Neckera crispa Hdw. An schattigen Felswänden, an Steinen und Baum

-

släminen, hiiußg, doch .selten mit Früchten.

XXVI :

113. Fisstdens bnjoides Hdw. .\n Sandsteinen im Weyerhofholz bei Randegg.

114. Fissidens taxifolius Hdw. Am Wege vom Viertelhof nach Filzmoos.

115. Fissidens adiantoides Hdw. Am Wege vom Vierlelhof nach Filzmoos,

im Stiebarer Haine bei Gresten.

Aus dieser Aufzählung geht hervor:

1. dass von mir für die Gaminger Gegend 115 Arten Laubmoose auf-

gernnden worden sind
;

2. dass von den.'>e,Ilien nur 2 auf Sandstein , 113 aber auf Kalk und
innerhalb der Gränzen der Kaikformation vorgekommen sind :

3. dass ich von den bekannten Artender P o k o r n y’schcii Zusammen-
stellung 70 Arten gesammelt hohe;

4. dass ich 40, für die Kalkalpengcnd neue .Arten gefunden habe, und
zwar: SpUagnnm sqnarrosum^ cnspidatum^ Pottia catifolia. Barhula nngui-
culaia, fallax, muralis^ Trichostomum rubellum^ Weisia viridula ^ Dicra-
num varinm^ IJedwigia ciliafa, Orlliotrichnm anomalum

,
pumilum

, fasli-

giatnm^ Brynm pgrifonne^ rosenm
,
Mnium rostratum^ cuspidatum^ Poly-

trickum aloides^ uniigeruin. juniperinum commune^ Auornodon cnrfipen-

dulus^ Climaciiim dcndroides, Hypnum ßlicinum
y

stellatnmy praelongunty
denticulatum, murale, purum, cordifolinm, cuspida/um, fturiatile, populeum,
salebrosum, lutescens, velutinum, rnlabulum, Fissidens bryoides, taxifolius,

adiantoides

;

5. dass unter den aufgefnndenen 4 in Nieder-Oeslerreich bisher unbe-
kannte, sich befinden, und zwar; Bryum annotinum, Fontinalis squarrosa,
Hypnum nemorosum, H. riculare. Die Hedwigia ciliata b. leucophaea ge-
hört wahrscheinlich auch hierher, da sie von Pokorny als dem Sandslein-
und Alpenkalkgebirge fehlend angeführt wird. Die Bartramia calcarea
erhielt durch Angabe eines sicheren Standortes sichere Geltung für Nieder-
Oesterreich ;

6. dass in der Gaminger Gegend noch 77 Arten der P o k o r n y'schen

Zusammenstellung gesucht werden können ;

7. dass die ideale Artenzahl von ?00 in der Wirklichkeit begründet
erscheint, da die in jener Gegend bis jetzt gefundenen, bereits die Zahl von
100 erreichet.

Schliesslich erlaube ich mir noch, dem hochverehrten Vereine anzu-
zeigen, dass Herr Dr. Sa uter unter meinen RIoo.scn ein neues Orthotrichum
vorgefiJtiden hat, welches die Rlille zwischen Orlliotrichnm cupulatum und
Orth, anomalum hält, und welches zu überreichen ich mir später die Ehre
geben w’erde , w’o dann auch die Sammlungen der Lebermoose und Flech-
ten von mir werden eingesendet werden.
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Geschichte der Pflanzenkunde

in Mähren«

Von

F. S. Ftwshai,
Mitglied üei» /^ou]ogi.'»cli-butani8chen Vereins in Wien etc.

Die ausübende Pflanzenkunde, bestehend in botanischen Excursionen.,

.\nlogung von Pllanzensammlungen und botanisch-literarischen Arbeiten ist

in Mahren von einem sehr jungen Datum, denn sie hat erst in diesem Jahr-

hunderte begonnen. Aus der botanischen Vorzeit Mährens ist uns äusserst

wenig bekannt, ln Mähren selbst lebte kein einigermassen hervorragender

Hotaniker. Carolus Cliisins (oder Charles de rEclnse), geboren am
19 . Febrnar 1.^26 zu Arras in Belgien*», später am Hofe M a x i m i I i a n's IK,

verdanken wir die ersten näheren Angaben über mährische Pflanzen. In sei-

nem zu Antwerpen l.’»88 gedruckten Werke: „Rariornm stirpiiim per Paiino-

niam et Anstriani observnlarum historia (|uatnor libris expressa,“^ findet man
hei mehreren Pflanzen „Mora via“ als speciellen Fundort angeführt, wie

bei Prunus chamaecerasus (p. 91), Eronymns verrucosus (p. 96), AUium
ßavum (p. 816, — „locis Niciaspurg in Moravia vicinis“), Silene nutans

(p. 338), Potentilla verna (p. 430), Melampynim pratetise (p. 603.) etc.

Der erste Mährer, der sich mit der botanischen Erforschung Mährens

im engeren Sinne gewissermassen befasste, ist der Lnndesarzt ür. Joh. Ferd.

liertod V. T 0 d t

e

n f e 1 d. Derselbe hinterliess uns in seinem „Tarlaro-

Mastix Moraviae“, Brunae 1669, eine topographische Kunde von den damals in

Mahren cultivirton Gärten und mehreren besonderen darin vorkommenden

Bäumen und Sträucliern. Nach ihm log dieses Feld lange Zeit wieder ganz brach.

ln der zweiten Hälfte des verflossenen Jahrhunderts finden w’ir in

einer „Dissertatio medico-botanica de Tartaria hungarica,“ Viennae 1*79, von

'*) Seine vollständiger«* Hiograpliie in den Verhandlungen des zoolog. - bolan.

Vereines in Wi**ii f \'. ltd. S. 24").

40 *
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Alexander Sebeok, Mähren als Fundort der ebengenonnten Pllanze (Crambe

maritima L, Crambe Tataria Allion.) erwähnt. Pag. 17 heisst es darin:

„Tum elioni in Moravin inventam hanc slirpem Ueverendns Norberliis Bo c c i u s,

Ordinis St. Joannis de Deo, Feldspergensis Praejtosiliis monstravit et copio-

sam in vinei.s, in solo argillaceo ad pagnm ünstan, circa Auspilz crescere,

ibidemque sub nomine liierotiymns - Wiirlzcl seu Badicis Hieronymi notam

esse, ülque inde a rusticis Bocinis
,
qui vaccis porrigunt ad laclis aiigmen-

luin transportari relulil.“ Ist diese älteste Angabe über das Vorkommen

einer der interessantesten Pdanzen Mährens an und für sich von Wichtig-

keit, so ist es nicht minder für unsere Geschichte der Botanik der Name des

obbenannten Norbert Boccius, als eines der ältesten Botaniker Mährens

lind des benachbarten Oesterreichs.

Mahren hatte zwar seit alter Zeit seine Hochschule zu Olmütz, allein

diese war niemals eine Pflegerin der Naturwissenschaften , am wenigsten

der Botanik gewesen. Erst die von der grossen Maria Theresia für Mäh-

ren und Schlesien in's Leben gerufene und 1818 reorganisirte k. k. mähr.-

schl. Gesellschaft zur Förderung des Ackerbaues, der Nalur-
und Landeskunde und die später erfolgte .\nlage eines Landes-
museums in Brünn, wodurch viele zerstreut lebende, gelehrte und patrioti.sch

gesinnte Männer einen segenrcichcu Brennpunct gewannen, scheint den Fun-

ken für eine provincieile Auffassung der Pflanzenkunde zumeist und nach-

haltiger angefacht zu haben, denn aus ihrem Sclioose gingen bald einige

Forscher in diesem Gebiete hervor.

Die ersten diessfälligen Forschungen gingen aber anfänglich nicht über

die uächsten Umgebungen Brünns, des Centraipnnctes und des Sitzes wis-

senschaftlich gebildeter und geistesthätiger Männer hinaus. Erst in dem zwei-

ten Decennio dieses Jahrhunderts verbreiteten sie sich nach den südlich

von Brünn gelegenen , eine reichere botanische Lese versprechenden und

gewährenden Gegenden und allmälig über die ganze Südhälfte Mährens aus.

Der erste Botaniker, dem wir als in dieser Beziehung epochemachend

begegnen, und der mit der botanischen Erforschung Mährens den ersten,

folgenreichsten Anfang machte, war M. Ferd. II och steiler, dazumal Se-

nior und Prediger der evangelischen Gemeinde in Brünn.

II 0 ch s t ett e r, ein durchgebildeter Florist und Botaniker, aber vor-

zugsweise dem Neuen, noch nicht Bekannten nacbslrebend , durchstrich

fleissig die Gegenden Süd-Mährens, bedachte das Franzensmusenm wieder-

holt mit Schenkungen und getrockneten phanero- und kryptogamen Pflanzen,

und vcrofTentlichte 1823 ein Verzeichn iss mährischer Pflnnzen-
arten aus der Flora Brünns, des Gödinger Waldes an der
Gränze Ungarns, der Hügel am Czcitscher See. der Polauer
Berge, der Blanskoer und Bossitzer Gebirge, worin er 76 sel-

tenere Spccies namhaft macht, welche letztere er auch Beichcnbach,
Behufs der Bearbeitung seiner „Flora excursoria Deutschlands,“ obzwar
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viele unter unrichtigen Namen mitliieilte. Hochstetter verdient den Namen
eines ßegründers der mährischen Pnanzenkunde mit allem Rechte.

Käst gleichzeitig mit Hochstetter wurden von Dr. Alois Karl,
damnli«er k. k. Kreisphysiluis in Ungarisch - Hradisch , die Gegenden des

II radischer Kreises und zwar hauptsächlich die Höhen und Thäler der

mährischen KarpathenansUinfer und westwärts die Alluvialflora um Goia,

Bisenz u. s. w. durchforscht Im Jahre 1818 zeigte Dr. Karl der k. k.

mälir.-schles, Gesellschaft in Brünn an, dass er gesonnen sei, ein Florenwerk

unter dem Titel: ^Phylogrnphia silesiaco - moravien“ im Drucke herouszu-

geben , zu dessen Vollendung und Vervollständigung er die Gesellschafts-

mitglieder um diessfällige Unlersintzung anging. Dieses Vorhaben ist jedoch

aus leicht erklärlichen Gründen, da äusserst wenige jener Mitglieder genü-

gende botanische Kenntnisse und guten Willen besassen , nicht zur Ausfüh-

rung gekommen. Auch ist unbekannt, wohin das gesammelte Materiale Dr.

KarT.s gekommen sei.

Dr. Karl war unstreitig ein äusserst thätiger Forscher, nur halte er

bei seinem ohne Zweifel besten Willen in der Bestimmung seiner PHanzen

ein seltenes Missgeschick, wodurch er Veranlassung gab, dass später Boh-
rer, der die Angaben desselben als zuverlässig und ohne Kritik in seinem

später zu besprechenden Florenwerke benützte, mehrere Irrthümer hei der

Aufzählung der Arten beging, w'elche zum Theile noch immer durch ver-

lässliche und kritisch vorgehende Forscher im Hradischer Gebiete , beson-

ders in dessen bisher wenig betretenen Gcbirgswinkeln berichtigt und sicher-

gestellt werden müssen.

Am meisten für die Localflora Brünns, wie überhaupt für die von ganz

Mähren, Ihat der Brünner, der — Wissenschaft, seinen Freunden und Verehrern

I **40 leider allzufrüh durch den Tod entrissene — Buchdruckereihesitzer uud

Mitglied der k. k. mäh. - schles. Gesellschaft, Herr Rudolf Ro h rer

,

der

Mähren in den meisten Richtungen, am erfolgreichsten im Norden, in den

Sudeten, und im Süden Mährens selbst durchforschte. Die Resultate seiner

und seiner botanischen Freunde vieljährigen Forschungen legte er mit Be-

nützung des bis dahin durch Andere, besonders durch Hochstetter,
bekannt Gewordenen (im Vereine mit Hrn. August Mayer bezüglich Schle-

siens) in den: „Vorarbeiten zu einer Flora des mährisch-schlesischen Gou-

vernements, oder systematisches Verzeichniss aller in Mähren und in dem
k. k. Anlheile Schlesiens wildwachsenden

,
bis jetzt entdeckten

, phanero-

gamen Pflanzen“ (Brünn 183.’>) nieder, womit er zugleich den Anfang der

botanischen Lileralur Mährens machte, und hei vielen talentvollen Jünglin-

gen den Trieb der Nachahmung weckte. Wenn uns gleich dieses Werk nicht

mit dem pflanzeugcographischen Charakter des Landes, dem eigentlichen

wissen.schaftlichen Zwecke einer Provinzflora bekannt zu machen versucht,

so ist cs als ein unentbehrlicher Schritt dazu doch immerhin höchst aner-

kennungswerlh.
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Koiirer unterhielt uusserdem in dem Gurten des Altbrüniier Augu-

slinerstiftes, dessen Mitglieder seil jeher den Naturwissenschaften hold waren,

einen botanischen Garten, dessen Ueberbleibsel noch in den letzten Jahren

zu sehen waren
,

den er meist mit einheimischen selteneren Gew'ächsen

bepflanzte und seit 1830 durch mehrere Jahre wöchentlich in den Mitthei-

lungen der k. k. tnäli.-schles. Gesellschaft dem i’nblikum bekannt machte,

welche Pflanzen in jenem Garten eben zur Blülhe gekommen seien. Seine

Hauptabsicht war dabei, wie er selbst sagte, in jungen Talenten die Lust

zum Studium der Botanik zu wecken ,
was ihm auch zum Theile wirk-

lich gelang.

Was Bohrer für die spontan wachsenden Pflanzen und deren Kennt-

niss that, das that die k. k. mäh.-schles. Ackerbaugesellschaft für die Kennt-

niss, Einführung und Verbreitung der ökonomischen und Industriegewächse

und die Mode, Gärten im englischen Geschmacke anzulegen und diese nicht

nur mit inländischen Arten , sondern häufig auch mit ausländischen Holz-

gewachsen auszupllanzen, für die Kunde der Bäume und Gesträuche.

Um dieselbe Zeit hat der kaiserliche Kath Herr Franz Diebl, jubilir-

icr k. k. Professor der Oekonomie, durch die Herausgabe seiner „Land-

wirlhschaftslehre“ und der „Abhandlungen über allgemeine und besondere

.Naturgeschichte'* (3. Abtheilung: „Naturges«hichte der Gewächse'^) sowohl,

als durch seine diessfälligen öffentlichen Vorträge den Sinn für die Pflan*

zenkunde in vielen seiner Schüler geweckt, und dadurch der botanischen

Kunde Mährens rühmlich und nachhaltig gedient.

Einigermassen wirkte auch im dritten und vierten Decennio für die

Botanik der selige Dr. Johann Nestler, der als Professor der Oekonomie

und Naturgeschichte an der philosophischen Facultät zu Olmütz auch Vor-

träge über Botanik hielt. Doch , wenn gleich dadurch manches hotanische

Talent geweckt wurde, die Kenntniss der Landesilora halte davon keinen

bemerkbaren Gewinn.

Einen höchst würdigen Platz unter den Botanikern Mährens hat sich

auch Herr Dr. Siegfried Reissek, derzeit Cuslosadjuncl am k. k. Natiira-

lienmuseum, Mitglied der kaiserl. Akademie der Wissenschaften n. s. w.

erworben, ln seinen „Beiträgen zur Flora von Mähren“ (Regensburger bota-

nische Zeitschrift 1841 und 1843), in den „Supplementen und Berichtigungen

zur R 0 h r e r’schen Flora,“ die in den Mittheilun<;en der k. k. mähr.-schles.

Ackerbangesellschaft von 1840 — 1845 abgedruckt sind, hat er viele ein-

heimische Pflanzenarten kritisch beleuchtet, viele zweifelhafte Fundorte

sichergestelit und die 1347 (nach kritischer Berichtigung nur 1.34.^) .\rten

Rohrer’s um 184 neue Species vermehrt, so, dass also die Summe der

seiner Zeit gekannten mährischen phanerogamen Sponlanarten schon 1469

erreichte.
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Ausser Ilochstelter und Bohrer hatte seitdem die Brüniier Flor»

an den Herren: dem Aiignstinerproressor Aurclius Thal er*), dem k. k.

derzeit jubilirlen Statthallereirathe Willi. Tkany, dem k, k. Buchhaltungs-

beamlen Jellinek, Joh. Bayer, derzeit erstem Amlsverwaller der Eisen-

bahn in Peslh („über die Flora von Czeitsch,“ Yerliandliingen des zoologisch-

botanisrhen Vereines in Wien, 1851 , pag. 20), Kamprath, Dr. Adalbert

Heinrich, der einen interessanten Aufsatz über das Vorkommendes Xan-
thium spinosnm an mehreren Orten Mährens in die „Moravia“, 1846, lieferte,

und Dr. Heinrich Wawra — fleissige und kundige Forscher. Wawra's
diessfällige junge, daher sanguinische Arbeit ist in den Verhandlungen des

Wiener zoologisch-botanischen Vereines
(.
11 . Jahrgang) erschienen und wurde

von Tkany (III. Jahrgang) berichtiget.

Der Ihätigste Florist Brünn’s ist in der neuesten Zeit Herr Julius Wies-
ner, dessen höchst schätzbare Arbeit: „Flora der Umgebung Brüiurs,“ eine

wahre Zierde des Programmes der k. k. Oberrealschule in Brünn, 1854, ist.

Er theiit die dasigen Gewächse sehr zweckmässig in die Flora der Gewäs-
ser und ihrer Ufer, der Wiesen , Hecken, Auen, Hügel, Aecker und der

unbebauten Stellen ab. Sein Jugendfreund, Herr Makowsky, hat einige

neue Arten entdeckt, und die Standorte mehrerer selteneren oder zweifel-

haften Arten sichergestelll.
*

Einen erheblichen Einiluss auf Entwicklung des botanischen Talentes

hei der Jugend und dadurch seiner Zeit mittelbar auf bessere Pflege der

mährischen Pilanzenkunde übt gegenwärtig Herr Dr. Alexander Zavadzki,
k. k. Professor an der Oberrealschule zu Brünn, selbst ein gewiegter Bota-

niker, aus.

Gleichzeitig mit Heisse k wurden die Leilha-Kalkhiigel um Seelo-
witz und die Alluvialflache daseihst von seinem Freunde, dem dortigen

Pfarrcooperator Hrn. Joseph Wessely (derzeit in Jamnitz), der in unse-

rem Floragebiete zuerst Corispermutn nitidum, microspermumH o sU, Hitnan-

thoglossum hircinum S p r. und Leucojum aaslitum L. entdeckte, mit wah-
rem Gewinne durchforscht.

Nach der Umgebung Brünn'^s erfreuet sich die Gegend von Nikols-
burg einersehr erfolgreichen floristischen Erforschung, und die dortige

Lehranstalt hat das schöne Verdienst in vielen Jünglingen den Sinn für die-

sen Zweig der Naturwissenschaften angeregt und genährt zu haben. Ich

erwähne hier insbesondere der 1854 verfassten und mir im Manuscripte über-

lassenen: „Flora der Stadt Nikolsburg und deren Weichbildes, des fürstl.

Thaler’.s Vtrdi«*iiste in der mälirisriien Botanik sind in der Thal viel zu

«•tMiig gekiinnt und gewürdigt. Die seltensten Funde verdankte Bohrer
diesen ebenso gelehrten, als bescheidenen Manne, der sich des wahren

Zweckes einer provinziellen Ptlanzenforschung vollkoniiuen bewusst w*ar

Sein reiches mährisches llerbar wird noch in dem Augustinerkloater zu Alt-

hrünn aufbewahrt.
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Schlossgnrleiis, des Turold und heiligen Berges, der Polauer Berge, von

Klenlnitz, Voilelshriinn, Pulgrom, Bralelsbrimn , AJ:eslow und Wosliz'^ von

Herrn Joseph Holz in ge r; ferner des „Verzeichnisses derPIlanzen aus der

Nikolsburger Flora“ von Herrn Berthold Winter, Professor der Nalur-

geschichle am Ober-Gymnasium daselbst und der „Medicinalflora der Polauer

Berge“ von dem dortgewesenen k. k. Collegialgerichts-Assessor Herrn Alois

Kürschner.
Schon früher wurde die Nikolsburger Umgebung nebst Hochsletter

und Bohrer auch von Herrn Simony, k. k. Professor in Wien, die Süd-
w esl- Grä n

z

ge g

e

n d e n längs des ganzen Thajuflnsses bis in die Nähe

Iglau’s von dem zu frühe (184.'i) verstorbenen Cnslosadjuncten am k. k.

Naturnliencahinelte , Dr. Putterlik {Diotis reratoides Schrb. zwischen

Znaim und der österreichischen Gränze) durchforscht.

Die Gegend um Znaim untersuchte in seiner Studienzeit durch mehrere

Jahre Herr Dr. Eduard Schindel kn (derzeit in Znaim) und Professor Hr.

F. X. Richter. Die Gegend von Namiost, zunächst in nördlicher und

westlicher Richtung gegen Trel)itsch durchforscht seil mehreren Jahren

der Fabriksbearnte Herr Römer, von dem viele mährische Bilanzen durch

die Wiener Tauschanstalt bekannt und auch in andere Gegenden verbreitet

wurden. Herr Römer will auch das Erodium moschatum in jener Gegend

gefunden haben, was jedoch Herr Dr. Reissek mit Recht bezweifelt, indem

das echte Erodium moschatwn eine entschiedene Mediterranpflanze sei, und

glaubt die Art Römer's sei bloss ein drüssenhaariges Erodium cicutarinm,

welches auch am Julianower Berge bei Brünn vorkommt.

Die Localtlora von Lomnitz, Tisch nowitz und deren Umgebung
wurde unter dem Titel

:
„Phanerogame Flora der Gegend von Lomnitz in

Mähren, nebst den bisher aufgefundenen Varietäten und mit Ausschluss aller

cullivirten oder verwilderten Gewächse“ von dem Verfasser gegenwärtigen

Aufsatzes in den Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereines (3. ßd.

I8>J, S. 1—86; Nachtrag: 4. Bd. 1854, S. 1 — 4) nie<lergelegl.

Ausgezeichnet und erschöpfend wurde die Flora des böhmisch-
mährischen Gebirges um Iglau, die bis dahin fast ganz brach gele-

gen, auf einem Flächenraume von 35 Quadratmeilen, wovon jedoch einTlieil

über unser Gebiet nach Böhmen hinüberreicht, von dem k. k. Professor am
akademischen Gymnasium in W'ien, Herrn Alois Pokorny, in einem gedie-

genen Werke: „Die Vegetationsverhältnisse von Iglau, ein Beitrag zurPflan-

zengeographie des böhmisch-mährischen Gebirges“ (mit 1 Karte, Wien I>»58)

bearbeitet, so dass dieser Landestheil hierdurch und durch die gleichzeitigen

Forschungen der Herren: Dr. Weiner, Dr. Franz Pokorny, Carl's von

Hoffenegg, J. Ch. Neu mann (t 7.u Iglau 1851 ;
nach ihm die Polentilla

IS'eumunni Rchb.) und Heinrich Reichardt {Feristylns riridis Lindl.
auf den Abhängen um die llerrenmiihle bei Iglau, 185:’») in florislischer und

pllanzengeographischer Beziehung kaum noch etwas wünschen lässt. Von
Herrn Reichardt erliielt die Gewüchskunde Mährens einen neuerlichen dan-
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kenswerlhen
:
„Nachtrag zur Flora von Iglau^ (Verhandlungen des zoologisch-

botanischen Vereines in Wien, V. Band, S. 4^5 — 504). Diesem zufolge ent-

hält Iglau's Flora bis jetzt 1411 Arten, von denen auf die Phanerogamen

750 und auf die Kryptogamen 661 Species entfallen.

Die localen Floren der Gegenden von Olmülz, Weisskirch und

Kremsier, von denen die erstere ein ziemlich, die anderen ein völlig ste-

riles Feld waren ,
wurden erst in der neuesten Zeit durch Herrn August

Vogl, derzeitigen Zögling des k. k. Josephinums in Wien mit jahrelan-

ger Ausdauer erforscht , wodurch aber ein sehr dankenswerther Beitrag zur

mährischen Pflanzenkunde von ihm geleistet wurde.

Der k. k. Staatsanwalts-Beamte Herr Franz Bank botanisirte, je nach-

dem ihn seine amtliche Stellung bald in diese, bald in jene Gegend ver-

setzte, um Ullersdorf, in den höheren mährischen Sudeten, in

den Umgebungen von Mähr. -Kromau und in SQdmähren, und brachte

dadurch ein reichhaltiges Herbar mährischer Pflanzen zusammen.

Noch müssen wir dem Sammelw’erke des Hrn. Dr. Joh. Cal. Schlos-
ser: „Anleitung die im mährischen Gouvernement wildwachsenden und am
häußgsten cultivirten phanerogamen Pflanzen zu bestimmen,^ Brünn 1848,

sein Recht w'iderfahren lassen. Der Verfasser botanisirte meistens in den

Gegenden der Südost-Sudeten und Karpathen, nur ist zu bedauern,

dass er oft nach der Analogie auf das Vorkommen mancher Arten in Mäh-
ren überhaupt oder in gewissen Gegenden zu schliessen pflegt, dass seine

Fundorlangaben für eine Landesflora häufig zu allgemein und ungenau sind,

und grösstentheils sich auch bereits als unverlässlich herausgestellt haben.

In vielen Fällen, wo Schlosser allein als Gew’ährsmann auftritt, muss

seine Angabe fraglich bleiben. Dieses wurde besonders erst neuerlich durch

Herrn Reichardt naebgewiesen , der in seinem „Nachtrage zur Flora von

Iglau“ 47 Species anführt, denen Schlosser Iglau oder im Bereiche der

Iglaner Flora liegende Orte als Fundstätten vindicirte , an welchen jedoch

durch die bisherigen wiederholten Forschungen die von Schlosser genann-

ten Pflanzen durchaus nicht gefunden werden konnten. Wie der Historiker

nur wirklich Geschehenes, so bat der Botaniker gewissenhaft nur das

zu berichten, .was er wirklich gesehen bat.

Herr Dr. Blodig bearbeitete in seiner Inaugural -Dissertation
:
„Die

Gentianeen Mährens'^ (W'ien 1843) diese Gattung mit vieler Sachkunde und

Umsicht, und Herr Daniel Sloboda theilt uns in seinem Werke: „Rostlin-

nictrl, Öiti nävod ksnadoöniu uröeni rostlin v Cechäch, Moravöke^ (Prag 1858)

mehrere neue S tandorte mährischer Karpalhenpflanzen mit.

Die Kryptogamologie Mährens liegt derzeit noch in der Wiege und

wartet aufj den Fleiss der jüngeren Generation. Für die Kryptogamenflora

Mährens haben bereits Professor A. Pokorny und H. Reichardt in der

Iglauer Gegend das Ihrige getban. Auch Herr Dr. Julius Grüner, Iglauer

Stadtpbysikus, ist ein tüchtiger Kryplogamen-Forscher und von dieser Seite,

Bd.VI. Abh. 43
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ist in der That keine andere Gegend Mährens besser bekannt, als die nm

Iglau, woselbst 661 Specics bereits aufgefunden wurden.

Herr Professor Friedrich Marquart zu Olmütz ist durch seine: y,Be-

schreibung der in Muhren und Schlesien am häufigsten vorkommenden ess-

baren und schädlichen Schwämme^ (Brünn 1849), so wie durch seine diess-

fälligen Aufsätze in den Slittheilungeu der k. k. Ackerbaugesellschaft seil

einer Keihe von Jahren bcilissen , die mykologische Kenntniss hei uns zu

verbreiten.

Aber auch fremde, naciibarländische Botaniker trugen zur Erforschung

der Flora Mährens in der neueren Zeit bei.

Herr Heinrich Schott, derzeit Director der k. k. llofgärtcn und der

Meuagerie in Schünbrunn, durchzog unsere Heimath nach vielen Bichtungen

und entdeckte daselbst manches Bemerkenswerthe und Neue. Diesem thä-

tigen Manne verdanken wir die Auffiudung der Cimicifuga foetida in den

Wäldern bei Adamsthal (1838 von Thai er und Wessely in den

Slouper Kalkgebirgen neuerdings entdeckt), die aber jetzt durch die

häufigen Ausflüge der jungen Florajünger aus Brünn bereits zur grössten

Barität geworden
, vielleicht gar der völligen Ausrottung nahe ist. Diese

Pfianze ist für die Flora Mährens und ganz Deutschlands durch ihr sporadi-

sches Auflreten ausserhalb der westlichen Gränzc ihres eigentlichen Vege-

lalionsgehieles eine interessante Erscheinung. Schott sammelte seine mäh-
rischen Funde grösslentheils für den botanischen Gurten und das Natura-

liencahinel in Wien, Iheiltc aber auch vieles an Host mit, wornach die-

ser seine Angaben der Fundorte für Mähren machte.

Auch die braven schlesischen Nachbarn haben uns mit manchem
Kinde Flora’s auf unserem Gebiete bekannt gemacht. Die .Alpenflora der

mährisch-schlesischen llochsudeten ,
des 4788 Fuss über das Meeresnivean

sich erhebenden Spieglitzer Schneeherges, der Goldensleiner , Ullersdorfer,

Wiesenherger und Janowilzer Gebirgsrücken und Hochflächen
, reizte von

jeher ihre Wissbegierde und war das Wanderungsziel schlesischer Botaniker,

unter denen vorzugsweise nnzuführen sind: Graf Mattuschka („Enume-
ratio slirpinm in Silesia sponte crescenlium,“ Wralisl. 1779); Bitter Franz

von M ii k u s c h
;
G r a b o v s k y , .Apotheker zu Oppeln und Wimmer,

Oberlehrer in Breslau (zusammen Herausgeber der classischeii „Flora sile-

siaca); Kolschy, Pastor zu Ustron im Teschner Kreise ; .A. Koschatzky,
Stadtcnplan und F. Spazier, Apollieker in Jägerndorf

;
Bobert Genick,

Cymnasialpräfecl in Troppau, später bis zu seinem Tode in derselben An-
stellung in Brünn,* Finke, Schauer, Sendtner u. a. Von den meisten

der eben genannten Forscher befinden sich Pflanzensammlungen im Brünner

Franzensmuseum. Besonders erwähnenswerlh ist die niedlich und elegant

nusgcslatlete Sammlung der mähr, schles. Laubmoose vom Herrn Apotheker
Spazier, erst im Jahre 1850 dem Landesmuseum zum Geschenke gemacht.

Wenn wir nun einen Blick auf die Karte von Mähren werfen, so fin-

den wir
, dass noch ein Theil und zwar die an die Nordweslgränze sich
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anlehnendcn Gebiete von Hohenstadt, M a h r. -T r U b a u , Zwittau,
Ge witsch, Boskowitz, Kunstadt (Endg-ehiele der ans Böhmen her-

cinragenden Kreideformalion), dann die mageren Gebiete von Bist fitz und

Nensladtl (analoge Terrains mit Iglau) der botanischen Durchforschung

entgegensehen ,
worauf ich unsere jungen Talente mit ihren noch frischen

Keisewerkzeugen aufmerksam machen zu' müssen glaube, damit auch diese

Löcken der hcimalhlichen PHanzenkunde recht bald ausgefüllt werden möchten.

Es darf nicht mit Stillschweigen übergangen werden
,

dass auch die

durch die 1849 erfolgte Keorganisation der k. k. Landesgesellschaft begrün-

dete natu r - historische Sectio n derselben
,
wie auch das in's Leben

getretene lechnischo Institut und die Oberrealschule zu Brünn

auf die Erweiterung der mährischen Pilnnzenkunde von einem weiltragcuden

Einflüsse sein werden.

Auch die fossile Flora Mährens wurde zwar bereits nicht ganz unbe-

achtet gelassen
,

dennoch aber ist dieselbe weder ihrer Artenanzahl nach

genügend erforscht, noch verlässlich systematisch bestimmt, was \lles indes-

sen von der .\ufgabe und den Bestrebungen des Wer n e r- Vereines zur

geologischen Durchforschung Mährens und Schlesiens zu erwarten steht.

Wir kennen bisher nur die ßlätterabdrücke von Saliceen und Acerinen der

Kunstädter und Lettowitzer Thoneisensteiollötze
, die Fucoiden des Kalkes

bei Stramberg und Neutitschein, die Calomiten des Thon- (Dach-) Schiefers

von Giebau und Domeschau
,

die Abdrücke und Sleinkerne von Stengeln,

Zweiten u. dgl. von Land- und Wasserpflanzen (Keckia anmilata^ Lycopo-
diaceen^ selbst mit Sporangien), die in grosser Menge die weitverbreiteten

Stein- und ßrauukohlenlager des Landes bergen. Die vorweltliche Flora der

mährisch -schlesischen Sleinkohlendepots ist ziemlich reichhaltig in dem
Brünner Franzensmusciims beisammen.

Schliesslich sei hier noch der botanischen Sammlungen iin Franzens-

museum zu Brünn gedacht *). Sie bestehen :

a) Aus einem llerbar der mührisch-sclilesischen Flora. Sie zahlt 1500 Arten,

und enlslnnd aus Beiträgen von II o c h s l e 1 1 e r, August Mayer, von

Mükusch, Bobert Genick, Kotschy, Grabowsky u. a.

iO Aus einem anderen llerbar, das der allgemeinen Flora gewidmet ist,

und von dem k. k. Hofralhe in Wien, Herrn Constanlin Freiherrn

Münch-Bellinghnusen dem Museum geschenkt wurde. Es ent-

halt 15000 Pflanzen, darunter welche aus Asien, Amerika, Afrika und

Australien.

cj Ferner ist für die in Mähren und Schlesien wildwachsenden Gift-
pflanzen ein besonderes llerbar angelegt.

dj Die K r y p 1 0 g a m e n s a m m I u n g enthält 3000 Nummern. Dazu gehört

auch die aus den Lagunen von Venedig, welche der k. k. Hofrath,

Herr Grimm, Freiherr von Süden, als Gesellschaftsmitglied dem

*) Das Fran/.eiis-Miiseiira. Uewcliriehen von A 1 b i ii Heinrich. Brünn,

ll ^
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Museum verehrte. Der Snmmlung der mälirisch-scliiesischen Laubmoose
vom Herrn Apotheker Spanier wurde bereits Erwähnung gethan.

e) Eine Hölzersammlung der meisten Bäume und Sträucher
,

die in

den mährisch-schlesischen Wäldern und Auen wachsen.

fj Eine Sammlung von Pflanzensämereien, die in 460 Fächerahthei-

lungen eingereihet und systematisch bezeichnet sind.

g) Eine Sammlung der in Mähren und Schlesien cultivirten Obst-
arten in Wachs, enthaltend 62 Sorten Süss- und Sauerkirschen-,

60 Birnen-, 115 Aepfel-, 12 Pfirsich-, 3 Aprikosen-, 6 Pflaumen- und

Reineclauden-, 3 Mispeln-
,
3 Nuss- und 14 vorzügliche Traubensor-

teo. Endlich

h) eine Sammlung von 40 Arten Schwämme, ebenfalls in Wachs von

T r a t ti n i k.

Vorliegende Arbeit macht nicht den geringsten Anspruch auf Voll-

ständigkeit, sie ist vielmehr zu dem Zwecke verfasst, um die einheimischen

Pflanzenfreunde anzuregen, in phytologisch - historischer Hinsicht bezüglich

Mährens Vollkommeneres zu leisten. Doch legeich nicht die Feder bei Seite,

ohne Herrn Dr. Reissek für seine Notizen, besonders die botanische Vor-

zeit Mährens anlangend, meinen wärmsten Dank gesagt zu haben.
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Eine pflaBiengeegraphlsche Skifie.

Von

MB»*. A. JKLemer.

Unter dem Namen „Bakonyerwald“ wird von den Geographen der

Ilöheozug verstanden, welche von dem nordwestlichen Ufer des Plattensees

zur Donau hinaufzieht, und die grosse ungarische Ebene von der kleinen

trennt. Gewöhnlich wird derselbe als Ausläufer oder Vorlage der Alpen

angesehen, und in der That lassen sich niedere tertiäre Hügelketten, w'elche

die südliche Einfassung des kleinen ungarischen Beckens bilden von dem
besprochenen Höhenzuge aus, längs des rechten Raabufers bis an die

steirische Gränze hin verfolgen
;

anderseits aber erscheint eine Trennung

der Berge um Gran, die man als die Endigungen dieses Höhenzuges ansieht,

von den gegenüberliegenden Bergen am linken Donauufer, welche letztere

man schon zu den Karpathen rechnet, als eine sehr gezwungene, und ist

ebenso unnatürlich, als es unnatürlich wäre ,
jenen Theil des böhmisch-

mährischen Gebirges, welches die Donau in Oesterreich übersetzt, und sich

noch südlich dieses Flusses ausbreitet, von der Hauptmasse zu trennen, als

isolirtes Gebirge zu behandeln, oder w'ohl gar mit den Alpen in Verbindung

zu bringen.

Wenn mau die geognostisclien Verhältnisse der orographischen Ein^

Iheilung zu Grunde legt, so wird man versucht, den südlich der Donau

zwischen der grossen und kleinen ungarischen Ebene gelegenen Höhenzug,

dessen geognostisches Centrum die Trachytberge von Wissegrad sind, als

einen Theil der nördlich von diesem Strome so entwickelten trachytischen

Gebirge anzusehen, nm so mehr als die an der Donauenge bei Gran und

Bd.V1.Abh. 48
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Waitzeo gegenüberliegenden Berge so ganz und gar mit einander Überein-

kommen. Anderseits sclieinl es gerechlferligl, den besprochenen Gebirgszug

mit dem Trachylziige von Gleicbenberg und den an der Raab in Steiermark

sich erhebenden Basaltkegeln von Rigersburg, Kapfenstein und Feldbach,

ebenso, wie mit den Fünfkirchner Gebirgen unter den Namen „östlicher

Vorlagen der Osl-Centralalpen^* zusammen zu fassen, und die ebengenannten

steirischen Insclberge als die Ausgangspunkte zweier theilweise unterbro-

chenen Züge anzusehen, von denen der eine über die vulkanischen Erhe-

bungen des Somlyö an die Ufer des Plattensees und von da als Wasser-

scheide zwischen den Zullüssen der Raab und Särviz in nordöstlicher Rich-

tung zur Donau streicht, während der andere zwischen Särviz und Drau

sich in die Baranya hinabzieht.

Das von dem nordwestlichen Uferrande des Plattensees gegen die

Donau bis Gran und Ofen hinaufziehende Gebirge wird durch die Thalfläche

von Mör (475 W. F.)
,

welche die Raaber Ebene (Raab 342 W. F. Kreil)

mit der Stuhlweissenburger Ebene (Stuhlweissenburg 451 W. F. Kern.) ver-

bindet, in zwei Gruppen geschieden. Die nördlich von Mör liegende bis

Gran und Ofen hinziehende Gebirgsgruppe wird Verlesgebirge genannt,

während die südliche Gruppe zwischen den Zuflüssen der Raab und Särviz

den Bakonyerwald bildet. Die Wasserscheide dieses letzteren Gebirgszuges,

dessen pflanzengeographische Verhältnisse in nachstehender Skizze bespro-

chen werden sollen, zieht von Nagy Väsony 633' (Bd.) Ober den Kabhegy

1896'^ über die Berge von Szent Gäl und Löküt nach Zircz 1316' (Kern.)

und von dort über Cseteny, Csatka und Särkäny in die Ebene von Mör

hinaus. Die höchsten Berge des Bakony liegen an der westlichen Seite

dieser Wasserscheide nördlich von dem Kloster ßakonybäl, wo der Körös-

hegy eine Höhe von 2238' jX und der Somhegy eine Höhe von 2110' (Kern.)

erreichen.

Nur die Mille dieses Gebirges ist noch mit weilen Wäldern bedeckt,

während die gegen die Stuhlweissenburger Ebene vorgeschobenen Höben

zum grössten Theile der Wälder ganz und gar beraubt und theilweise In

Ackerland umgestaltet sind. Letztere Höhen, welche sich über Vesprim 886'

(Bd.) und Palola 504' (Bd.) hinziehen, umranden einen weiten Morast, der

einen Theil der Sluhweissenburger Ebene ausfüllt, und die Särviz (Sär

Morast, viz Wasser) genannt wird. Sie nimmt alle von den umgebenden

Bergen kommenden Gewässer auf, von denen der Csurgo, Sed nnd der aus

dem Plattensee kommende Siö die bedeutenderen sind, und ist durch den in

neuerer Zeit durch sie gezogenen SchiiTfahrts-Canal bedeutend entsumpft

worden.
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Die umrandenden Höhen mahnen hier und da an das Plateau des

Karstgebirges und die Aehnlichkeit wird durch die aus den Klüften des

Kalkes an vielen Orten als förmliche Bäche hervorkommenden mächtigen

Quellen, die aber oft genug nach kurzem Verlaufe sich wieder verlieren,

noch vermehrt. Wesentlich unterscheidet sich jedoch dieses Gebiet von dem
Karstgebirge durch seine Fruchtbarkeit. Man zeigt hier den Heisenden die

Aecker bei Palota
,

welche weit und breit den schwersten und besten

Weitzen liefern, und nicht ohne Zweifel blickt man anfänglich auf diese

Aecker, welche mit vielen tausend meist fauslgrossen weissen Kalksteinen

besäet sind, und die kaum geeignet scheinen, die Mühe der Hoden-

beorbeitung zu lohnen. Zwischen diesen Steinen aber liegt eine schwarze

Erde, welche an der Fruchtbarkeit dieses Bodens den wesentlichsten Antheil

hat. Man erzählt, dass einige Eigenlhümer von .Aeckern die Steine zu ent-

fernen suchten
,

diese Arbeit aber alsbald aufgaben, da der Ertrag des

Bodens dadurch sich verminderte, eine Erscheinung, die sich vielleicht

daraus erklären Hesse, dass die Steine einerseits eine fortwährende Quelle

anorganischer Bestandtheile abgeben, anderseits aber auch auf die Erwär-

mung und den Grad der Lockerheit der Bodenkrumme einen für das günstige

Gedeihen der Saat nothwendigen Einfluss üben.

Die Flora der hier sich hinzielienden kahlen Hügel zeigt von jener

der kahlen Dolomitberge bei Ofen wenig Unterschied. Helianthemum oelan-

dicum , Veronica prostrata , Carex humilis , PotenlHla verna
,
Alyssum

minimum und monlanum^ Crepis rigida^ Tvinia vulgaris^ Sesleria coenilea^

Paronychia capitata^ Globularia vulgaris^ Alsine cerna^ Sahia auslriara^

Adonis vernalis, Pulmonaria azurea, Carex nitida^ Vinca herhacea^ Poly->

gala major^ Teucrimn monlannm und Doryctiium suß'rntU'Osum sind Pflan-

zenarten, die ich hier beobachtete, und die dazu beilragen inügen, die Flora

dieser meist kahlen nur Iheilweise mit strauchartigen (Jitercas pabesvens^

noch seltener mit mageren Eichenbeständen überdeckten Hüben zu charak-

terisiren.

Wie der Name sagt, ist Bakonybel als die Mitte des Bakunyerwaldes

anzusehen, und in der Nähe dieses Ortes erheben sich auch die schon

früher erwähnten, noch mit dichten Wäldern bedeckten höchsten Berge

dieses Gebirges, nämlich der Köröshegy und Somhegy, von deren Gipfel

man einen prachtvollen Ueberblick über die dunklen weiten Wälder des

Bakony geniesst. In westlicher Hichlung entfaltet sich hier eine weite Fern-

sicht auf die kleine ungarische Ebene, an der süd-üsllichcn Seite zieht sich

längs der dunklen bewaldeten Höhenzüge die glänzende Flüche des Platten-

sees hinab, und gegen Osten verliert sich der Blick in die unendlicbc Ferne

der grossen ungarischen Ebene; gegen Norden und Süden jedoch scbliesscn

waldige Bergrücken den Horizont.

4H*
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Obwohl die Höhe dieser Berge keine so bedeutende ist, dass dadurch

ein Wechsel der Vegetation an ihren Abhängen bemerkbar wäre, so lasst

sich doch aus einigen, wenn auch sparsamen Thalsachen nachweisen, dass

hier eine wesentliche Aenderung der oberen Pflanzengränzen im Vergleich

mit westlicher gelegenen Gebirgen nicht statlflndet. Im Vorhinein sollte man

vermuthen , dass in einem Höhenzuge, der die grosse und kleine unga-

rische Ebene scheidet, auf welchen daher das continenlaie Klima letztge-

nannter Gebiete nicht ohne Einfluss bleiben kann, eine bedeutende Depression

der Pflanzengranzen stattfindcn werde, wenigstens lässt sich eine solche

in dem Alpenzuge in den östlichen österreichischen Kalkalpeii im Ver-

gleiche mit dem westlichen Nordalpen entschieden nachw'eisen, und wird

dort unstreitig durch die grösseren Temperaturextreme bedingt ; iiu Ba-

konyerwalde scheint jedoch dieser Einfluss der contineiitalen Lage durch

die ausgebreilclen Wälder, welche jedenfalls die Temperalurextreine mäs-

sigen, compensirt zu werden, ja es erscheint hervorhehensw’erlh, dass ge-

wisse schattenliebende Gewächse, die sich in westlichen Ländern an den

Fuss der Gebirgszüge hallen, hier bis auf die Gipfel emporsteigeii. So

bildet z. B. Staphylea pinnata hier sowohl
,

auch in dem Verlesgebirge

auf Höhen von 1500 — 8000 W. F. streckenweise nicht selten das Unterholz

und Acer campeslrey Sorbus lorminalis^ Cornus mas^)y Anemone ranun^

culoidesy Corydalis solida, Gnlantkus nwnlis und so manche andere Pflan-

zen, welche in Süd-Baiern und Oesterreich über 8000 ' nicht mehr Vor-

kommen
,

sah ich am Gipfel des 8110' hohen Somhegy noch prächtig

gedeihen. Nur die Quercus-Arien schienen mir zurückzubleiben
;

bei dem
Umstande aber, dass nur wenige Punkte zu 8000' emporsleigen, wäre es

gewagt, hier von oberen Gränzen der Eichen zu sprechen i übrigens sah

ich auf Höhen von 1500' noch herrliche Eicheu Wälder aus Quercus Cerris

und sessilifJora, Nur für die Culturpflanzen zeigen sich hier obere Gränzen

gesetzt, und namentlich gilt diess von der Weinrebe, welche am Rande des

Gebirgszuges eine eifrige Pflege findet, und dort ein vortreffliches Getränk

liefert, in den Gärten von Bakonybel und Zircz jedoch ebenso, wie der

Aprikosen- und Pfirsichbaum nur mit Mühe an den Spalieren reife Früchte

bringt, obschon Bakonybel nur 950,6 W. F. hoch liegt, eine Höhe, welche auf

keinen Fall auch für das Randgebieth als massgebend zur Bestimmung der

Obern Weingränze angesehen werden darf. Sowie die ausgedehnten Wälder,

indem sie die Temperaturexlreme massigen, einerseits die Depression oberer

Pflanzengranzen in continentalen Gebieten verhindern können, so scheinen

sie hier bei dem Weinslocke gerade die entgegengesetzte Wirkung zu

haben, indem sie sein Gedeihen schon hei geringer Höhe unmöglich machen.

•} Cormu nuut wird von den Uni^arn „Soni“ genannt, und das nicht seltene Vor-

kommen am Somhegy mag Veranlaasung zur Benennung dieses Berges gege-

ben haben.
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So sonderbar diese doppelte Wirkung für den ersten Augenblick erscheinen

mag, so ßndet sie dennoch eine Erklärung darin, dass der Weinstock einer

Sommerwärme bedarf, die ihm hier in Mitte ausgedehnter Waldstrecken

selbst bei geringer Höhe nicht mehr geboten wird, dass aber anderseits die

früher angeführten Gewächse, wie Staphyiea pinnata y Galanthus nifxilis

u. dgl. entw'eder Niederhölzer oder krautartige Schattenpflanzen sind, deren

Gedeihen in grösseren Höhen weile Wälder nur begünstigen können.

Ein Vergleich des Standes der Vegelalionsentwicklung zwischen Ofen

und Zircz liess für den Mai eine mittlere Verspätung von 14 Tagen gegen

den ersleren Ort erkennen.

Tief eingeschnittene Thälcr und enge Schluchten, steile Felswände und

schroffe Berggipfel, wie sie uns in den Kalkalpen begegnen, sind hier eine

grosse Seltenheit. Das ganze Terrain stellt ein Hügelland dar, in welchem

selten ein Thal sich durch längere Zeit verfolgen lässt. Nur w'enige Punkte

mahnen daher in landschaftlicher Beziehung an die Alpen und auch die

so reiche Flora, welche die Schluchten der Kalkalpen charakterisirt, fehlt

hier gänzlich. In der Nähe von Bakonybel bietet sich ein Punkt, wo steile

Felswände die Ufer eines Baches einengen
, der sich zwischen bemoosten

übereinandergestürzten Felsblöcken durchwindet ; dringt man durch diese

Schlucht tiefer ein, so gelangt man zu dem Kerteskö, einer senkrechten Kalk*

wand, an deren Fuss unter Kalkblöcken mehrere hervorrieselii. Eine

üppige Vegetation bedeckt das moosige Gestein. Stellenweise sind die Fels-

blöcke ganz mit Omphalodes scorpioides
,

Cftrysosplenium altemifoliumy

Oxalis acefosella und Möhrinyia muscosa überwuchert ,
aber ausser dem

letzteren Pflänzehen mahnte auch weiter Nichts an eine subalpine Flora. Ich

erwähne dieses Umstandes darum ,
weil sich in dem Zuge der Nordalpen

eine grosse Anzahl von Alpenpflänzchen weil gegen die Ebene zu verbreitet

findet, und zwar nicht bloss längs dem Ufer der aus den Hochalpen kom-

menden Bäche und Flüsse, sondern auch auf den niederen Bergen ,
w’elche

die letzten Au>läufer der Nordalpen bilden, wo man namentlich am Fusse

steiler, schattiger und kühler Felswände noch manche Pflänzchen antrifft,

die sonst nur in höheren Regionen sich zeigen. Von allen den der Flora der

Nordalpen ausschliesslich eigenthümlichen oder dieselbe vorzugsweise cha-

rakterisirenden Pflanzenarlen fand ich aber auch nicht eine in dem besuchten

Gebiete, ein weiterer Beleg für die früher ausgesprochene Ansicht, dass

man den Bakonyerwald nicht w’ie diess von vielen Geographen geschieht,

unter die Gruppen der Nordalpen (nördl. Vorlagen der östl. Centralalpen)

einreihen darf.
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Den grössten Theil des Terrains nehmen noch die Wälder ein. Vor-

walterid sind im Herzen des Bnkony die Buchenwälder, in einigen Strichen

befinden sich auch reine Eichenbestände, und hier und da noch gemischte

Laubwälder, die ganz den Charakter eines Urwaldes an sich tragen*

Die Rothbuclie gedeiht hier auf eine ganz vortreffliche Weise. So um-
fangreiche mächtige und schöne Stämme dieses Baumes, wie man sie hier ßndet,

dürften anderwärts wohl zu den Seltenheiten gehören, und es scheint mir

sogar sehr annehmbar den Namen dieses Waldgebirges „Bakony“ von buk,

die Buche (slav. buk) und hony Heimatli herzuleilen, so dass also ursprüng-

lich diese ausgebreiteten Wälder als Buchenheimat, Buchenwald bezeichnet

wurden. Die Gipfel und obersten Aeste dieser Buchen sind jedoch häufig

abgestorben, ragen dürr und kahl in die Luft empor und geben Zeugniss

von der Ueberständigkeit des Waides. Die tieferen Aeste aber dicht belaubt,

reichen sich gegenseitig die Arme und bilden ein dunkles schatlengebendes

Laubdach, welches von den riesigen sehr regelmässigen Bucheiislämmen wie

von Säulen gestützt erscheint. Da diese mächtigen Stämme alle in ziemlicher

Entfernung von einander stehen, lassen sie den Blick weit hinein in die

Tiefe des Waldes dringen , so dass man oft in grosser Entfernung weit im

Hintergründe des Waldes eine Viehherde durchtreiben sieht.

Am Grunde dieser Buchenwälder entwickelt sich selten eine artenreiche

Vegetation. Nur schattenliebende zu Herden vereinigte Pflanzen , wie Aspe-

rnla odorata^ Impatiens Nolitangere
^
Carex syhalica^ Denlaria bulbifera,

Qardamine sylcatica^ Cephalanlhera ensifoHa^ IS'eotia IS'idus avis und Vero-

nica acinifolia zeigen sich hier und da auf dem grös.stentheils nur mit dür-

ren Buchenblätleru bedeckten schwarzen Boden. An den Waldrändern aber

oder dort wo durch das Rinsal eines Baches, durch Blossliegen grösserer

Felsmassen oder durch steile Neigung des Bodens eine Unterbrechung in der

Einförmigkeit des Waldes hervorgebracht wird, entfaltet sich auch eine viel

reichere Vegetation. Glechoma Inrsuhim^ Viola mirabiliSj Contallaria ma-

jaliSj multiflora und latifoHa^ Geranium phaeum^ Ranunculus lanuginosus,

Isopyrum thalictroides
,
Corydalis digilata und bulbosa

,
Denlaria ennea-

phyllos, Arum maculalumy Aconitum Lycoclonum, Paris qttadrifolia , Ga-

lanthus nivalis^ Vicia syhatica, Anemone ranunculoides^ Atropa Belladona,

Prenanthes muralisy Aspleninm TrichomaneSy Melitis Melissophylunty Merai-

rialis perenniSy Sambucus EbuluSy Chaerophyllum temulnm, Anthriscus syl-

restrisy Asamm europaeuniy Sanicuta europaea^ Galeobdolon luteum
,
Ac-

taea spicata^ Melampyrum pratense gedeihen daselbst im Halbschatten der

Gebüsche , und schmücken den Boden mit der Farbenpracht ihrer Blülhen.

Die Gebüsche selbst an solchen Waldrändern und Waldlichtungen sind vor-
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züglich Viburnum Lanlana^ Evonymus rerrucosus, Staphylea pinnata und

straucbi^e Tilia grandiflora, parriflora^ Acer campestre^ Carpinus Belulus^

Ulmus campestris, Pyrus torminalis und Rosa canina.

Einen ganz anderen Vegetations - Charakter tragen die Eichenwälder

an sich. Sie werden aus allen Eichenarten unserer Flora zusammengesetzt,

vorherrschend schien mir jedoch Querats Cerris ^ am seltensten Quercus

pedunculata zu sein. Quercus pubescens ist im Centrom des Bakony selten,

in dem Randgebiete desselben sah ich sie jedoch manchmal reine Be-

stände bilden.

Die einzelnen Eichenbäume stehen von einander in solcher Entfer-

nung, dass der Grund des Waldes der Besonnung nicht entzogen ist. Dieser

ist daher auch nicht so wie jener des Buchenwaldes vegetationsarm, son-

dern mit dichtem Graswochse überzogen, er bildet eine Wiese, die auch als

solche benützt, und an günstigen Punkten jährlich abgemäht wird.

Die Eichenwälder gewinnen dadurch ein fast parkähnliches Aussehen,

und auch hier vermag das Auge so wie bei den Buchenwäldern lief in den

Grund des Waldes einzudringen, was namentlich dann der Fall ist, wenn der

den Wald tragende Boden eine horizontale Fläche darstellt. Selten fehlt

weidendes Vieh als Staffage, wodurch wohl das landschaftliche Bild ver-

schönert, die Entwicklung einer reicheren Flora aber gehindert wird , denn

unstreitig ist nur der Viehtrieb die Ursache der Armseligkeit der Vegetation

in diesen Wäldern; dieselbe ist wenig charakteristisch und bietet uns nur

die gewöhnlichsten Pflanzen trockener Wiesen und Viehweiden. Gnapha-

Hum syhaticum^ Ajuga reptanSf Luzula campestris , Pyrethrum corymbo-

sum, Fragaria vesca und collina^ Myosotis sylcatica, Anthoxantum odora-

tum, Poa pratensis ^ Euphorbia Cyparissias ^ Hieracium Pilosella ^ Carex

muricata und Schreberi^ Viola canina^ Glechoma hederaceum, Potentilla

argentea und alba, Betonica officinalis^ Orchis ittoriOf Euphorbia amygda-

loides
^
Galium crucialum^ Alsine trinercia, Orobus niger^ Vicia sepiumy

Geum urbanum^ Aegopodium Podagraria ,
Lychnis Viscaria^ Briza med*a,

Sedum sexangulare, Carlina oulgaris, Adonis ternalis , Trifolium monta-

num, Salvia pratensis, Gentiana cruciata , Chrysanthemum Leucanthemum,

Hieracium murorum, Cytisus capitalus, Polygala vulgaris sind einige der

Pflanzen , welche vielleicht zur Charakterisirung solcher Wiesen , die hier

den Grund der Wälder bedecken, beitragen mögen.
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liier und da stehen jedoch die Eichen gedrängter) Hainbuchen
,
Pyrus

lorminalis und communis^ Betula alba und pubescens sind ihnen untermischt,

und ein dichtes Unterholz von Corylus ^ Crataegus
^
Acer campestre hilft

einen etwas dichteren Schatteu bilden. Dorthin vermag auch das Vieh nicht

so leicht zu dringen, und eine etwas reichere Flora entfaltet sich. Ranun-

culus auricomusy Trifolium rubens, Aquilegia vulgaris^ Geranium phaeum^

Pulmonaria aiurea^ Fragaria elatior^ Veronica officinalis^ Campanula per^

sicifoHüf Senecio Fuchsiiy Epilobium angustifolium^ Lilium Martagon , Sn-

nicula europaea, Majanthemum bifolium^ Phyteuma spicatum ^
Luiula al~

bida, Orobus rernns, Asperula sylvatica, Pteris aquilina ,
Pyrola secunda

und minor^ Viola syhestris, Primula acaulis^ bedecken daselbst neben den

früher angeführten den Boden.

Nur in jenen Theilen des Gebietes, wo wegen Schwierigkeit des Trans-

portes, sei diese in der grösseren Entfernung von den Ortschaften oder in

dem Mangel fahrbarer Wege gegeben , das Holz fast ganz werthlos w ird,

findet man noch gemischte Laubwälder, welche als wahre Urwälder ange-

sehen werden dürfen. Fagus syhatica, Carpinus Betulus^ Acer Pseudo Pla-

tanus^ platamides und campestre, Tilia parvi- und grandißora^ Fraxinus

excelsior und Ornus, Prunus arium, Pyrus 31alus, lorminalis und communis,

Ulmus campestris und Populus Iremula, so wie Quercus Cerris, Robur und

pedunculala, finden sich hier im buntesten Gemische, und bald dieser, bald

jener Baum mehr vorherrschend. Ich sah hier Acer campestre als 10 Klaf-

ter hohen Baum
,
und Populus tremula sowie Pyrus torminalis von nicht

geringerer Höhe.

Hier und da drängt sich noch im Grunde des Waldes eine Fülle von

Unterholz, gebildet aus Salix Caprea, Evonymus europaeusuud verrucosus,

Staphylea pinnata, Rosa canina, Corylus Avellana, Sorbus Aucuparia, Vi-

burnum Opulus und Cornns mas, umrankt von Clematis Vitalba und Rosa

arvensis, und auf der tiefen schw’arzen Humusschichte modern umgefallene

Baumstämme, theilweise schon zur Grundlage für niedere Gewächse dienend.

Carex pilosa, Melica uniflora, Asperula odorata
,

Viola sylcestris,

Ficaria ranunculoides, Lathraea Squamaria, Galanthus nivalis, Aconitum

Lycoctonum, Allium ursinum, Sisymbrium Alliaria, Smyrnium perfolialum,

Arum maculatnm, Lunaria rediciva, Anemone ranunculoides, Scrophularia

rernalis, Corydalis bulbosa und digitata, Isopyrum ihalictroides
,
Asarum

europaeum, Oxalis Acetosella, Dentaria enneaphyllos und bulbifera, Chry-
sosplenium allemifolium und Omphalodes scorpioides charakterisiren die

Flora, die sich im Grunde dieser Wälder breit macht.
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Hier und da ist eine Waldblösse, wo Lilium Martagon
^
Smyrnium

perfoliatum, Orchis pallens und fusca, Ajuga reptanSy Hypericum perfora-

tum und Geranium phaeum auftreten.

Wie schon erwähnt, sieht man in diesen schönen Wäldern die herr-

lichsten Bachenstämme vermodern. Der geringe Werth des Holzes als Brenn-

material an Ort und Stelle lohnt kaum die Mühe der Arbeit des Fällens, und

der Transport in holzärmere Gegenden wird durch die zeitweilig kaum
fahrbaren Strassen schwierig und so kostspielig gemacht, dass nur geringer

Gewinn heraussieht. An einen Transport durch Schwemmen scheint man nicht

denken zu wollen, obschoo mehrere Bäche als Wasserstrassen für Schwemm-
liolz ganz gut geeignet erscheinen. Freilich würde die Unregelmässigkeit

des Flossheltes. des Gefälles und der Wassermenge eine Regelung und einen

nicht unbedeutenden Kostaufwond nothwendig machen
,
aber ebenso gewiss

lässt sich behaupten, dass ein derlei Unternehmen von günstigem Erfolge

gekrönt sein "würde* Ein wichtiger Erwerbszweig für die Bewohner des Ba-

konyerwaldes ist die Verarbeitung des Buchenholzes zu Schiebkarren, Heu-

gabeln und anderen Holzwaaren, die durch Händler von den Erzeugern zu-

sammengekauft und aiisgeführt werden. Die ganze zur Erzeugung dieser

Waare nothwendige Arbeit wird mit freier Hand mit einer durch Uebung
erlangten staunenswürdigen Fertigkeit ausgeführt, uud im Sommer entfaltet

sich in einem neu angelegten Holzschlage ein ganz eigenthümliches Leben

und Treiben. Der Holzarbeiter kauft sich daselbst von dem Besitzer des

Waldes eine Gruppe von Bäumen , und errichtet in deren Nähe eine Holz-

hütte, die gekauften Buchen werden jetzt gefällt, und man versucht die ge-

fällten schlanken Buchenstämme mit der Axt in breite Laden zu spalten.

Spaltet sich der Stamm gut, so wird er weiter verarbeitet, spaltet er sich

nicht , so wird er nur im günstigsten Falle als Brennholz benützt , häußg

aber liegen gelassen und der Vermoderung preisgegeben. Die durch das

Spalten des Stammes erlangten Laden werden dann mit freier Hand weiter

verarbeitet, und man kommt bei dem Anblicke dieser Arbeit wahrlich io

Verlegenheit zu entscheiden, ob man mehr die Fertigkeit oder aber den Un-

verstand der Leute anstaunen soll, die es noch nicht dahin gebracht, zu sol-

cher Arbeit andere Kräfte, als die ihrer eigenen Hände zu gebrauchen. Die

Wohlfeilheit des Brennmaterials bat auch zur Entstehung mehrerer Glas-

fabriken Veranlassung gegeben. Bei dem Umstande aber, dass hier weit und

breit nur Kalkstein auftritt und die Zufuhr des zur Glaserzeugung hier be-

nützten Gesteines ziemlich kostspielig ist ,
haben diese Glashütten niemals

eine besondere Bedeutung erlangt.

Versuchen wir es schliesslich die Merkmale hervorznheben, welche die

Stellung des Bakonyerwaldes in pflanzengeographischer Beziehung bestim-

men, so finden wir vor Allem den Mangel alles Nadelholzes , den Mangel

Bd. VI. Abh. 4<J
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von Erica- and racctmum-Arten bezeichnend. Nur in der nächsten Nähe

von dem schönen Cistercienserstifte Zincz breitet sich ein Nadeiholzwald,

vorwaltend aus Fichten mit untermengten Ptnus syhestris^ Laricio und

Ahies Larix aus, der aber erst in neuerer Zeit angepflanzt wurde. Ursprüng-

lich wild flndet sich nirgends Nadelholz. Die Laubwälder sind nur dort, wo
noch gemischte Bestände sich finden als Urwälder anzusehen, und von den

vorherrschenden charakteristischen Laubhölzern sind vor Allem Quercus

Cerris und Fraxinus Ornus hervorzubeben, von welchen erslere eine öst-

liche, letztere eine südliche Flora bezeichnet. Auch von den krautartigen

Gewächsen hat das Gebiet einige wie Paronycliia capitata ,
Asphodelus

albus u. dgl. mit den südlicher gelegenen Kalkgebirgen gemein , während

andere die Flora als eine ost-europäische charakterisircn, was namentlich von

Salvia austriaca, Vinca berbacea, Smyrnium perfoliatum gilt. Hervorzii-

heben ist noch ganz besonders das vortrelTliche Gedeihen der Buche, und es

ist nicht uninteressant , das hier besprochene Gebiet mit dem Verbreitungs-

bezirke dem Buche in der allen Welt zu vergleichen. Verbindet man näm-

lich alle Punkte der Aeqüatorial- und Polargränze der Rothbuche durch eine

Linie so ergiebt sich eine Ellypse
,

in deren Mitte gerade der Bakonyer-

wald zu liegen kommt.
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Nene Dipteren-
Gaflungen und Arten aus der Familie der Tachinarien und Dexiarien

nebst

einigen andern dipterologischen Benerkangen.

Von

ItMeA. jOr. JEg^er.

In meines Freundes, Herrn Jur. Dr. Schiner, und in meiner Samm-
lung befinden sich eine ziemliche Zahl von Dipteren obiger Familien , die

nach langer und vergeblicher Forschung in der diplerologischen Literatur,

als unbekannt und unbeschrieben angesehen werden müssen. Einige derselben

von höchst ausgezeichneter Bildung will ich nun hier veröffentlichen.

Ich habe mir vorgenommen bei der Publicalion dieser Tachinarien

und Dexiarien mich an Meigen's Expositionsmethode in seinem VII. Bande

der „systematischen Beschreibung der bekannten enropäischen Zweiflügler“

zu halten., und zwar aus dem Grunde, weil das Zerlegen einer oder der

andern grossen Gattung in recht viele kleine zum Zeitgeiste gehört, weil

hierdurch ihr Aufflnden wirklich erleichtert wird, und weil diess letztere

nirgends mehr Noth thut, als gerade bei den Tachinarien.

Die alte Gattung Tachina umfasst so viel Verschiedenartiges, dass in

einem jeden darin Arbeitenden ein unwillkührlicher Drang entsteht, dieses

ungeheure Mixtom zu sondern.

Meigen's Methode hat sich mir, wie gewiss auch Andern als recht

vorzüglich erwiesen, darum will ich an ihr festhalten.

Meigen's Genera müssen sogar vermehrt, und einige seiner beste-

henden hier und da erweitert werden

Es befinden sich unter den neu zu beschreibenden Dipteren solche,

die durchaus, selbst mit jeder vernUftigen Erweiterung inkeine Meigen'sche

Gattung zu bringen sind. Ich habe dafür neue Gattungen geschaffen.

Diesen von mir neu geschaffenen Gattungen habe ich Namen von be-

rühmten Dipterologen gegeben. E.s ist keine Wissenschaft ,
die nicht anf

einem ihrer Blätter ihren Coriphäen Monumente setzt, warum soll es nicht

auch die Dipterologie ? In Meigens „Exposition der Tachinarien“ ist ein

schöner Kreis versammelt; ich will ihn vergrössern und die Gefeierten fol-

gen lassen :

MMaly^nia nov. gen. mihi.

Kopf flach halbkugelig, Augen gross, nackt, Stirne breit, gegen die

Insertion der Fühler etwas verrengt, flach gewölbt, sehr weit herabreichend

49
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das Unieigesicltl sehr kuir, geuau so breit wie die gegen die Fühler ver-

engte Stirne
,
nicht unter die Augen hernbgehend, zur Aufnahme der Fühler

sanft eingedrückt, an den Mundwinkeln mit einigen Borsten, die Leisten

borstenlos, Fühler anliegend, so kurz wie das Untergesicht, die zwei ersten

Glieder klein, das dritte doppelt so lang als das zweite mit deutlich zwei-

gliederiger nakler Borste,’ der Hinterleib walzig, borstig, die Ringe gleich-

lang, Flügel ohne Randdorn, die Langsadern stachlich, die dritte bogeuföi-

mig gekrümmt, die Mittelzeile an der Fiügelspitze offen, die hintere Quer-

ader auf der Mitte derselben.

Sie unterscheidet sich von allen Tachinarien mit nackten Augen und

offener Mittelzelle durch die auffallende Bildung des Kopfes; die breite,

weit herabreichende
,

flach gewölbte Stirne, das äusserst kurze, nicht unter

die Augen herabgehende Gesicht unterscheidet sie von allen, von Tachina

und Miltogramma auch noch die gleichlaugcn Hinlerleibsringe.

Sie kommt in Meigen's Exposition in die dritte Abtheilung zu ste-

hen, und zwar vor Miltrogramma.

Ich habe sie zu Ehren des englischen Dipterologen A. II. II a I y d a i

Halydaia genannt.

Hai. aurea nov. sp. mihi.

Fühler sammt Borste hellgelb , Untergesicht, Stirne und Scheitel mit

dichtem goldgelben Reife bedeckt, von den Fühlern bis zum Scheitel eine

schmale dunkelrothe Strieme, zu beiden Seiten zwei Reihen starker Borsten,

die bis zu den Fühlern gehen; Taster hellgelb, fadenförmig, haarig;

Rückenschild und Schildchen goldgelb bestäubt, der erstere mit vier zarten

schwarzen Striemen, von denen die seitlichen, an der Quernaht stark abge-

setzt sind, sehr stark borstig, das Schildchen gross, etwas verlängert, am
Hinterrande mit langen starken Borsten, gewöhnlich 6 — von denen die

mittelsten die kürzern und schwachem sind. Die ßrustseiten mehr graugelb

bestäubt, jede mU 3 — 4 sehr starken Borsten, Hinterleib walzig, gold-

gelb durchscheinend, der erste Ring an der Basis schwärzlich, über den

Rücken der drei ersten Ringe eine schmale schwarze Strieme, die sich

am Hinterrande des dritten Ringes erweitert, diesen und den ganzen

vierten Ring einnimmt ; hinter den Einschnitten silberweiss glänzend; der

erste Ring hat auf dem Rücken gegen den Hinterrand zwei starke Borsten,

an jeder Seite eine Gruppe von drei, in abnehmender Grösse beisammenste-

hender, auf dem Bauche wie'der zwei starke; der zweite Ring zeigt auf dem

Rücken zw'ei Borsten , auf der Mitte zwei, nahe dem llinterrande, eine auf

jeder Seite und zwei auf dem Bauche; der dritte Ring hat zwei Borsten am

Vorderrande, der llinterrand ist wie der vierte, ganz mit Borsten be.^etzt

;

ausserdem ist der ganze Hinterleib mit sehr kurzen dicken schwarzen Börstchen

besetzt; der Bauch ist gelb, der Länge nach mit einer braunen Strieme; die

Hüften und Beine durchscheinend, hellgelb, mit schwarzen Härchen, die Tar-

sen alle schwärzlich; die Flügel glashelle am Vorderrande sonst gelblich;

die erste Längsader ganz, die dritte bis zur kleinen Querader mit Stacheln
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besetzt; SchOpchen doppelt
,
gross, glänzend, geiblichweiss ; Grösse 4'".

Dr. Schiner fing mehrere Stöcke im Jahre 1853, seitdem nicht wieder.

Sie befinden sich in seiner Sammlung.

Hai. arg ent e a nov. sp. mihi.
Föhler nnd Borste hellgelb, Untergesicht, Stirne und Scheitel glänzend

silberweiss, Stirnslrieme schwarz, beiderseits mit zwei Reihen starker

Borsten, Taster gelb, fadenröimig; Rückenschild , Schildchen und Brust-

seiten mit glänzend silberweissem Reife überzogen , der auf erstem nur

vier schwarze Striemen übrig lässt, von denen die äussere breiter und an

der Quernaht deutlich abgeselzt ist; die Beschaffenheit und Anordnung
der Borsten ist ganz dieselbe, wie bei der vorhergehenden ; Hinterleib wal-

zig, rothgelb, mit breiter schwarzer Röckeostrienie , die sich schon am
zweiten Ring erweitert, und dessen Hinterrand umsäumt, der dritte und

vierte Ring ganz schwarz, alle hinter den Einschnitten, besonders hinter

dem dritten silberweiss schillernd , Bauch gelb mit brauner Längsslrieme,

Dornen wie bei vorhergehender; Hüfte und Füsse gelb. Tarsen schwärzlich;

Flügel glashelle, am Vorderrande graulich, ohne Randdorn; die erste

Längsader der ganzen Länge nach, die dritte weit über die kleine Quer-

ader hinaus, und die fünfte an der Basis borstig; Schüpchen gross, doppelt,

silberweiss; Grösse 4'". Herr Dr. Schiner fing zwei Stücke im Jahre 1853

bei Nussdorf, eins 1855 am Neusiedlersee, ich ein Stück ebendaselbst.

Diese beiden Arten gehören zu den schönsten Tachinarien ,
die in

Europa Vorkommen.

Xeii^ria nov. gen. ni i h i.

Kopf kugelig, Augen nackt, Uutergesicht eingedrückt, an den Seiten

wimperlos, nur an den Mundwinkeln mit einigen Borsten, Mundrand etwas

aiifgebogen ; Stirne bei beiden Geschlechtern breit, beim Manne jedoch et-

was schmälert Fühler kürzer als das Uotergesicht, das dritte Glied doppelt

und etwas mehr länger als das zweite, mit nackter Rückenborste, Hinter-

leib walzig, zusammengedrückt ; der erste Ring verkürzt, dritte Längsader

bogenförmig gekrümmt, die Mittelzelle an der Flügelspitze gemündet, offen,

die hintere Querader fast auf der Mitte derselben.

Am nächsten mit iVyobia verwandt, unterscheidet sie sich von dieser

durch das ejngedrückte Untergesicht
,

den etwas aufgebogenen Mundrand,

durch die breitere Stirne des Mannes , die nackte Fühlerborste, den ver-

kürzten ersten Leibring. Sie gehört in die dritte Abtheilung der Meigen’-
sehen Exposition und muss zwischen Mülogramma und Myobia stehen.

Ich habe sie zu Ehren des Herrn P. C. Z e 1 1 e r, Oberlehrer zu Glogati,

der sich um die Dipterologie viele bleibende Verdienste erworbeu hat,

Zelleria genannt.

Zef. longimana nov. sp. mihi.
Männchen: Die zwei ersten Fühlerglieder rothgelb, das dritte braun,

Borste an der Basis verdickt, dann geisselförmig dünn ; Untergesicht, Stirne

und Scheitel silberweis.s
, Stirne mit blassrother breiter Strieme, beiderseits
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mit einer Reihe Borslen, «lie nicht über die Insertion der Fühler herab-
reichen, die MundöfTnung rundlich, von auffallender Grösse, Taster faden-

förmig, gelb, Rüchenschild und Schildchen dunkelgrau, ohne Zeichnung, mit

c nigen wenigen Borslen ; die Schulterbeulen und Brusiseiten lichtgran bereift,

Hinterleib wolzig, gegen den After kielförmig zusammengedrückt, dunkel-

braun, an den Seiten der beiden ersten Ringe durchscheinend gelb, was
sich an den Kinschnitlen schmal bis gegen den Rücken zieht, so dass es

von oben gesehen scheint, als ständen an den Einschnitte schmale gelbe

dreieckige Fleckchen, hinter jedem Einschnitte silberweis, hinter dem dritten

besonders breit, schillernd. Erster und zweiter Ring ohne stärkere Borsten

auf dem Rücken, der dritte am llinterrande und der ganze vierte mit eini-

gen M'enigen langem Borsten, Bauch und Beine gelb, die Füsse schwärzlich}

die Tarsen der Yorderfüsse dreimal länger als die Schienen, die drei Glie-

der sehr lang, fadenförmig dünn, abnehmend kürzer w'erdend
; die zwei

letzten sehr kurz, breiter, mit zwei glänzend silherweissen, verhältnissmässig

grossen Ballen ; Flügel graulich, ohne Randdorn, mit einem dunklen Fleck

an der Endignng der zweiten Längsader; Schüpchen doppelt, klein, weiss
;

Grösse 2"'.

Weibchen: Gleicht den Mänchen nicht; Hinterleib elyptisch flach-

gedrückt, trübgelb, hinter den Einschnitten unregelmässig braun tingirt, die

Yorderfüsse ganz einfach, die Flügel gelblich ohne Fleck. Sie ist bei Triest,

wo sie am Ufer an ruhigen Stellen auf dem Meere lauft, gar nicht selten.

nov. gen. mihi.

Kopf kugelig, Augen haarig, bei den Männchen eng zusammenstos-

send, Fühler kürzer als das Untergesicht, das dritte Glied so lang als das

zweite, die Untergesichtsleisten ungewimpert, Hinterleib flach elyptisch,

der erste Ring verkürzt,* die Mittelzelle lang gestielt, hintere Querader ge-

rade, jenseits der Mitte der Mittelzelle. ,,

Unterscheidet sich von den Gattungen mit geschlossener Mittelzelle,

als: Clista
^

Rinophora^ Leucoslotna ^ Melanophora durch die haarigen

Augen , von Pameria und Wiedetnannia (Mintho Rond.) durch die Kürze

der Fühler, von Baumhaueriä \xnd Scopolia durch die ungewimperteii Ge-

sichtsleisten.

Muss in der Meigen'schen Exposition hinter Pameria stehen.

Gewidmet dem, um die Dipterologie so hoch verdienten Herrn Dl-

rector und Professor Dr. H. Löw* in Messeritsch.

L. s e tib arb a nov. sp. mihi.

Männchen: Schwarz, Fühler kurz, schwarz, schwarzhaarig, Augen

dichtbehaart, von der dreieckigen kleinen Stirne steigen die Borsten längs

dem Augenrande über die Wangen bis zu den Backen herab, die eigent-

lichen Gesichtsleisten ungewimpert, an den Mundwinkeln aber und Backen

stehen lange und dichte schwarze Haare ;
Rückenscbild schwarz, ohne Zeich-

nung, borstig, Schildchen schwarz, hinten mit langen Borsten, Hinterleib

flach, breit, glänzend schwarz, hinter den Einschnitten schwach grau be-
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reift; erster Ring am Hioterrand mit zwei starken Borsten, zweiter Ring

mit vier, zwei gegen den Vorder-, zwei gegen den Hiuterrand , dritter und

vierter Ring viclborstig, Bauch schwarz, ohne Borsten; Füsse schwarz,

schwarzhaarig und borstig, Flügel bräunlich, ohne Randdorn, mit langge-

stielter Millelzelle; Grösse 3'’'^

Es sind nur zw'ei Männchen vorhanden, die Herr Dr. Schi n er im

Jahre 1S54 bei Nussdorf ling.

JttawMartia M eigen.

Macq. montic ol a uov. sp. mihi.

Fühler schwarz, üutergesiclil zwischen Wangen und Backen röth-

lich , sonst so wie die Stirne silberweis, scbwarzschillernd
, letztere stark

vorstehend mit schwarzer Strieme, Taster fadenförmig, braun, Rückenscbild

lichtgrau mit vier Striemen , von denen die mittlern vorne oft zusammen-

fliessen
, die äussere breiter und an der Quernaht deutlich abgesetzt sind

;

Hinterleib waizig, durchscheinend roth, auf dem Rücken mit breiter schwar-

zer Strieme, die am Hioterrandc des dritten Ringes sich erweitert und den

ganzen After einnimmt; der ganze Hinterleib schillert silberweiss gewürfelt;

erster Ring ohne Dornen, die übrigen, besonders der vierte vieldornig;

Füsse schwarz, dexien-artig lang, Flügel bräunlich mit einem kleinen Rand-

dorn; Spitzen -Querader gerade, nicht ganz scliarfwinkelig abgebogen.

Sie unterscheidet sich von Panzeria lateralis Fahr., der sie ähnelt

durch die offene Mitlelzelle, durch die viel dichter behaarten Augen und die

langen Füsse.

Auch erinnert sie an Tachina argyreata M e g. bei Neigen, von der

Neigen in seinem 4. Bande der „syst. Beschreibung der bekannten europ«

zweiflügl. Inscclen“ sagt, er wisse nicht ob sie behaarte Augen habe oder

nicht, und die ebenfalls aus Oesterreich stammt; allein in seiner neuesten

Exposition im 7. Bande 1. c. stellt er argyreata wieder zu Tachina im

engem Sinne ; er muss sich also überzeugt haben , dass sein Thier nackte

Augen gehabt habe.

Die Behaarung der Augen bei der soeben beschriebenen Art ist so

dicht, dass auch nicht der geringste Zw'eifel darüber entstehen kann.

Ich habe sie zwei Jahre hintereinander in der sogenannten Thalhof-

Riese, einem Wege auf den hohen Schneeberg gefangen. Sie sitzt auf

Steinen und ist dort gar nicht selten , anderswo ist sie mir nicht vor-

gekommen.
TarM»%a Neig.
Tach. cognata nov. sp. mihi.

Fühler braun , die beiden ersteu Glieder bei den Männchen grau be-

stäubt, bei den Weibchen gelb, die Borste an der Basis verdickt, lang,

dreigliederig
;

Untergesicht und Stirue silberweis, schwarz schillernd, bei

beiden Geschlechtern breit, mit dunkelgrauer Strieme, zu beiden Seiten der-

selben ; bei den Männchen eine, bei den Weibchen zwei Reiben sehr langer

und starker Borsten , von denen eine oder zwei unter die Insertion der
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Fühler harabgehen ;
auch auf dem Scheitel stehen starke Borsten, von denen

die zwei stärksten nach rückwärts gebogen sind; Taster gelb, vorne etwas

kolbig; der sehr borstige Rückenschild, das Schildchen und die Bruslseiten

gelbgrau bestäubt, so dass auf ersterm kaum vier zarte Linien unter-

schieden werden können ; Hinterleib bei den Alännchen walzig, bei den

Weibchen elyptisch flach, dicht silbergrau bestäubt, wQrfelartig schillernd,

die zw'ei ersten Ringe an den Seiten durchscheinend rothgelb; erster Ring

uiibevvehrt, zweiter Ring mit vier Borsten auf dem Rücken, je zwei hinter-

einander, an der Seite je eine, der drille vorn mit zwei, hinten mit vie-

len Borsten
,

der vierte ganz borstig. Füsse, schwarz
,
grau bestäubt, Flü-

gel glashelle, am Vorderrande gelblich, mit einem ziemlich starken Borsten-

kamm und einen doppelten Randdorn, die erste Längsader ganz, die dritte

bis über die kleine Querader, und die fünfte an der Basis mit Dornen be-

setzt: Grösse

Sie ist die nächste Verwandle zu Tachina Soror ZeltersU, von

der sie sich ausser anderm hinlänglich durch die drei bedornlen Längsadern

unterscheidet, während Soror nur auf der drillen Längsader 7 — 14 Dor-
nen hat; ich fing sie im Monate August 1654 im Dornbacher Parke auf

Knimtia aroensis ziemlich häufig, auch ist sie mir seitdem einzeln mehrere

Mille vorgekommen.

M e i g.

Fall, fasciata nov.sp. mihi.

Fühler schwarz, so lang als das Untergesicht, drittes Glied sechsmal

so lang als das zweite, bei den Weibchen etwas kürzer und die zwei ersten

Glieder graugelb bestäubt; Untergesicht zurQckweichend , grau, die beiden

Leisten der ganzen Länge nach mit starken Wimpern besetzt
; Stirne bei

beiden Geschlechtern breit, bei den Männchen nur etwas schmäler, gran mit

schwarzer Strieme, zu beiden Seiten bei den Männchen mit einer
, bei den

Weibchen aber nur in der Scheitelgegend mit zwei Reihen starker Borsten

besetzt, von denen an jeder Seite drei über die Insertion der Fühler auf

die Wangen herabgeben
,
Augen dichthaarig. Rückenschild und Schildchen

schwarz, grau bestäubt, sehr borstig, der erslere mit vier deutlichen schwar-
zen Striemen ; Hinterleib walzig, glänzend schwarz, hinter den Einschnitten

mit silberweissen, ziemlich breiten ununterbrochenen Binden, die durch sil-

berweisse nicht genau begränzle Bestäubung hervorgebracht werden. Erster

Ring am Hinterrande mit vier Borsten, die zwei mittleren kleiner, zvreiter

Ring vorne und rückwärts mit je zwei bis drei starken Borsten, sonst über-

all mit kleinen besetzt, dritter und vierter Ring vielborslig; Gesclilechls-

glied des Männchens ein wenig vorstehend, und unterwärts gebogen, Flügel
glashclie mit einem Randdorn, Miltelzellc am Vorderrand des Flügels aus-
mündend geschlossen, nicht oder sehr kurz gestielt, Beine schwarz. Grösse
3 . Ich fing sie im April 16^5 im Prater bei Wien, selbst in Copula sehr
häufig

, sie sassen auf der Erde im Grase und an Halmen
,

auch sind sie
mir seit der Zeit einzeln vorgekommen.
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CMimta Meig.
CI. atra nov. sp. mihi.

Glänzend bläulich schwarz, Untergesicht grau, Stirne (Weibchen) breit,

blauschwarz, kaum etwas grau bereift, mit tief schwarzer Strieme und zwei

Reiben Borsten an jeder Seite, die nicht auf die Wangen lierabgchen i Füh-

ler schwarz mit feinhaariger Borste) Taster schwarz, vorne kolhig, Rücken-

schild , Schildchen und der flach elyptische Hinterleib glänzend bläulich

schwarz; der erste Ring unbewehrl , die übrigen mit wenig Borsten, der

vierte wie gewöhnlich vielborstig; Beine schwarz, Flügel glashelle, am
Vorderrande graulich ohne Randdorn, die spitzen Queradern bogenförmig

gekrümmt, die Mittelzelle an der Flügelspitze mündend, geschlossen. Grösse

1 Gefangen bei Triest.

Sie hat Aehnlichkeit mit Clista Foeda Wied, hei Meigen , nnler-

scheidet sich aber von ihr durch die Körperfarbe
,
die in's Blaue aber nicht

in's Grüne zieht, die ganz stiellose geschlossene Mittelzelle, und den Man-
gel des Randdornes.

J¥^»norea Meig.
Nem. tessellans nov. sp. mihi.

Stirne vorstehend, grau mit schwarzer Strieme, bei den Männchen ver-

engt mit einer, bei den Weibchen breit mit zwei Reihen Borsten , die nicht

auf die Wangen herabgehen, Fühler schwarz, Untergesicht röthlich, Backen

schwarz, schwarzhaarig. Taster vorne etwas verdickt gelb, Hals nnd Backen-

bart grau, dicht; Rückenschild und Schildchen glänzend schwarzhiau, ersterer

vorn leise grau bereift, mit dem Anfang von vier schwarzen Striemen , die

man übrigens nur von rückwärts sieht, letzteres mit gelber Spitze ;
Hinter-

leib elyptisch, dunkel schwarzblau, mit leiser grauer Bereifung, die in ge-

wissen Richtungen würfelartig schillert, an den Seiten des zweiten Ringes

Spuren von dnnkelroth durchscheinenden Stellen. Das Gcschlechtsglied des

Männchens ist gross, sehr borstig, unterwärts gebogen nnd legt sich in eine

schwach concave Klappe am Bauche. Beine schwarz, Flügel graulich, kleine

Querader etwas dicker. Grösse 4"'. Dr. Sc hin er fing sie im Jahre 1854

bei Nussdorf.

Aehnlichkeit hat sie nur mit Nemorea consobrina Meig., von der sie

aber hinreichend durch die Zeichnung des Rückenschildes und Hinterleibes

unterschieden ist.

tBeacia Meig.
Dex. erytkraea nov. spec. mihi.

Untergesicht silberweiss, unter die Augen herabgehend. Fühler schwarz-

braun mit kurz gefiederter Borste, Stirne bei beiden Geschlechtern vor-

stehend, breit, jedoch beim Manne viel schmäler als beim Weibchen, mit

schwarzer Strieme, bei den Männchen mit einer, bei den Weibchen mit zwei

Reihen Borsten, Taster dick hervorstehend, vorne kolbig, braun; Rücken-

schild und Schildchen lichtgraii, der erste mit vier feinen schwarzen Strie-

men; Hinterleib lang, kegelig, durchscheinend, rothgelb mit breiter, schwär

-

Bd. VI. Abh. 50
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zer Rückcnstrieme, bei den Weibchen der dritte und vierte Ring, bei den

Männchen nur der vierte Ring schwarz, das Geschlechtsglied unterwärts ge-

bogen mit vier Hacken endigend, von denen die oberen länger, die unteren

kürzer sind; der ganze Hinterleib silberweiss bereift, was in gewissen Rich-

tungen gesehen, würflich schillert. Den ersten Ring ausgenommen, sind die

Ringe borstig, Beine schwarz, Flügel braunaderig, die drille und vierte

Längsader über die spitzen Queradern hinaus fortgesetzt. Grosse 6'^'. Ge-

fangen bei Triest.

Sie hat eine Aehnlichkeit mit Dexia nigripes Fahr., ist aber durch

die Kopfbildung himmelweit von ihr verschieden.

Dex.lata nov.sp. mihi.

Breil, gross. Unlergesicht senkrecht, rölhlichgrau, stark carinirt , an

den Mundwinkeln mit starken Borsten, die Backen schwarz , borstig, Fühler

kürzer als das Untergesicht, braun, das erste und zweite Glied bei einigen

gelbgraulich, die Borste kurzgefiedert, Stirne grau mit schwärzlicher Strieme

und den gewöhnlichen Borsten; Taster gelb. Rückenschild und Schildchen

lichtgrau, der erste mit vier zarten Striemen; Hinterleib breit, elyptisch,

grau, schwarz (.borstig gewürfelt). Der erste Ring sehr verkürzt, Beine

schwarz, grau bereift, nicht besonders lang; Flügel graulich. Grösse 5"'.

Gemein um Wien, besonders in Wäldern auf Scbirmblumen.

Sie hat einige Aehnlichkeit mit Dexia ferina Fall., von der sie sich

durch die kürzer gefiederte Borste, durch die Anzahl der Rückenstriemen,

die kürzeren Füsse, und endlich durch ihre dicke und breite Gestalt hin-

länglich unterscheidet.

Einigte besondere dipterologische Bemerkungen-

Es ist heuer (1856) bei Triest in beiden Geschlechtern und nicht sel-

ten eine Tachinarie gefangen worden, die in allen wesentlichen Stücken mit

Micropalpus ruficornis M acq. M e i g e n's „System. Beschreibung der be-

kannten europäischen Zweiflügler,“ 7. Band» S. 280, Nr. 16 aus Macq.
„Süit. n Buff. II. 83, 9“ übertragen, so übereinstimmt, dass ich unmöglich

glauben kann, Nacquart und ich hätten nicht ein und dasselbe Thier in

Händen gehabt.

Macquart in seiner „Histoire naturelle des Insectes -Dipteres II. 83,

9“ sagt: Long. 4*/» lig. Semblable ä riiaemorrhoidalis. Noire, ä reflets verls.

Les deux premiers articles des anlennes d'un fauve rougeälre vif; deuxiü*me

plus long que le troisi^me ; troisi^me termine uu peu obliquemcnt et relree

ä Textremite. Bande frontale d'un brun rougeälre. Ecusson k exlremilö rou-

geätre. Abdomen marquele de blanc; cinquieme segment d'un rouge testace

;

point de rouge sur les cötes. Pieds enli^remeot noirs. Cuillerons d'un blaue

pur. Ailes un peu grisätres. Je l'ai regu de Bordeaux.

Eben aber diese Uebcreinslimmung veranlasst mich zu einigen Bemer-
kungen , die Augen meines Thieres sind nackt, während Muequart io
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seinem ^Genas Micropalpus'^ „Yenx velus“ verlangt, und weiter in seinen

Differenzen von andern Tachinarien ausdrücklich sagt
:
„par le duvet qui couvre

les yeux.^ Das dritte Fühlerglied ist kürzer als das zweite. Macquart
sagt es genau so wie ich es gefunden habe. Nun verlangt er aber ebenfalls

„deuxi^me article allong^, mais moins long que ie troisi^mc.^ Wenn also

dieses Dipteron nicht eine eigene Gattung bilden soll, was wirklich schwer

hält, da die übrigen Merkmale aufs Genaueste mit Macquart's Gattungs-

merkmalen übereinstimmeii , so müssen sie auch sagen, dass in manchen

Fällen die Augen nackt, und das dritte Fühlerglied etwas kürzer sein kann

als das zweite, d. b. kurz die Gattungsmerkmale von Micropalpus Macq.
M e i g. müssen um diese zwei vermehrt werden.

M eigen führt in seiner „systematischen Beschreibung der bekannten

europäischen Zweiflügler,“ 3. Band, 289, 19 einen Syrphus (Cheilosia) fla~

ripes Panz. auf, von dem Panzer nur das Weibchen gekannt hat.

Professor Zetterstedt führt diese Cheilosia als auch in Schweden

vorkommend, in seinem Werke: „Diptera scandinaviae“ 784, 9 als Erista-

lis flaripes auf; kennt aber auch nur das Weibchen.

Ich war heuer im Frühling so glücklich zu mehreren Weibchen von

Cheilosia flavipes Panzer auch ein Männchen zu fangen, und muss sagen,

dass die Beschreibung Meigen's und Z e ttersted t*s vom Weibchen auch

auf das Männchen passt, mit der einzigen Ausnahme, dass die Schenkel des

Männchens beinahe zwei Drittheile von der Wurzel aus dunkelbraun, bei-

nahe schwarz sind. Die Augen sind, wie Zetterstedt angibt, bei beiden

Geschlechtern und zwar dicht behaart.

Prof. Zetterstedt führt ferner inseinen „Diptera scandinaviae“ 766,

It eine Eristalis (Cheilosia) gihipes an, kennt aber auch nur das Weib-

chen. Ich habe heuer (1856) im Frühling eine Menge Männchen und Weib-

chen, auch io Copula gefangen, und kann daher über das Männchen Aus-

kunft geben. Das Männchen hat behaarte Augen, der Discus seines Hinter-

leibes ist schwarzblau, beinahe sammtartig, sehr dünn graugelb behaart,

wodurch es sich auch unter andern von den Männchen von Cheilosia flati-

pes Panzer, das dichter gelb behaart, ist unterscheidet, und hat ebenfalls

die zwei obern Schenkel-Dritlheile schwarzbraun.

Cheilosia Chloris Zctlerst. habe ich 1855 und 1856 im Frühlinge in

ungewöhnlicher Menge gefangen , ober bei keinen Exemplar das beschrie-

bene Grübchen im Schildchen gefunden.

Die von M eigen in seiner „System. Beschreibung der bekannten

europäischen Zweiflügler,“ 3. Band, 239, 15 und 16 aufgeführten Milesia

(Criorrhina) ruficauda De ge er und Milesia (Criorrhina) Ranunculi Panz.

sind nur Farben-Varietäten. Ich habe diese Thiere durch mehrere Jahre hin-

durch im April auf den Kätzchen von Salix tncarmSchr. ziemlich häufig gefan-

gen, sie fliegen untereinander, und ich habe Männchen mit rothgelbem After

in Begattung mit Weibchen mit weissgelbem oder weissem After und umge-

kehrt getroCTen. Was beide Auctoren vergessen oder übersehen haben, ist,

50 *
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(lass (las Unlcrg^esicht des Weibchens weniger verlängert, als das des Männ-

chens, und mit einer breiten schwarzen Strieme versehen ist. Die langen weis-

sen Haare, die Panzer seiner Ranunculi zuschreibt, finden sich auch bei

rußcauda Deg. Diese weissen Haare sind sehr hinfällig, und man bringt oft

frisch gefangene Exemplare, bei welchen sie beim Einfangeu und Aufspiessen

noch vollkommen da waren, ohne dieselben nach Hause. Exemplare, die voll-

kommen unversehrt in meine Sammlung kamen, haben sie in derselben ohne

Ursache verloren, so dass kaum mehr eine Spur davon zu sehen ist.

Viele Hunderte von Exemplaren von Odontomya viridula^ die ich heuer

auf Melilotus o/ficinalis D sr. in der Nähe des IHeusiedlersees, des Stratiomyden-

Paradieses fing, haben mir die Ueberzeugung verschaiTt, dass Odontomyia suh’-

ci7/ö/aMeig., inlerrupta'Löyf und jejuna Schrank nichts als Farben-Va-

rieläten sind. Die schwarze Rückenslrieme verliert sich in allen Abstufungen, bis

endlich Odontomyia jejuna Schrank erscheint, da sie sonst kein einziges

Unterscheidungsmerkmal zeigen, als die Verschiedenheit oder der Mangel

der Hückenstrieme, so kann man, glaube ich wohl mit vollem Rechte, nur auf

Farben-Varieläten schliessen, wenn man an einem engbegräuzten Orte (einige

Hundert Schritte) zur selben Stunde alle möglichen Verschiedenheiten fängt.

Dr. Sellin er sprach in seiner „Aufzählung aller iro Kaiserthurae

Oesterreichs aufgefundenen Zweiflügler“ in den Schriften des zoologisch-

botanischen Vereines 1854 pag. 86 die Vermuthung aus

,

Laphria pro~

boscidea Löw könnte das Weibchen von Laphria ßmbriata Meig. sein.

Diese Vermuthung ist nun zur Gewissheit geworden. Herr Friedrich

Brauer, Doctoraiid der Medicin, fing heuer (August 1856) auf dem An-

ninger bei Mödling beide in Begattung. Auch fanden sich an selbem Orte

ausschliesslich nur Laphria ßmbriata Meig. 9 und Laphria proboscidea

Löw^, deren er ausser den copulirten mehrere fing.
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Beobacbtanken und Versuche

a n

lebenden Amphibien in der Gefangenschaft

und namentlich an

Xamenis Aescuiapii Wgl.

Von

Jo». Brber.

Unter meinen vielen lebenden Amphibien beflndet sich auch eine Aes-

culaps-Natter (Zam't Aesculapi)^ welche am 85. Mai 1854 in der Brühl nächst

Mödling bei dem sogenannten ^weissen Kreuze^ gefangen wurde , und

gegenwärtig eine Länge von 4^ erreicht hat. Im Jahre 1854 und 1855

beobachtete ich dieselbe nicht besonders.

Am 10. Jänner 1850, also zu einer Zeit, wo die Amphibien noch

wenig Lebensthätigkeit entwickeln, bemerkte ich, dass meine Natter eine

vollkommen ausgewachsene Eidechse (Lacerla viridis Daud.^, welche mit

ihr im selben Zwinger gehalten wurde, auffrass. Dadurch aufmerksam

gemacht, beschloss ich^ dieselbe während des ganzen Jahres 1856 in Bezug

auf ihre Fresslast genauer zu beobachten, um hiernach zu ermessen, wie

gross der Nutzen dieser Art bei Vertilgung schädlicher Thiere veranschlagt

werden könne.

Vom 10. Jänner bis zum 18. März, wo sie sich vollständig häutete,

blieb die Natter ganz ruhig in ihrem Zwinger, was ich der lang anhaltenden

nebeligen Witterung zuschreiben zu können glaubte. Am letztgenannten

Tage verzehrte sie mir abermals eine zweite Lac, viridis. Da mir um diese

Eidechse sehr leid war, weil ich dieselbe schon durch 4 Jahre in der Ge-

fangenschaft hielt, und weil sie daher sehr zahm und zutraulich war, so

versuchte ich, dieselbe durch Drücken w'ieder aus dem Leibe der Natter zu

erhalten, was mir nach 2 Minuten auch gelungen w'ar. Leider erholte sich

die Eidechse nicht mehr und gab als Lebenszeichen nur noch einige zit-

ternde Bewegungen.

Auch die Natter schien allen Appetit auf sie verloren zu haben, denn

sie berührte sie weiter nicht mehr.
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Als Ersatz brachte ich ihr am 84. Marz eine ausgewachsene Feld-

maus, welche sie, ohne vorerst zu erdrücken, sogleich verzehrte. Ich konnte

die Bewegungen der Maus im Innern der Natter noch deutlich bemerken,

und erst jetzt schien sich die Natter ihrer Vergesslichkeit zu erinnern und

wand sich mit aller Kraft um sich selbst; olTenbar in der Absicht die

Maus zu erdrücken.

Ich gebe diese Details desshalb so genau, weil es mir zum ersten

Male vorgekommen war, dass diese Natter ein vollkommen ausgewachse-

nes Thier lebend verzehrte. Da ich in demselben Zwinger mehrere Amphi-

bienhalte, so beobachtete ich, dass meine Natter noch eine Eidechse (Lacerta

ayilis L.), welche ich für eine Zacholus austriacns Wgl. bestimmt hatte, er-

drückte und eiligst verzehrte, ja sich selbst zu einem mörderischen An-
grilTe auf einen Bipes Pallasii Opp. erkühnte, w'as aber letzterer so nach-

drücklich zurückwies, dass sich die Natter krümmend und zischend in ihr

Häuschen verkroch. Eingetretener schlechter Witterung wegen war es mir

nicht möglich
,

meiner Natter vor dem 2. April frische Nahrung zn ver-

schalten. An diesem Tage erhielt sie .t Mäuse, welche sie in einem Zeit-

räume von l'/i Stunde sämmtlich getödtet und verzehrt hatte. Am 7. April

gab ich ihr wieder 8 Mäuse, die sie gleichfalls mit gutem Appetite verzehrte.

Den 10. April nahm sie von 3 ihr vorgelegten Mäusen nur mehr 8. Am
16. April verzehrte sie 8 weisse Mäuse, wich aber bei der einen derselben

dadurch von der Regel ab, dass sie sie zum Verschlingen nicht wie gewöhn-
lich beim Kopfe, sondern von rückwärts erfasste, was ihr keine geringe

Mühe verursachte. Obwohl nun die Natter bereits 18 Mäuse und 8 Eidech-

sen verzehrt hatte, so konnte ich doch immer noch' kein Zunehmen an Kör-

perfülle bemerken. Sie wand sich mit Lebhaftigkeit und schlüpfte ganz be-

quem durch jede noch so enge OelTnung; auch gab sic bis dahin weder
Excremente noch Gewölle von sich.

Am 88. April brachte ich w'ieder 5 Mäuse in den Zwinger, wovon
meine Natter übrigens nur 3 für sich acquirirte, die beiden übrigen aber

einer zweiten Aesculapi^ die über 5' lang und ganz schwarz ist, als

erste Mahlzeit für dieses Jahr überliess, worauf sich beide zur Häutungs-

ruhe begaben.

Da ich in einigen Werken, wie z. B, in Sturmes „Fauna“ XX., die

ganz schwarze Aesculapi immer als Weibchen angegeben finde, so

glaube ich hier anführen zu sollen, dass mein schwarzes Exemplar

bestimmt ein Männchen ist, was ich während dessen Begattung mit dem
gelben Exemplare beobachtete; das gelbe Exemplar legte auch so-

fort Eier, welche jedoch der damalige Besitzer aus Unkenntniss leider ver-

trocknen Hess.

Ich setze nun meine Aufzeichnungen über die Frcsslust beider Nat-

tern fort, und werde die erstere zum Unterschiede die gelbe, die zweite

aber, welche ihre Mahlzeit erst am 88. April begann, einfach die schwarze
nennen.
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Am 6. Mai ßag ich , am meine Pfleglinge ganz solid zu bewirtben,

14 Feldmäuse und setzte diese alle zugleich in den Zwinger, was unter den

verschiedenen Bewohnern desselben keine geringe Aufregung verursachte.

Zwölf Lac. viridis stellten sich ihnen kampfgerüstet entgegen, während von

Seite der beiden Nattern und einem grossen Z. auslriactts das Morden an-

ging. Die schwarze schien es diessmal ihrer Gefährtin bedeutend zuvor-

zothun, da sie zwei Mäuse zwischen ihrem geringelten Leib, und gleich-

zeitig eine dritte durch Anstemmen an die Wandung des Zwingers erdrückte«

Trotz alledem konnte sie doch nur mit 5 Mäusen fertig werden, während die

gelbe Natter in dem Zeiträume von */* Stunden 7 Stücke verzehrt

hatte. Eine der Mause w’urde von dem Z. auslriacns verspeiset, die vier-

zehnte aber von den Lac. viridis buchstäblich in Stücke zerrissen.

Den 8. Mai gab ich w'ieder 4 Mäuse in den Zwinger, von denen aber

nur die schwarze Natter 3 verzehrte; den 3 übrigen gab ich nach

3 Tagen wieder ihre Freiheit, da sie mir die Wandung des Zwingers zu

benagen anfingen und ich auch bemerkt halte, dass Mause, welche sich

längere Zeit mit in dem Zwinger befanden, nur selten oder gar nicht mehr

berührt wurden, während frisch gefangene nur seiten ihrem Schicksale

entgehen.

Am 13. Mai gab die gelbe Natter das aus Haaren und Knochen be-

stehende 4 Lolh schwere, schleimig schwarze Gewölle von sich, worauf

sie sogleich wieder begierig nach Futter suchte.

Am 13. Mai brachte ich 3 Mäuse in den Zwinger
,
wovon sich jede

eine auswählte, die dritte aber erst am nächsten Tage von der schwar-
zen Natter verzehrt w'urde.

Von diesem Tage bis zum 3. Juni trat, ohne dass Anzeichen einer

Häutung zu bemerken waren
, für Beide eine Art Siesta ein, und alle Ver-

suche sie zu einer Mahlzeit zu locken, blieben erfolglos.

Am 3. Juni nahm die schwarze Natter wieder eine Haus, am näch-

sten Tage aber 3. An diesem Tage (3. Juni) verzehrte auch die gelbe Nat-

ter 3 Stücke. Bis zum 13. Juni nahmen sie Nichts, an diesem Tage verzehrte

die schwarze Natter 5, die gelbe 4 Mäuse.

Am 15. Juni nahm die schwarze wieder 1, die gelbe 3 Stück

Mause; dann erst am 38. Juni die gelbe wieder 5, und am 30. Juni die

schwarze 3 Stücke.

Am 13. Juli brachte ich wieder 15 Mäuse in den Zwinger, von denen

die gelbe nur 3, die schwarze hingegen 7 Stücke verzehrte.

Demnach haben diese beiden Nattern in dem Zeiträume von vier Mo-

naten, nicht weniger als 71 Mäuse, und zwar die gelbe 40 Stück nebst

3 Eidechsen, die schwarze hingegen 31 Stücke verzehrt.

Im Allgemeinen bemerkte ich, dass meine Nattern Früh Morgens oder

Mittags io der Regel kein Futter nahmen, während sie Abends lebhaft

herumkrochen, und dann auch gerne Mahlzeit hielten.
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Schon aus den bisherigen Beobachtungen ^ die ich übrigens fortsetzen

werde , kann über die Nützlichkeit der Aesculaps-Natler zur Vertilgung

schädlicher Thiere kaum noch ein Zweifel erhoben werden, wenn zumal

erwogen wird, dass man diese Thiere in der Gefangenschaft bei aller mög-

lichen Sorgfalt doch nie ganz zeitgemass in ihrer natürlichen Fresslust be-

friedrigen könne. Dabei sind diese Nattern für den Menschen ganz unschäd-

lich. Ungereitzt beissen sie selbst im wilden Zustande nicht, ja ich fing

einige derselben, ohne dass sie ein besonderes Widerstreben zeigten , oder

irgend eine Gegenwehr anwendelen, natürlich behandelte ich sie mit aller

Schonung.

Durch Wegfangen nützlicher Thiere werden sie gewiss nur selten einen

Schaden veranlassen
,

denn nur in Ermanglung von Mäusen greifen sie

Eidechsen oder Vögel an, und ich erlebte es nur einmal, dass mir eine solche

Natter aus Hunger einen Sperling auffrass. Auf Bäumen habe ich sie nie

getroffen , sondern immer auf der Erde ,
entweder sich sonnend oder an

Mauslöchern und Gangen lauernd und suchend. Ueberdiess können diese Nat-

tern durch ihre Schönheit und Grösse leicht von jeder anderen, besonders von

der giftigen Viper unterschieden werden, so dass ihre Schonung mit kei-

ner Gefahr verbunden wäre. Es dürfte vom Nutzen sein, die Landwirthe,

welche sich über die Verwüstungen durch Feldmäuse so oft beklagen ,
auf

den Nutzen der Nattern aufmerksam zu machen
,
und sie durch Belehrung

zur Schonung des natürlichen Feindes dieser Feldverw'üster zu ver-

anlassen.

Ich füge hier noch eine Beobachtung über die Fresslust einer grünen

Eidechse an, die ich im vorigen Jahre naher beobachtete.

Dieselbe verzehrte vom Februar bis November nicht weniger als

2040 Mehlwürmer, 112 grosse Heuschrecken, 5B Cetonia atira/a, über 200 Re-

genwürmer und 408 grosse Fliegen, wozu noch zwei Separatmahlzeiten

mit je 18—20 Stücke Manlis religiosa und mehreren Hundert kleinen

Käfern zu rechnen sind, so dass dieses Thier
,
ein mittelgrosses Männchen,

W'ährend dieser Zeit mehr als 3000 Stück Insecten sämmtlich grösserer

Gattung verzehrte, wobei ich noch bemerke, dass ich seinem etwas starken

Appetit wohl nicht immer genügend zu entsprechen vermochte.

Obwohl ich meinen Pfleglingen, wie aus diesen Mittheilungen hervor-

geht, so zu sagen jeden Bissen vorzähle, so glaube ich doch nicht, dass

man mich eines Geizes anklagen werde, und werde später über meine

Beobachtungen weiter berichten.
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Verg^leichende Beschreibung^

der

Sialis fuliginosa Pivi (?) und lutaria L.

Von
VrieArieH Brauer»

Ich habe in dem Verieichnisse der um Wien bis jelxl anfgerundenen
Neuroptcren (Schrift, des zoolog.-bolan. Vereines I8A5, Seite 23) die zwei
von Fielet aufgestellten Arten der Gattung Sialis durch ihre Körperfarbe
unterschieden , weil mir damals kein besseres Unterscheidungsmerkmal zu
entdecken möglich war, obschon ich dem Habitus nach die Species gut zu
trennen wusste. Dr. Hagen in Königsberg bezweifelte (wie ich seiner

brieflichen Mittlieilung verdanke) die Existenz dieser zwei Arten, da die

Unterschiede zu gering seien. Diesen Sommer hatte ich Gelegenheit beide Arten
zahlreich zu fangen und lebend zu vergleichen, wodurch ich nun in der Lage
bin , für beide genaue Diagnosen feststellen zu können. Die Merkmale
liegen in der Farbe des Fliigelrandes und in der Form des letzten Hinler-
leibssegroents der Männchen. Alles Uebrige gewährt für die Unterscheidung
keinen vollkommen sicheren Anhaltspunkt. Dass, wie ßurmeisler anführt
(Handb. d. Ent. II. S. 947), im Geäder der Flügel eine Verschiedenheit
herrsche, ist nicht durchgreifend und bald für die eine, bald für die andere
Art anwendbar. Ich muss daher noch bemerken , da.ss es mir vorläufig nicht

möglich ist, zu entscheiden, ob die von Burmeistcr beschriebenen Arten,
mit welchen ich meine für identisch halte, dieselben sind, welche Fielet
unterschieden hat. Mein Zweifel gründet sich auf ein Exemplar von Sialis

Intafia Burm. welches sich im k. k. zooIog. Cnbinet hier befindet und
von Fielet selbst als seine fnliginosa bestimmt w'urde. Bei einer Aulorit.il

wie Fielet, scheint es mir gewagt , an eine Verwechslung der von ihm
selbst zuerst aufgeslellten Art zu denken.

1. fnliginosa F ict. ? B ur m. 2. lutaria t. Fi c t. ? B ur m.

Schwarz, am Hinterhaupte 2 läng- Schwarz, am Hinterhaupt 2 läng-

liche, und neben diesen mehrere runde liehe, und neben diesen mehrere runde

eingedrückte Flecken von rothbrauner, eingedrückte Flecken von rothgelber

gelbbrauner oder schwarzer Farbe, an Farbe,, an der Seite des Kopfes und

der Seile des Kopfes hinter den Augen unter den Augen zuweilen gelbe Fle-

braune eingedrückte ovale Flecke; cken; Frolhorax schw'arz, zuweilen

Frotliorax schwarz; Flügelhaut grau gelb gesäumt; Flügelhaut bräunlich,

C<S) oder bräunlich (9). Oberflü- überall gleichmässig gefärbt, Costa
gel an der Wurzel und z w' i- im Ober fl ügel am Grunde gelb,

sehen Cubitus ram. post- und
der Fostcosta dunkelbraun,
Costa am Grunde schwarz-
braun, Flügelrand zuweilen ange-

raucht.

Laut B u r m e i sie r's Diagnose.

Bd. VI. Abh. 51
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Hinlerleibss

Ruckenplatte des letzten Segments

gespalten, den After einscliiessend,

nach unten gebogen und in Z nach

innen und unten gerichteten Spitzen

auslaufend, achtes ßauchschild rinnen-

artig verlängert kurz, mit den nach

innen gekrümmten Spitzen des After-

ringes so zusammenstossend/ dass hei

seitlicher Ansicht die Hinterleibsspilze

seitlich durchlöchert erscheint, indem

die 8. ßauchplalle der Genitalien-

Öffnung nicht anliegt, sondern zwi-

schen beiden und dem Afterring ein

Raum bleibt.

Länge des Thieres mit gelegten Flü-

geln 6— 7"'cS ,

ßei Mödling an Rächen, Mitte Mai.

Auch bei Laibach^) (Schmidt).

p i tz e de s cT.

Rückenplatte des letzten Segments

gespalten
, 8 den After einschlies-

sende Hornplatten bildend, schief nach

hinten und unten laufend, abgerundet,

unter demselben 8 nach aufwärts ge-

bogene S-förmig gekrümmte weiche

Hacken vorrogend und sich an die

Seite des vorletzten Segments anle-

gend. ßauchspalte des 8. Segments

schaufelartig verlängert, gross und

die Genitalienöffnung von unten und

hinten verschliessend im Ruhezustand

über den After hinausragend.

Die S-förmigen Hacken schw’inden

beim Vertrocknen. Ich halte sie der

weissen Oeischigen Spitze bei Osmylus

analog, die an den fleischigen Zylin-

dern neben der Genitalöffnung sitzt

Länge des Thieres mit gelegten Flü-

geln 6-7'":^, 8'"?.

An Sümpfen und Bächen, Mitte Mai;

Mödling, Prater, Bruck a. d. L., Neu-

siedlersee, Reichenau etc.

Beide Arten sind vom Ausfliegen aus der Puppe bis

zur Reife beobachtet worden. Die früheren Stände von

5. fuUginosa sind noch nicht beobachtet.

Die nebenstehenden Figuren zeigen den Unterschied

des Hinterleibsendes beider Arten von der Seite gesehen,

und zwar: Fig. 1 von Salis fuligitiosa, Fig. 8 von Sialis

lularia.

1.

*) Hagen, Linn Ent. >'1I. 4 1 1 ,
Z. 8. v. o.

•*) In den) Verzeichnisse der Krainer-Neuropteren des Herrn Schmidt in Laibach
welches Il.^geii hei Gelegenheit der Untersuchung von Scopolis Kupfertafeln
gab, findet sich fälschlich Sialis lularia von mir bestimmt, »oll nach neuer
Untersuchung ftiliginosa heissen (Ent. Z. 1854).

V
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Scriptores aostrlaci rerum dlpterologicarum.

Eine Revision

der von österreichischen Entomologen aufgeführten

i p t e T e wt»

Von

Dr. J. R. Sehiner.

1 .

Eine wesentliche Veranlassung zu der allgemein beklagten Synony-
men-Verwirrung in allen Zweigen der Entomologie , liegt in der nicht ge-

hörigen oder oft nur ganz oberilachlichen Benützung der älteren Quellen^ in

welchen frühere Entdeckungen niedergelegt sind.

Diesem Uebelstande wird nicht abgeholfen
, wenn zu irgend einer

Art, Citate aus Linne, Degeer, Rdoumur oder anderen Grossmeistern

unseres Faches beigesetzt werden, ohne vorerst genau geprüft zu haben, ob

diese Citate auch richtig dahin gehören. Im Gegentheile veranlassen Citate,

welche aus anderen Werken lediglich ausgeschrieben werden, nur neue und

grosse Irrthümer.

Es kann freilich nicht jedem Entomologen zugemuthet werden ,
sich

mit der mühevollen und zeitraubenden Vergleichung älterer Quellen zu be-

fassen; dann unterlasse er aber lieber die Berufung auf die nichtvergliche-

nen Autoren ganz und gar, oder er folge hierin jenen Entomologen, welche

sich die Kritik und Beurtheilung älterer Quellen als besondere Aufgabe

vorgesetzt haben. In älterer Zeit hat Götze, in neuester haben Zeller
und Hagen sich in dieser Richtung besondere Verdienste erworben, und

wOnschenswerth wäre es, wenn dergleichen Arbeiten recht viele und um-
fangreiche geliefert werden würden. Die vollständige Würdigung und Be-

rücksichtigung älterer Quellen ist aber auch schon desshalb eine unabweis-

bare Noihwendigkeit, weil die Resultate gründlicher Forschungen aller Zei-

ten für die Nachwelt nicht verloren werden, und desshalb mit Gewissenhaf-

tigkeit aufbewahrt werden sollten , um auf ihnen weiter bauen zu können.

Es fordert hierzu aber noch insbesondere die Achtung für das Wirken ver-

öl *
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dienslvoller älterer Forscher auf, welche die Resultate ihrer Forschungen

gewiss ebensowenig mit der Voraussicht auf ein gänzliches Ignoriren von

Seile nachfolgender Geschlechter aufgezeichnet haben
,

als wir diess rück-

sichtlich unserer Arbeiten von unseren Nachfolgern wüns.chen würden.

Für kritische Arbeiten über Synonymie glaube ich jedoch, dass über
das L i n n e'sche Zeitalter nicht zurückgegangen werden dürfe, und dass

Lin ne, der Schöpfer der binominalen Bezeichnung der Arten als Ausgangs-

punkt derselben betrachtet werden müsse. Auch wäre meines Erachtens hier-

bei mit aller Strenge vorzugehen, wesshalb aus übelverslandener Pietät für

irgend einen Meister unseres Faches das Zweifelhafte oder Unklare nicht in

unsere Zeit herüber gezwungen, und so als ein Ausspruch dieses Meisters

staluiret werden dürfte, was höchstens als eine Schöpfung unserer eigenen

Phantasie zu betrachten sein würde.

Die hier ausgesprochenen Ansichten haben mich schon vor längerer

Zeit zu den älteren Quellen zurückgedrängt
; eine näher liegende Veran-

lassung hat mich jedoch gezwungen diese, mit Rücksicht auf das, was sie

über dipterologische Dinge enlhallen, ganz vollständig durchzuarbeiten

und zu benützen. Diese Veranlassung ist: mein Vorhaben, ein systematisches

Verzeichn iss aller bisher bekannt gewordenen und beschriebenen Dipteren

auszuarbeiten und zu veröffentlichen. Die Schwierigkeiten, diesen Plan aus-

zuführen begegneten mir schon bei den ersten Schritten. Die Verwirrung in

der Synonymie erschreckten mich wahrhaftig, und verleideten mir fast das

VVeilergehen. Ich griff nach Diesem und Jenem, um die breite Fahrstrasse zu

gewinnen, sah aber endlich ein, dass ich die Klippen nicht umschiffen,

sondern muthig übe/ dieselben segeln müsse. Das Zurnckgehen und ge-

wissenhafte Benützen der einzelnen Autoren, von dem Allvater Linne an-

gefangen bis auf die neueste Zeit herüber, schien mir der einzige Ausweg zu

einem sicheren Ziele zu gelangen. Dass ich dieses Ziel noch in weiter Ferne

vor mir erblicke, wird wohlJedcr glauben, der ähnliche Arbeiten versuchte, ob

ich es je erreichen w’erde, wageich kaum zu hoffen. Ich will aber ein Stück-

chen meiner bisherigen Arbeiten vorläufig hier zum Bestengeben, und glaube

hierzu um so mehr berechtiget zu sein, weil in demselben gerade nur jene

Quellen angeführt werden sollen, die wir als österreichische bezeich-

nen können, und die daher, nach dem Zwecke unseres Vereines ein beson-

deres Interesse bieten dürften.

Ich beginne mit einem wenig bekannten Werke, nämlich: „Poda
Nicol. Insecta musei graecensis, quae in ordines ,

genera et species jiixla

systema naturae Carol. Linnaei digessit; cum 8 tabb. aeu. 8. Graecii 1761.'*

Das Werkchen erschien als Inaugural- Dissertation und halte einen

Mann zum Verfasser, der den Naturwissenschaften auch noch in späteren

Jahren treu geblieben war, und den Fabricius in seiner „Matilissa In-

secloruui^ (1787) seinen „amicissimuin Poda“ nannte. — Scopoli und

Schrank citiren das Werkchen öfters, Fabricius erwähnt Poda bei

seinem Syrphus bomhylans (Munt. li. 3iU), und verwechselt dessen Angabe
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bei seiner Sfusca inanis (Manl. II. 342),^ dann findet sich noch eine Spur in

Rossi's „Fauna elrusca“ (II. p. 325), in Panzer's „Fauna“ (VIII. 21)

und weiters ist Po da aus den diplerologischen Werken verschwunden, ob-

wohl die von ihm zuerst beschriebene und benannte Volucella zonaria (un-

recht mit Schrank) heute noch in allen Werken angeführt ist, und ob-

gleich ihm wie wir sehen werden noch so manche andere Entdeckung vin-

dicirt werden muss. In dem genannten Werke führt Po da von Seile 111 bis

130,41 Diptera an, worunter 9 Arten neu beschrieben, die übrigen aber nach

Linn^ benannt sind. Die Gattungen, in w'elchen diese Arten ontergebrachl

w’urdeo, sind die L i n n ersehen Tipula^ Mmca ^ Tabanus
, Culex ^

Empis,

ConopSy Bombylius und Htppobosca.

Ich werde sie in der Ordnung, wie sie Po da aufzählte, hier anfUhren,

und schicke nur die Notiz voraus, dass die sämratiiehen Arten bei Graz ge-

sammelt wurden, dass die neuen Beschreibungen sehr sorgfältig entworfen

sind, und dass bei den Linn^'schen Arten nach der Ansicht Poda's hier

und da Ergänzungen und Berichtigungen beigefügt worden sind.

TipuMn.

* Alis p atentibus,

1.

V arieg ata. (i. = Ctenophora ßaveolata.

Poda*’s Beschreibung lässt keinen Zweifel übrig, nur hat er beide

Geschlechter, die er übrigens in Copula ßng, mit einander verwechselt.

Schrank (Cn. Ins. 423) citirt Poda bei seiner Tipula crocata.

Da das von Tipula crocata Schrank, wie schon 31 ei gen angibt, eine

echte Ctenophora u. z. Ct. ßareolata ist, so hat Schrank die Poda'^che

Art richtig erkannt und gedeutet. Der Name Poda's kann nicht bleiben, weil

schon früher Linnd (Faun. suec. 1742) eine T. variegata benannte, die

aber von Ctenophora ßareolata sicher verschieden ist.

2. Pr at ensis = Tipula pratensis L.

3. T e r e s t ri s.

Poda reproducirt L i n n d’s Diagnose, ob er dieselbe Art gemeint,

bleibt zweifelhaft. Ich vermag über diese Linnd'sche Art nichts Bestimm-

tes anzngeben.

4. A trat a= Ctenophora atrata L.

Poda hat auch bei dieser Art die Geschlechter mit einander ver-

wechselt.

5. Macul ata. Wahrscheinlich das ^ von Ct. bimaculata L.

Poda änderte vielleicht durch eine Verwechslung den Namen in

maculata um; wenigstens steht seiner Art nicht das Sternchen bei, w'elches

zur Bezeichnung der von ihm neu beschriebenen Arten jedesmal beige-

fügt i.st
;
Linn^'s Beschreibung ist nur damit ergänzt, dass Poda den

„Abdomen politum fuscum , subtus et lateribus ferruginco-maculatis^ nennt.
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6. Max im

a

P o d a.

Schranck citirt Poda bei seiner Tipula gigantea. Warum er

den Namen änderte, ist nicht abzusehen. Ich trage kein Bedenken, die Be-

schreibung Podu's zur Erkennung der Art für zureichend zu erklären und

glaube, dass sie nach dem Grundsätze der Priorität T. maxima Poda heissen

müsse, da Schranks Name (in dem Beitr. z. Naturgeschichte p. 97, $. 59.

1776) der jüngere ist.

7. Annu l a t a.

Poda meint die Linne'sche Art, welche wahrscheinlich identisch

mit Limnobia picla F. ist. — L i ii n e"s Beschreibung passt auf L. picta

ziemlich gut und widerspricht ihr nirgends. Am bezeichnendsten scheint

mir der Umstand dafür zu sprechen, dass Linnd (F. suec. 1758) in der

Diagnose sagt: „femoribus anulo albo“, in der Beschreibung aber „femora

versus apices annulo nigro cincta.“ Es sind also an den lichteren Schen-

keln zwei schwarze Hinge anzunehmen, welche dann einen weissen
King zwischen sich lassen. Einen solchen Doppelring hat auch Limnobia

nubeculosa Mg., bei welcher übrigens die Flecken nicht nach der Lin ne’-

sehen Beschreibung zustimmen.

Ich glaube, dass L i n n d's Tipula annulata ohne Bedenken als fragli-

ches Synonym zu Limnobia picta F. zu stellen sein dürfte.

* Alis incumbentibus,
7. Febr il is = Dilophus febrilis L.

Me i gen hat den Namen willkürlich in D. vulgaris abgeändert,

weil er glaubte, dass der Name febrilis durchaus keinen Bezug auf diese

Art habe. Dieser Vorgang ist aber unzulässig und die Art muss D. febri-

lis L. heissen.

Mtugea.
* fHat ae,

1. Morio.
Lin ne verwechselte A. smMa/a F 1 1. und A.semto/raMeig. Er be-

schrieb die Art zuerst in der „Fauna suecica“ cdil. I"»* und meinte damit

A. sinuata Fall. In der Editio IH* desselben Werkes nahm er in die

Diagnose die Charaktere von A. semiatra Meig. auf, behielt aber in der

Descriptio die Charaktere von A. sinuata Fall. bei. Durch diese Ver-

wechslung ist viel Verwirrung entstanden. Ich glaube aber, dass die Namen

Anthrax Morio L. nach der ältesten Quelle (fauna suec. edit. I. 1746) dem

A. sinuatus Fall, zu vindicireu sei. Ob Poda den einen oder anderen

meinte, lässt sich nicht entscheiden.

2. Rex Poda.
Ich vermag diese Art nicht zu deuten, glaube aber, dass Poda nach

der Fühlerbildung, der Farbe und den Querfurchen des Hiuterleibes zu

schliessen, eine Beris vor sich gehabt haben dürfte.
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** Armatae.
3. Festiv a.

Eolweder Chrysotoxum festicumlj. oder Doros citrofasciolahts l> g.,

was nie zu entscheiden sein wird.

4* Rib esii= Syrphus Ribesii L.

5. Pyr a stri= Syrphus Pyraslri L.

6» Caesar= eine Lucilia^ doch nicht zu eoscheiden, welche Art.

7. Fenestralis.
Es ist nicht sicher, ob Po da die Linne'sche gleichnamige Art

gemeint habe, da diese keine Seitenborste an den Fühlern hat, und daher

nicht in diese Abtheilung zu bringen wäre.

8* Carnaria =Sarcophaga carnaria L.

9» Domestica = Musca domestica L.

10. Lateralis kann jede Musca oder Tachina mit rothgelben Hin-

terleibssegmenten sein.

11. Cupr ar ia = Sargus cuprarius L.

18. Ce ras».

Wahrscheinlich Tr. cerasi., da er die Linnd"sche Art meinte und

beifügt in nucleis (sollte wohl heissen in fructibus) cerasi,

13. F

1

0 r e a = Helophilus floreus L.

14. punctata Po da.

Wegen der kurzen Diagnose nicht zu deuten.

\b. D eceptoria Poda.
Obwohl ich nicht zweifle, dass Poda mit dieser Art eine C/y/ia und

wahrscheinlich Clylia pellucens Fall, gemeint habe, worin ich auch durch

die ausführlichere Beschreibung Scopoli's, der die Art annahm, bestärkt

werde, so möchte ich dennoch den Fallen'schen Namen nicht gegen de-

eeptoria vertauschen, glaube aber dass M. deceptoria Poda und Sco-
poli als Synonym zu Clytia pellucens FH. mit? zu setzen wäre, Schrank’s

M, deceptoria ist eine von obiger, weil verschiedene Art und wahrschein-

lich eine Anthomyia. Meigen stellt sie wirklich zu Anth, Angelicae.

16. M eil ina= Syrphus tnellinns L*

17. Parietina.
Ich kann der Ansicht nicht beitreten, dass Linnö's M. parietina

eine Trypeta sei, Linn^ (faun. suec. II. ed. 1863) sagt: „alae deflexae
more phalaenae etc.‘^ Das passt durchaus nicht auf eine Trypeta, bei denen

gerade das Gegentheil der Fall ist. Ich würde durch diese Angabe Linnd's

zu der Vermuthung geleitet werden, dass er eine Platystoma gemeint habe,

wenn es überhaupt irgend eine Platystoma in Schweden gäbe. Da diess

nicht der Fall ist, so kann meines Erachtens nur an Tetanocera hieracii F.

gedacht werden
, deren auffallend breite Flügel im Sitzen allerdings etwas

nach abwärts gerichtet sind, und die im ganzen Anstande mit ilTwsca (Teta-

nocera) umbrarum L., mit der er sie vergleicht, viele Aehnlichkeit hat.
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Ich stelle M. parietina L. unbedenklich als' fragliches Synonym zu

Tetanocera hieracii^ und bezeichne M eigen'« Tr. parietina mit dem ihr

dann zukommenden Namen Tr. pantherina Fall. Poda's M. parietina ist

die Linnö'sche Art, folglich Tetanocera hieracii F. oder nach Prioritäts-

rechten Tetanocera punctulata Scop.

Tahantes.

1. B ooinus — T. borinus L.

Die Varietät ß. wahrscheinlich eine andere Art.

2. C a e c u t i en s= Chrysops caecutiens L.

3. Plut> i alis = Haematopota pluvialis L.

C%e9eatf,

1. P ipie ns =z Culex pipiens L. (Mg.)

JEM%pi9.

1. Petto lata ? o d a.= Conops

Dass diese Art ein Conops sei, unterliegt keinem Zweifel. Wenn
Poda’s ungenügende Beschreibung durch die Scopoli's (Ent. carn. 368,

N. 1000) ergänzt wird, so möchte wohl Conops fraternus Löw oder lacerus

M g. am wahrscheinlichsten damit gemeint sein
, w'ozu ich um so mehr

geneigt wäre , w’eil C. Fraternus bei Grätz nicht selten ist. Es ist aber

am gerathenslen
, an der von Löw festgestellten Synonymie in der Gattung

Conops nicht durch immerhin zweifelhafte Conjecturen neuerdings zu rütteln.

Conop».
0 1. Tricolor Poda.
Scopoli ändert den Poda'schen Namen in seiner „Entom. carn.

p. 353. N. 956^ ohne Grund in C. pennatus um ; es kann nicht bezweifelt

w'erden, dass hiermit Volucella plumala D e g. (M g.) gemeint sei. Die Art,

wenn sie nicht als blosse Varietät von Vol. bombylans M g. betrachtet

w'crden will, muss daher nach dem Grundsätze der Priorität Volucella /ri-

color Poda heissen.

2. Interrupt US Poda.
Scopoli cilirt Poda bei seinem Conops fuscuSy der wahrschein-

lich Eristalis tenax 9 ist *> Poda diese Art nicht gemeint habe, geht

aus seiner Angabe „antennis subplumatis^ hervor. Ich weiss über Poda's

Art keine Aufklärung zu geben.

® 3. Zonar ius Poda = Volucella zonaria.
Poda's Beschreibung ist so vollständig und zw'eifelios, dass es nur

einem Ueberschen zugeschrieben werden kann, statt Poda überall Schrank
citirt zu finden. Die Art muss Volucella zonaria Poda heissen.

Eine sonderbare Verw’echslung findet sich bei Fabricius (Mont. II.

348). Er sagt, dass Conops trifasciatus Poda Mus. graec. als Syno-

nym zu seiner Musca inanis zu ziehen sei. Poda benannte aber keine Art

V
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mit Conops trifasciatus. Es deutet Alles darauf hin, dass F a b r i c iu s den

C. zonarius Poda nennen wollte, welchen Scopol i als Synonym zu sei-

nem Conops bifasciatus stellte. Bekanntlich wurde von älteren Autoren

(Enc. m^th. etc.) sowohl Scopoli’s Conops trifasciatus bifasciatus für

eins mit Volucella inanis gehalten.

4. P oco p y ges ? o da Volucella bombylans Lina e.

ß

Amiius.

1. Cr abroniformis = der gleichnamigen Linn^'schen Art.

8. A t e r ==. Laphria atra L.

8. Gilrus — Laphria gilva L.

4. Germanicus = Asilus germanicus L.

JBa»nöyi4u».

I . Minor.
Poda beschreibt zwei Varietäten, die bestimmt verschiedene Arten

sind, was er damit gemeint habe, lasst sich nicht eruiren.

Mtipyahnsen»
I. Equiun=:d\e gleichnamige Linne\sche Art.

Zunächst P o d a’s VVerkchen ist der Zeitfolge nach, von öster-
reichischen Quellen, Scopoli's „Entomologia carniolica^ anzuführen.

r. Der vollständige Titel lautet: J. A. Scopol i ,,Entomologia carnio-

lica exhibens insecta Carnioliae indigena et dislrihuta in ordines genera,

species, varietates methodo Linnaeano.^ Vindobona, typ. J. Th. Tratt-
n e r 1763. 8.

Scopolfs Arbeiten sind so vortrefTlich , dass es nicht begreiflich

i.st, warum denselben von neueren Dipterologen i n n e , Fabriciiis,

Rossi und die älteren Autoren berücksichtigten Scopoli, wenn auch nicht

immer nach voller Gebühr) so wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden

ist. Den Engländern gebührt das Verdienst an dieselben wieder erinnert zu

haben Scopoli's Beschreibungen sind meistens sehr vollständig und ge-

nau, ja ohne Bedenken denen des Fabriciiis vorzuzichen. Wenn es auch

nicht überall glückt, die Arten nach denselben sicher zu erkennen, so liegt

diess in dem Umstande, dass seit Entwerfung derselben beinahe hundert

Jahre verflossen sind, und seit dieser Zeit sich unsere Anschauungen und

Ansichten gewaltig geändert haben, andererseits aber die Deutung Sco-
polPscher Arten seither nur von Wenigen versucht worden ist, so dass

uns zur Ergänzung oder Berichtigung seiner Angaben weder durch Tradi-

tionen noch aus Büchern Anhaltspuukte geboten sind.

Scopoli bat in dem genannten Werke folgende neue Gattungen

ein geführt: Ceria^ Anthrax
y
Rhingiuy Erax, StyreXy Ilirtea und Sicus.

Von diesen Gattungen sind Rhingia (unverändert), Anthrax und Erax

(modificirt) heute noch in Geltung.

Bd. VI. Abh. 52
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Was die übrigen betrifft, so ist Folgendes zu bemerken: Ceria
und Styrex fallen weg, denn es ist nicht wahrscheinlich, dass die Arten,

für welche sie S c 0 pol i errichtet hatte, je mit Sicherheit gedeutet wer-

den sollten.

Der Name Ceria ist übrigens von Fabricius in seiner „Entomo-

logia System.“ IV. (1794) bereits zur Bezeichnung einer Sj^rphtden-Gattung

in einem von Scopoli ganz und gar verschiedenen Sinne wieder ver-

wendet worden.

Die Art, auf welche die Gattung Hirtea errichtet wurde , wird für

identisch mit Stratiomys strigata Fab. betrachtet, und daher letztere Art

Str. longicornis S c o p. genannt.

Es würde sich nunmehr darum fragen
,

ob der ältere Gattungsname

/f ir/

c

a (176.1) nicht an die Stelle des jüngeren, Stratiomys Geoffr. (1764)

zur Bezeichnung aller Stratiomys-Arien verwendet werden müsste.

Ich glaube diess mit Beruhigung verneinen zu könnend

W i e d e m a n n’s und der neuesten Dipterologen Deutung , w’ornach

Hirtea longicornis Scop. mit Stratiomys strigata F o b r. identisch wäre,

ist nicht so ganz evident und zweifellos. Es muss hierbei jedenfalls ange-
nommen werden, dass Scopoli die bei dieser Art allerdings sehr klei-

nen Zälinchen des Schildchens ganz übersehen habe. Wären Scopoli bei

der Errichtung seiner Gattung Hirtea , die ganz charakteristischen Formen
und Merkmale der Stratiomyden vor Augen geschwebt, so hätte er sicher

auch seine Musca spatula, die ich mit Bestimmtheit für eine echte Stratio-

mys halte, seine Musca rara, atprea und formosa in dieser neuen Gattung

untergebracht, oder sie w'enigstens in nähere Beziehung mit derselben ge-

bracht. Unter diesen Umständen dürfte es durchaus nicht angemessen

sein
, eine Gattung aufrecht zu erhalten

,
die für eine von dem Typus der

echten Stratyomis-Arlen relativ am meisten abweichende Art aufgestelll

wurde, auch wenn man von den Zweifeln über die richtige Deutung dieser

Art ganz absehen wollte. Der Name Hirtea w'urde überdiess von M e i-

g e n (1803) in einem, von dem Scopol i'schen ganz verschiedenen Sinne (für

die heutigen Bibio-Arieu) W’icder verwendet, und ist von Z eit erst edl
heute noch in diesem Sinne gebraucht, was ganz unangemessen scheint, weil

dieser Name im S co po 1 i'schen Sinne wieder eingeführt werden müsste,

W’enn für die langhornigen
,
pelzigen Stratyomis - Arien durch neuere Ent-

deckungen die Abtrennung zu einer eigenen Gattung erforderlich wer-

den sollte.

Was die Gattung Sicus anbelangt, so glaube ich, dass dieselbe un-

bedingt statt der späteren Bezeichnung Myopa anzuwenden sei.

Scopoli hat diese Gattung (1763) für zwei .\rlen (S. ferrugineus

und bnccatns) errichtet, die unzweifelhaft mit den L i n n e’schen Conops

ferruginea und Conops testacea identisch sind, für welche Fabricius
in seiner „Systems entomologiae“ (i774) eben den Namen Myopa verwendete.
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Mach dem Giundsalze der Priorität ist daher der frühere Name Sicus

rur die GattuDg beizubehalten. Es ist zwar Sicus von Latreille (1796)

in seinem ^Precis des caract. gen. d. insect.^ p. 1.^8 zur Bezeichnung einer

Tachydromien-Galiung und dann wieder derselbe Name von Fabri-
ciiis (1798) im Suppl. zur ^Entom. System. zur Bezeichnung der Gattung

Coenomyia verwendet worden. Allein man darf sich desshalb nicht scheuen,

den berechtigten Namen in seiner ursprünglichen Bedeutung wieder einzu*

führen, wenn überhaupt der Grundsatz der Priorität zur Geltung gebracht

werden soll.

Ich gehe nun zu den einzelnen Arten über
, welche in der y,Entomo>

logia carniolica” aufgeführt sind, und folge hierin genau der dort angewen**

deten Ordnung. Die Arten, von denen ich glaube, dass sie nie zu deuten

sein werden, werde ich mit einem t bezeichnen.

OestruB,

Scopoli kannte keine Art dieser Gattung.

TipuMa,
* Antennis masculis compositis.

839. Pec tinicornis = Ctenophora pectinicornis L.

840. Idriensis.

Höchst wahrscheinlich eine Ctenophora
\ doch bin ich nicht im

Stande sie auf eine der bekannten Arten ziirnckzuführen.

841. Plumosa= Chironomus plumosus L.

642. L acustris.

Ein Tanypus. Die Beschreibung stimmt am meisten mit T. nigri-

manus Mg., ohne dass ich es wagen würde, die Scopoli'sche Art sicher

dafür zu halten.

t 84.3. Gr am ine a.

Ein Chironomus.

t 844. C 0 nt) allium.

Gleichfalls ein Chironomus.

* Antennis s imp lic ib u s in utroque sexu.

845. Crocata^ Pachyrhina crocata L.

846. Rivo sa = Tipula maxima P o d a. (T. gigantea S c h r k.)

Dass Scopoli nicht die L i n n ö'sche T. rivosa vor sich gehabt

habe, geht aus der Beschreibung der Flögelzeichnung des deutlich her-

vor. Scopoli sagt auch „maxima nostrarum^ und gibt als Standort an

„habitat in aquis fluentibns.“ Pedicia ritosa ist bei uns seiten und nicht

die grösste, sie scheint im Hochgebirge hauOger zu sein. Auffallend wäre

es auch, dass Scopoli die allenthalben gemeine T. maxima übersehen

haben sollte.

847. L unat a = Tipula lunata L.

849. Pratensis=z Tipula pratensis L.

849. Annul a t a.

52 *
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Isl bestimmt verschieden von Linnd's Tipula anmilata (? Lim-

nobia picia F.), obwohl Lin ne selbst in der XII. Ausgabe seines ^Systems

nalurae“ p. 973 Scopoli bei seiner Art cilirl. Linn^ führt übrigens in

demselben Werke eine zweite Tipula annnlata an , welche aber zu den

Culiciformes gehört. S c o p o I i’s Art ist w'abrscheiiilich auch eine Lim-
nobia und hierbei an L. pictipennis Mg., marmorata Mg. u. dgi. zu denken.

850. Cimic oi d e s.

Bei dieser s'" langen, mit viergliedrigen Fühlern versehenen Tipula

könnte nur an eine Anisomera gedacht werden. Da Scopoli angibt, dass

sie in Krain nicht selten sei, so dürfte über dieselbe wohl noch eine Auf-

klärung zu erw'arlen sein.

® 851. Chir 0 t h e c at a.

Ich zweide nicht, dass mit dieser Art Dolü'hopeza syhicola Meig.
gemeint sei, die l.ei uns nicht zu den Seltenheiten gehört. Charakteristisch

ist die Bezeichnung „palmis pedum albis.“ Von den grösseren bei uns vor-

kommenden schwarzen Tipulideii mit berauchten Flügeln könnte höchstens

noch Tip. nigra in Betrachtung gezogen werden
,

die aber keine weissen

Tarsen hat.

Die Art müsste meines Erachtens Dolichopeza chirothecaia Scop.
heissen.

® 852. L in e a t a.

Die Beschreibung stimmt vollständig mit der von Tipula kistrio

Fahr., auch fand ich in Krain diese Art überall häufig, so dass sie Sco-
poli nicht leicht übersehen konnte. Sie muss meines Erachtens Pachyr-

rhina lineafa Scop. heissen.

I 853. Ferruginea.
854. 0 l e r ac ea = Tipula oleracea L.

855. F as c ia t a = Ptychoptera contaminata L.

Scopoli vergleicht diese Art mit seiner Tipula Idriensis^ die un-

zweifelhalt eine Ctenophora isl, und sagt, dass sie sich von ihr nur da-

durch unterscheide, dass die Fühler bei beiden Geschlechtern borsteoartig

sind
;
auch gibt er die Grösse mit bei Tip. Idriensis mit i'" an. Da

in der kurzen Beschreibung auch sonst Nichts dagegen spricht, so kann

T. fasciala unbedenklich als Synonym zu Pt. contaminata gestellt werden.

t 856. fnquieta.
857. Vibratrix.
Scopoli zweifelt selbst, ob seine Art identisch mit T. nibratrix

L. sei, die sicher ein Chironomus isl.

“ 858. Fenest r alis= Rhyphus fenestralis Scop.
859. T rem u l a.

Ist sicher nicht Tipula tremula (Chironomus tremulus) Linn^'s,*

dagegen spricht Scopoli’s Angabe: ,.Pcdes colore Ihoracis,“ d. i. rufe-

scens und der Umstand, dass er die Art nicht in die Nähe seiner T. plu-

mata gereihet hat.
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t 860. Degen er.

861. Boleti,
Wird sich wohl noch eruiren lassen. Ich glaube auf eine Sciophila

hindeuten zu mOsseo, wozu ich durch das bei der Larve angegebene Merk-

mal „glutine ubiqiie madida^ und die Durchsichtigkeit des Leibes derselben

besonders veranlasst bin. Perris CtjAnn. Ent.“ Ser. II. vol. 7. p. 341) gibt

dasselbe von den in Boletus tersicolor gefundenen Larven der Sciophila

unimaculata M a c q. an. Es sind übrigens auch mehrere Mycelophilen-Arteii

in Boletus edulis, versicolor etc. gefunden worden,

t 868, Typhina.
863. Hem er 0 bi 0 id es.

Kann unbedenklich als Synonym zu Sciara Thomae L. gestellt

werden.

864. Phalaenoides=:Psyckoda phalaenoides L.

Von Schrank, Linnd selbst und Rossi auf T. phalaenoides be-

zogen, obwohl S c 0 p 0 I i sicher mehrere Psychoda-Arien mit einander ver-

wechselt hat.

t 865. Labacensis.
t 866. Quadrinodia.

Diese beiden Arien werden der kurzen Angaben wegen wohl nie zu

bestimmen sein.

Miw9ca.

I. Nobiles.

A. p lum atae.

Abdo mine basi trunc ato.

867. M eridiana= Mesembrina meridiana L

.

868. C arn ar ia = Musca romitoria L.

869. Variegat a= Sarcophaga camaria L.

S c o p 0 1 i verwechselte L i n n ^'s Musca camaria mit ßf. romitoria.,

wozu er wohl durch die uiizweckroässige Bezeichnung Linnd’s veranlasst

worden sein mochte. Die Larven von S. camaria leben im Dünger und

wahrscheinlich niemals oder doch nur zufällig im faulenden Fleische, wo-
gegen die von M. romitoria echte Fleischlarven sind. Dass M. rariegata mit

M. camaria L. identisch sei, wiederhole ich auf die Autorität Linnä's,

Fa br i ci US, R 0 ssfs u. A. hin. Linnd citirt S c o p o I i bei seiner itf.

camaria., nennt aber Scopoli's Art, wieder durch eine Verwechslung

s u b rariegata
\ ein Fehler, welchen Fab ri eins (in seinem „Sysf. entom.“

774) getreulich nachgeschrieben hat.

** 870. M acu l at asss Cyrtoneura maculata Scop.
Linnd nahm diese Scopoli'sche Art in der Edit. XII. des „System,

nat.“ p. 990 ,
70 an

,
und nach ihm alle Anderen ; doch wurde als Autor

entweder Fabriciiis oder Linnd genannt, was unrichtig ist, die Art

muss mit Scopoli genannt werden. Die beiden Varietäten sind 5 und V«
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ft71. C ae

s

a r ~ Lncilia Caesar L.

Von L i n n Fa b r ic i u 8 , Schrank, Rossi darauf beiogen,
obwohl Scopoli wahrscheinlich mehrere Arten mit einander verwech-
selt hat.

87*. Domestica = Musca domeslica l.

t 878. C ae s a r in a.

Kann eine beliebige der kleineren Lucilia- oder Pyrellia-kTXtn
sein: sie mit der „Encyclop. melhod.^* auf lncilia dispar lu beziehen, ist

durch Nichts gerechtfertiget.

* Ab d omine ocato.
874. C ol 0 s SU s.

Die Angabe „lineis 3 dorsalibus nigris parallelis,“ dann „maxima
iuter nostras“ und „abdomen nigro-tessulalum, incurvum“ lässt es mir mit
dem Standorte „in hortis noslris“ wahrscheinlich erscheinen

, dass Sarco-
phaga carnaria L. gemeint sei.

875* M ar tia.

Ich halte diese Art für Cyrtoneura stabulans

,

welche im März,
„circa domos“ häufig gefunden wird. In der Beschreibung steht nur die An-
gabe „pedes nigri“ entgegen •, ich habe übrigens auch fast ganz schwarzbeinige
Exemplare gefunden. Natürlich bliebe das Citat immerhin nur ein fragliches.

876. Tuguriorum.
Ich halte diese Art U\r Anthomyia signata. Schrank scheint eine

andere Art vor sich gehabt zu haben.

877. Prostrat a.

Ist wohl identisch mit Musca corvina L.

878. N igri t a=s Nyctia maura F.

Die Art ist in Krain besonders häufig
, und ich zweifle nicht , dass

sie Scopoli vor sich gehabt habe, da es aber immerhin möglich ist, dass
mit derselben Dexia caminaria^ D. nigrans oder irgend eine schwarzflüg-
lige Anthomyia gemeint sein könnte, so wäre der F a b r i c i us’sche Name
beizubehalten, und die Scopol i'sche .Art hei dieser zu citiren.

t 879. Corni.
Die Angaben sind zu kurz.

880. A ng elic ae— Anthomyia Angelicae Scop.
881. Rufiventris.
Kann ohne Bedenken als fragliches Synonym zu Anthomyia populi

c ig- gestellt werden.
** Abdomine oblongo.

888. Tripunctata.
Ich vermag über diese Art kein Urtheil auszusprechen.

B, S e t a r i a e.

* Abdomine subrotundo.
883. Rotundata.
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Ich glaube, dass hier Rossi („Fauna Etr.^ 11. 305) zu folgen

wäre, der die Art als fragliches Synonym zu Gymnosoma rolundata L. stellet.

* Abdomine ovato.
884. Deceptoria.
Wie ich bereits oben erwähnte

,
höchst wahrscheinlich Ciylia pel~

lucens Fl ln., zu welcher sie als fragliches Synonym zu stellen wäre.

Schrank's Musca deceptoria ist eine von dieser verschiedene Art

und höchst wahrscheinlich Anthomyia Angelivae Scop.
885. Temul a= Erebia temula Scop.
Linne nahm in seinem „Syst, nat.^ (Edit. XII. 99 () diese Sco-

pol i'sche Art an, setzte aber stall Temula (so benannt, weil sie auf

Chaerophyllum temulum vorkomml) T r emul a. Diese Verwechslung
ist bis auf die neueste Zeit fortgepflanzt worden und ist allenthalben statt

Scopoli (176t) Linnd (Edit. XII. 1767) cilirl. Die Art muss E. te-
mula Scop. heissen.

® 896. Falcata.
Scopoli charakterisirt diese Art so vollständig, dass die Identität

derselben mit Trypeta ocfopunctata Macq. gar nicht zweifelhaft ist. Zur

Unterstützung füge ich noch bei
,

dass ich in Krain und dem Küstenlande

diese Trypeta allenthalben fing, und zwar ausschliessend auf Tragopogon
pratense, was mit ScopolPs Angabe „in pralis** vollkommen stimmt. Die

Art muss daher Trypeta falcata Scop. heissen.

887. C aeruleo phthalm ica.

Bei der kurzen Angabe dürfte es genügen, hier nur die Gattung

zu erwähnen
, wohin diese Art gehört , und die ich als Sapromyza

bezeichne.

*** Abdomine s u b o c a t o.

I 888. L art) ar um.
Ein Gemeng verschiedener Tarhina-Arien.

t 889. Alni,
890. Ror alt s.

Musca roralis L. ist von den meisten Dipterologen auf Melania

roralis bezogen worden, wozu nach den kurzen Angaben Li n n d's kein

Grund vorhanden zu sein scheint. W^ohl aber ist Musca grossificationis L.

sicher das 9 von M. roralis. — Es dürfte angemessener sein, die Art Me-
lania grossißcationis L zu nennen, und M. roralis als fragliches Synonym
beizufügen. Erst seit Fabricius und Schrank ist mit roralis die

heutige if/e/an/a rora/ts gemeint ; der älte.ste sichere Name ist aber M. grossi-

ficationis L.

Was Scopoli mit seiner Musca roralis bezeichnen wollte, ist

nicht zu eruiren. W^ahrscheiiilich ist sie aber nicht die L i n n e'sche Art,

.da er sagt: „in floribus Pastinacae sativae copiosa“ Die echte M. roralis

oder wie wir besser glauben, M. grossificationis ist ziemlich selten und

fast am häufigsten an Fenstern zu finden, auch traf ich sie an Blättern neben
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Bacheu, niemals aber an Dolden. Scopoli ma^ wohl eine Anthomyia vor

sich gehabt haben.

891. P l uv i al i s = Anthomyia pluviatis L.

**** Abdomtne oblongo.
89*. Do ronici.

Eine Anthomyia oder möglicherweise auch Morinia melanopteraFU.

898. Kernictn«.
Eine Lonchaea.

894. Pr aeceps.
Es ist 7.U wundern, dass diese Art bis auf Rondani (Nuovi ann. di

Bologna 1847. Juli) von allen Dipleroiogen übersehen worden ist. S c o-

p 0 I i's Beschreibung ist so genau und vollständig, dass über die Deutung

der Art nur noch der Zweifel obwalten könnte, ob Scopoli die schlan-

kere, grössere, mehr dem Süden angebörige Art oder jene gemeint habe,

welche bei uns vorkonimt
, und welche Fabricius Musca compressa

nannte. Ich entscheide mich gegen Rondani's Ansicht für die letztere

Eventualität, und zwar aus dem Grunde, weil die Angabe „circa fenestras‘^

besser auf Musca compressa F. passt, weil Scopoli die etwas grössere

und schlankere Art bestimmt nur als eine Varietät betrachtet haben würde,

da sie in der Tbat fast nur durch das Aussehen von M. compressa sich

unterscheidet, und weil ich in Krain beide Arteu ßng ; die echte M. com”

pressa F. fast immer an Fenstern, die grössere Art aber ausschliessend und

liäniig unter Brücken, in Felseuspalten, in stark beschatteten Höhlen u. s. w.

antraf. Ich glaube, dass Kossi (Fauna Et. II. 307) die grössere und

schlankere Art zum ersten Male mit seiner Masca compressa gemeint habe,

dass aber die F a b r i ci u s'sche Art unbedingt in Dexia praeceps S cop o\\

umzuändern sei. Fabricius stellte übrigens in seiner „Eiitom. systema-

tica^ pag. 337 eine zweite Musca compressa auf, die in Africa vorkommt.

895. P lumipes. Wie Walker (Dipt. br. I. 16*) annimmt Doli-

chopus pennitarsis Fall.; die Art muss Hydrophorus plumipes Scop.
heissen.

II. Plebejae.

A. plnmatae.

836. S cy b a l

a

r i a= Scatophaga Stercoraria L.

Scopoli hat sicher die L i n n ä'sche M. scybalaria verkannt und

die „in stercore humano^ allenthalben und nicht zu übersehende Sc. Ster-

coruria für diese gehalten. Sc. scybalaria ist auch bei uns ziemlich selten.

« 897. Rufa.
Diese Art wird von Denen, welche Scopoli berücksichtigen, als

Synonym zu Psila fimetaria L. gestellt, was ganz unzulässig ist. Linnd's

Musca fimetaria ist mit einem schwarzen Flügelpunkt angegeben

(alis puncto obscuriore L. Faun. suec. 186*), wihrend es bei Scopoli's
^fu5car«t/a ansdrücklich heisst

:
„alae puncto et maculis destitutae.^ Linne's
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Musca ßmetaria ist äberbedpt nicht Piila ßmetaria im Sinne der Neueren,

wohl aber stimmen Scopoli's Angaben mit leleterer so genau, dass

diese meiner Ansicht nach, Psila rufa Scop. heissen müsse.

808. ^mentaria.
Ich vermuthe unter dieser Art eine Musca und zwar ^«sca Vespilh,

welche die Flügel meistens so trügt, wie sie Scopoli’s ^^Muscae plehejae'^

tragen sollen. Oie Beschreibung passt ziemlich gut
,

auch ihr Vorkommen
auf Weidenkätzchen und der Umstand, dass sie Scopoli nicht leicht Über-

sehen haben konnte, spricht dafür.

® 899. Unguicornis
Unzweifelhaft Tetanocerm pratorum Fall., welche daher nach

dem Grundsätze der Priorität Telanocera unguicornis S c o p. heissen muss.

900. Fumig at a.

Sicher eine Tetanocera und wahrscheinlich F. rußfrons. Fahr.;

da jedoch hier mehrere Arten concurriren, so ist es besser , S c o p o 1 i's

Art nur als Synonym zu T. rußfrons. Fahr, zu steilen.

901. C oryleti.

Tetanocera Chaerophylli Fahr.

;

das Merkmal „plumiila nigricante,

basi pallide ferruginea^ lasst zusammengehalten, mit den übrigen Angaben

keinen Zweifel Ober die Identität beider Arten. Der Priorität wegen muss

die Art: Tetanocera Coryleti Scop. genannt werden.

t 909. Longipes,
903. Fungo rum.
Die von Scopoli citirten Abbildungen aus Rösel und Frisch

gaben mir keinen Aufschluss über diese Art.

904. Pu Iris (CaseiJ SS Piophüa Casei L.

Nach den Angaben über die Larve mit Bestimmtheit. P. Casei L.

905. Oenopot a= Drosophila cellaris L.

Seit Lin cd von Allen so interpretirt, wogegen nichts einznwenden

ist, obwohl die Artbestimmung bei Drosophilen nach so kurzen Angaben

wie die Scopoli’s, immerhin gewagt erscheinen mnss.

906. Pvnctulata. Identisch mit Tetanocera hieracii. Dass diese

Art nicht schon längst erkannt worden ist, muss in hohem Grade befrem-

den. Scopoli's Charakterisirung derselben ist so klar und bestimmt, dass

ich keinen Ansland nehme, die Art in Zukunft Tetanocera punctulata zu

benennen.

t 907. Coleoptrata,
B. Setariae.
* Set a t er minali.

908. Mur ari a.

Ich weiss über diese Art nichts zu sagen.

909. Cursoria.
Auch diese kenne ich nicht.

Bd.VI. Abh. .M
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910. F0 r m 0 s a. =. Chrysomyia formosa Scop.
911. Cupr ar ia = Sargus cvprarius L.

918. Rara=. Oxycera Meigenii. Stäg.
Bestimmt eine Oxycera. Walker bezieht sie in seinen Brit.“

1.80. auf 0, fw/eÄe/Za M e i g. F a b r i c i u s (Syst. ent. 760) , L a l r e i 1 1 e

(Encycl melh. VIII. 600 u. Gen. crusl. IV. 878) und Panzer (Fauna 1. 14.) auf

0. Hypoleon L. Da über L i n n ^'s Musca Hypoleon keine Sicherheit zu

erlangen ist, so dürfte die bisher dafür gehaltene Art nach Stäger's Vor-

gang ganz richtig mit einem neuen Namen zu bezeichnen- sein, um so mehr

da die von Scopoli beschriebene Art gleichfalls nicht ganz sicher zu

eruiren ist, und seine Angaben auch auf 0. pulchella Mg. oder 0. dires.

L ö w, die io Krain vorkommt, bezogen w’erden könnten.

913. F er ru g in e a — Coenomyia ferrvginea Scop.
** S et a lateral %.

t antennis adsv endentibus.
914. Iridata.
Ich kann nicht umhin hier einer von mir früher selbst getheilten

Ansicht W a I k e r's entgegenzulrelen. Es ist s e h r w a h r s c h e i n 1 i c h,

dass Scopoli mit seiner Art Sargus infuscatns Neig, gemeint habe i

evident scheint mir aber diess dennoch nicht. Da ich mir vor-

.
gesetzt habe

,
nur im Falle der vollständigen Evidenz ältere Namen

gegen neuere, gebräuchlichere zu vertauschen, so mussich hier beantragen,

die Art nach Neigen, Sargus infuscatus zu benennen, Scopolis Musca

iridata aber derselben als Synonym beizusetzen.

915. V i o l ac e a.

Wahrscheinlich das 9 von Chrysomyia speciosa M a c q.

tt antennis porrectis.
916. B ipunc t a t a — Sargus Reaumuri F. Die Art muss daher

S. bipunctatus Scop. heissen.

917. S p a t u l a.

Ich halte diese Art mit Bestimmtheit für eine echte Straliomys und

glaube, dass hiermit trotz der fehlenden Angabe der gelben Hiutcrleibs-

flecken Stt\ chamaeleon L. gemeint sei. Die Beschreibung ist überhaupt

nicht sehr sorgfältig entworfen, so sagt er z. B. in der Diagnose, dass sie

5'" lang sei , während die Länge in der Descriplio mit 7"' angegeben ist.

Aulfallend wäre esauch, wenn Scopoli die olleuthalben gemeine Slratio-

mys chamaeleon in Krain nicht beobachtet hätte.

918. A Ibis e ta

Unzweifelhaft identisch mit Telanocera araloria F., die daher Te-

tanocera albiseta S c o p. heissen muss.

919. S pin ip e s.

Auch diese Art ist so evident mit Sepedon Haeffneri Fall, identisch,

dass sie ohne Zweifel mit den alleren Namen Sepedon spinipes Scop. zu
benennen ist.
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t 980. ßuccat a,

981. Vir ens.

Von H a I i d a y in W a I k er's „Dipf. bril.“ (I. 198) an f Uydrophorus
F. bezogen, was ganz gerecbtferliget erscheint. Rossi (Faun Elr. II.

311) nahm die Scopoli’sche Art an, dessgleichen Panzer (Faun LIV.

lO). M e i ge n , der zu seinem Medeterus regius Panzer cilirt, hält den

.Nomen, welchen Fabricius im „System. Anti.“ gab, aufrecht. Nach dem
Grundsätze der Priorität mu.ss die Art A/yrfro/)Aor«s rirens Scopoli heissen.

988. 0 rnithovora.
983. Strum osa.

Wahrscheinlich Micropaa corrigiolata L.

984. Lac ustris.
Vom Haliday bei Walker (Ins. brit. I 168) als eigene Art

erklärt, zu welcher er Panzer’s Mvsca rirens (von Sleigen auf Mede~
terus regius bezogen) als Synonym stellt. Sie muss nach ihm Hydropho--

rtis lacvslris S c o p. heissen,

ttt >4n/cnnis deflexis.

t 986. U or tu l an a.

986. Maritima.
Wahrscheinlich eine Xylota.

987. Metictilosa.
Eine Syrpkide, doch schwerlich je zu eruiren.

988. M er u lina.

Schon Schrank vermochte die Art nicht zu deuten; da er (Ennm.

Ins. 477. N. 971) bei seiner Merulina „alis hyalinis immaculatis“ sagt, wäh-

rend sie Scopoli „alis rufesreiilibus“ charakterisirt. Wahrscheinlich ein

Syrphide (Cheilosia - Pipna . . . .)

989. Canabina.
Schrank (Enum Ins. p. 488) sagt von seiner Musea alternata^

y^Muscae canabinae H CO p. yanelas Rossi (Faun. Elr. II. 897), setzt

Scopoli's Citat zu seiner Musca alternata Schrk. — Meigen setzt

(Syst, Beschr. III. 313) Schrank’s Musca alternata zu seinem Syrphus

balteatus Deg. als Synonym, und diess scheint mir auch das angemes-

senste; denn so wahrscheinlich es ist, dass Scopoli eine sehr

dunkle Varietät von Syrphus balteatus vor sich gehabt habe, so ist diess

doch nicht evident. Schrank's Musca alternata (Enum. Insect. 1787)

muss aber dem älteren Musca balteata Deg. [Ins. v. III. 1776) weichen,

i 980. Palustris.

Ich halte die .\rt für einen Syrphiden., obwohl die .\ngoben über

die Larve einiges Bedenken erregen.

931. Py rast ri= Syrphus Pyrastri L.

t 9.88. Err atica.

Für Syrphus Rosarum sprechen die grauen Ränder an den letzten

Hinterleibssegmenten; für eine der Pipisa ~ Arien mit gelben Flecken am

54 *
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zweiten Segmente, diese Angabe Scopoli's und der Aufeotbalt. Völlige

Sicherheit wird sich über die Art nie erlangen lassen,

t 98S. Lih atrix.

Ein echter Syrphus
;

da die Angaben auf mehrere Arten passen, so

lässt sich nichts Sicheres behaupten.

934. M ellina = Syrphus mellinus L.

Von Allen auf diese Art bezogen , wogegen sich Nichts einwen>

den lässt.

t 935. Vacua.

t 936. Lud da.

Eine Cheilosia.

937. Chrysorrhoea.
Ich vermag Uber diese Art Nichts zu sagen.

938. Aenea.
Wahrscheinlich eine Cheilosia.

939. Vibr ans=z Ortalis vibrans L.

9t0. Germinationis— Ortalis nigrina W.
Ich kann der Ansicht nicht beitreten, dass Musca germinationis

Linnd identisch mit Opomyza germinationis der Autoren sei; auch halte

ich sie nicht für identisch mit Palloptera umbellatarum Fahr., wie Zet-
ter sie dt glaubt. Meines Erachtens ist Linn^'s Angabe „facie od Muscam

vibrantem accedil^ bezeichnend genug, um sie. für verschieden von den bei-

den obigen Arten und für eine Ortalis zu halten. Es steht auch nicht ent-

gegen
, Ortalis paludurn Fallen für die echte Musca germinationis L. zu

halten. Hierin werde ich noch mehr durch Scopoli's Auffassung bestärkt,

der mit seiner Musca germinationis unzweifelhaft Ortalis nigrina W. ge-

meint hat. Dass weder Opomyza germinationis noch Palloptera umbellata~

rum mit Ortalis tibrans eine Aehnlichkeit habe
,

wird mir Jeder zugeben,

der diese drei Arten kennt. Linnd musste aber eine grosse Aehnlichkeit

seiner M. germinationis mit M. eibrans bemerkt haben , da er diess eigeus

anfUhrte. Ich meine, da.«s in Zukunft Ortalis paludurn Fall, unbedenklich

in Ortalis germinationis Linn^ umzuändern wäre. Dass Scopoli M. ger-

minationis nur als Synonym zu Ortalis nigrina W. gebracht werden kann,

ist klar. Es ist diess aber ein ganz sicheres Synonym. Schrank's Jftisca

germinationis ist weder die L i n n d'sche, noch die Scopol i'scbe gleich-

namige Art.

941. Arnicae= Trypeta arnicivora L ö w*

Die Angabe des Staudortes spricht dafUr, obwohl die sonstigen An-
gaben nichts Sicheres geben. Ich theile ganz die Ansichten L ö w's, und

halte dessen Bezeichnung für die allein berechtigte, obwohl jüngste, denn

keine der früheren ist mit voller Evidenz anzuwenden.

t 948. Aphidioide s.

t 943. Lut e ola.

t 944. 0 ppidana.
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Diese drei Arten sind xu kart beschrieben
, um sie mit nnr einiger

Wahrscheinlichkeit deuten zu können.

945. U mbellifer arttm.

Sicher ein Chloropi.

946* Fettinant.
£s kann bei dieser Art mit Grund auf eine Phora hingedentet

werden.

947. C pnips e a= Sepsii cympsea L.

C. Muticae.
946. Spoliata:=z Seenopmut fenettraliM L. '

t 949. Saltitans.

Ceria.

950. D ecemnodia.
Es ist diese Art mit aller Wahrscheinlichkeit Scathopse ntgra und

sicher eine Scathopse. Wäre die zweite Art eben so sicher snf eine Sca-

thopse zurückzuf&hren , so dürfte der ältere Gattungsname Ceria statt des

jüngeren Scathopse Gffr. (1764) beizobehalten sein. Da jedoch selbst die

erste Art, welche Scopoli der Musea cyuipsea vergleicht, nicht mit aller

Evidenz bestimmt werden kann ; da es ferner immerhin auffaileu muss, dass

Scopoli diese Gattung, welche doch Linnd, Dcgeer, Schrank, Fa-

bricius, Geoffroy ganz richtig zu Tipula brachten, zwischen Conops

und Musca gestellt hatte, woraus mau schliessen könnte, dass er sie nicht

ganz richtig aofgefasst und umgränzt habe ; so scheint es mir ganz gerecht-

fertiget, die Gattung Ceria im Scopolfschen Sinne, wie ich bereits oben

angedeutet habe, ganz fallen zu lassen. Die Art bann als fragliches Sy-

nonym zu Scathopse notata L. gebracht werden,

t 951. Septemnodia.

Conop0.
* Antennis plumatis.

951. B if asciatus = Volucella Zonaria P o d a.

959. Trif asciatusca Volucella inanis L.

954. P er tina X.

Die Angaben über diese Art passen so vollständig auf Eristalis.^

dass schon Rossi (Faun. Etr. II. 181) sie für eine solche hielt und für

E. teuax genommen hätte, wenn Scopoli die Fühler nicht als gefie-

dert angegeben hätte. Ich beziehe sie ohne Bedenken auf die bei uns und

in Krain sehr gemeine ErUtalis similis Fall, und wende auf sie den älte-

ren Namen Eristalis pertinax Scop. an.

955. B otnbyl ans=. Volucella bombylans L.

956. P ennat US— Volucella tricolor Poda (=: V. plumata Dg.)

957. Dryaphi,lus= Volucella pellucens L.

958. Leucorrhoeus — Eristalis intricarius L.
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. .
** Antennis set ariis.

959. Flore ns = Ilelophilus ßoreus L.

960. Vulgaris=. Erislalis lenaw L.

961. Fu s CU s = Erislalis tenax.

Ich habe hierüber keinen Zweifel,* Scopoli's Angaben sind kuri,

aber gans bezeichnend; auch wäre es auffallend, wenn die allenlhalben sehr

verbreilete Art in der Enlomologia nicht angeführt wäre. ,..Apis melificae

slatura, ubique reperitur, ad vias et flores“ würden schön diese Interpre-

tation rechtfertigen.

968.

Cu preus=t Cheilosia Cuprea S c o p. '=3 Ch . ruficomis Mg)
968. Femoratus.
Wahrscheinlich eine Cnorrhina und vielleicht Cr. tara F.

964. F es l it) H s — Chrysoloxum fesliettm L. non M e i g.

Scopoli erkannte die echte Musca fesliea L i n n d's
,

ganz

richtig. Seine Angabe „Anleunae porrectae, longae tuberciilo imposilae“

lässt daran nicht zweifeln. Dass die L i n n d'sche Art von den Meisten ver-

kannt and auf Doros festirus Meig. angewendet worden ist, muss wahr-

lich in Verwundernng setzen. Linnd sagt in der r,Fauna suecica von

Musca festira — „antennae nigrae, capite longiores, snb-
clavatae.^ Diese Angabe passt doch durchaus nicht auf Doros festirus.

der kurze, roll) gelbe Fühler hat. Geoffroy (Ins. II. 505. 87), der von

den späteren Autoren bei Doros citirt wird, hatte mit seiner ^Musca ...

antennis capite brevioribus^ bestimmt nicht die Linn^'sche M. festira im

.Auge. Uebrigens hot Löw in diesen Schriften die hierher gehörigen Syno-

nyme bereits vollständig in's Klare gebracht.

965. G emm a t u s,

966. G l auc iu s=. Syrphus glaucius L. ('=5. nobilis M g.)

967. Aen eu s = Erislalis aeneus S c o p.

Es ist unrichtig bei dieser Art Fabricius als Autor zu nennen.

968. P r a ec inc t US = Syrphus lucornm L.

969. P ip iens — Syrilla pipiens L.

970. CI ar atus.

Bei dieser .Art wäre an eine Ascia zu denken.

Afthraae.

971. M 0 r i 0 = Anlhrax semiatra g.

Ich habe meine .Ansichten über Musca Morio L. oben bei P o d a

ausgesprochen. Scopoli beschrieb die Art, welche L i n n e (Editio II. der

„Fauna suecica^) in der Diagnose charakterisirte, d. i. Anlrax semialra

Mg. Linne's Name muss meines Erachtens für Anthr. sinuata Fall, ver-

wendet werden.

Hhingia.

97t. Ro $ t r a t a — Rhingia rostrata L.
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IBraae.

* Fronte harbata.
973. Pr ostratus = Laphria atra L.

974. Cr a b ro ni f 0 r mi s=z Asihts crabroniformis L.

975. Forcipatus.
Ein Gemeiig von mehreren grauen ylsiYu« -Arten

,
doch keinesfalls

der Linn^'sche Asilns forcipatus, da sie 6'" gross angegeben ist, während

L i n n e bei $ e i n e r Art sagt
:
^magnitudo miiscae domesticae.^^ Die L i o n er-

sehe Art wird überhaupt ewig unenträthselt bleiben
,
da sie eine Mischart

ist. Sagt ja Lin ne in seinen „Syst, nat.^ (Cd. Xll. 1008) doch selbst: „in

Java triplo major,“ dann „varielas major, tibiis ferrugineis.“ Fabricius
lässt seinen A, forcipatus in Europa und Neuholland Vorkommen u. s. w.

Am besten wird es sein diesen Namen in Zukunft gänzlich fallen zu lassen.

Ueber die obige ScopolTsche Art weiss ich nichts Bestimmtes

zn sagen.

976. B ar b a tus.

Kann ohne Bedenken als Asilus punctipennis Meig. betrachtet

werden. .\lle Angaben S c o p o I fs passen auf denselben, und selbst die

Angabe „abdomiue punctoriim n i g r i c a n t i u in seriebus tribus*^ ist, wenn
man den Hinterleib aus einer gewissen Richtung betrachtet, vollkommen an-

wendbar. Die .\rt muss mit den älteren Namen A. barbatus Scop. genannt

werden.

977. F e r 0 X = Laphria flava L.

978. Conopsoides.
Bei der Benennung ^.conopsoides^'' darf nicht an Conops im heutigen

Sinne gedacht werden. Scopol i verstand darunter, wie wir oben gesehen

haben, meistens Syrphiden, und zwar Volucella, Eristalis u. s. w. Es wird

daher auch Diejenigen, welche S c o p o I Ps Beschreibung nicht zu verglei-

chen in der Lage sind, nicht befremden, wenn ich diese Art für Laphria

flava 9 erkläre-

979. Tenthredoides.
Die Angaben über diese Art sind so vollständig und genau

,
dass

an ihrer Identität mit Dasypoyon leulontis gar nicht gezweifelt werden kann.

Ich finde die Art bei Lin ne zuerst in der Editio XII. des „Systems na-

lurue‘‘(I767) angeführt
;
findet sich nirgends eine ältere Beschreibung L i nn eV,

so muss die Art in Zukunft mit dem S co p o I i'schen Namen benannt wer-

den, der überdiess bezeichnender ist als der Linne’scbe. .

980 . R ufi p es.

Vielleicht eine Dioctria
,
doch ist diese Dentung sehr unsicher.

981. Niger.
Ich halte die Art, von der Scopoli sagt „antennae clnvotne,

muticae'*^ für identisch mit Laphria marginala L. (Löw), obwohl ich

der Ansicht bin, dass Asilus marginatus Linne nie mit Sicherheit auf
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Laphria marginata bezogen werden könne. S c o p o 1 i wird daher bei La-

phria marginata L. (L ö w) zu citiren sein,

t 99*. (Im Texte irrig 99*.) Aquaticus.
* Fronte imberbi.

t 993. Pueillui.
Sicher kein Asilide.

984. Macul atu$.

Diese und die beiden folgenden Arten sind bestimmt Lepfis-Arten,

und die vorstehende kann als fragliches Synonym zu L. scolopacea L. ge-

stellt werden.

985. Inquinatus.
Als fragliches Synonym zn Leptit scolopacea L.

986. RufUS.

Als fragliches Synonym zu Leptis tringaria L.

A»4IU9.

t 987. Mucronatus.
Sicher kein Asilide.

988. Punctatus.
Ich vermag auch über diese Art Nichts zu sagen

,
als dass sie kein

Asilide ist.

989. Ferrugineus = Empis stercorea L.

990. Lineatus.
Aus den Angaben Scopoli's ist die Art sicherer zn erkennen,

als jenen des Fabricius bei seiner Empis maculata Diese Letztere muss

daher mit dem älteren Namen y^Empis lineata'*" S c o p. benannt

werden.

991. Selosus.

Wahrscheinlicb gleichfalls eine Empide.

99*. Cinereus.
Sieber kein Asilide.

993. Aestivu s.

Eine Empide. Es ist wahrlich nicht zu begreifen, wie diese Art mit

AsUus cyanurus Löw in Verbindung gebracht werden konnte.

Schrank, nach welchen der AsUus aestitus benannt wird, be-

schrieb wahrscheinlich einen echten Ast/us, obwohl er in der „Enum. Insect.^

(487 Nr. 996) sagt: „esset omnino AsUus aestivus cl. Scopoli nisi pedes

lotos nigros dixisset.^ Wenn aber auch angenommen würde, dass A^us
aesticus Schrk. mit As. cyanurus L ö identisch ist, was ich aber durch-

aus nicht begründet finde, so könnte für die Art dennoch der von Sco*

p 0 I i im anderen Sinne verwendete Name nicht beibehalten werden. Mei-

nes Erachtens ist L ö w’s Bezeichnung vollkommen berechtiget.
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994. PennipeszTz Empis penntpes L.

995. Flavipes.
Eine Tachydromia.

996. Fulcr atus.
Ebenfalls eine Tachydromia.

997. Dubiui.
Zweifellos eine Pachymeria und wahrscheinlich P. femorata F.

Styfeot.

998. Holosericeus.
Ich wage über diese Art, welche in Krain auf Bergwiesen nicht

selten sein soll, kein Urtheil ausziisprechen.

mriea.
999. Longicornis=.Slratwmys longicomis Scop.

1000 . Petiolata.
Vielleicht Conops fratemus Löw.

1001. C alcitr ans:= Stomoxys calcitrans L.

1002 . R u fipe s.

•f 1008. Palustris.

(Myopa Fab r.^.

1004. Ferrugincus.
1005. Buccatus.
Dass der Gattungsname» welchen Scopoli früher anwendete, bei-

zubehalten ist, habe ich bereits oben gesagt. Ueber die beiden Arten Fol-

gendes : Sicus ferrugincus Scop. ist meiner Ansicht nach identisch mit

Conops ferruginea Liun^, obwohl Lin ne das Scopoli'sche Citat zu

seinem Conops testacea setzt („S. Nat.^ XII. 1006). Scopoli bezeich-

net seine Art mit ungefleckten Flügeln, während Conops testacea L.

wenigstens seil Fab ri eins („Ent. syst.“ IV. 398) mit einem Flügel-

p unkte angegeben ist. Es ist wohl möglich,' dass Sicus ferrugincus Scop.
Conops testacea Linn^ und Conops ferruginea L. alle dieselbe Art

bezeichnen; doch ist Sicus ferrugincus Scop. sicher nicht eiues mit Co-

nops testacea Linn. im Sinne Fabricius und Meigen's. Scopoli
hat den Sicus lestaceush. (Fahr.) zuerst richtig erkannt, (alae puncto me-

dio fusco)^ allein er hat ihm einen Namen gegeben, welcher von Linn^
früher für eine 5icus-Art mit „alis oebulosis“ verwendet hatte. Will

mau der Att keinen neuen Namen gehen, so dürfte es am angemessensten

sein , den Linn ^'schen Namen 5. testaceus im F a b r i c i u s'schen Sinne

beizubebalten und dazu Sicus buccatus Scop. als Synonym zu stellen.

Die Synonyme würden daher in folgender Weise zu vertheilen sein

:

Sicus ferrugineus L i n n

Bd.VI. Ahh. S4
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5. fermyineus Scop.
Conops testaceus L i n n ^ (olim).

Myopa ferruginea Fahr. elc.

Sicus testaceus L. (Fahr.)

Sicus buccatus Scop.
Myopa testacea Fahr.

Taöanwm.
1006 B 0 t>inu s= Tabanus booinus L.

1007. Au tumnalis=: Tabanus autumnalis L.

1008. Tr opicu s.

Es ist nicht völlig: sicher, ob Scopoli den echten T. tropicus L.

in Meigen's Auffassung gemeint habe, das häufigere Vorkommen des

Tab. luridus Fall, in Krain lässt eher an diesen denken. Scopoli's Citat

kann daher nur als ein fragliches zu Tabanus tropicus L. (Mg.) gestellt

werden.

1009. Perus.
1010. A Ipinus.

Ueber diese beide Arten habe ich folgende Ansicht

:

Walker hat in seinen „Dipt. brit.‘* (1. 41) den Tabanus atpinus

Schrank auf Tab. fuhus Meig. bezogen, und die Art Tabanus alpinus

Schrank benannt.

Schon M ei gen hat erkannt, dass der Schrank'sche Tab. alpinus

mit seinem 7*. /u/eus identisch sei, allein er hat ganz richtig den Schrank'-
sehen Namen verworfen

,
weil derselbe früher von Scopoli in anderem

Sinne verwendet wurde. Es ist auch nicht zu erklären ,
warum Walker

zu dem Citate aus Schrank's „Fauna boicu^ III. dos Jahr 1798 setzt.'Der

dritte Theil der „Fauna boica“ ist im Jahre 1803 erschienen.

Ich halte den Tabanus ferus Scopoli für identisch mit Tabanus

fulvus Meig., doch ist diess nicht sicher genug, um den Meigen'schen

Namen aurzugeben, und es wäre daher Tab. ferus Scop. nur als Synonym

dahin zu bringen.

Tabanus alpinus Scopoli ist aber wahrscheinlich Silvius viluli,

wogegen in den Angaben Scopoli's Niehls spricht. Dafür spricht aber wohl

der Umstand, dass Scopoli den „Thorax glaber*^ nennt und von einer Be-

haarung des Abdomens Niehls spricht. Fs deuten alle Angaben Scopoli's
auf Silvius vituH mehr, als auf irgend einen anderen Tubaiiiden.

Ich nehme daher keinen Anstand die Scopoli'sche Art Tab. alpinus

als Syjionym zu Silvius viluli zu steilen, und bin durch Scopoli's weitere

Angabe noch mehr bestärkt, dass die Art „in alpibus^^ vorkonime, wo ich

Silvius viluli richtig häufiger traf als in den Ebenen.

1011. Br om iu s= Tabanus bromius L.

1013. P luv ia li

s

= Haemalopota pluvialis L.

t 1013. Ruf US.
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Die Beschreibung tu kurz, um je eine sichere Bestimmoog in Aus-

sicht zu slelieo.

1014. Caecut iens =s Chrysops caecutiens L. ^

.

1013. S a lin ar ius.

Walirsclieialich das 5 von Chrysops marmoratus. Rossi (Meig.)

oder noch besser von Chr. italicus. Meig. Ich halle diese zwei Arien

nicht für verschieden, obwohl M ei gen bei Chr. italicus^ die Beine vor-

herrschend schwarz nennt, was bei Chr. marmoratus nicht der Fall ist. Ich

fing und 9 von dieser Art häufig in der Nahe Triest's und zwar in Säule

(Scopoli sagt „Circa Tergestum alle Saline), das Weibchen stimmt mit

Ausnahme der Farbe der Beine besser mit Chr. italicus M g. als mit Chr.

marmoratus Rossi.
1016. Maritimus.

Vielleicht das von Chr. caecutiens L.

Culejp.

1017. Pipiens z=i Culex pfpiens L. (Meig.)

JBoenbyiiuw.

1018. Major.
Ist nicht die Li n n ^'sche Art, sondern eine der kleineren Bombylius-

Arten mit geschwärzter Flügelbasis (alis imaculatis, basi fuscis. Scop).

1019. Medius=. Bomhylius discolor Mik.

L i n n ö (Syst. nat. XII. 1 009) citirt zwar selbst S c o p o I i bei sei-

nem Bomhylius medius) er sagt aber „corpore (lavescente postice,“ das ist

Bomb, concolor. Auch F a b r i c i u s (S. Ent. 807) Rossi (Fauna Etr. II. 836)

und M I k a n meinten den echten Bomb, medius L., obwohl sie S c o p o I i citirten.

S c 0 p 0 1 i sagt

;

„Abdomine a p i ce n i g r um ,
ibidemque Serie una punc-

torum alboruni in dorso.

t 10*0. Minor.
Ist ein Gemenge der kleineren Bombylius-Arlen.

1081. Ater.
Ist stets mit dem Autor L i n n ^ benannt. Ich finde bei L i n n d diese

Art zum ersten Male in dessen „Syst, nat.“ ed XII. lOio. angeführt. Wäre
sie in einem der früheren Werke L i n n d's nicht erw'ähnt , so müsste bei

derselben Scopoli als Autor angeführt werden.

BUppohaBcn.
1088. E quina-=- Hippohosca eqnina L.

1083. H irundini s = Stenopterix hirundinis L .

t 1084. Corvi.

Wem die obigen Resultate nicht befriedigend erscheinen, dem
erlaube ich mir zu bemerken, dass ich sie selbst nur für sehr g e-

ringfügig betrachte. Sie sollen aber andere Dipterologen auregen, ihre

54 *
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Ansichten und Meinungen Ober die genannten Autoren (denen ich in der

Folge S ck ra n k, Mikan und die anderen österr. Dipterologen beilugeo

werde), anszusprechen
,

damit über sie endlich ein bestimmtes Resultat ge-

wonnen werden könne
,

und so unsere Archive von den tausend dubiosen

Dingen depurirt werden möchten, welche jedem ruhigen and gründlichen

Fortschreiten störend und lähmend in den Weg treten. Meines Erach>

tens muss mit allem Ernste an die Revision älterer Autoren geschritten

werden. Wir müssen endlich bestimmt wissen, was von diesem und

jenem anzunehmen und zu bewahren, was von ihnen für ewige Zeiten als

nnenträlhselbar verworfen werden darf und soll. Das Fortschleppen unkla-

rer Begriffe und ungerechtfertigter Namen schadet unserer Wissenschaft

mehr, als irgend Etwas.

Wenn ich bei meinen Herren Collegen auf die EigenthOmlichkeit

des Menschen überhaupt bauen darf, ich meine diejenige, dass sie am liebsten

sprechen, wenn sie wi d e rs p r ec li en können , so hoffe ich bald alle

meine Intentionen erfüllt zu sehen.
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die wilde Vegetation der Rebe

im Wiener Becken»

Von

J>r. S4e0i^'iea tteimmeU.

Die CuHor der Rebe wird im Wiener Becken, wie bekannt, im ausge-

dehnten Masstabe betrieben, ln der unteren Bucht des Beckens flndet man
die Anpflanzungen vorzugsweise an den die Ebene begränzenden Gebirg.s-

abfällen und den vorgelagerten Högelreihen
; in der oberen Bucht verthei-

len sie sich gleichmässiger über das von niedrigen Hügeln durchschnittene

Land im Morden und Nordosten dieser Bucht, und stehen hier im unmittel-

baren Anschlüsse an die Rebeuculturen des südlichen Mährens.

Im ganzen Bereiche dieses Culturgelöndes flndet sich die Rebe hier

und da, meist vereinzelt oder zu wenigen beisammen, verwildert in der un-

mittelbaren Nachbarschaft der Anpflanzungen, hauptsächlich dort, wo diese

von zerstreutem Buschwerk auf steinigem Boden umgeben sind. Viel selte-

ner findet man sie in grösserer Eutfernung von den Pflanzungen
,
wo sie

dann gerne im ursprünglich neurissigen Boden und in trockenen Strassen-

gräben oder am Rande derselben sich ansiedelt, ln allen Fällen bleiben die

Stämme klein und schwächlich
,
und erreichen niemals die Stärke der cul-

tivirten Exemplare. Ingleicben stehen sie in der Grösse der Blätter, Blüthen-

stfinde und Früchte den cultivirten Exemplaren nach, und verhalten sich zu

diesen ungefähr wie die Wildlinge des Kernobstes zu den Culturformeii

desselben.

Von ganz anderer Beschaffenheit, und imponirend durch die Mächtig-

keit der Stämme, die Häufigkeit im Auftreten und die Continuirlichkeit in

der Verbreitung , erscheint die Rebe im Insel- und Ueberschwemmungs-
gebiete der Donau und March. An der Donau ist sie von den Ausgängen der

oberen Bucht des Wiener Beckens bis nach Ungarn allgemein zu finden; an

der March gebt sie bis zur Gränze von Mähren. An der Douau ist sie fer-

ner durch ganz Ungarn, Serbien und die Walachei verbreitet, und steigt
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an den grösseren Nebenflßssen auch eine Strecke stromanfwfirts
, wie bei

uns an der Bfarcb.

Auf den ersten Blick könnte man leicht geneigt sein, das letztere Vor>

kommen der Rebe mit dem früheren in einen unmittelbaren Zusammenhang

zu bringen, und ihm überhaupt keine höhere Bedeutung beizumessen
, als

man sie im Allgemeinen verwilderten Pflanzen beizulegen gewohnt ist. Bei

genauerer Betrachtung springt jedoch bald ein wichtiges Moment ins Auge,

welches massgebend wird für die Stellung, welche die Rebe in diesem

Falle zu der umgebenden Vegetation und zu den Culturpflanzungen ihrer

Art eingenommen. Es zeigt sich hier eine entschiedene Selbstständigkeit

und Unabhängigkeit von den Culturpflanzungen. Die Rebenbestände und An-

flüge der Donau- und Marchauen stehen nicht allein ausser jeder Berührung

mit den künstlichen Anpflanzungen , sondern sie erhalten sich auch unge-

schwächt fort, während die Anflüge in den Berggegenden bei Auflassen

der Pflanzungen, in deren Nachbarschaft sie sich befinden, und denen sie

entstammen ,
allmälig eingehen. Diese sind somit nur als verwildert anzu-

seben, w|ihrend die Rebe in den Stromauen als eine bereits eingebürgerte

und stationär gewordene Pflanze zu betrachten ist. Ihre Vegetationsgeschichte

zeigt auch auf das entschiedenste die selbstständige Stellung, die sie sich hier

errungen. Sie bildet einen charakteristischen Bestandtheil älterer Waldungen

und der späteren Waldgenerationeu der Inseln. Bei Entstehung von Neu-

waldungen schicsst sie gleich anderem Gehölz an, und wird , wo der Boden

nicht allzu feucht, oder noch wenig gefestigt ist, fast immer als integrireo-

der Bestandtheil der Waldung angetroffen.

Auf jungen Inselu, deren Holzwuchs nur aus Weiden
,

Pappeln und

Grauerlen besteht, kommt die Rebe nicht vor. Es scheint ihr hier die Be-

schaffenheit des Bodens, weicher der Dammerde bar, nur aus ungefesliglem

Sande oder Kiese besieht, entgegen zu sein. Sie tritt erst in den späteren

Perioden des Waldes, wenn sich im Weiden- und Pappelbestande Ulmen,

Eschen, Massholder
,
Weissdorn, Kreuzdorn, Berberitzen, Schlehen, wilde

Rosen, Liguster, Hollunder und dergleichen Gehölz einzufinden beginnt, auf.

Mit Vorliebe und entschieden häufiger erscheint sie auch io den Waldun-
gen, welche deu ursprünglichen Bestand der Inseln und des Ueberschwem-

mungsgebietes ausmachen, und nebst den genannten Bäumen und Sträuchem

aus Eichen, Hainbuchen, Haseln, Steinlinden, Cornellen, Birn- und Apfel-

bäumen zusammengesetzt sind. In Schlägen und Lichtungen dieser Wälder,

insbesondere im balbaufgerissenen Boden ,
ingleichen auf Brachen, welche

mit Gehölz bepflanzt werden, findet man allgemein primitive Ansiedlungen

derselben. Sie bestehen aus Sämlingen, welche mit allerhand Gesträuch
,
das

in dem später emporkommendeu Walde das Unterholz bildet, im Bestände

von Disteln, Kletten, Nesseln und Senecionen erscheinen. Gemeiniglich ver-

binden sie sich mit Keimlingen von Berberis vulgaris^ Rosa caninoy rub*-

ginosay Ligustrum vulgarCy Sambucus nigra , Evonytnus europaeuSy Rham-
nus cathartica und Crataegus monogyna. Zuweilen verirrt sie sich in aus-
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trocknende Sümpfe^ worin sich bereits zahlreiche Waldpflanzen angesiedelt

haben. Sie reicht hier bis an den Bestand von Lythrum Salicaria
,
Thalic~

trum flavum, Lysimachia vulgaris, fnula salicino und Epipactis palustris. In

der Brigittenan bei Wien hat man Gelegenheit dergleichen Vorkommnisse zu

beobachten. Hier und da tritt sie im Röhrichte auf, jedoch nur in dem Falle,

wenn dasselbe entweder nach Ueberschwemmungen ans verschleppten

Rhizomen an trockenen Waldstellen aufgeschossen ist
,

oder wenn es an

der Stelle bereits ausgetrockneter Sümpfe sich befindet, und im Schwinden

begrilTen ist.

Sie bildet im zweiten Jahre bereits starke Triebe und erhebt sich

schnell über das umgebende Hochgesläude. In Schlägen findet sie bald Ge-

sträuch zur Stütze und rankt , wenn sich dasselbe baumartig erhoben,

an den Stämmen empor. Je nach Alter und Zusammensetzung der Wald-
bestände und der Stellung im wilden oder halbcultivirten Gehölze, ergeben

sich mannigfaltige pbysiognomiscbe Ansichten. Bald sieht mau sie in Gruppen

dem Dickichte entsteigen und mit starkem Arm bis in die höchsten Wald-
kronen sich aufschwingen, bald umfangreiche Lauben von Stamm zu Stamm,

von Busch zu Bosch wölben, bald über Gesträuch und geschlossene Hecken

wandartig abfallend zu weitläufigen Zeilen sich aufbauen. Hier tritt sie

aus dem Dunkelgrün der Stieleiche, deren Kronen von zahlreichen Loranthus-

büschen durchstickt sind, dort aus dem Silberweiss der Pappel oder dem

Graugrün des Rohres dem Beschauer entgegen. Hier spannt sie für sich

üppige Gewinde von Ast zu Ast, dort wieder ist sie mannigfaltig verschlun-

gen mit Waldreben, Hopfen oder Zaunrüben.

Nicht selten zeigt sie im Wüchse Anklänge an jene tropischen Lianen,

deren Stämme wie Taue zwischen den Baumkronen und der Erde ausge-

spaont sind. Diess geschieht in jenen Fällen , wo sie
, anfänglich im

Gebüsch sich erhebend, später durch Ausholzen oder Eingehen desselben

einen freien Stand eriaugt, oder wo das Gebüsch selbst baumartig wird,

und seine unteren Aesle abstösst. Ihre llager- bis armdicken Stämme span-

nen sich daun tauarlig auf eine Länge von 30 — 40 Fuss zwischen der Erde

und den Kronen aus, bald ziemlich straff angezogen, bald schlaffer, schwan-

kender
, leicht bewegt vom Winde, und wenn sie im Zuge desselben mit

anderen Stämmen zusammenstossen, ein klopfendes Geräusch verbreitend.

Häufig zeigen die Stämme, besonders an ihren unteren Theilen, bo-

genartige Verkrümmungen und schlangenartige Windungen. Diese entstehen

meistentheils dann, >venn sie im Gestäude aufschiessend , erst später eine

Stütze, an der sie emporranken kann, erreicht. Zuweilen ziehen ansehn-

liche Stämme schräg durch die Kronen von stärkerem Unterholz, ehe sie sich

zur Höhe schwingen. Im unterholzlosen Walde fallen die Schlangenstämmc

schon von Weitem auf, und man wird durch sie nicht selten allein aufmerk-

sam gemacht auf das Vorkommen der Pflanze, die dem Auge entrückt, hoch

oben in den Wipfeln ihc Laubdacb ausbreitet.
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Im Alter spaltet sich die Rinde der dann aohwäralich werdenden

Stämme in zahlreiche Lagen und löst sich
,

bastartig zerfasert , nach and

nach ab.

Aeltere Ströme blühen und fructificiren reichlich. Die Frnchtrispen sind

meist nur halbflngerlang, die Beeren erbsengross. Sie besitzen eine blaue

Farbe^ sind derbschaiig, grobkernig, von anfänglich herbem, sauerem, nach

Einwirkung der Fröste jedoch ziemlich süssem Gescbmacke. In letzterer Be**

Ziehung verhalten sie sich wie an den wilden Reben , die in den rauheren

Gegenden des Pontus Euxinus wachsen , und deren Früchte erst im Früh*

linge , wenn ihnen der Winterfrost den herben Geschmack benommen, von

den Eingebornen aufgesammelt werden.

Bei anhaltend heiterer, lauer Herbstwitterung gewahrt das Farbenspiel des

Laubdacbes der Rebe einen grossen Reiz. Es durchlauft dann vollständig

alle Tinten bis ins dunkle Purpurrotb. Die gelben Tinten treten schon ziem-

lich früh hervor, und contrastiren am lebendigsten im Dunkelgrün des

Eichenwaldes. Die Rebengewinde steigen hier gleich Feuergarben in ruhi-

ger, stiller Grösse aus der Tiefe empor. Im dichten jungen Mischwalde, wo
sich die Rebe noch nicht bis zu den Gipfeln erhoben, taucht sie nach voran-

gegangenem heissen Frühsommer ihre Gewinde schon in der zweiten Hälfte

des .luli oder zu Anfang des August in ein gesättigtes Roth, zuweilen io

ein tiefes Blutroth. Sie sticht dann von der ringsum noch frisch grünenden

Waldung sehr bemerklich ab.

Die stärksten vorkommendcn Stämme erreichen die Dicke eines Schen-

kels. Man findet dergleichen im Prater, bei Mannswörth und auf den Inseln

oberhalb Pressburg. Sie haben ein Alter von 60—80 Jahren. Aus vorhande-

nen Resten ist zu schliessen, dass die Stämme in früherer Zeit eine noch

bedeutendere Stärke erreichten.

Bei der Wachslhumsweise der Rebe kann es nicht befremden, dass die

Stämme mitunter Verwachsungen mit andern Hölzern eingehen. Solche

Verwachsungen kommen insbesondere im Vorwolde, der dem Andrange der

Stürme, welche die Stämme aneinander reiben, starker ausgesetzt ist, vor.

Ich habe bis jetzt Verwachsungen mit Weissdorn
,
Massholder

, Feldulmen,

Birn - und Apfelbäumen beobachtet. Am häufigsten kommen solche mit

Weissdorn vor, wie es scheint, wegen des dichten Gezweiges dieser Pflanze,

in welchem die Rebe weniger Platz zur Ausbreitung ihrer Aeste findet.

Wo die Rebe kein anderes als niedriges Gehölz zur Stütze findet, umspinnt

sie dasselbe oft so dicht, dass es unter ihrer Last zu Grunde gebt. Vereinzelt

stehende Weissdorngesträuebe sind nicht seiten das Opfer ihrer Umarmungen.
.Nach dem .\bsterben und Sinken der Stütze bleibt sie als verschränktes, ver-

llochtenes, zuweilen sehr seltsam und abenteuerlich gestaltetes Gerüst

stehen
, welches in ungeschützten Lagen leicht von den Stürmen umge-

slürzt wird.

'Zu den Hauptursachen der Häufigkeit und des guten Gedeihens der
Bebe im Stromgelände gehört ihre gros.ce Zähigkeit und Widerstands-
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Kräftigkeit. Zum Theile wird diese Eigenscliaft schon aus dem Verhalten

in der Cullur ersichtlich. Denn wenn, wie es hier der Fall ist, eine ursprüng-

liche Waldpflanze, welche tiefer liegende Gegenden liebt, und hochstämmig

sich zu erheben gewohnt ist, in der Cultur an sonnigen Höhen ohne den

Schutz irgend einer anderen Pflanze gut forlkommt, selbst wenn sie zu einem

ellenhohen^KrOppel zurQckgesciinitten wird, so muss man ihr wohl einen bedeu-

tenden Grad von Zähigkeit zuerkennen. Auch bezüglich der Widerstandsfähig-

keit gegen Fröste steht sie vor mancher einheimischen Pflanze, so z. B. der ge-

meinen Waldrebe. Während diese in strengen Wintern einen grossen Theil

ihrer Krone einbüsst, erfriert die Rebe nur an den Spitzen, deren Holz nicht

ausgereift ist.

Am meisten tragen zur Verbreitung der Rebe in Stromgelände die

Drosseln bei , welche den Beeren begierig nachgehen. Daraus erklärt sich

zugleich das häufige F.rsclieinen der jnngen Pflanzen an von den Cultur-

plätzen entfernten Orten und in der Tiefe des Waldes. Die Drosseln ,
als

scheue Vögel, suchen nämlich diese Plätze vor allen anderen auf, und tra-

gen daher auch dort am meisten zur Verschleppung der Samen bei.

Im Bereiche der europäischen Flora ist die Rebe nirgends ursprüng-

lich einheimisch. Selbst das Vorkommen im unteren Laufe der südrussischen

Ströme, welches als spontan angesehen wird, scheint in dieser Beziehung

noch nicht ausser allem Zweifel zu stehen. Die Zone ihres eigentlichen Vor-

kommens beginnt erst im Osten des schwarzen Meeres.

.Aller Wahrscheinlichkeit nach dürfte die Rebe bei uns, gleichwie am
Rhein, bald nach der Einführung durch die Römer sich eingebürgert haben.

Dass ihre Einbürgerung jedenfalls nicht in der Neuzeit stattgefunden, be-

weist einerseits das Vorhandensein sehr alter Stammreste, andererseits das

allgemeine und häufige Vorkommen im ursprünglichen Walde. Die Ufer-

gelände und Inseln der Donau und March bedeckte zu den Zeiten der Römer

ein zusammenhängender Mischwald, worin Eichen den herrschenden Bestand-

theil bildeten. Dieser Wald stand im directen Anschlüsse an die grossen

Bergforste, welche von allen Seiten in's Donauthal sich herabsenkten. Die

Stelle, auf welcher gegenwärtig die Stadt Wien si(b susbi eitet, hatte,

historisch erwiesen, denselben Charakter. Nach dem Fragmente eines alten

Gültenbuches, welches G. Zappert*) der kais. Akademie der Wissen-

schaften vorgelegt, und das aus dem 11. Jahrhunderte stammt, geht hervor,

dass ein Theil der inneren Stadt an der Stelle eines römischen Castelles und

die Kaiserburg zum Theil auf den Resten eines alten Römerwalles erhaut

ist, und rings um diese Bauten in früher Zeit sich Wald ausbreitete. Ferner

erhellt daraus, dass in Wien's Frühzeit längs der heutigen Singerstrasse und

ihrer westlichen Umgebung ein heiliger Hain sich hinzog, als dessen letzter

Abkömmling der „Stock im Eisen^ zu gellen haben dürfte. Dieser Hain,

Sitzber. der philos. -hiHtor. Classe der kaiserl. Akademie der Wissenschaften.

Juli, 1856.
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dessen Andenken sich bis ins 11. Jahrhundert in der Bezeicbnunc: „istrata

nemoris paganorum (Haiden-, Hainstrasse)“ erhalten hatte, wurde wahrschein-

lich zur Zeit der christlichen Bekehrung ausgehauen, und an der Stätte,

wo einst blutige Opfer rauchten , hebt sich jetzt St. Stephans-Dom empor.

Es widerspricht Nichts der Annahme, dass die Rehe sich schon in frü-

her Zeit aus den Culturen, welche an den rbmischen Aiisiedlungen sich befan-

den, in den benachbarten Wald gezogen und so allmälig eingebürgert habe,

wie diess mit mancher anderen, dem Lande ursprünglich durchaus fehlenden

Pflanze geschehen ist , so beispielweise mit Parietaria erecla^ w elche jetzt

in vielen Gehölzen der Donouinseln so sehr üherhand genommen ,
dass sie

stellenweise allen anderen Pflanzenw’uchs verdrängt hat. Diese Pflanze ist

ursprünglich sicherlich nur an den Mauern und Wällen der römischen

Castelle vorhanden gewesen, und hat mit den Soldaten aus dem Süden ihren

Weg in unsere Gegenden gefunden.

In Anbetracht der, dem Gedeihen der Rebe so günstigen äusseren

Verhältnisse im Stromgelände, steht zu erw'arten , dass sie sich hier auf die

Dauer erhalten und auch nicht leicht vermindern werde , selbst wenn die

ge^enwärlig noch auf sehr tiefer Stufe stehende Waldcultur einen höheren

Aufschwung nehmen sollte. Viel eher als die Rebe wird eine Anzahl ande-

rer Hölzer, wie Eichen, Linden, Hainbnchen, Haseln, Cornellen aus den Auen

verschwinden. Diese Arten ergänzen sich überhaupt nach Zerstörung des ur-

sprünglichen Waldes nicht leicht wieder. In Zukunft dürfte sich mancher

Orten eine andere Ainpelidee mit der Rehe in die Herrschaft über die

Schlingpflanzen des Waldes theilen
,
die nordamerikanische Ampelopsis he-

deracea nämlich. Auf der Margarethen-Insel bei Pestli ist diese bereits wild

geworden, und bildet bis drei Zoll dicke Stämme , welche in die Kronen

der höchsten Weisspappeln sich schwingen.
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Fauna Dalniatie n"s.

Von

€?. Frat^enfeM.

Es mag wohl kaum einen höheren Genuss gehen
, als nach langen

Tagen jene fernen Gegenden, deren Gefilde einst unspr Fuss durchwanderte,

an der Hand der wissensclianiicheti Ergebnisse gleich einem Spiegelbilde an

unserem Geiste wieder voriiherziehen zu lassen. Der hohe Heiz überraschen-

der Eindrücke so manchen herrlichen Bildes, verklärt durch die Wehmulh
des Gedankens, ob wir es je mehr Wiedersehen, wächst um so mäciitiger,

als der Zauber einer geisterhaften Verdämmerung zunimml. Jene Gegenden,

die mit rauhem wilden Aeussern herrliche Punkte von wundervoller Lieb-

lichkeit im Hintergründe bergen, sind durch die Contrastc um so wirksamer,

und kaum dürfte es ein Land geben, das in dieser Hinsicht Dalmatien gleicht.

Wenn ich heute darauf zurückkomme, so danke ich es meinen lieben

Freunden Dr. Egger, Schiner und Mayr, so wie Fr. Brauer, die an

den von mir vor zwei Jahren aus jenem Lande milgebracliten Insecten sich noch

immer ergötzend, diese zum Tbeile jetzt bestimmen halfen, und durch wis-

senschaftlich herzliche Besprechung den hittern Ernst so mancher trüben

Stunde der Gegenwart treu an mir vorüberfObren halfen , dein so schwer

Gebeugten die warme Freundeshand redlich hoten.

Auf brausendem Dampfer an den unwirthlichen Gestaden kahler Fel>

senklippen, die vom Festlande oft mit schroiT und hocliaufragendem Primo-

rie sich in eine See herniedersenken , die mit ohnmächtigem Grolle unauf-

hörlich an dessen Wurzeln nagt, vorüberschilTend , lasten diese wie mit

erdrückender Wucht auf dem an weiche, grüne Matten, au üppige schattige

Wälder Gewöhnten.

Wenn das Auge über das trostlos Öde Gelände hinschweift, auf

dessen verletzend hartem , rauhem Gesteine der Fuss nur zögernd weiter

schreitet, wie gross ist dann die Ueberraschung, wenn den Wanderer die

53 *
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Schritte iu die liebliche Ebene von Salona, in die anmulhigen Windungen
des ewig reizenden Val'd’Ombla führen^ wenn sein Auge die herrlichen

Fälle der Kerka bei Skard ona, die paradiesischen Bocche erblickt.

Können auch Wanderungen über die Castelli bei Spalato
,

nach Ca-

nosa und Val Breno bei Ragusa, nach den ülolini bei Makarska nur geringere

Ansprüche erheben, als jene erstgenannten hochentzückenden Punkte, so

sind sie mir doch gleich Stagno und der wasserreichen Narenta zu sehr

ergiebigen Fundorten für nalurwissenschaflliche Beute geworden.

Vorzüglich ist es letztere, und das bis hart an den Fuss des Felsen*

Schlüssels von Clissa kesselartig hinzieliende nasse Gebiet der Salona, die

mir an Diplern und INenroptern vieles Interessante bot. Wenn ich die

reichliche Menge der Bombylier und die Miltogrammen der sonnigen trocke-

nen ariden Stellen bei Makarska, Zara und dergleichen Orten verdanke, so

sind der grösste Theil der Tabaniden, die Stratiomiden mit der interessaoteo

Alltocera graeca an jenen erstgenannten Orten auf der häufig im Wasser

stehenden ümbellifere, die auch unsere Stratiomiden anzielit, in Menge vor*

handen
,
während ich sämmllicbe Helophili aber auf den kaum über das

Sumpfgelände der Narenta erhobenen Aeckern traf. Von den beiläufig

200 Arten von mir gesammelten Fliegen betragen die Bombylier den sech-

sten Theil, in den sich die beiden Gattungen Anthrax und Bombylius thei*

len. Sie bezeichnen so recht die von glühender Sonne versengte Flache

eines dürren, felsigen Bodens, und ich darf sie vielleicht unter den Diptern

ebenso charakteristisch für Dalmatien nennen, wie die Gattung Clausilia nn\eT

den Schnecken dieses Land kennzeichnet. Wenn ich diesen .\usspruch wage,

so geschieht es nach meiner letztjährigen Erfahrung auf der sinuiti>chen

Halbinsel, die mir auf ähnlichem öden, ausgebrannten Boden kein so über-

wiegendes Verhällniss dieser Fliegengallungen bot.

Director L ö w, mit einer Arbeit über afrikanische Diplern beschäf-

tigt, wird die von mir auf dieser letzten Reise gesammelten Fliegen be-

rücksichtigen, wofür ich ihm nur höchst dankbar sein kann, da sonach doch

dieser Theil, auf diese Art in den besten Händen, der Vergessenheit ent-

rissen wird, indem ich sie selbst vollständig zu bearbeiten, wohl kaum je

Müsse gefunden hätte, und mir nur meine Lieblinge, die Trypeten hierzu

auserkoren habe.

Ich beabsichtige nur das zu geben, was ich selbst gesammelt habe,

als einen wohl sehr geringen Beitrag zur Grundlage einiger Abtheilungen

für eine künftige Fauna dieses Endpunktes des Österreichischen Kaiserstua-

les. Eine weitere Ergänzung w'äre aber auch für die von mir hier angeführ-

ten Ablheilungen aus jenem Lande wohl eine Unmöglichkeit. Ich kenne
nichts naturwissenschaftlich Literarisches über Dalmatien als Germar's
Reise

, der hauptsächlich Koleoplern berücksichtigend , welche ich hier

gänzlich übergehe, nur 8 Fliegen
,

und wenige Neuroplern aufzählt, bei

den Hemiptern ober unter der Hälfte der von mir aufgezählten bleibt.
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Aufrallend ist die geringe Zahl der Asiliden , 9 Arten
, and es dürfte

wohl der früheren Jahreszeit diese Minderzahl jener mehr dem Hochsommer

uod Spätjahr angehörendeo Fliegenfamilie zuzuschreiben sein. Wenn ich an

Musciden 22^ Anthomyziden nur 5, an Akalyptern 41 Arten, also eine o(Ten>

bar unverhältnissmässige Minderheit gegen die früheren weit reizenderen

Familien anzuführen vermag, so liegt diess bestimmt mit zum Theil in einem

geringem Eifer für diese viel weniger ansprechenden Abtheilungen
,
denen

ich auch noch die sowohl grossen Raum erfordernden Tipularien, als auch

überhaupt schwer zu conservireuden Nemoceren hinzufügen muss, da sie

sich beinahe nur auf die von mir gezogenen reduciren. Was diese letzteren

betrüTt, so hat Dr. Scbiuer selbe in einer der vorhergehenden Yersarom-

lungen erwähnt.

Unter den zuletztgenannten, von mir nicht sehr fleissig gesammelten

Familien sind nur noch die Trypeten , von denen ich 16 Arten erhielt, er-

wähnenswerlher.

Unter den sämnitlichen Fliegen mag sich vielleicht eine Dekade neuer

Arten finden, die nach fernerer Untersuchung bei besserer Müsse zu be*

schreiben sind, was ich bei dieser Aufzählung nicht mehr durchzuführen im

Stande war.

Der Ameisen
,

deren Bestimmung ich meinem Freunde und geehrten

Kollegen Dr. G. Mayr danke, sind l.'i Arten, w’elcher dieser in seinen, in

unseren Schriften niedergelegten verdienstlichen Formicina austriaca schon

benützt, und deren Verbreitung angeführt hat. Es fanden sich darunter 3 von

ihm neu benannte Arten, so wie ich nur die mich
,

oder eigentlich meine

Sammlungen so räuberisch überfallende und verw’üslende Oecophthora palli-

dula Nyl. noch besonders erwähne.

Neuroptern, gleichfalls nur wenige, sind auf unbequemen Reisen eben

auch nur schwer zu berücksichtigende Thiere, sowohl ihres bedeutenden

Umfanges, als ihrer Gebrechlichkeit und meist schlechten Erhaltung wegen.

Es sind nur 14 Arten, unter denen ich Odontocerus albicornis Scp. der

interessanten geselligen Lebens- und Verwandlungsweise wegen als beson-

ders bemerkenswerlh anführe.

Unter den Hemiptern habe ich nebst einigen der kleineren Cicaden,

von eigentlichen Wanzen eine grössere Anzahl mitgebracht. In sonirgen

warmen Tagen so recht in ihrem Elemente, mag'^wohl die höhere Sommer-
zeit eine noch reichlichere Menge in diesem Lande darbieten. Obgleich viele

südlichere Arten, die uns hier fehlen, auftreten, so ist doch nichts beson-

iiers charakteristisch Untersoheidendes darunter {-ichlbar, und selbst in ihrem
^

Aussehen sind einzelne stellvertretende Arten den unsern so ähnlich
, das.s

mau erst bei näherer Betrachtung von der Verschiedenheit sich überzeugt.

Was nun die Conchylien betrifft, so will ich bloss die Land- und

Süsswasser - Arten hierberziehen
, die Meeresschalthiere aber einer eigenen

Fauna der Adria anschliessen. Ich habe in einem Vorträge vor Kurzem

hier erwähnt, dass die Clausilien charakteristisch für Dalmatien genannt
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werden können. Icli fand weit fiber die Hälfte der fOr Dalmatien angege-

benen Arten dieser Gattung. Eine nicht unerhebliche Zahl, wenn man be-

denkt., dass ich eigentlich nur eine Küstenfahrt ausführte, die vorliegenden

zahlreichen Inseln gar nicht berührte, und nur wenige Ausflüge in die hinter

dem Primorie liegenden Thäler unternehmen konnte.

Sehr interessant ist die locale Yertheilung derselben, und so wie man

die Gruppe der CI. macarana, dalmatina., Kutschigi um Makarska, dort aber

auch bis auf die Höhe des Biokowo findet, so trifft man die zierlichen, zarten,

starkgerippten CI. exarata, sulcosa., formosa hauptsächlich bei Ragusa. Sie

bewohnen da sowohl Mauern, als auch Felsenklippen oft sehr gesellig ver-

eint, namentlich fand ich an den in der weitgedehnten Mündung der Narenta

zahlreich aufrogenden kleinen , oft nur wenige Quadratklafler Oberfläche

haltenden Felsenklippen nicht eine solche Sleinkuppe
, die nicht in reicher

Menge mit Cluusilien bedeckt gewesen wäre. Eine Bemerkung glaube ich

nicht unterdrücken zu sollen, obwohl ich sie nur zögernd ausspreche, da ich

keine bestimmte Beobachtung dafür aufstellen kann, ln Betreff des Alters

der Clausilien vermuthe ich, dass mehrere derselben nur — einjährig sind.

Ich werde nach grösserer Menge von Daten diesen Gegenstand näher erörtern.

Eine Art, die ich in grösserer Zahl durch Herrn Vidovich in Se-

benico erhielt, und von ihm substricla var. capocestiana genannt, dürfte

sich wohl als neu bewähren.

Von Helix fand ich bei 50 Arien, auch' w’ohl V» der für Dalmatien

bezeichneten Arten. Die ansehnliche H. Pouzolzi mit ihren ganz unerheb-

lichen Abarten gravosensis.^ hrenoensis und montenegrina findet sich von

Ragusa bis Montenegro. In Callaro, einem der ausgezeichnetsten Fundorte

dieses Landes trifft mau die borslhaarigen H. setosa, seligera., Hofmanni.,

doch immerhin nicht zahlreich. Am Fusse des nach Montenegro führenden

Passes, über den Monte Sello lebt höchst zahlreich der schöne Pomatias

aurihis und die nassen Stellen der Stadtmauer beherbergen hier und da

noch die noch immer im Systeme herumwandernde Hydrocena cattaroensis.

Vom Anfänge der Heise in diesem Lande bis Ragusa begleitete mich

in zahlreicher Menge H termiculata , sowie die räuberische Glandina Poi-^

reli., am häufigsten jedoch Clycostoma elegans. Gleiche Häufigkeit zeigt

Bulimus decollatus bei Zara.

Die 3 oder 4 Neritinen, nach meiner Ansicht zum Theil sicher dei

damatischen Kerka und Cettina eigenlbümlich , sind noch nicht ganz sicher

festgestellt. Die in Krain schon in vielen eigenen Arten auftrelenden Palu>

dinen nehmen nach Dalmatien hin zu, und ich sammelte daselbst t4 Arten,

also wohl die reichste Zahl
,
die bisher dort beobachtet w’urde.

Im Ganzen beträgt die Anzahl der von mir gesammelten Land- und
Süsswasser-Conchylien über anderthalb hundert Arten.
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Hymenopierna
(Ameisen.)

Formica lateralis 01. Üeberall.

— austriaca M r. Skardona.

— aliena Fr st. Zara.

— flava F. Zara.

Tapinoma erraticum L t r. Zara.

— pygmaeum Ltr. Zara.

Hypoclinea Frauenfeldi M r. Si(?n.

Aphaenogaster senilis M r. Sign Zara.

Atta structor Ltr. Zara, Ragusa.

Oecophlhora pallidula N y 1. Zara,

Ragusa.

Tetramorium cespitum Ltr. Zara,

Ragusa.

Leptothorax cingulata S c h r k.

Ragusa.

Crematogasler scutellaris 01. Zara.

M a k a r s k a.

— sordidula Nyl. Spalato.

— capitata Ltr. Mokarska, Ragusa.

Den grössten Theil der Ameisen habe ich schon in Zara gesammelt,

nur mein Ausflug nach Sign brachte mir zwei neue Gattungen, deren eine

Art ich später auch in Zara fing. Sie dürften sich vielleicht sämmtlich gleich-

mässig verbreitet und nirgens iocai finden, namentlich was das Küstengebiet

betrifft, da die ganz ähnlichen Ortsverhältnisse und gleiche Lebensweise

diess sehr wahrscheinlich machen Die Haufen bildenden Arten fehlen ganz

nnd finden sich ihre Wohnungen unter Steinen oder in der Erde. Die neue

F. austriaca traf ich auf einem alten Weggeländer in Reihen marschierend,

wie ich hier unsere vierpunktige Hypoclinea fand
,
während die dalmatische

Art dieser letzten Gattung unter Steinen lebt. Oec» pallidula in den Zim-

mern der Mühle, mitten in den Fällen der Kerka, überfiel, wie schon bemerkt,

Nachts meine Insecten und zerstörte sie. Die übrigen Hymenoptern habe

ich dem k. k. Museum übergeben, ohne deren Bestimmung vorher vorzu-

nehmen.

Dipieriu

TtfßuUaae.
Thalassomyia Frauenfeldi Sc hin er. Asphondyla scrophularia Sch in er.

Cluneo adriaticus S c h i n e r. — sarothamni L w.

Cecidomyia erica scoparia L. D. Bibio Johannis L.

Obwohl ich die beiden ersten Fliegen in Triest entdeckt habe, so

glaube ich sie doch unbedenklich hier aufführen zu können, da sich nament-

Jich die zweite Gattung weiter verbreitet, auch an den englischen Küsten

findet. Sie sind nebst den Gallmücken
,

die ich in Dalmatien gezogen, im

diessjährigen Bande der Vereinsschriflen beschrieben. Ich habe ausser die-

sen wohl noch 2 Tanypus^ 2 Ceratopogon^ 5 Limnobiaf 1 Ctenophora^ 3 Tipula-,

1 Dilophtis gefangen, doch ist deren Bestimmung bisher nicht vorgenommeii

worden. Auch ansser der berühmten Papataci habe ich eine grössere Simulia im
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Larvenslande in Bächen gefunden. Es lässt sich denken, dass in den Sumpf-
gebieten der Salona, Narenla, Cettina nnd bei Slagno die zahlreiche Abthei-

lung der Nemoceren nicht unbedeutend vertreten ist
,

sie jedoch gründlich

aiiszubeuten, erfordert dauernde Müsse und Anstrengung. Am unergiebigsten

sind zuverlässig die Schwammücken
,
für welche die Lebensbedingnisse kei-

neswegs günstig erscheinen.

Tabaniiiae.
Tabanus ater Mg.
— micans Mg.
— umbrinus 11 f f g g.

— istriensis M e g.

Tabanus ferrugineus M g.

— tropicus L.

— luridus Fall.

— lateralis M e g.

An nassen Orten und zwar

:

micans, umbrinus, istriensis in den von

der Salona unter Wasser gesetzten Wiesen, die mit vier bis fünf Fuss hoben

Riedgräsern bewachsen sind, zwischen denen eine Rebendolde häufig steht,

an deren Blätter sie saugen, und, ziemlich plump, sich leicht fangen lassen.

Den letzten, lateralis, fand ich nur in der Narenta.

Chrysops sufipes M g. Chrysops quadratus Bi g.

— marmoratus R s s.

Allenthalben vorzüglich aber in den Sumpfgegenden der Narenta,

Stagno und Salona, wo sie in unmittelbarer Nähe des Wassers an Schilf

und anderen Wasserpflanzen sich berumtreiben.

JLeptiälae.

Leptis distigma Bl e i g. Chrysopila flaneola M g.

— sp. diadema L.

VHeresDiAae.

Thereoa n. sp. Ragusa.

Diese Art fing ich am Neusiedlersee auf einer Excursion mit Herrn

Frof. L ö w, der dieselbebeschreiben und benennen wird. Ein neuer Beleg

zu den vielen
,
schon vorhandenen, über die merkwürdige Erscheinung des

Yorkoromens südlicher Thiere an diesem See.

Ban%byMMae.
Lomatia alecto L w.

Anthrax flatus llffgg
— hottentottus L.

— cingulatus M g-

— humilis Zell.

— Afer F b r.

— morio L.

— maurus F.

Anthrax holosericeus M g.

— vesperldio H f fg g.

— difftcilts W d m.

— subnotatus H f f g g.

— binolatus Hffgg.
— perspicillatus L w.

— Jaechus F. r. Ualicus Rss.

Jüulio obscurus F b r.
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Man sieht an der ansehnlichen Zahl der Arien dieser schönen Trauer-

fliegen, dass der Küstenstrich von Dalmatien für sie wie für die Familie der

Bombyliden überhaupt eine zusagende Heimath bildet. Ich habe sie sehr ver-

breitet von Zara bis Ragusa und auch tiefer in's Land, auf meinem Ausfluge

nach Dernis gefunden, doch immer vereinzelter zerstreut, während die

bylieny namentlich die kleinern, wie ctenopterus^ aurulenhis^ sulphureus etc.

auf Plätzen von nicht viel Klafter Umfang in Alehrzahl Vorkommen.

Bombylius punctatus F. Bombylius fulvescens Alg.

— ater L. — sulphureus M i k.

— discolor M i k. — ctenopterus M i k.

— medius L. — aurulentus M g.

— major L. — gradalus H f fg g.

— ßmbriatus M i k. — minimus H f f g g.

— fuliginosus M g. Phthiria sp.

— fmlpinus M g. Geron sp.

— einerascens M i k. Toxophora maculata AI g.

An trockeneo, sonnigen. nur sparsam mit Pflanzen bewachsenen Stel-

len bei Zara, Spalato, vorzüglich aber bei Makarska, sowohl auf flachem Ge-

lände gegen die See, als ansteigend auf dem Felsengehäuge zum Küsten-

gebirge finden sich die Schw'ebfliegen ebenso zahlreich an Individuen als an

Arten. Wenn ich auch einige nur örtlich wie yradatus und minimus bloss

bei Zara, punctatus, fimbriatus^ fnliginosus auf dem Wege von Stagno nach

Chotilje fing
, so dürfte ihre Verbreitung doch zuverlässig allgemein sein.

Phthiria, Geron^ Toxophora fing ich au dem schon erwähnten günstigsten

Orte Makarska. Von den beiden ersteren konnte ich bis jetzt keine Beschrei-

bung auffinden*

Dasypogon exquisitus M g. AsUus cyanopus L w.

Laphria maroccana F b r. — erylhrurus M g.

— avrea Fb r. — trifarius Lw.

Asilus stilifer L w. — albiceps M g.

— colubrinus N g.

Also nur neun Asiliden, eine auffallend geringe Zahl
,

doch ist die

eigentliche Zeit der Raubfliegen wohl der Hochsommer und Herbst, und es

wäre gewiss von Interesse, die Arten dieser 'Gruppe in jener Zeit mit an-

dern Ländern zu vergleichen, um zu erfahren , ob die Sand- und Felsen-

bewohner sich von denen in Wäldern wohnenden unterscheiden. Auffallend

ist, dass ich von den
,

gleich unsern auf dürren sandigen Stellen vorkom-

menden, auch io den Sandwüslen der Sinai-Halbinsel an Arten und Indivi-

duen reich vertretenen kleinen Dasypogonen , wohin tener etc. gehört,

nicht eine Art auffand
,
dagegen die echten grossen Asilus in sechs Arten

und grosser Individuenzabl; namentlich war colubrinus so häufig, dass ich

sie zu hunderten hätte fangeu können, und fast alle ge paart.

Bd.VI. Abh. 56
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MyhoBMae.
Uybos tnuscarius L. bei Spalato gemäht.

MBwnpiOne.
Microphorus Mcq. sp. Heleodromia Hai. sp.

Ausser diesen fing ich aus dieser Familie noch 8 Hilara und 18—13
Arten Empis ^ zum grössten Theile aber in einzelnen Exemplaren, deren

nähere Determinirung theiis dieses ärmlichen Materials wegen, theils wegen

Mangel an sicher bestimmten Arten unterblieb.

/SiraiiotnyiMae.

Sargus speciosus Mcq. Allenthalben»

Eemotelus brachistomus L w. Nemotelus spec. indescr.

lieber den blühenden Sträuchern von Zi^iphus paliums auf dem Wege
von Spalato nach Trau ruhig schwebend

,
zu tO—80. Die zweite Art ist

zuverlässig noch unbeschrieben.

Cyclogaster tenuirostris Lw.

Gleich dem unsern, von dem der äussere Anschein ihn durchaus nicht

unterscheiden lässt, auf Scheibenblüthen ganz mit Pollenstaub überdeckt

bei Makarska.

Oxycera tnuscaria F. Oxycera analis Mg.

— pygmaea Fall. — terminata M g.

Sämmtlich in Makarska, meist auf den Blättern von Punica granatum.

Pygmaea habe ich früher schon bei Wien aufgefunden.

Alliocera graeca Sa u n d.

Sehr häufig in Gesellschaft der obenerwähnten Tabaniden auf den

Doldenblüthen in der Ebene von Salona, wo sie gemischt mit den beiden

folgenden Waifenfliegen, sich herumtreibt. Auch in der Mähe der Seesaline

bei Stagno fing ich ein paar Exemplare. In der Narenta jedoch keines. Aber

auch die andern grösseren Stratiomyden , longicomis ausgenommen , fand

ich daselbst nicht. Möglich, dass ich deren Tummelplätze an diesem so gün-

stigen Orte nicht auffand. Es war jedoch auch jene wasserliebende Umbelli-

fere nur sehr sparsam vorhanden.

Stratiomys centsia Big. Stratiomys longicomis S cop.
— concinna M g,

Erstere an mehreren Orten, letztere in der Narenta.

Odontomyia signaticornis L w. Odontomyia angulata Pz.

— flavissima F b r. — hydropota BI g.

— Hydroleon L.
*— viridula M g.

Obwohl weniger ausgesprochene Sumpfthiere
,

da auch Quellen und
nasse Stellen von geringer Ausdehnung, ihre Wohnorte sind, so kommen doch
die meisten Odontomyien auch dort, wo weite Sümpfe sind, in grosser Zahl vor.
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Flaeissimaf die ich weil vom Wasser eolfernt in Makarska fing, ist wohl
überall ond stets nicht sehr häufig.

SyrpMaae.
Microdon piger Pz. Spalato. Paragus tibialis Fall.

Chrgsotoxum intermedium M g. Spal. — lacerus L w.

M a k. — albifrons Fall.

Paragus bicolor F b r.

An Individuenzalii eine der reichsten Gattangen sind die Paragus-

Arten überall zu finden; man wird nicht leicht., selbst eine kurze Strecke

nur mähen, ohne einige im Sacke zu haben.

Eumerus grandicornis Mg. N a r. Syritta pipiens L.

Letzteres weitverbreitete Thier auch hier überall sehr häufig.

Chrysogaster viduata L. Zara. Syrphus corollae Fb.

— metaUica F b r. Nar. — balteatus Deg.
Syrphus gemellari R o n d. — arcualus Fall.
— seleniticus M g.

Die beiden ersten Syrphus auf der höchsten Spitze des Biokovo um
die Georgskapelle

,
wo sie sumsend eine Spanne hoch vom Boden in der

Luft schwebten, and einander in toller Hast in weitem Bogen um den Gipfel

herumjagten, w'enn eine zweite sich einfand.

Melithreptus scriptus L.

Gleich S. balteatus und Syritta, die überall unvermeidliche Begegniss.

Merodon clatipes F b r. Spal. Merodon aeneus M g. Rag.

— spinipes F b r. Zara.-

Der stattliche M. davipes ist nun ebenfalls am Neusiedlersee gefan-

gen worden.

Helophilus peregrinus L w. Helophilus transfugus L.

— lineatus F b r. — rarius L w.

Sämmtliche Helophili^ echte Sumpfthiere fing ich auf den, nur wenige

Zoll hohen Anthemis-Artea in beiden Geschlechtern auf Brachäckern in der

Narenta , in grosser Menge. Von erstem wurde das Weihehen, welches

Hr. Dr. Löw nicht kannte, durch Hrn. Dr. Sch in er im vorigen Bande

der Vereinsschriften p. 65, in einem Berichte über einen Ausflug an den

Neusiedlersee, wo es von ihm und Hrn. Dr. Egger gleichfalls in Mehr-

zahl gefangen wurde, beschrieben.

Eristalis tenax L. Eristalis sepulcralis L.

Ebenfalls beide in der Narenta. E. tenax ist eine jener merkwürdigen

Erscheinungen, für die es ebensowohl keine andere vertikale oder horizon>

tale wie Zeitgränze gibt, als die der Insectenwelt überhaupt zukommt. Sie

umschwärmt den Gipfel unseres Schneebergs eben so lebhaft, als sie die

dumpfen Cloaken der Städte belebt. Und wenn die feuchten frostigen

56*
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NovembernebftI längst schon nlles Leben der Insectenwell forlgescheucbl haben,

findet man sie noch frisch entschlüpft, wenn anch mall und trag, an Mauern

sitzen.

MBoMiehopaM^ae.
Thinophitus flavipalpus ZU. Argyra nov. sp.

Hydrophorus inaequalipes Mcq. Dolichopus nobilitatus L.

— tirens S c p. (regius ?.) Ortochüe unicolor L w.

An fliessenden Wässerchen, Quellen, Brunnen, gerne am Holze. Oriho^

Chile überall
;

die neue Argyra an einer in ein Steinbecken abfliessenden

Quelle unweit Megline, dem Landungsplätze der Dampfer in der reizenden

Bocclie di Cattaro.

Conopidae.
Conops teuer L >v. Spal. M a k. Myopa dorsalis F. Zara.

— spec. indet. Zara. Stachinia flavipes Mcq. Call.

Zodion cinereum F. Nar.

MMBcidae.
Echinomyia fera L.

— tessellata F b r.

Tachina aenea Mg.

Gymnosoma rolvndata L.

Cistogaster globosus F b r.

Rhinophora femoralis M e g.

— atramentaria M e g.

Leucostoma anthracina M g.

Ocyptera mßpes M g.

— nigrita M g.

Micropalpus vulpinus Fall.

Miltogramma murina Mg.
— oestracea Fall.

Myobia aurea Fall.

Gonia capitata D e g.

— atra M e g.

Frontina laeta W d.

Wiedemania compressa F.

— lacera R o n d.

Rynchomyia columbina H f f g g.

— coerulescens L w*.

Musca raria M g.

Den grössten Theil der Musciden habe ich bei Makarska und Spalalo

gefangen. Rynchomyia columbina mit ihren schönen opalisirenden Augen,

auf der schmalen Landenge der Halbinsel Sabioncello bei Stagoo. Vielleicht

bemerkenswerth ist, dass ich keine Art aus der Abtheilung der Pbasien fand.

Ai%9Ho9ny*idae.

Anthomyia pliwialis L. Lispe crassiuscula L w.
— canicularis L. — tentaculata L.

— 6 spec. indet, — melaleuca L w’.

Obwohl an Quellen und Bachrändern vorherrschend gerne, findet sich

Lispe doch auch an sandigen Uferstellen des Meeres.

Scatophaga mtiscaeformis Z 1 1.

— merdaria M g.

Sapromyza svbrittata L w.

— fasciata F 1 1.

— biseriata L >v.

Ortalis marmorea F.

— palndum Fall.

Sciomyza nigripennis M g.

— sp. indet.

i
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Sepedon spkegeus L.

— spinipes (Haefneri

Tetanocera umbrarum L.

— reticulata F.

— marginata F.

— rußfrons F.

Ilelotnyza rufa M c q.

Lonchaea particomis M g.

— chorea F.

Trgpeta marginata L.

— solstitialis L.

— aprica.

— cerasi L.

— longirostris L w.

— femoralis R t.

— flava G e 0 f f.

Trgpeta producta L w.

— matricariae L w.

— tesselata

— mamulae F r f I d.

— amoena Frn fd.

— elongatula

— etuta

— serratulae

Dichaeta caudata M g.

Notiphila riparia M g. spec. indit.

Hydrellia griseola Fall.

Drosophila glabra M g.

Opomyza germinationis Mg.

Agromyza maura M g.

Sepsis punctum. F.

Loxocera ichneumonea L.

— postica Lw.

Die meist Feuchtigkeit liebenden Akalyptern mit Ausnahmen der Bohr>

fliegen kommen nur an üppig bew achsenen Stellen vor. Sepedon., Tetanocera

vorzüglich in der Narenta und zu Salona ; nur Lonchaea fing ich an Mauern

in Makarska, und Agromyga zog ich als Blattminirer aus Delph. staphysagra

in Stagoo. Die Trypeten sind überall verbreitet. Die gebänderten fing ich

auch dort an Disteln *, postica., die ich hier ausschliesslich nur aus unserem

Onopordon zog, kommt dort in dem stellvertretenden Onopordon illyricum

vor- Die von mir neu entdeckte Mamulae zog ich aus Gnaphalium angusli-

folium bei Zarn, so wie amoena*) ebendaselbst aus Picris hieracioides. Die

unserer, ebenfalls in Alnnlarten lebenden inulae äiisserst nahe stehende

longirostris zog ich ans Inula viscosa L., beinahe am äussersten Ende Dal-

matiens, an welcher Pflanze sie ebenfalls eine Missbildung am Fruchlboden,

jedoch weit verschieden von den unsern erzeugt. Die schöne femoralis

fand ich in Bagusa auf Phiomis , eine Pflanze aus einer Familie, auf welcher

kaum die ersten Stände einer Bohrfiiege gesucht werden.

Nenroptern«
BaStis sp.

Agrion scitulum R m b. Salona.

Aeschna rufescens v. d. L. Narenta.

Libellula fulva Mil. Narenta.

— erythraea Br II. Narenta.

— cancellata L. Narenta.

Perla marginata Pct. Spaloto.

Mystacides sp.

Odontocerus albicomis Scp. Spalato.

Sericostomum flaeicorne Schn. Spa-

lato.

Raphidia affinis Sch. Catt. Spalato.

Chrysopa vulgaris Schn. Makarska.

Ascalaphus lacteus Br II. Makarska,

Spalato.

— macaronius Scop. Makarska,

Sebenico.

Eine neue von mir unterschiedene Art.
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Die Zahl der Netzflügler, die ich gefangen, ist so gering gegen das

'wirkliche reiche Vorkommen der Libellen und Pbryganiden alldort, dass

ich Anstand nahm, dieses Verzeichniss zu geben. Es sind nur einige Bemer-^

kungen, die ich nicht glaubte unterdrücken zu sollen, welche mich zur Auf-

zählung derselben veranlasste.

Raphidia afßnis, ein mehr nördliches Thier, ist bisher noch nicht so

weit südlich beobachtet worden. Die beiden Ascalaphus - Arien waren auf

den dürren Heiden bei Makarska sehr zahlreich, und — bei weitem nicht so

flüchtig, als ich den unsern aus früherer Zeit kannte — gar nicht schwer

zu haschen, da sie aufgejagt, wenig über den Boden sich erhebend, nach

?0 — 30 Schritten sich wieder setzten.

Odonlocems albicornis bedeckte in zahlloser Menge die Sträueberund

Pflanzen am Ufer der Salona , und muss deren Anzahl in wenigen Tagen

noch ungeheuer zugenommeu haben, da deren Gehäuse, die ich im Flusse

fand, zum grössten Theile noch mit Puppen, oder selten auch noch mit Lar-

ven besetzt waren. Von denen, welche ich mitnahm, erhielt ich einige Tage

lang, täglich ganze Schwärme des vollkommenen Insectes. Die Gehäuse sind

in grossen Gruppen bis zu Hunderten gesellig an Steinen mit einem Ende

befestigt, dass sie beinahe wie Korallen aussehen
,

z. B. wie Cladocora

laevigata Ehrbg. Jedes Gehäuse besteht aus einem 1 bis l’/i Zoll langen,

schön runden dünnen Cylinder von etwas über 1 Linie Durchmesser , der

aus sehr kleinen, flach mosaikartig an einander geklebten Steinchen verfer-

tigt ist. An der Mehrzahl derselben war die eine freiabstehende Mündung
mit einem Steinchen bedeckt, welches die OefTnung ziemlich gut verschloss,

daher ohne gerade kreisrund zu sein, meist flach und nicht viel zu gross,

und durchaus nicht zu klein gewählt w'ar. Die olTenen Hülsen waren meist

leer, wahrscheinlich ausgeflogeii ,
nur in einigen fand ich noch die Larven.

Einzelne freie, nicht befestigte Gehäuse konnte ich trotz emsiger Nachfor-

schung nicht auffinden. Es drängt diess unwillkürlich zur Frage, ob nicht

das Thier während seiner ganzen Lebenszeit gesellig ist, und derenGehäuse

festsitzt. Wenn ich diess der Analogie nach nicht unbedingt annehmen kann,

so bleibt es dann immerhin sehr interessant, dass alle zur Zeit meiner Beob-

achtung schon sich so zusammeugesellt hatten, und es bleibt nur unentschieden,

ob an den unverschlossenen mit Larven besetzten Gehäusen der vorher schon

gescheheneVerschluss zufällig verloren gegangen, oder ob ein solches Steinchen

erst zu holen war, wozu das Thier wohl mehrere Fuss weit zu suchen genölhigt

gewesen wäre. Gewiss ist, dass die Larven obwohl mit 6 Brustfüssen ver-

sehen, sich ausser dem Gehäuse unbehilflich bewegen , indem sie ungestüm

mit dem Hinlertheile des Leibes schlängelnd sich selbst wieder losrissen,

wenn sie sich mit den Füssen festgehakt hatten. Auch bei den Puppen be-

wegt sich der Hinterleib sehr lebhaft. Das Schlusssteinchen sitzt sehr fest;

es mag daher die Verbindungsmaterie von diesem schwachen, weichen Insect

beim Ausschlüpfen wohl chemisch gelöst werden.

S.
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H em i p t e r n«

(Cica deo.)

Oxyrachis genistae F. Spalato. Issus Lauri Grm. Catt.

Caloscelis ßanelU Lir. Makarska. — 3 species indet.

Auch diese Abtheiiun^ wurde von mir nicht sonderlich berücksichtigt,

and obwohl ich aus den Gattungen Acucephalus^ Bythoscopus, Typhlocyboy

Jassus über 30 Arten milgebracht habe^ so dürfte doch erst der spätere

Sommer das reichste Material bieten, denn noch war keine einzige der gros*

sen Cicaden während meines Aafenthaltes zu bemerken.

(W an zeit.)

Von Wasserwanzen habe ich nichts mitgebracbt. Ich habe bei Gelegen-

heit als ich die Uklien, kleine Fische in den rückständigen Wässern der

Cettina in der Ebene von Sign, mit dem Netze fing, eine grosse Menge von

Dilysciden bekommen, aber keine einzige Art aus deo Nepideii
,
Naucori-

den, Notonecteo oder Corisiden ; dennoch glaube ich nicht, dass sie daselbst

ganz fehlen.

Ein riesiges Belostomum ^ das man mir zum Kaufe anbot, hielt ich

trotz der bestimmten Versicherung, dass es allda im Meere gefangen wor-
den sei, doch für zu ungewiss, um es aufzunelimen.

JOtyaroMteiriiMite.

Hydrometra argenlata Schm. Spal. Hydrometra sp. ind* Spal.

— costae H. Sch. Rag.

mehroMae.
Velia ritnUorum F. Rag.

HeauvMne.
Harpactor griseus F. Zara. Oncocephalus squalidus Rss. Stagno.

FHyn%atoMae.
Syrtis crassipes F. Rag.

Aeanthiaae.
Saida iparia Hhn. Seb. Saida saltatoria F. Rag.

Viatyiane.

Monanlhia Schaefferi Ficb. Rag. Laccomelopus clavicornis L. ?

— vesiculifera F i e b. Catt.

Ich fand bei Sebenico auf Teucrium Chamaedrys dieselbe Blüthen-

missbildung, aus welcher ich hier längst schon (siebe „Verhandlungen des

zoologisch- botanischen Yereiaes*^ III. 1833, p. liT), Laccomelopus clatkor^
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nis zog. Das Thier, obwohl schon darin vorhanden, war doch noch zu klein,

um mit Gewissheit zu entscheiden
,

ob es wirklich dieser Art angehöre,

woran ich jedoch nicht im Geringsten zweifle.

Cimex lectularia L.

Fand ich leider gleichfails in Dalmatien.

M^hyioeorMae.
Capsus miniatus 11. Sch. Mak. Stag* Capsus trifasciatus F. Zara.

— tricolor F. Spal. — b spec. indet.

— tripustulatus F. Zara. Heterotoma spissicornis Serv.

Wjygaeoiüne,

Ophthalmicus 2 sp. ind.

Lygaeus saxatilis L. Zara.

Cymus 2 sp. indet. Rag.

Heterogaster urticae F. Gatt.

Oxycarenus Helferi Fieb. Galt. Rag.

Pachymerus chiragra F. Spal.

— echii Pz. Spal.

— lynceus Schill. Spalato.

— quadratus F. Ragusa.

— siculus Fieb. Gatt. Spal.

Von Pachymerus sind noch 3 bis 4 unbestimmte Arten , von denen

eine entschieden neu ist.

VoreMae.
Corhus capitatus F. Rag. Seb.

— crassicornis L. Spal.

— errans F. Ueberall.

— iigrinus Schill. Mak.

Coreus pilicomis K. Rag. Mark.

— dentalor F. Mak.

Gonocerus juniperi Dhl. Spalato.

— Venator F. Rag.

Alydus lateralis Grm. Ueberall.

— calcaratus Mak.
Stenocephalus neglectus H. Sch. Spal.

BerytiOae.
Berytus tipularius L. Gatt. Syromastes marginatus L. Mak.

Verlusia quadrata F. Spal. Enoplops spiniger F. Hak. Seb. Spal.

Sämmtliche 4 europäische Gattungen dieser Familie ,
die ein ziemlich

fremdartiges Gepräge zeigen, sind in Dalmatien vertreten , und vorzüglich

Enoplops tritt io grosser Menge auf.

J9teyapeHMae.
Rhaphigaster purpuripennis Dg. Rag.

Aciia acuminata L. Sebenico.

Eurydema ornota L. Makarska.

Pentatoma bipunctatum F. Gatt.

— eryngii Grm, Makarska.

^ lunaium H. Sch. Ragusa.

Pentatoma perlahm F. Stag. Spal. Seb.

— sphacelatum Pz. Sebenico.

Sciocoris umbrinus W I f. Spal. Seb.

Apodiphus hellenicus Lep. Gattaro.

Platynopns aegyptius L. Spalato.

Brachypelta tristis L* Zara , Spalato.
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Cydnus albomarginellus F. Rag. Graphosoma semipwictatum F. Spal.

— e sp. indet. Trigonosoma nigetlae F. Spal. Mak.

Psodops inunctus P z. Zara. Ancyrosoma a/6o/mea/a F. Mak. Spal.

Psacasta pedemontana F. Spal. Odonlolarsus grammicus L. Scb.

Aelia ist wie bei uns Getreidebew'ohnerin, sowie Eurydema auf Cru>

eiferen vorkömmt. Unsere Graphosoma nigroUneata F. buhe icb nicht gefun-

den, doch gibt Germar sie alldort an, überhaupt sind in seinem und in

diesem vorliegenden Verzeichnisse 16 gleichlautende Arten, daher mir 8 von

ihm gefundene Arten fehlen, wogegen ich 43 von ihm nicht erwähnte ßng.

laand> und Sä88wasser*Coiichylien>

Paludina moipara L. Kerka.

— mammillaris Ksl. Kerka.

— tentaculata L. Kerka, Norino.

— Majetosky P a r r. Bonagnano.
— similis Auct. (nonDrp.) Nor.

— patula Brm. Sal. Ombl. Vod.
— V. Bellotii Jan. Norino.

— ana^tna Poir. Vod.
— conooula P a r r. Mak.

— curta K st. Vod.
— idria Fer. Mail!

, Vod.
— miliaria Zgl. Canosa.

— suturala Frfld. Canosa.

Paludina compressa Frfld. Ombl.

— Lacheineri Chrp. Malf. Ombl.

— anifaD r p. Scard. Kerk. Seben.

— declinata Frfld. Narenla.

— gagalhinella P a r r. Catt.

— Kutschigi Kst. Kerk. Ombl.

— sordida Kst. Sal.

— turrita Ksi Scard.

— virescens Kst. Mak,

— consociella Frf. Sal.

— microscopica Frf. Spal.

— fusca Pf Kerk.

Die Paludinen, — welche ich io dem alten Umfange mit Inbegriff

von Bythinia^ Lithoglyphus^ Paludinella aufzähle
,
— schon in Krain reich-

lich vertreten, finden sich bis hinab nach Cattaro, sowohl zahlreich an Arten,

als in ungeheuerer Menge an Individuen. Selbst die kleinsten Wässerchen,

wie der kaum 8 Klafter lange Bach im Hintergründe der Meeresbucht von

Val Malfi, das kaum die Steine überrieselnde Bächlein im Val di Noce, die

unmittelbar an den Riesenplatanen von Canosa entspringende kleine Quelle,

so wie die mächtige Ombla , und der aus dem Monte Sello und unter den

Mauern von Cattaro bervorbrechende Schw'all , bieten ergiebige Fundorte.

Auch die Kerka wie die Salona bis zu ihrem romantischen Ursprünge beher-

bergen sie in grosser Menge. Auffallend jedoch fehlen sie gänzlich in den von

den Höhen gegen Fort Clissa in den letzteren Fluss herabziehenden zahlreichen

Bächleins. Die von mir als neu unterschiedenen Arten, werden in einer spä-

tem Arbeit beschrieben.

Melania crassa P a r r. Sign.

ln der Cetlina, jedoch nicht sehr häufig, meist stark mit Schlamm

incrustirt.

Bd. VI. Abh. 52
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Neritina dalmatina Parr. Neritina salonitana Parr.
— — V. Kerkensis Prf. sp. ?

.Wie schon früher bemerkt, erst noch genauer festzostellen ; in allen

den grösseren Flüssen sehr zahlreich.

Succinea amphibia Drp.

In obigen Flüssen, an den mit Rohr und andern Pflanzen bewachsenen

Stellen, wo das Wasser ruhig, fast stille steht.

Helix albanica Zgl. Galt. Helix pyramidata Drap. Zara, Spal.

— verticillus F e r. Spal. — agnata Zgl.
— acies Ptsch. Zara bis Gatt. — trochoides Poir.
— rupeslris Drp. Mak. — Hofmani Ptsch. Galt.

— solaria Mke. Zara. — insolida Zgl. Nar.

— cellaria Mil. Sign. — setosa Zgl. Nar.

— nitens Mch. Sign. — denudata Rssm.
— cristallina Mll. Zara. — Potizolzi D s h. Rag. bis Gatt.

— hydatina Rssm. Zara. — coerulans M h 1 f. Megline.

— cinctella Drp Gast. nuov. — pulchella Müll Mak.
— carthusiana M 1 1. Spal. -- coslata M 1 1.

— cantiana Mtg. Spal. — angigyra Zgl.
— Olivieri F e r. Gatt. — coreyrensis Ptsch.
— pisana Mll. Spal. — lenticiila ¥ er.

— tariabilis Drp. Novigr. — personata Lm.
— varia Jan. Novigr. — vermiculata }li\\ Zara bis Gatt.

— cespitum Drp. Zara. — vindobonensis Pf. Sign.

— neglecta Drp. — nemoralis L. Zara.

— obvia li r t m. — grisea L. Zara.

— ericetorum Mll. Zara. — ligata M 1 1. Rag. Nar.

— homoleuca Parr. — lucortim L. Gatt.

— striata Drap. Seb. — ßgulina Parr. Gost. nuov.
— conspurcata Drp. — asperta Mll. Zara.

— apicina Link. — aperta Brn. Spal. Trau,

Ich habe die Schnirkelschnecken nach Albers gereiht, da sie sich

in meiner Sammlung noch so befinden, ohne Zonites etc. abzutreniien. Was
die Verhältnisse dieser, sowie der unten folgenden Wendeltreppenschnecken

betriift, so habe ich selbe schon Eingangs näher berührt.

Bulimus decollatus L. Zara bis Spal. Glandina algiraBrg. Zara bis Spalato.

Achatina lubrica M 1 1. Sign.

Glandina ist eine der räuberischsten Schnecken; ich habe sie lange

noch lebend in W'ien erhalten, wo sie im Schneckenkäfig die kleinsten //e/ijr-

Arten tief in ihre Schale hinein auffrass.

“S
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Pupa frumentum Drp. Spal. Pupa tidonichi Sandri Spal.

— arenacea Brg. Mak. — nana Mhlf. Melada.

Die Pupa-^ArUn sind nur an den vom Meere entfernter und höher lie-

genden Felsen, aber nicht besonders zahlreich zu finden.

Clausilia macarana Rssm. Mak.

— albescens M k e. Sabionc.

— dalmatina Rssm. Mak. Biok.

•— Kutschigi S8 m. Mak.

— exarata R s sm. Rag.

— sulcosa M k e. Rag.

— slrigilata Rssm. Slagn.

— formosa Rssm. Rag.

— irregularis M k e. Cast. n.

— pachygaslris Rssm Deruis.

— laevissima ^ss m. Rag.

— catiaroensis Rssm. Cat.

— fuliginosa Parr. Nar.

— albocincta Rf. Dernis.

— dacica Friv. Cal.

— decipiens Rssm. Sign.

— binotata Z g I. Dernis, Vod.

Clausilia conspurcata Latr. Nar.

— blanda M k e. Fort. Opus.

— subcylindrica Mke. Gradina.

— substricta ? arr. Capocest.
— — V. capocestiana Vid. Cap.

Ceslo.

— bilabial

a

W g r. Mak. Zara.

— albolabris Parr. Zara. Comisa.

— gibbula Rssm. Sehen.

— vtdovichi Sandri. Vod.

— gastrolepta Rssm. Cast. N.

— vibex Rssm. Capoc. Benkov.

— semirugata Rssm. Mak.

— papi/farts D r p. Catt. Com. Zara.

— albida Sandri, Capoc.

— Sandri Parr. Sabionc.

— lafilabris Wgr. Zara. Dernis.

Die Clausilien habe ich nach der Aufzählung von Par reis gereiht,

da sie vielleicht eher genügt, als die von Albers, und reichhaltiger ist

als die von Charpenlier, und wir hier überhaupt erst noch wichtigere

und bessere Aufschlüsse von Herrn A. Schmid's gründlichen Unter-

suchungen zu erwarten haben.

Atiriciila firmini Payr. Cast. n. Megline.

ln den Bächen nahe am Meere.

Lymnaeus palustris Mil. Kerka. Lymnaeus nigricans Parr. Kerka.

Planorbis carinatus Müll. Kerka. Planorbis maginatus Drp. Kerka.

Diese beiden Gattungen Anden sich an ähnlichen Stellen wie Snccinea.

Ancylus fluviatilis Mll. Gravoso, Breno.

Häufig in mehreren kleinen Bächleins in Gesellschaft der kleinen Pa-

iuditicn.

Cyclostoma elegans M 1 1. Ueberall.

Pomatias auritus Z g I. Catt.

Hydrocaena catiaroensis P f. Call.

Obwohl der Hauptfundort, den mir der Entdecker dieser interessanten

Schnecke Herr Parr eis selbst bezeichnete, durch Anlage eines, über den

Monto Sello nach Montenegro führenden Zickzackweges ausserhalb den

Mauern von Cattaro vollständig zerstört wurde, so fand ich sie doch noch

wenn auch nur spärlich, gegen die rechte Seite der Stadt hin, au nassen
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Stellen der Felsen und Mauern ,

Schlamm absetzt.

Pisidium obliqnum L m. Cettina.

Vnio seriatus P a r r.

— crassus R l z.

— batanus L m k.

— glancinus Z g\.

Anodonta triangularis Vid.
— limpida Parr.

— rostrata Kok.

wo sich mit Algen durchwachsener

Vnio laemgatvs Parr.
— sandri Villa.

— flavicans V i d.

— nuperus Z g I.

Anodonta piscinalis N 1 s.

— minima Zg\.?

Die Sumpfgehiete der Cettina, Narenta, die Seen Bucaganza etc. sind

reich an formenreichen Najaden , Ober w'elche abzuschliessen) wohl noch
eine weit Oeissigere und ausgedehntere Untersuchung nöthig ist.
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Sedam Hillebrandii Fenzl.

E i n

Beitrag zur näheren Kenntnies

einiger

Sedum-Arten ans der Gruppe tou S. acre.

Von

J*ro/*. Jir. JBtiuardf JFen^M*

Perenne, laxe pnlvinari-caespilans ,
glaberrimnm , viridi ~ glaucum.

Canlicnli steriles digitales acspitliamei , tortnosi , radicantes adscen-

dentes , inferins tota longitudine foUi$ exaridis linear* - subulatis albidis

adpresse squamati, snperiore tractu, 1 — - pollicari patule folioso,

simplicissimi v. una alterave gemula ant ramulo obsessi, fragüisstmi.

Polia confertissima , axim tarnen haud penitus occultantia, teretiuscula,

cylindrica r. cylindrico-oblongay **/*"' lg. ac basi. v. medio 1 •/«'"

It., mox patentissima, seriusque infra medium recurea^ basi soluta rotuii-

data V. trnncata, apice obtusissimo mutica, stomatibus iminersis subtilissime

punclulata, ad speciem pruinose micantia. Cymae cincinoideae bifurcatae

rami erecto- patuli , 13 - hebetiores solum 9 -l-flori., foliaceo-

bracteati, fmctiferi stricti SVa — 2*/* pollicares. Petala aurea, calyce sV*

V. snbtriplo longiora elliptico - lanceolata acuminata 3Via>S */it" \g. ac

medio iVia — It. , glaberrima. Squamnlae hypogynae lineares obtusae,

exsiccalae ovatae^ longae. Folliculi basi vix coalitü oblique ovato-

oblongi acnminati , slylo non computato S > tV»"' lg. ac snpra basim

1 >*/»*'" ll-
•)

patenti-assurgenles. Semina oblonga */n"" ig., ac vix

It. laete ferruginea, dense papilloso-granulata. — Herba insipida, mi-

nime acris.
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Hab. in arenosis Hungariae, in comitatu Toleaänsi prope K6ea, unde stirpes

vivas retulit indefessua liortulanus Hillebrand, floram austriacam in korto

impeidali Belvederano feliciasime administrans
,

in cujus meraoriam hanc speciem
simul cognominavi

;
locis similibus circa Pest copiose (Dr. Kerner).

Caespites ramulis varie assurgentibus convexi , nanc densius la-

xiusve pulvinares, nunc ran, diametri V>-t - pedalis. Cauliculi, sive rami

cardinales, tereti > fliiformes carnosi, Vt — 1"' crassi, tortuosi v. serpen-

tini, potissimum inferiore parte, foliis emarcidis vesliti ac iiiride subinde

purpurascentes, ramulos complures novelloa
,

paucissimos contra in snpe-

riore foliis vegetisonusta parte protrudunt. Fragilitas gemmarum explicataraum

ac ramulorum novellorum, foliis longe frequentius stellatim patentibus, quam
apice conniventibus insignilorum (sumniitatibus peracta dissemiatioue inde

formam turbinatam saepissime conciliantium), adeo magna iit vitream prope-

modum dicas. Divergentia foliorum ej'usdem cauliculi ut plurimum

Varia, inferiorum plerumqae */», superiorum frequentissime */• ac Vn, qua

de causa spirarum coordinatarum series interruptae ac quam in specibus

afTinibus longe aegerius sunt dignoscendae. Folia teretiuscula, sectione

transversali rotundo-ovalia, supra ut plurimum minus quam sublus convexa,

mox a basi v. pariim supra basim reciirva^ superficiem exhibent nitidulam,

stomalibus innomeris immersis subtilissime punctulatam ac cellulis promi-

nulis pellucidis varie alternantibus irroratam et ac speciem inde pruinosam,

V. si mavis ad lentem obscure puberulam ; emarcida, quam affinium spe-

cierum longe diutius persistentia , ex övata basi sunt linearia subulata, ob-

solete carinata
,

inferne alba, supra medium dilute testacea v. rutila , ad-

pressa, apice patulo frequentius incurva quam recurva. Cauliculi floren-
tes, dissitius utplurimum foliati quam steriles, folia exhibent secundum

divergentiam Vs, V» ac Vs disposita, ac cincino (erminantur fere semper bifur-

cato, accedente quandoque inferiore altero distinctissime remolo solitario

simplici v. rarissime aequidem bifido. Cincini rami inchoante antbesi

patentes, sensimque sese erigentes, demum stricli evadunl, ac nunc recti, nunc

subflexuosi v. plus minusve recurvi in fructu sub angulo 35 — 45** patent.

Flores, ut plurimum subsessiles, in quoquo ramoniimero 11— 15 consuetim

variant, persaepe tarnen 17— 10, longe rarius solum 9^7 numerabis;

in fructu aequabiliter remoti 5 ^ i\»"' versus apicem ab invicem distant.

Bracteae internodiorum longiludine aut breviores , foliis caulinis homo-
morphae ac solum magis complanatae, sunt adpressae. Calycis foliola

fere aequilonga carnosa, semitereti-linearia sunt v. ovato-oblonga, iVis — 1'"

longa, obtusissima, mutica, viridi-glauca. P e l a 1 a stcllatim patentia« reliquarum

specierum in morem subnaviculari - concava, argute versus apicem carinata,

ima basi sunt coatita. Stamina 10, calyce duplo longiora, alterna, corollae

sinubus pelalisque, bis paruin altius, inserta
; filamentis setaceis giabris, antlie-

ris aureis reniformibus, compressis, basibxis, erectis. Squamulae hypogynne
carnosae plauae, patulae, Vis'"latae, intus basi poro nectarifero suntinslructae.

Pis tili a 5, rarissime passim 6 v. 4, vix ima basi coalita, sub antbesi sunt
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erecla, serias patala, stamioibns aequilonga, flavo-vireDtia, atylo persistente

recto , iongo ac stigmate punctiformi - capitato coronata
; germine

a latere eximie compresso
,

margine ventrali acutissimo suico longitu-

dinali infra medium exarato multioviilato. Folliculi, dorso incrassalo

carinato > triuervii
,

angulo ventrali infra medium valde convexo ac suico

bilabiato-hiante oblique ovati, supra trianguläres acuminali, dilule alutacei

V. subfusco-purpurascentes, utplurimum oligospermi. Semin u m lesla tenuis,

papillis minutissimis dense seriatim granulata v. si mavis muriculata. E m-
bryo exalbuminosus albus, cotyledonibus crassis, plano-convexis ovalibus,

radicula duplo breviore crassa.

Zur Gruppe von Sedum acre gehörig, zeigt unsere Art die nächste

Verwandtschaft mit dieser, dann mit S. neclectum Ten., sexangulare und

boloniense L o i s eh unterscheidet sich jedoch von allen durch ihre langen,
weit gegen den Grund zu dicht mit den anliegenden ver-

trockne t e n B 1 ä 1 1 e r n w ei s s b e s ch u p p t e n Stengel; dieaus-
nehmende Brüchigkeit der jungen A ch s e 1 k n o s p e n und
der sich aus ihnen entwickelnden Aestchen; die durch
die rasche Ausbreitung der Blätter sternförmig oder
durchEntwicklung von Knospen unter demGipfel kreisel-

förmig verbreiteten unfruchtbarenStengel- uudAstspitzeo;
die eigenthümliche graugrün schimmernde Oberfläche
ihrer Blätter: die grossen, zahlreichen Blüthen an jedem
Aste des Wickels und ihre grösseren hellrostfärbigen
Samen.

—

Bei keiner der obengenannten Arten zeigen sich, an einem und

demselben Rasen zur Zeit der Blülhe und Fruchtreife, die unteren Stengel-

theile mit, bis nahe an ihre Ursprungsstelle so ununterbrochen hinab-

reichenden, so lange sitzenbieibeiiden, so verhältnissmässig gering gerun-

zelten und auffallend weissen vertrockneten Blättern als bei unserer besetzt,

ln der Regel trifft man sie bei jenen nur Vt bis i" weit unter dem grünen-

den Gipfeltrieb, und hier häufig schon unterbrochen aufsitzend, missfärbig

gelblich, grau oder bräunlich gefärbt und verschiedeutlich eingeschrumpft,

die unteren Slengelpartliieu aber ganz, oder zum grössten Theile bereits nackt.

Bei keiner derselben gewahrt men tief eingesenkte SpallötTnungen auf der

Oberfläche der saflstrotzenden Blätter, und noch weniger die Epidermalzellen

in ihrer Mitte stumpf kegelförmig aufgelrieben. Durch den Sebattenwurf

dieser Tausende von Zellhügeln erscheinen die SpaltölTnungen nur um so

mehr verlieft und durch das eben so vielfach gebrochene als refleclirle

Licht dieser farblosen Kegel die ganze Oberfläche schimmernd, als wäre sie

bereift. Schoo unter einer sehr massigen (16 — 20muiigen) , und noch weit

entschiedener, unter einer 50 — 150maiigen Vergrösserung kann man sich

von der Richtigkeit dieses Sachverhaltes leicht überzeugen. Am besten gelingt

diess, wenn man ein vorsichtig abgezogenes Stück Epidermis unbeuetzt

unter dem Mikroskope betrachtet, da befeuchtet sich die Zellhügel sehr rasch
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verHächeii. Gegen das Licht gehaKeii, kann man mit unbewafTnetem Auge

schon diese kleinen Wärzchen, einem äusserst kurzen Haaranfloge ähnlich,

schon an der Blattspitze und ihren Rändern gewahren. Durch das gewöhn-

lich höhere, häufig bis auf Vis Divergenz sich erbebende, übrigens sehr

wandelbare Blattstellungsgeseiz , welches die ungemein stark zurückge-

krümmten Blätter einhalten, lassen sich die Nebenspiralen lange nicht so

leicht wie an jenen Arten erkennen, und erscheinen desshalb die Blätter,

nach allen Richtungen hin sparrig abzusteben. Keine der oben erwähnten

Arten zeigt ferner solche sternförmig gebildete , oder durch Anhäufung

von Achselknospen unter der Spitze breit und abgerundet kreiselförmige

sterile Stamm- und Astenden, wie unsere.

Der sehr mittelmässigen Abbildung von Sedum neglectum Ten. (Fl.

neap. V. t. ZZZ. f. Z.) und der ungenügenden Beschreibung desselben*) nach

zu schliessen , dürfte sich dieselbe unserer Art noch am meisten nähern.

Leider kenne ich sie nicht aus Atopsie und muss desshalb die mögliche,

mir aber nicht sehr wahrscheinliche Identität beider Arten dahingestellt sein

lassen, wohl aber bemerken, dass Te n ore selbst angibt, dass sein S. neglec^

tum sieb zunächst an S. acre anscbliesst, konisch längliche (in der Abbildung

tiieilweise förmlich eiförmige und ellipsoidische, schlafT seebsreihig geschin-

delte röthlichgrüne Blätter, und eine bald zwei-, bald dreigabelige zurück-

gekrümmte Wickeltrugdolde mit (der Abbildung nach) w'enig mehr als fünf-

blüthigen, häufig noch armblüthigeren Aesten besitze, lieber Grösse, Färbung

und Oberfläche der Samen sind keine Naebweisungen gegeben. Auch wächst

dessen Art in Fclsenritzen der gebirgigeren Gegenden des Königreiches

Neapel und Siciliens, w'ährend unsere im Flugsande des ungarischen Flachlandes

vorkommt. B e rt o 1 o n i **) zieht S. neglectum Ten. ohne alle weitere Be-

merkung zu S. ocre; Grenier und Godron***) zweifelnd zu ihrem S. ho^

loniense., w'ährend Gussouet) es, obgleich S. acre
j
zum verwechseln

nahe stehend, doch der Blattform, den blässeren Biüthen und dem Mangel des

heissenden Geschmackes halber für verschieden erklärt. Ohne ein bestimmtes

Urthcil hierüber fällen zu können, oder auch nur zn wollen, möchte ich mich

doch vorläufig lieber der Ansicht Bertoionisals der der übrigen anschliessen,

da mir Fälle genug vorgekommen, in welchen unzweifelhafte Exemplare von

S. acre w'enig oder fast gar keinen scharfen Zellsaft besassen. In keinem

Falle ähnelt unsere Art aber mehr dem S. acre als dem S, boloniense^

welchem es der Blattform und der ganzen Tracht nach näher steht ; aber

selbst luxurireiide mehr als handhohe Exemplare von letzterer Art — wie

*) Ten. Fl. lUap. IV. p. S50 ;
ej. Sylt. p. ZZ7

.

**) Bertol. FL üal. IV. p. 7«0.
•*•) G r e n. et G o d r 0 n FL de France I. p. 6S6.

t) Guasone Syn. FL Sic- /. p. 5<0.
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Reichenbach ein solches in seiner Iconographie Vol. IX, ßg. 1.145. irrig

als S. Forsterianum S m. abgebildet — unterscheiden sich noch, durch den

Mangel der oben angegebenen Charaktere aulTallend genug.

Sedum boloniense Lois. *), das S. se x angul ar e der meisten

Autoren und wohl auch Linne‘s, bildet je nach Verschiedenheit des Stand-

ortes und Alters der Individuen bald hüschelige
,

bald sehr lockere, Hach

ausgebreitete, an den wurzelnden Stengellheilen nackte, hell' grüne oder

purpurröthliche Rosen mit gewöhnlich starr aufgerichtelen, seilen 2, meist

nur 1— Vi" hoch, mit saftigen Hlätlern besetzten, ganz cylindrischen, on der

Spitze abgernndelsn und nur selten schwach daselbst verhreilet len Trieben.

Ihre beinahe sticlrundcn BHiller erreichen nur an lu.xurircndcn Individuen die

Länge von 3 oder 2'/i'", bei einer Dicke von höchstens Vu'"; in der Regel

sind die grössten Blätter nur 2'", die kleinsten l'" lang und seilen mehr als

eine */>'" im frischen Zustande breit. Mit alleiniger Ausnahme der längsten und

untersten ältesten Blätter krümmen sie sich nicht zurück, sondern stehen nur

unter einem halben rechten oder noch spitzeren Winkel, und zwar die ober-

sten ausnahmslos meist noch elwa.s zusammcngencigt, gerade ab. Die Diver-

genz, nach welcher sie der Länge der Axe nach sich enlw’ickcln, schwankt

zwischen *4, V» und V* Stellung. Aeusserst selten konnte ich eine zu */is Diver-

genz beobachten, während eine dreizählig alternircnde, später in Vi Diver-

genz übergehende VVirtelstellung, besonders an kleinen, auf sehr dürren Stand-

orten wachsenden Pflanzen, zu den gewöhnlichsten Krscheinungen gehört, und

dadurch die so charakteristischen Formen mit den geraden oder etwas spira-

lig gedrehten sechszeiligen Blaltreihen an den sterilen Slämmchen erzeugt.

Durch die Auflösung der drcizähligcn Wirtel bei dem Auseinanderrückender

Blätter in echte Schrauhenspiralen
,

muss sich nolIiNvendig die sechszeilige

Blallstellung in eine mehr oder minder deutlich hervorlrelendc fünf-, sieben-,

acht- oder selbst dreizehnzeilige auflösen, je nachdem das ursprüngliche

Slcllungsgeselz durch die forlführeude mehr oder minder geschärfte Prosen-

Ihese verändert wird. Nie wird man aber eine sich gleichhleihende drei-

zählige Wirlelstcliung der Blätter an den blühenden Stengeln gewahren,

und eben so wenig, oder nur seilen, an kräftig vegetirenden und stark ver-

längerten einjährigen .\sttriehcn. .Auf dem Verkennen oder Ueliorsehen die-

ses Sachverhaltes und seines mächtigen Einflns.scs auf das, dadurch übrigens

nur anscheinend sehr veränderte, Aussehen vieler Individuen dieser Art an

verschiedenen Localitälcn, beruht olTenhar die ganz überflüssige Unterschei-

dung von S. bol oniense (S. sch i s l o s um Lejeune^ und S. sexangn^
lare hei De Cand o 1 1 e R e i ch e n b u c h*’^*), Teno re |), a n d e r

I, o I s e r* Aot. p. 71.

*) De Cand. Fl. fr. IV. p. 391
;

VI. p. 525.

Re leben b. Fl. germ. exc. p. 548.

V) Ten. Fl. neap. IV. p. 250; Sgll. p. 227 et 537.

Bd. VI. Abh. 58
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Bosch*) und Mnlhieu**). Allen gilt die gedrungene kleinere Form mit

quirlständigen seclisz.eiligen Blättern an den sterilen Trieben für S. sex an-

gulare, die schlalTere mit wechselsländigen , in eine Schraobenspirole ge-

stellten Blättern nach Loiscleur ***) för dessen S. boloniense. Dass

Letzterer auch nur diese gemeint, geht aus dem Zeugnisse Bertoloni's

(1. c. p. 725) nach von ihm erhaltenen Exemplaren und einem anderen im

Herbare meines verehrten Freundes Boos ^früheren Gnrlendirectors im

k. k. Belvedere) befindlithen hervor, welches er am angegebenen Standorte,

im Bois de Bonlogne hei Paris, selbst sammelte, und sich vom Autor

bestimmen liess. Auf dieses passt auch die sehr mittelmässige Abbildung in

De Candolle’s pl. grasses t. tt*? (an dem die Blätter viel zu spitz

gezeichnet ansfielen, während er die gedrungene sechszeilige Form bei der

Beschreibung der Art im Auge hatte) und S. Forsterianum Reich.

(Icon. IX. f. 1145), welche von ihm selbst nachträglich (I. c, p. 18)

für S. boloniense erklärt wurde.

Beide, die Bezeichnung von Varietäten nach dem bisher Gesagten

nicht eiiinial verdienende Formen, blühen weit häufiger mit drei- als zwei-

gabeligen NVickellranben
,

an welchen sich äusserst seilen die Bliilhenzalil

auf 10 — 12 erhebt, weit hünfiger hingegen unter 5, selbst bis auf 3 herab-

zusinken pflegt. Vier- und fünfgabelige Wickel treten nur äusserst selten an

luxurirenden Individuen auf. Die Kelchzipfel sind nur seilen 1'" lang, und

fast lineal-halbrnnd
;

die Blnmenblätter strenge lanzeltlich, l'/j — 2'"
lang

und kaum über Vi‘" breit, häufiger sogar schmäler. Die Schüppchen des

Discus sind beinahe kreisrund und nur Vu'" lang; die einzelnen Früchtchen

ohne Griffel lang und über dem Grunde nur Vt'" breit; die Samen

endlich äusserst blass schmutzig gelblich, fein bekörnt und nicht länger als

Vu'" und Vu'" breit. Auch färben sich die vertrocknenden Laubbläller an

den unteren Stengeltheilcn zuletzt ledergelb und schrnnlzigbrann, schrnmpren

ganz schmal-fädlich zusammen und fallen dann rasch der ganzen Länge der

Stämmchen oder mit grosser Unterbrechung ihrer Reihen ab. Endlich sin<l zur

Zeit der beginnenden Entfaltung der nnlerslen Bliilhen unserer Art schon

beinahe säminlliche Bliilhen an den Wickeln des S. boloniense abgeblnht,

oder in Friichtreifc stehend. Bei der Wichtigkeit aller dieser Charaktere

darf man daher wohl auf eine specifische Verschiedenheit zwischen S, Ilil-

leb rand ii und S. boloniense schliessen. — Es erübrigt demnach nur mehr

der Nachweis, dass crslere Art auch hinlänglich von den beiden Varietäten des

Sedum acre, der Var. a. genuinu m und der Var. ß. sexangulare

*) Vnn den Bo.scli Prod. Fl. batac. /. />. 92.

*•) Mattliieu Fl. de Helgiqne I. p. 204.

***) Luise I. Mol. /». 71.
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God ron’s dem S. s ex ang ul ar e L i nn. nach ihm und nicht der meisten

Autoren, verschieden sei.

Grenicr's und Godron's Var. ce.genuinum soll sich nach

ihren Angaben (i. c.) durch mehr zerstreut stehende Blatter an den blühen-

den Stengelchen, 3 — 5blüthigo VVickelähren, und besonders beissenden Zell-

saft auszeichnen
; ihre Var, ß. sexangulare hingegen sich durch sehr

dicht geschindelte Blätter an den blühenden Stengelchen , um die Hälfte

kleinere, spärlichere ein- bis zweiblülhige Wickelühren und einen kaum

scharf schmeckenden Zellsaft charakterisiren. Beide Varietäten kommen
auch bei uns vor, uud man könnte diesen leicht noch zwei weitere hinzu-

fügen, von welchen .die e i n e mehr ellipsoidisch - walzenförmige, selbst an

den unfruchtbaren Stengelchen schon deutlich uuseinaiidergcrückte ,
ziemlich

stark abstehende, und selbst mehr oder minder zurückgekrümmtn Blätter von

1V»> — Länge messen, die andere mehr dreikantige sehr dicht ge-

drängte, liäufig nicht mehr als ’/u — 1'" lange und ‘/i
~ */n'" breite und

nur an den Spitzen deutlich abstehende Blätter zeigt. Den Geschmack fand

ich bei allen 4 Varietäten oder Formen bald sehr scharf, bald kaum merk-

lich, und oft erst nach längerer Einwirkung auf die Geschmackswärzchen der

Zunge prickelnd. Am häufigsten kommen hei uns die beiden von Grenier
und Godron bezeichnelen, seltener die beiden anderen, die langblät-
terige an feuchteren Standorten, besonders in Gebirgslhälern, die klein-
blütlerigean trockenen aber kurzgrasigen Stellen steiniger und felsiger

Berglehnen vor. Lieberwintert man die beiden grösseren Formen mit etwas

auseinander gerückteren mehr ovalen, ellipsoidisch-walzenförinigen Blättern

ini Topfe in einem geheizten Zimmer, wie ich es im verflossenen Winter

versuchte, so verlängern sich die sterilen Schösse zu oft mehr als fingerlan-

gen fadendünneu Stengelchen, an welchem die Blätter durch 1 — lange

Internodien auseinander geschoben werden, sich zurückkrümmen, ja die

obersten, selbst vom Grunde aus sich Zurückschlagen, uud dem ganzen Rasen

ein so absonderliches Ansehen verleihen, dass man kaum mehr die ursprüng-

liche Form derPtlunze erkennt, und eine ganz andere 5ed«w-Art vor sich zu

haben wähnt. In dieser Form büssl sie beinahe ganz die ursprüngliche Schärfe

ihres Zellsaftes ein, und gleicht dann, wenn man von der sehr dünn faden-

förmig gewordenen .\xe der einzelnen Stämmchen ahsieht, ungemein dem

oben eT\\ü\xn\,en Sedum negleclum T e n o r e. Erwägt man, dass man eine

dieser Art überaus ähnliche Form dadurch erhält, dass man durch künst-

liche Wanne den Lcbensprocess des Individuums, analog dem Klima Süd-

Italiens, unausgesetzt in Thätigkeit erhalten, und durch Begiessen einiger-

massen den vermehrten Wasserzufluss suhstitnirt hat, welchen das in Fel-

*) Godron F/. de Lorraine /. /•. 258. u. in Grenier et Goir. Fl. de

France I. p. «25.

5S *
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senrilzPii wnchscnde und liernbhnngcnde S. neijJecifim zur Winlerszeil an

seinem nnliirliclien Slandorle dort in reiehlichcrer Menge zugeführl erhält, als

das auf (Incliem Boden, Steinen und Gemäuer mit ihm zugleich wachsende

S. acre^ so liegt die Wahrscheinlichkeit meiner oben ausgesprochenen Ver-

mulhung sehr nahe , dass man es nur mit zwei durch Standorts-Verschie-

denheit bedingten Varietäten ein und derselben Art zu thun habe.

Zur Betrachtung der Var. ß. sexangulare des Sedum acre Gren. und

God ro n's zunächst übergehend, muss ich bemerken, dass sich dieselbe beson-

ders durch die rhombische Eiform ihrer Blätter charukterisirt, welche an den

grünenden, selten mehr, häufiger weniger als zolllangen Stengel- und Ast-

theilen so dicht geschindelt sind, dass man zwischen ihneu auch nicht eine

Spur von den luternodien der Axe daselbst gewahren kann, und diese nur

an den unteren mit bereits vertrockneten Blättchen besetzten Trieben und

den Blüthenstengeln hervortreten. Ihre Stellung ist in der Regel nach V» Di-

vergenz, und nur selten IrilTt man sie wechselnd mit ' j oder Vi Div. Höhere

Stellungsverhältnisse oder dreizäh lig alternlrende Wirlelstellungen habe ich

wenigstens an dieser Varietät nie finden können: und wenn Bischoff in

seinem ^Lehrbuche der Botanik''^ (Naturgeschichte der drei Reiche) 7. p. 210

M. f. dieser Art eine Vu oder */ii Divergenz (nach dem langen W'ege) vin-

dicirt, so mag diess immerhin hei der Var «, aber selbst hier gewiss nur

äiisserst selten der Fall sein. Wenn daher verschiedene Autoren, und unter

den neuesten Grenier und Godron (o. c p. 62.^^, von Sedum acre

sagen, dass die sterilen -.Schösse deutlich sechszeilige Blattreihen besitzen,

so beruht diese Angabe ofienbar auf einer Täuschung, oder einer jeder All-

gemeinheit entbehrenden Zufälligkeit. Vom Gipfel aus besehen treten an

jenen Schössen die fünf schräge anfsleigenden Blattzeilen in der Regel schon

deutlich hervor. Den heissenden Geschmack des frischen Krautes belangend,

habe ich denselben bei dieser Form (Var.ß.J nicht minder scharf als an dem der

anderen ('Fcrr. im Gegentheile oft noch schärfer als bei dieser gefunden,

rein fade aber noeh nie. Kultivirt man Stämmchen der Var. ß. des Sedum
acre im Topfe, so geht, wenn man sie etwas feucht hält, nach einigen

Wochen schon daraus die Var. a hervor.

Wann Linne und nach ihm die meisten Autoren die Blätter \on Sedum
acre als suborata gibba hezeichnen, so ist letzterer Charakter nur in so

ferne richtig, als sich durch den gegenseitigen Druck je zweier benachbarter

Blättchen am Grunde des dazwischen eingeklemmten und über ihnen stehen-

den dritten Blättchens ein Kiel bildet, welcher am Rücken bis zur Spitze

immer mehr sich verdächend, an dem Punkte über dem (irunde, wo der ge-

genseitige Druck aufhört, als eine n»ehr oder minder deutliche Ecke her-

vorspringt. Sehr häufig bleibt an dessen Kiel durch das unter ihm anschei-

nend senkrecht steheinte utid in der Knospeulagc mit seiner Spitze anf-

liegende Blättchen ein llacher Eindruck bleibend zurück, und dann erscheint
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an dem entwickelten diese Ecke noch deutlicher als Höckerchen. Je gedräng-

ter daher an einem Triebe die Blätter stehen, desto entschiedener wird die

gedachte Höcker- oder Buckelform an denselben später hervortrelen, um so

schwächer hingegen und völlig verschwindend an allen mehr luxurirenden

Slämmchen mit locker geschindelten Blättern Weit unabhängiger von der

schw’ächeren oder stärkeren Entwicklung der Stengel -Internodien scheint

mir dagegen die immer deutlich genug an den Blättern von Sedum avre

auflretende Bildung einer die beiden Ohertlächen scheidenden Randknnte zu

sein, von welcher sich an den Blättern von S. bofoniense und Hillebrandii

nie eine Spur zeigt. Während die Blätter dieser beiden Arten in jeder be-

liebigen Höhe auf dem Querschnitte eine der Kreisform sich mehr oder minder

annähernde Ovalform zeigen, wird der Querschnitt eines Blättchens von Sed.

acre bald eine mehr stumpfkantige Ellipse, bald eine breit slumpfdreieckige

Schnitllläche weisen. Die stets angedriiekten und erst spät an ihren Spitzen

etwas abstehenden , nur sehr selten und dann nur an fibergeilteii Sprossen

über dem Grunde wahrhaft zuriickgekrümmlen, ja selbst zurückgeschlagenen

Blätter von 5. acre zeigen häufig eine tbeilweise, Wenn nicht oft ganz

purpurröthliche punktirte Färbung, flache tafelartige, fünf- und sechsseitige,

gar nicht, oder kaum merklich
,
an ihren Rändern geschlängelte Epidermal-

zellen, im Gegensätze zu S. boloniense und besonders S, flilfebrandiif und

keine eingesenkten SpaltöfTnungen. Ihre Länge erreicht selbst an luxuriren-

den Formen der Var. «. kaum je SVu'" und ihre grösste Breite hart über

dem Grunde IVii"'. Gewöhnlich messen sie bei dieser Varietät iV» — 2 ",

bei der Var. ß. nur */ii — 1 -- 1 Via"' in der Länge und */ia — ®/n — 1'" in der

Breite. Die in Knäuelform vor ihrer Entwicklung zu förmlichen Aestchen

längere Zeit verharrenden, im Verhältnisse zur geringen Lätijje der Sprosse,

zahlreichen Knospen ragen mit ihren in beiden Varietäten stets zusnmmcn-

geneigten stumpfen Blattspitzen wenig oder gar nicht über die Mutter-

blätter hervor, sind nie brüchig und nie an der Spitze der Sprosse so sehr

gehäuft, dass derselbe eine andere als eine völlig cylindrische Form anzu-

nehmen gezwungen wäre. Vertrocknend runzeln sie sich verschiedentlich

der Länge wie der Quere nach, erscheinen häufig scharf gekielt, und fallen,

blassgelblich oder lederfärbig geworden, sehr bald von den Stämmchen und

Aesten ab.

Die Wickelähren von S. acre sind gewöhnlich bloss zwei-, weit

seltener dreigabelig, und weil häufiger weniger als 5-, seilen 7-blumig^ die

Kelch b 1 ä 1 1 c h e n meist ungleich lang, die längsten selten mehr als 1"' lang,

und an der Innenseite flach, halbrund oder schwach dreikantig und am Grunde

gleich den Lnubblättcrn häufig, jedoch nicht immer, in ein stumpfes Zäpfchen oder

Läppchen vorgezogen ; die Kronenblätfer höchstens 2 '/»'"lang und in der

Mitte breit ; die untersländigen Schüppchen beinahe vier-

eckig abgestutzt oder eingedrückt, Vm'" lang. Die Einzelfrüchtchen
stehen beinahe horizontal zur Reifezeit ab, sind ohne GriffelJ lang, an der
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Bauchnaht unter der Mille sehr stark gewölbt und daselbst breit;

die Samen endlich lang und kaum */•>'" breit, netzförmig gefeldert,

aber nie gekörnt, hellbraun. Endlich steht diese Art schon in voller Frucht-

reife, wenn S. HillehramlU ihre ersten ßlülben zu entfallen beginnt. — Aus

den angegebenen Charakteren geht demnach zu Genüge hervor, dass S. acre

zwar der Wickelform, Grösse und Gestalt der Blüthen nach, unserer neuen

Art sich immerhin mehr noch als S. bolonlense niihere
;
der ßlatlform , der

Blülhenzahl, der Stellung und Grösse der Einzelfrüchtclien
,
der BeschatTen-

heil der Samen und dem biologischen Verhallen der Knospen ,
Blätter und

Art der Kasenbildung dagegen noch weit mehr als letztere Art sich von S.

Hillebrandii entferne.

Ob man , wie Godron in seiner FL de Lorraine’^) behauptet, und

auf seine Autorität hin auch Koch C^yn- ed. III. p. I02l) annimmt,

S. sexangulare Linne für die gedruugenblälterige Form von 5. acre und

somit von S. boloniense (dem 5. sexnngulare der meisten Autoren) ver-

schieden zu halten habe oder nicht
,

ist schwer zu sagen. Der Gründe für

und gegen lassen sich genug anführen, ja hält man sich allein an den tro-

ckenen Wortlaut der Linne'schen Schriften, in so ferne er die Blallform

betriITt, so gewinnt G o d r o n’s Ansicht entschieden an Wahrscheinlichkeit,

nicht aber wenn man L i n n e's weitere Angaben, und den Werth seiner

angezogenen Synonymie kritisch prüft ;
am wenigsten aber, wenn mau die

traditionelle Kennlniss beider Arten in Schweden, als ein nicht minder mass-

gebendes Moment, hierbei ins Auge fasst.

Geht man auf die erste L i n n ersehe Quelle für beide .\rlen zurück, so

findet man in dessen FL suecica Ed. I. n. ;^69. für Sedum acre folgende

Diagnose: „Sedum foliis subovatis adnalo - sessilibus gibbis erecliusculis

al lern is, racemo triplici,“ aus seinem Hortus Cliß'ort, p. I7T. n. 5, unver-

ändert aufgenommen,* für Sedum sexangulare n. 390. daselbst nach-

stehende: „S. foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis erectinsculis sexfu-
riam i m b r i c a l i s,“ mit der Anmerkung: „Cum praecedenle convenit

facie
,
magnitudine

, floribus, loco,* dilTerl foliis ante florescentiam
evidentissime sexfariam imbricatis et sapore insipido,
sive nullo modo acri.^^ Von Synonymen finden sich bei S. sexangulare

noch keine, bei S. acre, ausser mehreren ganz unwesentlichen, bloss Sedum
parrum acre FL Lapp. n. 195.; Bank. hist. III. p. 694, und Sempertic.

minus acre C. Bauh. pin. p. 283., als allein berücksichlungswerlhe, beige-

geben. — Beide Diagnosen gingen sofort unverändert in die z we i t e .\uflage

Godron I. c. I. p. 8ö8. — Ich bedatire sehr, dieses Werk nicht zur Hand
zu haben, um daraus entnehmen zu können, was den Herrn Verfasser wohl

bestimmen mochte, i8. sexangulare L. für eine Varietät von dessen <8. acre zu

erklären.
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seiner F/. sttenVcr (p. 153. ii. 154.) und alle seine übrigen Werke, (als Spec.

und Systenia omn. edit. Linnean) über. An Synonymen fügt er in der Fl. suec.

ed. 2. zu jenen von S.acre noch Illevebruy s. Semperv. terlium Dod. pempl.

p. 189; bei S. sexangulare noch: Sedum minirnum luteum non avre

Bauh. hist. III. p. 695 und Pethers herb. brit. t.2i. f g. hinzu. Als Zusalz

erhall seine obige, hier wörllich wiederholte Anmerkung noch folgenden:

„Radix minime caespilosa. Flores in corymbo lantum dno aut Ires.^^ Er hält 5.

sexangulare für zweijährig mit der Angabe „habilat cum praecedenle (acre)

passim; S. acre hingegen für perennirend und bezeichnet dessen Vorkommen
als ungemein häudg.

In seinen Species pl. ed. 1. et 2 crscbeinl dieselbe Anmerkung bei

5. sexangulare nur so modilicirt: „differl a praecedenli (acre), cui similli-

mum
,

foliis sexfariam oblique imbriculis, ramis niinqnam copiosis
, ut

caespitern constituant, (loribus in singulo ramo cymac raro ultra tres.^ Die

Lebensdauer gibt er, sich bereits verbessernd, richtig als aiisdauerd an. In

der Mantissa II. p. 389. hehl er abermals die sechszcilige Blattslelinng als

DifTerenlial-Charakter gegenüber von S. acre hervor. Dem Worlluule nach

bleibt sich, dem Angel’ürlen zufolge, Lin ne in allen seinen Werken über

S. sexangulare in der Diagnose sowohl wie in seinen Zusätzen gleich, und

es liegt in dieser Hinsicht nicht der geringste Grund zur Annahme einer

Verwechslung mit S. acre oder einer anderen Art vor. Sein beständiges Hin-

weisen auf die sechszeilige Blnltslellung, die fehlende Schärfe des Zellsafles,

das mehr büschel- als rasenarlige Vorkommen, selbst sein dadurch eben mo-
tivirl erscheinender anfänglicher Irrthum über deren Lebensdauer, wie die Be-

merkung, dass die Wickelähren selten mehr als drei ßlüthen tragen, weisen

klar auf die oben näher bezcichnete armblüthige gedrungene Form des S. bolo-

niense hin
;
denn nur auf diese passt die Angabe der Folia evidentisisme

und oblique sexfariam imbricata, wie alles Uebrige
;
nicht aber

auf S. acre , das nie conslanl dreizühlige ulternriende Blatt-

quirlen und somit auch nie so ungemein klar ausgesprochene sechszeilige

Blätter, sondern nur stumpf-fünfkanlig belaubte und ausgchreitelc Rasen bil-

dende Sprosse zeigt. Die einzige diesem Sachverhalte widersprechende .\ngabe

bei dessen S. sexangulare bliebe demnach bloss die von foliis s u b o v a t i s

gib bis. .\ber selbst diese findet, meines Erachtens, ihre ganz ungezwungene

Erklärung darin, dass die unteren Blätter solcher ganz kleiner Formen oft

genug nicht förmlich cy lindrisch, sondern mehr oval oder .stumpf el 1 ip-

so idisch gebildet sind. Der kleine Unterschied zwischen dieser Form und

der fast eiförmigen mochte L i n n ^ demnach lange nicht so erheblich,

als jener der deutlicher hervortretenden Zeilenbiidung erscheinen
, und wurde

somit von ihm ganz übergangen ; auch konnte das lose untere Ende der

Blättchen beider Arten ihm als Höcker gellen, was mir um so wahrschein-

licher düueht, als er denselben Charakter auch in die Diagnose seines S.

annuum aufnahm, das einen anderen Blallhöcker als den
,
welchen die lose
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Blallbasls vorzuslelien iin Stande wäre, eben so wenig zeiget, als das S.

boloniense und zuweilen selbst die laxeren Formen von S. acre mit ellipsoi-

dischen Laubblättern.

Anders verbält cs sich mit den von ihm in seiner, um 2 Jahre spater

als seine Species plant, ed. 1 . erschienenen, zweiten Ausgabe der Flora

suecica angezogenen Synonymen, gegenüber den im ersteren Werke ange-

fülirten und später in die ed. 2. der Species pl. unverändert übergegangenen.

— In der 1745 erschienenen ersten Ausgabe seiner Fl, suecica führt er,

wie ich bereits bemerkt, gar kein Synonym zu seinem S. sexangulare auf.

In der 1753 verölTentlichten ersten .\usgabe der Species plantarnm

zieht er als Synonyme dai'iir an : Semperchum minus rermiculatum insipidum

C. Bauh. pin. p. 284 mit einem?; dann unbedenklich Semperricumminimum

Camer. cpit. p. 856. In der 1755 veranstalteten zweiten Auflage seiner

Fl. suecica vertauscht er diese beiden Synonyme mit den oben bereits an-

geführten : Sedum minimum non acre J. Bauh, hist. III. p. 695. und Pe-

ticers herb. brit. t. 42. f. 9- — Prüft man diese verschiedenen Synonyme

der Zeilfolge ihrer Aufnahme nach kritisch, so zeigt sich klar, dass Linnö,
durch die vorschnelle Aufnahme von Camerarius mittclmässiger Ab-

bildung der gedrungenen Form von S. acre verleitet, sich an der ganz

richtigen Angabe C. Bauhins von „foliis magis terelihus et tenuibus“

für S. sexangulare etwas stiess , dessen Citat aber demungeaclilel aus dem

Grunde aufnabin
,

weil Bauh in diese Pflanze für insipid erklärte. Bei der

späteren Bevision dieser Arten zur Herausgabe seiner überarbeiteten

Fl. suecica erkannte er seinen Fehler und vertauschte das ältere C. Bau-
hi irsche Citat mit dem Jüngeren J. Banhiirs, der diese Pflanze, mit Anfüh-

rung der Synonymie seines Bruders und anderer älterer Autoren ganz gut

beschrieb und von L. acre unterschied. Unglücklicher Weise vergreift sich

ober L i II n e, nach Ausmerzung des Synonymes von Camerarius, neben-

her mit seinem zweiten, aus Peliver entlehnten, der in seinem Werke

unter dem Namen 5/e«ee^ro/> nichts weiter als eine elend verstüminelle Copie

derselben C a m e r a r i u s'schen Abbildung wiedergibt. Statt nun diesen letz-

ten Missgriff in der zweiten .Auflage seiner Species plantarum vollends zu

tilgen , übersieht L i n n e die in der Fl. suecica bereits theihvcisc ange-

bahnte Verbesserung und resliluirt den alten Irrthum abermals in der neuen

Auflage.

Aus dieser ungezwungenen und dem wahren Sachverhalte sicher am
nächsten kommenden kritischen Beleuchtung der Quellen

,
aus welcher alle

späteren Systematiker und Floristen schöpften, dürfte es wohl Jedermann

klar werden, dass Lin ne unter seinem L. sexangulare nichts weiter als

die , den ältesten deutschen Botanikern längst wohl bekannte, gedrungene

Form des berufenen S. boloniense Loisel. verstand, und sich nur in der
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Wahl der älteren Synonyme vergriff. Keiner seiner Schüler, keiner der älte-

ren Floristen, keiner der tüchtigen schwedischen Botaniker, wie Wahlen-
berg und Fries sind jemals hierüber in Zweifel gewesen. Andere verei-

nigten wohl, offenbar zu weit gehend, S. sexangulare als Varietät mit

5. acre, aber keinem ßel es bis aufLoiseleur und den neueren, meist

nur allzu subtile Arten ausklügelnden Floristen bei, Linnd's S. sexangulare

aus dessen acre, und aus einer etwas stärker entwickelten Form des erste-

ren, eine neue Art als S. boloniense herauszuinterpretiren.

Feslziistehen scheint mir mindestens so viel, dass Linnd einmal

keine Form von S. acre für sexangulare nahm, wie G o d r o n meint, und dass

S. schistosum L e j e u ne, wie boloniense L o i s. und aller anderen Autoren nur

entwickeltere, oft selbst stark luxurirende Formen des S. sexatixulareh\nn6

seien. Wenn ich im Laufe dieser Abhandlung den Namen boloniense fortwäh-

rend für sexan^u/are L. beibehielt, so geschah diess nur um die unter diesem

Namen bekannten Formen auseinauderzuhalten und den Gegenstand des Streites

nicht von vorne herein zu verrücken. Was die mehrfachen Abbildungen beider

Arten und ihrer bald gedrungeneren, bald schlafferen Formen in der nachlinndani-

schen Periode betrifft, so sind sie der Mehrzahl nach mittelmässig und selbst

schlecht zu nennen. Ich führe sie, so weit ich sie selbst einzusehen und

mit den mir bekannten Formen zu vergleichen in der Lage war, zum besse-

ren Verständniss des Gesagten und späteren Würdigung beim Gebrauche der

selben mit der nölhigen Kritik hier zum Schlüsse namentlich auf.

AböHaungf^H töH Sedum seabanguiare Ma.

Formae humiliores, cauliculis florigeris iVi — 2 pollicaribus ;

Curt. FL Landin. Fase. 3.t. 113., vel Vol. III. t» 835.1c. optima 1

Hayne Getreue Darstell, d. Aneneigeto. 1. t. 16. Ic. mediocris.

Dietrich Alb. Fl. regn. boruss. IV. t. 858 . Ic. mediocr. foliis

nimis ovalibus.

Formae prolixiores 8*/i — 3V* pollicares.

Engl. Bot. t. 1946. Ic. optima 1

DC. pl. grass. t. 118. Ic. pessima quoad folia, quae nimis an-

gusth ac subulata.

Fl. Dan. t. 1644. Ic. admodum mediocris.

Schrank Fl. tnonac. IV. t. 344. fig. sinistra. Ic. nimis rudis.

Forma valde prolixa, cauliculis Qorigeris ultra 4-pollicaribus.

Reichenbach Ic. crit. IX. fig. 1135. nom. S. Forsteriani

Ic. optima.

Bd. VI. Abh. 50
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AbbiMungen von Sedum acre Mj.

Forma procerrima var. «. genuina.

Teno re ¥L neap. IV. (. U9. f. 4. Ic. mediocris, foliis nimis

magnis.

Schrank Fl. monac. IV. t. 343. f. raajor. Ic* nimis rndis.

Formae vulgatae, var. cc. foliis in cauliculis floridis laxe imbricatis.

Bulliard Herb, de la France I. t. 31. Ic. valde mediocris.

D C. pl. grass. t. 117. Ic. mediocris.

Formae inler var. a. et ß. coarctatum (var. sexangulare Godron)
fluctuantes*

Curtis Fl. Londin. Fase. I. t. 114. vel Vol. 1. 1. 69* Ic. optima !

Engl. Bot. t. 839. Ic. bona.

Dietrich Fl. regn. boruss. IV. t. 857. Ic. sat bona.

Fl. dan, t. 1457* Ic. nimis mediocris, foliis male depictis.

Formae varietatis ß. coarctatae (var. sexangulare Godron).

Svensk Bot. t. 149. Ic. optima!

Hayne Darstell, d. Arzneigeto. /. t. 15. Ic. bona.

Shkauhr Bot, HandbA, 183. Ic* valde mediocris, quodad folia.
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Ein neuer HShlenkäfer.
Beschrieben von

Dr. C. Hainpe.

M*oie9€on nov. Gen.

(Von tpcoXtvuv, sich in einer Höhle verbergen.)

Palpi maxillares articulo ultimo subulirorzni.

Antennae 1 1-articuIatae
,

apicem versus vix incrassatae, articulis

elongatis, qualuor ultimis reliquis brevioribus.

Oculi nulli.

Sculellum trianguläre.

Pro- meso- el metasternum carinatum.

Coiae posticae distantes.

Tarsi postici 5- articulati, anteriores.

Ph. angusticolle m. Oblongo - ovatus ,
brunneus ,

nitidulas,

fulvo - sericeus
) thorace poslice angustato, elytris subtilissime transversim

reguiosis. borg.

Kopf länglich-viereckig, dicht, gelblich, niederliegend behaart, sehr

dicht und tief punktirt, die Stelle der Augen flach ausgehöhlt und beran-

det; die Fühler dünn, viel länger als Kopf- und Halsschiid
,

die ersten

sieben Glieder lang gestreckt, die vier letzten sehr wenig dicker aber viel

kürzer als die übrigen
, das zehnte nur wenig länger als das achte, das

Endglied konisch zugespitzt; das Halsschild so lang als iu der Mitte breit,

nach vorne allmälig verengt, nach rückwärts, etwas hinter der Mitte, an den

Seiten ausgebuchtet , und so, verschmälert gleichbreit nach hinten ver-

laufend, sonst in die Quere gewölbt, der Vorderrand tief ausgerandet, die

Vorderwinkel dadurch vorlretend, der Hiiiterrand
.

gerade abgeschnitten,

seine Ecken geradwinkelig
,

die Oberfläche sehr fein und dicht punktirt,

mit einer zarten, röthlich-gelben Pubescenz: das Schildchen breit, dreieckig,

59*
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äasserst fein und dicht punktirt und behaart ; die Flügeldecken länglich-

oval, etwas mehr als um die Hälfte breiter als das Halsschild in der Mitte,

beinahe dreimal so lang als dieses , hoch gewölbt, an den Schultern abge-

rundet, an der Basis merklich breiter als das Halsschild
,

die Seiten scharf

gerandet, sehr dicht und tief punktirt, fein querrunzelig, gelb-seidenhaarig;

die Beine lang und dünn.

Reiht sich zunächst an Leptoderus an ;
unterscheidet sich aber von

demselben durch die Gegenwart eines Schildchens, durch die gekielte Brust,

das ahlförmige Endglied der Maxillartaster etc., von Catops durch die breit

auseinanderstehenden Hinterhüftcn etc. Wurde in Ungarn , in der Höhle

Yuntsassze, von den Romanen Hudje ismeilor genannt, auf dem Biliarer

Gebirge, an der Grenze von Siebenbürgen, bis 4500" über dem Meere

gefunden.
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Zwei neue Höhlenschneekeii.
Beschrieben von

H. Haaffeii.

WuMtfata eryt9trapoM%ati€§ Hff.

Gehäuse ans vier wenig gewölbten Windungen, die letzte kreisrund

und schnell an Umfang zunehmend, glatt, durchsichtig und nur an der

Mündung mit einigen Querstreifen, Gewinde wenig hervortretend, Naht tief,

Mundsaum scharf, MundöiTnniig kreisrnnd
,
etwas hervortretend und wenig

schief, Nabel mitteigross und bis an die Spitze offen, Farbe schmutzig

weiss, Deckel glatt, bei lebenden roth, wird bei todten bald etwas gelblich,

Imm hoch, 1,5“™ breit.

Das Thier ist ein Bewohner der Görzaher Grotte (Gori2ane) In dem

kleinen, darin fliessenden Wasser, das manchesmal so klein wird, dass man

kaum einen seichten Streifen sieht, manchmal aber auch bis zu einen Fuss

tief wird, sitzen sie auf Steiuen, sie sind jedoch sehr selten. Ein Beweis,

dass diese Thiere wirkliche Grottenbewohner sind, dürfte Nachstehendes

sein: Das in der Grotte fliessende Wasser kommt in einer Entfernung von

beiläufig 8° vom Eingänge wieder zum Vorschein , trotz allem Suchen fand

ich keine Valvata in diesem Wasser
, ein Zeichen , dass sich diese nach

auswärts nicht begeben, und nur in der Höhle bleiben ; wohl aber findet ein

verkehrtes Verhältniss statt, in dem auswärtigen Wasser leben Paludinellß

opaca^ diese kriechen nach aufwärts und gelangen in das, in der Grotte

fliessende Wasser , wo sie sich ziemlich weit hinein erstrecken und sich

dann ihre erste rothbraune Farbe in die
,

den Grottenschnecken eigene

liebte Farbe verwandelt
; wenn das verkehrt auch der Fall wäre, dass die

Farbe der VeUvata^ wenn sie nach dem auswärtigen Wasser kröche, sich

in eine dnnkle verwandeln würde, so müsste man das Thier noch leichter

finden ; aus dem geht hervor, dass das Thier zu den wirklichen Grotten-

bewohnern zu zählen ist. Es fand sie zuerst Herr Franz Erjavez in mei-

ner Gegenwart, worauf ich dann die Grotte vier Mal besuchte und alle ob-

genannten Beobachtungen machte.
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Hff.

Gehäuse mit 5 Umgängeo , die wenig ausgebogen, lang, gerade auf'

einandergestellt und allmälig an Umfang zunehmend sind , Schale dünn,

so zwar
,
dass man bei frischen Exemplaren die Spindel und einige Strei-

fen sieht; Naht fast tief, Mundsaum etwas getippt, unbedeutend zurückge-

bogen und an der Spindel etwas vortrelend
;

MundöfTnung eiförmig, Nabel

geritzt, Farbe weisslicb, H. t®*". Brt.

Dieses Thier fand ich in der Grotte am Glaven verh voriges Jahr, in

dem darin fliessenden Wasser, dessen Bett mit Sand bedeckt ist; wegen
dieser Eigenschaft des Quellenbodens ist das Thier im lebenden Zustande

schwer zu finden
; ich fand bis jetzt nur ein lebendes , wohl aber findet

man ziemlich viele in dem Sande, der vom Wasser seitwärts geworfen

wird, jedoch todt.

Schliesslich setze ich noch bei, dass die zwei neuen Species in der

Versammlung der Musealmitglieder des Laibacher Museums am 16. April d. J.

von mir bereits mitgetheilt wurden.

Digitized by Google



U e b e r

die Fauna der mährischen Höhlen.

Von

H. WanheM.

Gleich der untergeg^augenen Thierwelt der Muggendorfer KnocheiibÖh-

len und der lebenden der prunkvollen Karstgrotteo , bietet auch die Fauna

der öden möhrischen Höhlen viel und ausgedehntes Interesse.

Ebenso wie in ersteren findet man auch hier die Gräber vorweitlicber

reissender Thiere, die da untergegangen , und die Höhlen des devonischen

Kalkes mit ihren Resten ausfüllen.

Die Nachgrabungen, die hier auf Kosten des ausgezeichneten Fürsten

Hngo zu Salm-Reifferscheid, durch eine Reihe von Jahren veranstaltet

wurden , haben mir viel und seltenes Material gegeben
, um eine eigene

Monographie darüber zu veröffentlichen. Vor der Hand aber will ich eine

kurze Notiz dem hochverehrten löblichen Vereine einsenden, und bitten, die-

selbe als einen allgemeinen Bericht meiner Forschungen in unseren Höhlen

zu betrachten.

Meine Untersuchungen erstreckten sich hauptsächlich auf die Slauper-

Qod Katharinen-Höhle in Mähren.

Die erste, welche sich durch ihre Grösse und Ausdehnung vor allen

in dieser Gegend gelegenen Höhlen auszeichnet, zerfällt in zwei Abtheilun-

gen, in die oberen und unteren Räume.

Die unteren Räume, die bisher von sehr Wenigen besucht worden sind,

und über die, ausser den Berichten von Johann, Ferdinand Hertod im

Jahre 1669 und von J. N. Nagel im Jahre 1748, viel Fabelhaftes erzählt

wurde, habe ich mit Schichtemeister Herrn A. Mladek und den Mechani-

ker Herrn J. Franta neu befahren, und obwohl sie in faunistischer Be-

ziehung uns nichts darboten, da die mächtigen Fluthen, die alle Jahre

diese Räume durchtoben, alles Widerstandslose hinwegraffen ; so waren wir

doch hinreichend belohnt, durch die Grossartigkeit der noch fast ganz un-

bekannten Hallen und Strecken, und durch das Interessante io geologischer

uud geogoostischer Hinsicht.

Um sowohl das Diluvium der oberen Strecken, als auch die vorhan-

denen Knochenreste genau kennen zu lernen, haben wir in allen Theilen der

Höhle Schürfe angelegt, und es ist uns dadurch gelungen, sowohl über das

Vorkommen und die Verbreitung der Knochen, als auch über den Vorgang

der Fluthen, die hier einwirkten, ein Bild zu erhalten.

Wir finden den oberen Theil der Slauper Höhle mit einem Diluvium

aasgekleidet, das dreierlei Verschiedenheit zeigt ^ die oberste Schichte bildet
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eine Anhäufung von mächtigen 6 Zoll bis 4 und 5 Fuss grossen scharfkan-

tigen Kaikträmmern, die mit einem sandigen Lehm locker verbunden sind,

und wie am Anfänge der Strecken eine Mächtigkeit von 2 bis 3y> Klafter

besitzt. Die unterste Schichte bildet ein Grauwackengeschiebe, das durch

eine Travertinmasse conglomeratartig zusammengekittet ist, und an einigen

Steilen so feste Bänke bildet , dass sie nur durch Sprengarbeit durchtäuft

werden konnten. Sie besitzt keine Spur von Knochen, überzieht die Sohle

der Höhle, den Erhabenheiten und Vertiefungen folgend, ist an einigen

Stellen abgerissen, zerstört und hinweggetragen. \Vir finden grosse abge-

rissene Blöcke derselben in den unteren Räumen. Zwischen dieser und der

ersten Schichte befindet sich eine von 4 Schuh bis 6 Klafter mächtige Ab-

lagerung, bestehend ans dem bekannten Höhlenlehm, vermischt mit feinkör-

nigem Sand, abgerolltem Grauwackengeschiebe, mehr und weniger scharf-

kantigen Kaiktruinmern, und den vielen Knochenresten grosser Säugethiere.

Eine solche Ablagerung, die an Mächtigkeit 8 Klafter übersteigt, haben

wir in der N. 0. Strecke durchtäuft, und fünf Knochenschicbten aufge-

schlossen, die uns eine reiche Ausbeute lieferten. Die unterste Knocben-

schichte umschloss schwarze leicht zerbrechliche Knochenfragmente, welche

alle keine Aehnlichkeit mit Bärenknochen hesassen, nnd einem Thiere io der

Grösse eines Fuchses angehört haben mögen. Es fanden sich zertrümmerte

ScheitelWandbeine, zerbrochene und abgerollte Röhrenknochen, und ganz

unkenntlich gewordene Theile von Wirbeln.

Die dritte und vierte Knochenschichte birgt durcbgehends eine ausser-

ordentliche Menge von ßärenresten u. z. Ursus spelaeus major in allen

Altersstuffen vom jüngsten bis zum hohen Alter. Die Knochen sind alle wohl

erhalten, besitzen noch viel organische Substanzen, und zeigen keine Spur

von Abrollung.

Wir fanden hier zahnlose kleine rudimentäre Unterkiefer
,

Kiefer in

BegrilT der Zahnbildung, an denen die ersten Zähne in Gestalt kleiner knö-

cherner Blasen zum Vorscheine kamen. Unterkiefer mit der zweiten Zahn-

bildung, wo die ersten Zähne durch nachfolgende verdrängt werden, rudi-

mentäre Wirbel, Extremitätenknocben, Rippen u. s. w. in aller Grösse; ferner

alte Schädel, wo die Kronen der Zähne bis fast auf die Wurzel abgewetzt

waren, mit verwachsenen Zahnlücken u. s. w.

Die grosse Menge dieser Knochen sowohl, als auch die ungewöhnliche

Grösse derselben, lassen aufsehr viele und sehr grosse Individuen schliessen ;

wir fanden wohlerhaltene Schädel von 80—84 Zoll Längedurchmesser, und

es wurden theils ganze, theils zerbrochene über 800 zu Tage gefördert. Die

Knochen lagen grosseutheils bunt untereinander geworfen, doch fanden sie

sich an einigen Stellen auch regelmässig abgelagert
,

so dass man oft ein

ganzes Skelett vorfand ,
und die einzelnen Knochen aus ihrer natürlichen

Lage herauslösen konnte. Es fanden sich grösstentheils alle Knochen von
den Sesambeineben an bis zu den Penisknochen, von welchen ich einige

ganze und wolilerhaltene vorweisen kann.
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Diese swei untern Schichten zeichnen sich noch insbesondere durch

das Vorhandensein wallnuss- bis hühnereigrosser runder, brauner Körper,

von geringem specißscbeii Gewicht, fein erdigem Bruch und einem schwärz-

lich glänzenden Ueberzug aus. Nach der chemischen Untersuchung von

Professor Herrn Rochleder in Prag, sind es wahre KoprolUken
^

reich an

phosphorsauren Salzen.

In der ersten und zweiten Knochenschichte herrschen zwar die Bären-

knochen ebenfalls vor, jedoch ßnden w’ir sie vermengt mit Resten anderer

Thiere; sie zeichnen sich nicht so sehr durch ihren Reichthum als vielmehr

durch die Verschiedenheit der Knochen aus. Der ausgezeichnetste Fund war

ein wohlerhaltenes , mehr weniger vollständiges Skelett der Felis spelaea

Goldf. Diese Knochen lagen grösstentheils beisammen; .selbst die Unter-

kiefer waren vom Schädel nicht getrennt ; sie zeigen ein grosses, starkes

Thier, das mehr Tiger als Lowe zu sein schien, und einst mit seinem

grimmigen Gebrüll diese düstern Hallen vielleicht erdröhnen machte. Ausser

noch einem recht.sseitigen Unterkiefer-Fragment, fand ich von einem zwei-

ten Individuum keine Knochen, hingegen spärliche Reste von Hyaena spe-

laea, bestehend aus zwei Unterkiefer- und einigen Extremitäten-Knochen,

einen so ziemlich wohlerhaltenen Schädel von Gnlo^ viele Illustelinen-Kno-

chen, von welch’ letzteren wir leider weder Zähne noch Schädel vorfanden.

Ueberraschend war die grosse Menge Chiropterenresle
, die in kopfgrossen

Putzen angehäuft waren, und der VespertUio Rhinoloplius und Synotus

angebört haben mögen.

Ausser der vorweltlichen bietet auch die recente Fauna interessante

Ergebnisse. Ebenso wie in den Grotten des Karstes schliesst sich auch hier

eine neue Inseclenwelt auf. Augenlose Thiere, die diese flnsteren Räume

beleben, und in ewiger Nacht ihr Dasein fortpflanzen.

In der Reziskala des Joscphsthales fand ich die von Schioedte
beschriebene Stalita tenaria in einem ausgezeichneten Exemplare, die gleich

einer hellen Perle vor dunklen Klüften ihr Netz spannte.

Ebenso fand ich in der Slauper Höhle viele Exemplare von Anuropho-

rus stilicidii von verschiedener Grösse, jedoch keine Spur der von

Schioedte beschriebenen Larven derselben. Auch sind zahlreiche weisse

Myriapoden, der Gattung Polydesmus angehörig, vorhanden.

In der Kutharinenhöhlc endlicli fand ich 2 schöne Exemplare von

Eschatocephalus gracilipes Frfld. IcI« fand sie mit dem Mechaniker Herrn

.1. Franto, das eine lodt
,

das andere über die weisse Traverlinwand

langsam vor wärlsschreilend Er stimmt ganz mit den von Frauen fei d

beschriebenen überein, jedoch unterscheidet er sich nur dadurch, dass die

Oberfläche seines Körpers wie bei Haemalastor gracilipes

,

mit tief einge-

stochenen Punkten besetzt ist, ausgenommen das Kopfschild. Bei dem trocke-

nen und todten Exemplare treten die Punkte weniger hervor. Ich fand

diese Zecke ziemlich tief in der Höhle
,

in der Nähe von ihr hing zw’ar

eine RhinolophuSy doch trotz genauer Untersuchung vieler der hier hängen-
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den Chiroptern konnte ich nichts mehr von ihr entdecken* Die Höhlennatur

dieses Thieres findet sich also auch bei uns bestätiget.

Nebst vielen Troglopbilen fand ich auch mehrere echte, wie ich glaube,

neue Troglobien, wie eine neue aogenlose Podura, die sehr häufig in der

Slauper Höhle unter faulendem Holz sich findet.

Diese Podure sieht oberflächlich betrachtet, dem von Frauenfeld
beschriebenen Tritomurus ähnlich, weicht aber wesentlich von derselben ab.

Der Körper ist cylindrisch, nach hinten etwas bauchig
,
mit sechs un-

gleichen Leibringeln, das dritte das längste, das zweite und sechste das

kürzeste. Der Kopf so breit wie der Leib, nach abwärts geneigt , mit zwei

Fühlern, kürzer als der Leib
,
länger als der Kopf, und so lang wie die

Springgabel ,
viergliederig , erstes kurz , zweites und drittes gleich lang,

viertes etwas länger borstig; Augen keine. Statt des schwärzlichen Schild-

chens hinter den Fühlern wenig braunes Pigment, weiches sich auch in der

Mitte der Leibringel angehüuft vorfindet; Faden der Springgabei eingliedrig,

langborstig. Vom drillen Leibriug ragt eine fleischige, ’/o'" lange cylin-

drische Warze, zwischen dem letzten Fusspaare hervor. Die Oberfläche des

Körpers ist glänzend, mit feinen Härchen bedeckt
;
die Füsse sind dreiglie-

drig, mit der eigenthümlichen Doppelklaue, langborstig; der Leib dieses

Thieres ist */$, der Kopf V«, die Fühler und die Schwanzgabel */a W. Linien

lang. Das Thier sieht im lebenden Zustand silberweiss aus, im Tode blass-

gelb mit einem Stich in's Rosenrolhe. Es springt behende von einem Orte

zum andern, fiudet sich unter faulem Holz, an feuchten Wänden der Höhle,

uud auch oft auf der Oberfläche des Wassers der Tropfbrunnen, auf der sie

umherspringen und auch nicht seilen unterlauchen.

lieber eine zweite Podura und eine, wie ich glaube, ebenfalls neue

Acarine, beide Troglobien, werde ich nächstens die Ehre haben. Näheres

mitzutheileu.
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Beitrag
zur

Flora von Mähren nnd Schlesien.

Von

JfosepH Sapet^a.

Ich hatte Gelegenheit, einige den Botanikern minder bekannte Gegen-

den von Mähren and Schlesien wiederholt zu besuchen, und daselbst manche

für die Floren dieser Länder neue Arten aurzurindcn
, deren Verzeichniss

ich, sowie jenes der von mir beobachteten selteneren Arten im Folgenden

mittheile.

Neu, oder für Mähren bis jetzt zweifelhaft geblieben, sind:

Silene conica. Auf dem Eisenbahndamme bei ßisenz. Erreicht in Mähren

hier ihre nordöstliche Gränze.

Lathyrus Aphaca. Auf dem Rochusberge bei (Jngarisch-Hradisch.

Lindernia pyxidaria. Auf einer schlammigen Stelle im Flussbette der March

bei Ungarisch-Hradisch.

Malca borealis. An Wegen bei Ungarisch-Hradisch.

Peucedanum Cerearia. Auf den Mauern der Burg Alttitschein ; auf dem
Oelberge bei Stramberg. Kalk.

Scabiosa lucida. Auf dem Oelberge bei Stramberg. Jurakalk.

Spiranthes autumnalis. Auf dem Schwinez , Libischer Berg etc.

,

bei

Neutitsebein.

Orchis pallens. Auf dem Blauendorfer Busch bei Neutitschein. Sandboden.

Barbaren stricta. An der Oder bei Kunewald.

Helleboms viridis. Im Grasgarten zu Hotzendorf und Seitendorf verwildert.

Etiphorbia stricta. Auf dem Schwinez bei Neutitschein.
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Hieracium Schmidtii. Aul' dem üelberge bei Siramberg. Jurakalk.

Luzula muUiflora. Auf dem Gimpel bei Blauendorf elc.

Euphorbia verrucosa. Auf Wiesen bei OilmüU.

Lysimachia ihyrsiflora. Bei Ollmülz. Wurde von Herrn Franz Be na, Can-

didaten der Medicin aufgefunden.

Zweifellinfl für Schlesien waren bis jetzt:

Podospermum lacinialum. Auf dem Troppauer Kiosk.

Gagea pnsilla. Bei Gratz. ln einer eigentbümiiclien, noch näher zu beobach«

tenden Form.

Genisla anglica. Ich fand diese Art, Jedoch nur in einem einzigen Exem-

plare am Ufer des Oltendorfer Teiches bei Troppau. Diese Pflanze

wurde zwar schon von Bohrer und AI ay er nach einer Angabe

Alükusch's in ihr Yerzeichniss der mährischen und schlesischen

Pflanzen aufgenommen , das Vorkommen jedoch später bezweifelt,

wesslialb ihrer auch In Wiminer's Flora von Schlesien nicht erwähnt

wird. Der oben angegebene Standort liegt in der Entfernung dreier

Aleilen von dem AI ü k u s c irschen.

Neue oder berichtigte Fundorte für seltenere mährische und schle-

sische Arten sind die fulgenden

:

Bei Bisenz : Aul Eisenbnhndämmen : Linaria genistifoliu, Choudrilla

jtnicea, Ifelichrysum arenarium. In Wäldern; Centaurea montanay Stative

elongata. An der Strasse von Bisenz nach Ungariscli-llradisch : Silene Otites.

Bei Ungarisch-Hradlsch im Schlamme einer westlich von der Stadt gelegenen

Bucht der March : Scirpus MichelianuSy Lindernia pyxidaria
, Limosella

aquatica, Carex cyperoides
,
Cyperus fnsnts.^ Lylhrum Hyssopifoliay Poteii-

titla sttpina, Peplis Portula, Portulaca oleracia. Auf Wiesen: Alliunt acul-

angulutn.^ Silaus pratensis^ Euphorbia Esiiluy Gratiola officinatis. Im L’fer-

gebiisch: Ari$lolo>.hia Cletiiatilis. In der March: Polamogeton pectinatus.

Auf Aeckern: Linaria spuria. ISigella artensiSy Farsetia incana. Auf Schutt

an Wegen: Maha borealis
^
Leonnrus Cardiaca. Auf dem Uochusberge,

Sandboden: Lathyrus AphacOy Linosyris tnigaris., Seseli glaucum
^ Vero-

nica spicata
y Asperula vynanchica ^ Senecio visi osus* Bei Buchlowitz:

Euphorbia rirgatay Scandix Pecteii reneris. Bei Wellehrad ; Astragalus

CiVcr, Potentilla supina, Stachys germanica^ Allium oleraceumy Tencrium

Chamaedris. Bei Jaroschnu : Allhaea officinalis., Butomus umbellatuSy C«< «-

balus bacciferus. In Jaroschar : Atriplex laciniala , Atriplex nitens. Bei

ßillowilz : Artemisia scoparia. Auf dem Wege von Ungarisch - Hradiscli

nach Ungarisch - Brod : Caucalis daucoides Bupleurum rotundifoliumy
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Passerina annua. Bei Luhalschowilz : Achillea Ptarmicdy Cirsivm eriopho-

rum. Bei Slawilzin : Seseli coloralvtn., Libanotis montana. An der ungari-

schen Grenze bei Brumov: Aspemla cynanchica Laratera thurintjiitca.

Bei Klobauk auf Aeckerti : Linaria Elatine Antirrhinum Orontium. Auf

Schutt: Xanlhium spinosum. Auf Bcrgwicscn : Trifolium ocliroleiicum., ru-

bens, Carex ßava., Anthyllis Vulneraria. A nlh erU um ramosum, Laserpilinm

latifoUum Potentilla alba, Gentiana (jermanica. In Wäldern: Veronica

montana.) Lilium Martayon, Cytisus nigricans. Auf dem Wege von Lidzko

nach Pollankn : Stachys anniia
.,
Cirsinm eriophorum. An der Betsch zwi-

schen Jablunkn und dem ^Neiien Wirlhshanse“ : Galega officinalis, Gladiolus

imbricatus. Bei Jelitschna : Diantbus superbns, Gladiolus imbricatus^ Laser^

pitium pruthenicum
,

Gentiana Pneumonanthe , Campanula Cervicaria,

Thiaspi alpeslre. Bei Domoraz: Denlaria ennenphyllOf glandnlosa., bnlbi~

fera.)- Lycopodium Selago^ Aspidium actilealum. Bei Nenlitschein : Ornitho-

galum pyrenaicnm
,
Perislylus r iridis, Spiranthes autumnalis. Bei Stram-

berg auf Jurakalk : Saxifraga Ahoon^ Scabiosa lucida, Biscutella laeri-

gata., Lnnaria redicira.) Stachys recta. Auf dem Burgberge bei Hochwald;

Sempercivum hirtum., Arum maculalum. An der Oder bei Kunewald : Bat'”

barea slricta. Bei Waltersdorf: Linaria minor. In Schlesien bei Grälz;

Gagea pusilla , Genisla germanica, Cytisus nigricans. Bei Bohulschowilz

:

Spiranthes autumnalis.) Potentilla norregicae. Beide wurden von Herrn

Franz Bena, Candidat der Medicin aufgefunden. Bei Troppau ;
Senecio rer-

nalis. Auf einer Wiese hinter dem Troppauer Parke.* Podospermum lacinia-

tum.) am Kiosk. Bei Pallhang: Potentilla norregica. Bei Ottendorf: Genisla

anglica. In Mähren auf dem Roudenberge bei Bensch : Allium rineale. Bei

Melsch: Thalictrum aquilegifoliiim., Asplenium germanicum septentrionale.

Die beiden let/.leren wurden von meinem verstorbenen Freunde Eduard

K 1 eme n t aufgefunden. Bei Weisskirchen; Lythrum HyssopifoHa. Erreicht

hier in Mähren seine nördliche Gränze und tritt erst wieder in der tiefer gele-

genen preussischen Ebene auf. Auf dem Ilelfeustein bei Leipnik. Prunella

grandiflora
.)

Potentilla recta. Bei Wscliechowitz; Diantbus Armeria. In

Pfützen an dem Eisenhnhndamme zwischen Prernu und Olmütz: Hottonia

palustris in zahlloser Menge. Bei Olmütz Im Grügauer Walde: Adoxa
Moschatellina

.)
Anemone ranunculoides

,

letztere weitaus häufiger als die

ebenfalls vorkommende A. nemorosa. In Sümpfen : Ufenyanthes Irifoliata.)

Carex Pseudocyperus., Uydroebaris Morsus ranae., Sympbaea alha., Supbar
luteum.) Xasturtium amphibintn, Sium latifolium. Auf Wiesen in der Nähe

des Coniütauer Waldes: fris Sibirien., Pbyteuma orbiculare
.)

Trollius euro-

paeus
.)

Scorzonera humilis. Im Comotauer Walde; Salix pentandra.,

Valeriana dioica, Ribes nigrum. Auf dem h. Berg: Salix repens., Pedicula-

ris sylcatica.) Drosera rotundifolia., Iris Sibirien. Bei Ilerelein: Clematis

Vitalba.) Berberis vulgaris. Au der Kaiserstrasse nach Prossnitz: I\’onnea
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fnilla. Bei Kiritein : Levcojum rernum. Bei Slatenitz : Daphne Cneorum^

Carex ericetorum , Asplenium germanicum , Asplenium septenlrionale,

Veronicä prostrala. Bei Olmütz kommen ferner noch vor : Thalictrum angusti-

folium ,
Euphorbia palustris^ Polygonum Bislortae

^
Gratiola officinalis

Leonurus Cardiaca, Asperula cynanchica^ Trientalis europaeOf nach Herrn-»

Josef Mark, Cooperator zu Bodenwald; Potentilla rupestris^ Lysimachia

thyrsiflorcL, Verbascumphoeniceum, Erysimum orientale, Silene gallica nach

Herrn Franz Beo a.
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VERZeiCHNlSS

der

in Serbien wildwachsenden

JP h a n e n* o g a §n e
nebst

den Diagnosen einiger neuer Arten«

Von

Joseph Paucic«
M. D. Professor der Naturgescliieiite und Agronomie am fürstl. serb. Lyceum

in Belgrad.

VORWORT.
Ich übergebe hiermit den Freunden der rumelischen Flora das Er-

gebniss meiner mehrjährigen botanischen Forschungen in Serbien, einem in

jeder Beziehung gesegneten, doch wenig gekannten, und zumal von Bota-

nikern bis jetzt wenig oder nur flüchtig berührten Lande. Ich habe es

durch zehn Jahre in den meisten Richtungen und zu wiederholten Malen

begangen, nur eine kleine aber wichtige Parthie, die nämlich, wo die dina-

rischen Alpen nach Serbien setzen, der U2icaer Kr., konnte noch nicht

gehörig durchforscht werden, und diess ist die Ursache, dass ich mich in

eine naturhistorische Beschreibung des Gebietes und die Vergleichung seiner

Vegetationsverhältnisse mit andern europäischen Floren vor der Haud nicht

einlassen kann.

Das Verzeichniss schliesst sich, gleichsam als ein Supplement, an das

bekannte gediegene Werk Grisebach's: „Spicilegium Florae rumelicae et

bythinicae^ an, desswegen ist auch die darin befolgte Anordnung meist

streng eingehalten, nur hier und da sind kleine Veränderungen, denen eine

etwas verschiedene Anschauung der Arten-Verwandtschaft zu Grunde liegt,

vorgenommen worden.

Bei der Bestimmung der Arien hal mir ein ziemlich reichhaltiges Herbar

von Pflanzen, die ich in Ungarn, Siebenbürgen, Kroatien, Steiermark und
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Oeslerreich selbst gesammelt und vor zehn Jahren im Wiener k k. botani-

schen Museum verglichen habe» als Anhaltspunkt gedient. Die zweifelhaften

und neuen habe ich in den vorigen Schulferien an der besagten Anstalt

kritisch bestimmt, bei weicher Gelegenheit mir der Herr Dir. Ed. Fenzl
mit seiner allgemein bekannten Freundlichkeit nicht nur die Schätze des

reichen Institutes zur Verfügung stellte, sondern mich auch über die zweck-

mässige Benützung derselben güligst belehrte, und durch manchen kost-

baren Wink die Bestimmung einiger schwieriger Formen wesentlich erleich-

terte. Es sei mir erlaubt, hier meinen innigsten Dank für das mir bezeugte

Wohlwollen dem Herrn Director Fenzl ausziidrücken.

Die wenigen neu aufgestcllten Formen sind einer gewissenhaften

Kritik unterworfen, viele davon als Abänderungen andern bekannten unter-

stellt
,

ja manche bloss angedeulet und für spätere Beobachtungen aufbe-

wulirt worden.

Bei den gemeineren Arten habe ich, um Raum zu sparen, den speciellen

Staudort nicht angeführt, und eben desshalb auch keine Abbildung citirt,

was bei den selteneren oder schwierigeren nie unterblieben ist.

Aus dem reichen Bilderschalze, dem die Pllanzenkunde ihre heutige

Verbreitung wesentlich verdankt, habe ich solche gewählt und verglichen,

die mir und Andern zugänglicher sind, und unter diesen das höchst gemein-

nützige Werk L. Ke i c he n b a ch's et H. G. K eichen bacii's fil.
:

„Icones

Florae Gcrmanicae et Helveticae,*^ und habe daraus die belrelTende Abbil-

dung jedesmal citirt , wenn dieselbe vollkommen mit meiner Pflanze über-

einstimmte, wenn ich Verwechslungen Vorbeugen wollte, oder überhaupt

einen Zweifel hegte, und darauf aufmerksam zu machen wünschte. In allen

anderen Fällen enthielt ich mich jedweder Citation, stellte meinen Zweifel

einfach hin, oder berief mich auf Pflanzen bekannter Autoritäten oder

Herbarien.

Bei der Anfuhnmg der trivialen serbischen Aamen der Pflanzen und

ihrer Standorte habe ich die Schreibweise, die, nach Vorgang der Cechen,

die Kroaten und .Slovenen in ihrer Literatur befolgen, eingchalten Ich

kann bei dieser Gelegenheit den gerechten Wunsch nicht unterdrücken,

dass sich die Schriftsteller über die Schreibweise fremder Wörter endlich

einverstehen und dadurch dem Wirrwarr steuern möchten
,

der in elhno-

Die Elemente tlieser Sclireibweist* .simi :

C lautet wie da.s deutsche 7. in «.Zeit^*,

^ — wie das itHlieiii.scUe c in „t'ittä, ceiilo* ; das engliKclie cli in »church**,

c — heilHUÜg wie tj oder das italienische che in der venezianischen Mundart

in „chiamar, Chiosa^,

dj — wie das italienische ge in „geiieroso*, das englische ch in „John*,

s — immer scharf wie das deutsche im Anfänge der Wörter,

g — wie das Französische ch in «champ, tache“,

z — wie im französischen in „zero, iezard^,

% — wie das französische J in ,üardin, bijou‘*.
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graphischen nnd geographischen Werken dadurch enistehel, dass ein Jeder

nach seiner Weise die in seiner Sprache nicht bestehenden Laute durch

Apposition der verschiedensten Buchstaben seinen Landsleuten mundgerecht

zu machen trachtet^ und dadurch Denen, über die er schreibt, meist unklar,

ja oft unentzilTerbar bleibt
,

gewiss zum Schaden jener Wissenschaft, der

er oft seine besten Kräfte widmet.

Die wenigen Werke , die hier benützt und citirt worden sind, oder

die überhaupt die Naturverbältnisse Serbiens besprechen, sind folgende:

A. Bouä: „La Turquie d'Europe.“ T. 1. Paris, 1840.

A. Grisebach: „Reise durch Rumelien nnd nach Brussa.^ I. B.

Gotting. 1841.

“* “ „Spicilegium Florae rumelicae et bythinicae.“ Vol. L, II.

Brunsvigae, 1843, 1844.

A. Viquesnel: „Mämoires de la Soci^te geologique de France.^

V. Paris, 1846.

S. A. W. Freiherr v. Herder: „Bergmännische Reise in Serbien.^

Pesth, 1846.

Die von diesem berühmten Bergmann gemachten bar. Höhen-

messungen veröffentliche Pr. F. Reich in

Hartman n: „Berg- und Hüttenmännische Zeitung.^ Leipzig, 1847.

Diootjledonesa

Farn. I. Papilionaeeae Endl.

€?ettd#la L.

1. G. pil 0 8 a L. Dürre Abhänge bei Vradevinica Kniö im Kragujevacer

Kr. Mai.

i, G. d tY/'tf s a W i 1 1 d. Ic. Sturm XIII. 49. Steinige Hügel beiBrdjane.

im Rudniker Kr. Mai.

3. G. Hall er i Reyn* M. Ozreu bei Banja im Alexinacer Kr. Anfangs

Mai. Alle Theile abstehend rauhhaarig.

4. G. procumbens W. K. Goiobrdo bei Kniö im Kragujevacer Kr«

Ende Mai.

Diese drei, noch nicht feslgestellten Arten scheinen nicht blos

durch den Habitus , sondern auch durch die Blüthezeit verschieden,

da G, Halleri schon fructificirt, während die zwei andern erst zu

blühen anfangen.

5. G. sericea'W u 1 f. Spitze des M. Kopaouik im Kruäevacer Kr. September.

Verglichen mit Exemplaren von If. spaccato bei Triest.

Bd.VI. Abh. 61
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6. ö. scariosa V i v. M. Rtanj im Alecsinacer, M. Stol, Felsen bei

Belareka im Crnarekaer Kr. Juni.

7. Cf. tinctoria I - S. 2utilova trava. Gemein durch ganz Serbien

Juni.

Var. puh esc ens Lang. Ins. Ciganlija bei Belgrad.

8. G. elatior Koch. Um Brzapalanka im Krajinaer Kr. Juni.

9. G. of>ata \y. K. M. Ozren bei Banja im Aleksinacer, Satoroja im

Kragiijevacer Kr. TopCider bei Belgrad. Juni.

Sip9o*%e G r i s.

10. S. sagxttalis Gris. S. PrijeStap, Bergwiesen bei VinjUle,

TreJnjevica u. a. 0. im Kragujevacer Kr. Juni.

Cytimtem L. S. Zanovet.

11. C. aus tr iacu s L. var. einer eus Host. Hügel beiNegotin, Gur-

gusovac, Kajaburun bei Belgrad. Juni.

IJ. C. c apit atus Jacq. DobraCa ,
Ügljarevo im Kragujevacer Kr.

am Sopot bei Po2arevac. Juni.

13. C. hir sutus L. VuCkovica im Kragujevacer Kr. Jagodina, Rakovica

unweit Belgrad ; M. Kopaonik im KruSevacer Kr. nach Fridr. in Gris.

Spie, fl» rum. I. p. 9.

14. C, elo ng atus W.K. Am Kajaburun bei Belgrad. April.

lÄ. C. spinesce ns Sieb. M. Zeijin im KruSevacer Kr. Juli schon

verblüht aber leicht kenntlich durch die vorgezogene K. Oberlippe.

Ein spannhohes, sehr ästiges, starkes Sträuchlein.

16. C. r a di a tu s Koch. Felsenspalteii des M. Oul im Gurgusova-

cer Kr. Juni.

Gris.

17. L. vulgare Gris. Steinige Bergwälder des Kosmajer Bez. im Bel-

grader Kr. Juni.

M^en%botrop49 Gris.

18. L* nigricans Gris. Buschige Hügel, allenthalben. Juni.

L.

19. 0. sp in OS ah. S. GladiSevina. Negotin, Cupria, Kragujevac, Bel-

grad. Juni.

80. 0. ar x> en s is. L. Felder bei (5upria
,
Jagodina, Kragujevac. Juni.

21. 0. hircina Jacq. Feuchte Wiesen am Mokrilug; im MakU bei

Belgrad Juni.

82. 0. C 0 1 umnae All. M. Odenac bei Belipotok ira Gurgusovacer Kr.

Juni«

Av%thyiii9 L.

83. A. Vulner a r i a L. M. Kopaonik im Krusevac. M. Klanj. ira Aleksi-

nac. , Raäkovic im Kragujevacer Kr. (die rotbblüthige Form). Mai.
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24» A. montana L. M. Rtanj im Aleksinacer Kr. Juni. Stimmt mit mace-

doniscben Formen überein.

Jfteatcago L. S. Vija.

25. M. or bicularis All. Trockene Wiesen bei Negotin, Kragujevac,

Topdider bei Belgrad. Mai.

Var. hebecarpa m. Am. Kajaburun bei Belgrad. Mai.

Durch zerstreut behaarte und etwas grössere Hülsen unter-

schiedcu.

26. M. marginata Willd. Steinige Abhänge bei Bo2urnja im Kragu-

jevacer Kr. Mai.

27. 31. Gerardi W. K. Trockene Wiesen bei Banja im Aleksinacer Kr.

Belgrad u. a. 0. Mai.

28. M. minima Lam. Mit der Vorigen überall zahlreich und sehr

varirend.

29» 31. denticulat a Willd. Wiesen bei Kragiijevnc, Topöider bei Bel-

grad. Mai.

Var. lappacea Koch Am Kajaburun bei Belgrad.

30. M. macul ata Willd. Ueppige Wiesen durch ganz Serbien. Mai*

Wird wahrscheinlich durch Schafe und Schweine , in deren Pelz die

Hülsen stark haften
,
nordweslwürts verschleppt.

31. m. c ar s ti ensi $ Jacq. Wälder bei Banja iin Aleksinacer* bei Topola

im Kragujevacer Kr* Mai.

32. 31. sativa L. Ueppige Wiesen bei Kragujevac, §abac, Belgrad

Mai.

33. S1. falcata L. Wiesen durch ganz Serbien. Mai.

Var. versicolor Koch. Am Kajaburun bei Belgrad.

34. 31. prostrata Jacq, Serpentingrus bei DobraCa im Kragujevacer

Brdjane im Rudniker Kr. Unter Alyssum argenteum äusserst zahl-

reich. Mai.

35. 31. lu pul in a L» Wiesen allenthalben. Mai.

TtrifoMiwmL, S. Detclina.

36. Tr. angus tifolium L. Wiesenränder zwischen Bulovan und Alek-

sinac; bei Toljevac im Jagodinaer Kr. nach Fridr* in Gris. Spie, flor*

rum. I. p. 20. Mai.

37. Tr. purpureum Lois. Weg- und Wiesenränder bei Aleksioac.

Mai.

38. Tr. incarn atum L. Ueppige Wiesen bei Jagodina* kragujevac,

Belgrad u. a. 0. Mai. Hier bloss die Ileischrolhe Form, auf trockenen

Wiesen oft verkümmert, wenigblülhig, mit ovaler Aehre, und dann

bloss durch den weissen Ueberzug von Tr* stellatum L. var. longi^

ßorum Gris. verschieden.

39. Tr. snpinum Sa v. Wiesen bei Belgrad Juli.

61 *
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40. Tr. reclinatum W. K. Wiesen bei BgoSte im Gurgusovacer Kr.

Juni. Vom vorigen sicher nur durch die eiförmigen Samen zu unler-

acheiden. Ist dunkelgrün ,
2—3' hoch , sehr diffus.

41. Tr. arrense L. Allenthalben, aber nirgends häufig. Juni.

Var. strictior Koch. Boraöer Felsen im Kragujevacer Kr.

42. Tr. Striatum L. Wiesen bei Aleksinac, Jagodina
,
Kragujevac u.

a. 0. Juni. Die niederliegende Form mit kleineren BiQthen, dickeren

Blüthenköpfchen kommt eben daselbst unter kurzem Grase vor. CTr.

conicum Pe r s.)

48.

Tr, scabrum L. Steinige Hügel bei Banja im Aleksinac. BoZurnja,

Breslovac im Kragujevacer Kr. Mai.

44. Tr. trichopterum M. radice annua milticipite, caulibus a bosi

ramosis adscendentibus pubescentibus foliolis, obovato-cuneatis apice

denticulatis retusis, stipularum vaginis basi connatis in laminam subu-

lato-setaceam elongatam deainentibus
,
capitulis florentibus globosis

defloratis in spicam cylindricam excrescentibns axillaribus et termina-

libus saepe gemlnatis vaginis geminis subaphyllis involucratis, calycibus

campanulatis dense villosis lOstriatis perviis, dentibus subulato seta-

ceis laxe patulis, duohus superioribus tubo brevioribus lateralibus

eum aequantibus; inferiore longiore carinam subaequante, floris exserli

dilute carnei carina apice ptirpureo tincta, alis paullo longioribus exteriori

pagina a medio pilosis, vexillo carina duplo longiore lineari oblongo

obtusato, semine ovali coropressiusculo nigro nitido, radicula prominula,

—Stengel schlank, 6— 14" hoch, fast angedrückt haarig, die Blätter meer-

grün, die unteren verkehrtherzförmig, die oberen keulig verkehrteiför-

niig ^
geradnervig, die Nerven von der Mitte gegabelt. Die rundlichen

Blöthenköpfe wachsen zu einer 6— lo " langen oft gekrümmten Aehre

aus. Die bleibenden Bliithen werden im Alter fuchsroth, wodurch die

filzige Aehre ein buntes Aussehen erhält. Als T. Bocconi an Freunde

gesendet. Ist dem saxatUe All. näher verwandt durch Farbe der Blät-

ter und die Behaarung der Kelche.

Unter Gebüsch am Boraöer Felsen im Kragujevacer Kr. Blüht

im Mai. Fruct. Juni.

45. Tr. hirtum All. Sonnige Hügel zwischen Negotin und DiiSica

Juni.

46. Tr. pallidum W. K. Ueppige Wiesen im Aleksinac. Jagodina,

Kragujevac und Belgrader Kr. Juni.

47. Tr. pr at ens e L. Trockene Wiesen überall. Juni.

48. Tr. alp e s t r e L. Waldränder bei Draöa, Knid, Topola im Kragu-

jevacer Kr. Juni.

49. Tr. medium L. Gebirgswälder im Aleksinncer und Kruäevacer Kr.

Juni.

50. Tr. r üben 8 L. Am Ozren Geb. im Aleksinacer Kr. Rakovica bei

Belgrad. Juni.
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51. Tr. pannonicum L. M. Ozren im Aleksinacer M. Ivanova livada im

Gurgusovacer Kr. Juli.

bi. Tr. fulcratumGri 8. M. Kopaonik im Kruäevacer Kr.

Nach einem Exemplar von Friedricbsthal im k. k. bot. Museum

zu Wien.

53. Tr. ochroleucum L. Trnbas unweit Kragujevac, Top^ider nächst

Belgrad. Juni.

54. Tr. hybrid um L. Feuchte Wiesen bei Jagodina Kragujevac, Bel-

grad. Juni.

55. Tr. elegans Sav. Gebirgswiesen am M. Ozren im Aleksinacer Kr.

Jnni.

56. Tr. repens L. Wiesen, Wege allenthalben. Mai.

57. Tr. parriflorum E h r h. Sandige Wiesen bei Negotin. Mai.

58. Tr. f r a g % fer um L. Feuchte Wiesen bei Jagodina, Belgrad u. a 0«

Juni.

59. Tr. resupinatum L. Ueppige Wiesen bei Jagodina, Kragujevac,

CaCak, Belgrad. Mai.

60. Tr. tesiculosum Sav. Wiesenränder bei Bulovan im Aleksina-

cer Kr. Mai.

61. Tr. mo nt anum L Bergwiesen am M. Ozren im Aleksinacer Kr. bei

Kragujevac. Juni.

68. Tr. agr arium L. Wieseu bei Trnbas unweit Kragujevac. Juni.

63. Tr. pr ocumhensV. Waldränder des Crni vr' Geb. im Jagodinaer und

Kragujevacer Kr. Mai.

64. T. patens Sehre b. Fette Wiesen bei Kragujevac unter dem Thier-

garten. Juni.

jffeidioiuB L. S. Kokotac.

65. M. de nt ata Pers. Sandwiesen längs der Morava bei Oupria, Jago-

dina, Svilajnac. Juli.

66. Jf. macr orrhita Pers. Wiesen an der Strasse von Sabac nach

Loznica. Juli.

67. M. 0 ff ic in alt s D e s s r. Wiesenränder bei Jagodina, Kragujevac

u. a. 0. Juli.

68. M. procumbens Bess. Ueppige Wiesen bei .Jagodina, Svilajnac,

Poiarevac, am Kajaborun bei Belgrad. Juni.'

M. caerulea Lam. S. Päena häufig verwildert.

TTriffonctia L.

69. Tr. striata L. fll. var. monantha m. pediinculis unifloris foliuni sub-

excedentibus, legnminibus linearibus, pollicem longis in pedunculo

patente arcuato-adscendentibus reticulati.s. — Durch zarteren Bau und

einblütige BlUlhenstiele von altaischen Exemplaren der T. striata

verschieden. M. Odenac bei Beli potok im Gurgusovacer Kr. Juli.
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Mil Gypsophila compressa Desf., Euphorbia Myrsinites und Thesiutn

humifusum DC.

70. Tr. monspeliaca L. Am Vraßar, M. Avala bei Belgrad, Stragare

im Rudniker Kr. Juni.

71. Tr, elatior DC. Siblh. Flor, graec. I. 768. Unter Weidengebüsch
an der Morava ober Cupria. Juli.

Tourn.

78. D. her b a c eum Vill. Weingärten bei Negolin , Jagodina,

Belgrad. Juli.

73. D. suffruticosum Vill. M. 2eljin im KruSevac. — M. Avalaim

Aleksinocer Kr. Juli.

L. S. Zvezdan.

74. L. corniculatus L. Wiesen allenthalben Mai.

Var. cilialus Koch. Feuchte Wiesen der Save bei Belgrad.

75. L. tenuifoliu8j\chb. Am Bfokrilug bei Belgrad. Juni.

76. L^uliginosns Schk. Sumpfige Wiesen der Makid bei Belgrad. Juni.

L.

77. G. e c h in at a W. K. S. Konjeda. Wiesen der Morava zwischen

Smederevo und Potarevac, zwisclhen Belgrad und Ostruinica äusserst

häufig. Juli.

€inMeyn Tourn. S. Zelrajevina.

78. G. 0 ff ic ina l is L. Flussufer, Graben, Schutt allenthalben Juli.

CoMwten L. S. Pucalina»

79. C. ar b or e s c en s L. M. Greben unweit Milanovac. Juli.

Ojtytrayi9 DC.

80. O. pilosa DC. Grasige Abhänge des M. Stol im Crnarekacer Kr.

A9trayaM%t9 DC.

81. A, Onobrychis L. Sonnige Lagen bei Banja im Aleksinac. Ugija-

revo

,

Dobrada im Kragujevacer
,

Stragare im Rudniker Kr. am Kaja-

burun bei Belgrad. Juni. Die serbische Pflanze ist ausser den Belgra-

der Exemplaren schlank, niederliegend, von anliegenden copiösen

Haaren silbergrau, und erhält dadurch ein fremdartiges Ansehen. Als

A, Hypoglollis versendet.

88. A.hamos%is L. var. mtütißorus Gries. Spie. fl. cum I. pag. 53.

Am Kajabiirun bei Belgrad mit Torilis nodosa L. Copiös. Juni.

83. A. Cicer L. Feldraine bei Kragujevac, Top6ider bei Belgrad. Juni.

84. A. glycyphyUosL. S. Orlovi nokti. Wiesen bei Jagodina,

Kragujevac u. a. 0. Juni.
85. A. g aleg iformis L. Wiesen, Waldränder unter dem M. Rtanj im

Aleksinacer, M. Pleä im Gurgusovacer Kr. Juni.
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86. A. depressus L. All. Flor. ped. I. XIX. f. 3. Spitze des M. Stol

im Croarekaer Kr. (3531' nach Bar. Herder).

Voronilia L.

87. C. Emerus L. S. Zajf.ina. Kalkfelsen bei Banja im Aieksinacer, M.

Oul im Gurgusovacer Kr. Mai.

88. C. montana Scop. Steinige Wälder des Jelicaer Gebirges unweit

Caöak. Juni.

89. C. taria L. Wiesen bei Jagodina, Kragujevac u. a. 0. Juni.

90. C. scor pioide s Koch. Steinige Hügel um Banja im Aleksinaccr Kr.

Mai. Mit Euphorbia obscura und Queria hispanica.

Onohryehi» Tourn.

91. 0* satte a Lam. Sonnige Hügel bei Kragujevac, Belgrad u. a.

0. Mai.

93. 0 . alba Desv. Abhänge unter den Weingärten bei Gurgusovac. Juni.

Tourn.

93. P. e lat tu 8 M. B. M. Ljuli vr’ ober Dragojevac im Gurgusovacer

Kr. Juni.

94. P. arvense L. Unter der Saat bei Treänjevica im Kragujevacer Kr.

um Belgrad. Juni.

Mjaihyrum L.

9b. L. latif olius L. An den Weingärten über Topdider bei Bel-

grad. Juni.

96. L. platyphyllos Retz. Im Gebüsch an den Weingärten bei Poia-

revac. Juli.

97. L. sylvestris L. Buschige Hügel bei Jagodiua , Kragujevac u. a.

0. Juli.

98. L. tuberosus L. Aecker allenthalben. Juni.

99. L. pratensis L. Ueppige Wiesen bei Jagodina , Kragujevac u. a.

0. Juni.

100. L. sepium Scop. Roch. Bannt. T. XVI. f. 33. M. Basovati kamen

im Gurgusovacer Kr. Juli.

101. L. hirsutus L. Wiesen bei Kragujevac, um die Ziegelöfen bei Bel-

grad. Juni.

103. L. Cicera L. Wiesenränder bei Bela voda unweit Belgrad. Mai.

L. sativus L. wird angebaut und kommt auch vielfach ver-

wildert vor.

103. L. sphaericus Retz. Weingarten bei Negotin ,
Brachen ober To-

pöider bei Belgrad. Mai.

104. Lt Aphaca L. Ueppige Wiesen bei ßeloievac, Groänica unweit Kra-

gujevac u. a. 0. Juni.

103. L. Nissolia L. Waidwiesen bei Jagodina, Kragujevac, Belgrad.

Mai. Auch Fridr. in G r i s. Spie. H rum. I. pag. 73.
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OrabM» Tourn.

106. 0. se 8 s ilif0 lius Sibth. Fl. graec. I. 698. Wiesen des M. Stol

bei Karanovac. August. Die Hülsen sind von der obern Naht ausschrSg

geadert
,

die Adern maschenrörmig
,

besonders gegen die untere

Naht zu.

107. 0. albus L. Bergwiesen bei Jagodina, Top6ider bei Belgrad. Mai.

108. 0. niger L. Lichte Wälder bei Jagodina, Kragujevac ,
Topdider bei

Belgrad. Juni.

109. 0. o ehr 0 l eucus W. K. Waldränder zwischen Taboriäte und Belica

im Jagodinaer Kr. April. Mit Exemplaren vom Lindenb. bei Ofen

übereinstimmend.

110. 0. eenetus Mill. Steinige Wälder bei Manasija, Ravanica im Öu-

priaer Kr. Mai. Schliesst sich an die Mehadier -Form mit dreipaa-

rigen Blättern und abstehend behaarten Kelchen.

111. 0. V e r nu 8 L. Schattige Laubwälder allenthalben. April.

Tourn.

118.

V. lathy ro ides L. Weingärten, trockene Wiesen bei Jagodina,

" Kragujevac, Poiarevac u. a. 0. April.

113. V. cor data Wulf. Unter der Saut bei Kragujevac. Mai.

114. angustifolia Roth. Acker um Topdidor, am Kajaburun bei Bel-

grad. Hai.

115. V. sativa L. Acker bei Aleksinac, (^upria, Jagodina. Juni.

116. K, grandiflora Scop. var. KUaibeliana Koch. Wiesen bei Kra-

gujevac, Belgrad, Toljevac im Jagodinaer Kr. nach Fridr. in Gris.

in Spie. Flor. rum. I. p. 78.

Var. Biebersteiniana Koch. Topdder bei Belgrad nach Fridr.

Spie. Fl. rum. 1 p. 78.

117. V. pannonica Jacq. Wiesen bei Baijkovac unweit Kragujevac

am Kajaburun bei Belgrad. Mai.

118. K. sepium L. Waldränder bei Kragujevac, Topöider bei Belgrad. Mai.

119. V. serr atifolia Jacq. Felsige Waldränder bei Manasija, Rava-

nica im dupriaer Kr.; sonnige Wiesen bei Jagodina, Kragujevac,

Topöider bei Belgrad. Juni.

120. V. pisiformis L. Waldränder bei Dobrada, Belopolje im Kraguje-

vacer Kr. Juni.

181. V* Sylt atica L. Waldränder bei Kruäevica im Belgrader Kr. Juni.

182. K. dumetorum L. Hecken, Waldränder bei Karanovac, Jagodina

u. a. 0. Juli.

183. V. cassubica L. Wiesen bei Jagodina, Kragujevac, Poiarevac. Juni.

184. K. t illos a Roth. Acker bei Jagodina, um Belgrad. Mai.

185. V. Cracca L. S. Gluäina. Wiesen bei Jagodina, Kragujevac u. a.

0. Juui.
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Var. Gerardi Gaud. M. Kopaonik nach Frldr. in Spie. Flor,

rum. I. p. 82.

126. V, tenuifoiia Roth. Grasige Waldhfigel bei Jagodioa , Svilaj-

oac. Juni.

Tourii.

127. E. hirsutum L. Aecker bei Kragujevac, Cadak u. a. 0. Juni.

128. E. te t r a s p e r mu m L. Bergwieseu bei Jagodina, Kragujevac. Juni.

129. E, nigricans M. ß. Au Felsen unter dem M. Vratarnica im Gur-

gusovacer Kr. Juni.

E. Lens L. S. Soöivo. Wird gebaut, und kommt nicht selten

verwildert vor. Eben so Cicer arietinum L. S. Naut, welches zu Mehl

gemahlen in der Türkei als Sauerteig heim Brodbacken verwen-
det wird.

IL Farn. Rosaeeae DG.

Antyffaesium L.

130. A. nana L. M. Rtanj im Aleksinacer Kr. M. Greben bei Milano-

vac. April.

L.

131. Pr. spinös a L. S. T r u. Allenthalben April.

132. Pr. in s tititia L. S. TrnoSljva. Hecken, Waldränder bei Stubalj,

OraSac im Kragujevacer Kr. April.

133. Pr. avium L. s. Divija treänja. Waldränder allenthalben April.

134. Pr. Chamaecerasus Jacq. S. Divija viänja. Sonnige Hügel bei

Jagodina, Kragujevac, Belgrad u. a. 0. April.

135. Pr. Mahaleb L. Steinige Wälder bei ülanasija, Ravanica im Öupria

-

cer Kr. u. a. 0. Mai.

Crataegus L. S. Glog.

136. Cr. 0 xyacantha L. Unter dem M. Jelica bei Caöak, Darosava im

Belgrader Kreis, ober der Quelle des Säuerlings. Mai. Alle untersuch-

len Exemplare dreigrilTelig.

Var. apiifolia Rchb. Darosava mit dem Vorigen, von dem er

sich durch zertheilte Blätter und eingriffelige Blüthen unterscheidet.

137. Cr. monogynaJ&cq. Ueberall zerstreut, häufiger als der Vorige,

äusserst häufig im ganzen Moravathal. Mai.

138. Cr. pent ag yna W.K. Bukovaßki branik bei Jagodina, unter den

Weingarten bei Batoöina im Kragujevacer Kr. Mai. Die Früchte sind

unrein roth mit einem Stiche ins Schwarze, die GrilTel sind bis zur

Mille verwachsen. Vielleicht Bastard von einem rolhfrüchtigen und

Cr. melanocarpa M. B. , mit welcher er die länglichen Antheren und

kopfigeo Narben gemein hat.

Bd. VI. Abh. 62
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1S9. Cr« mel ano carp a M. B. Beiica im Ja^odinaer, Mar§ic, Belosevac«

Trnava, Goroviö im Kragujevacer Kr* Mai. Von der folgenden durch

die dreieckigen, kurzen Kelclizipfel und blaue Bereifung der Früchte

leicht zu unterscheiden Scheint trockene Berglager zu lieben, woge-

gen C. nigra das Marschland vorzielit.

140. Cr. nigra. W. K. Sove-Inseln, im Makis nächst Belgrad,* bildet hier

kleine Bestände
;
zerstreut im ganzen Morava-Thai. Mai. Hat rundliche

Staubbeutel, abgeschnittene (nicht kopfig verdickte) Narben und die

Früchte sind pechschwarz.

JffeapHuft Lin dl. S. Musniula.

141. M. germanica L. Wälder bei GroSnica, Kamenac, Gledi<5 im Kra-

gujevacer Kr. Mai.

Coionenstew Lin dl.

142. C. vulgaris Lindl. M. Rtanj, Banja im Aleksinacer, BoraCer Fel-

sen im Kragujevacer Kr. April.

143. C. to menlos a Lindl. Felsen bei Ravanica im Cupriacer Kr. Mai.

JPyi'tes L.

144. P. s a l ic i foliaL. \ar. amygdaliformis \ i\\. S. S I a n o p a dj a. Bildet

an der Strasse von Paradin nach Aieksinac mit Quere, pubescens kleine

Wäldchen, tritt sonst im ganzen östlichen Serbien einzeln auf, und
überschreitet die Morava bloss bei Jagodina, wo sie an den nahen

Hügeln als Gestrüpp wuchert. Mai.

145. P* Achras Gärln. Groänica, üesimirovac, Trnava im Kragujevacer

Kr.

;

mit der folgenden, doch seltener. Mai.

146. P. communis L. S. Kru^ka. Allenthalben. Mai.

147. P. Malus L. S, Jabuka. Bergwälder häufig. Mai.

Sorbu9 L.

148. S. Aria Cr. S. Muk in ja. M. Rtanj im Aleksinacer, bei Ravanica im

dupriacer Kr. Mai.

149. torminalis Clus. S. Br ek in ja. Bergwälder iin Kragujevacer und

Rudniker Kr. Mai.

150. S. domeslicaL* S. Oskoruäa, Waldränder bei Boüurnja, Topola,

Satornja im Kragujevacer, ßrdjane im Rudniker Kr. Mai.

151. 1$. aucu p ari a L. Schattige Felsen bei Jelakci im Krusevacer Kr.;

am M. Avala nach Fridr. in Gris. Spie. Fl. rum. 1. p. 94.

Vyeio»%in Tourn. S. Diinja.

152. C. vulgaris Pers. Berge bei Kragujevac, Slragare im Rudniker Kr.

TopÖider bei Belgrad. Mai. Ueberzieht oft ganze Berglehnen.

Spiraea L.

153. S p, oblong ifolia W. K. Felsen bei Ravanica im Cupriacer, Borad

im Kragujevacer Kr. Mai.
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154. Sp. vlmifolia Scop* M. Rtaoj ini Aleksinacer, M. PleS im Gor-

gusovacer Kr. Juni.

155* Sp. Filipendula L. S. Siirudica. Allendialben auf Wiesen. Joni.

156. S p. Ul marin L. Bachufer bei Stani^inci im KruSevacer-, M. Ivanova

iivada im Gurgiisovacer Kr. Juni.

157. Sp. Aruncns L. GaraSi im Kragujevacer Kr. M. Stol bei Karano-

vac. Juni.

€ieum L.

158. G. urbanmn L* Hecken, Wölder allenthalben Juni.

Wi 1 i d.

159. ir. geoides Willd. Spitze des M. Ovfar bei Caöak. April.

Yar. oblusiloha M Durch minder zahlreiche, rnndgelappte, ge-

kerbl-gesägle Blätter, und wenigblnlhige, racemose Stengel von der

gewöhnlichen Form unterschieden.

Um die Ruine bei Banja im Aleksinacer Kr. April.

JPoientitin L.

160. P. supina L. Sandige Ufer der Morava, Save und Donau. Juni.

161. P. pim pin eil oides L. Steinige Abhänge bei Vilovo unter dem M.

Stol unweit Karanovac. Juli. Perennirend, Stengel aufrecht rauh-haa-

rig und von kurzem Haaren rauh, über der Milte gabelig-rispig, Blät-

ter gefiedert, 5 — 7paarig, Blättchen umgekehrt eiförmig, keulig,

3 — 5znhnig, die obern iierablaufend
,

die ebenslräussigen Kispenäste

aufrecht abstehend, die Kelchzipfel eilanzettlich, gleich, die Blbthen (ge-

trocknet) blassgelb, die Früchte fein runzelig.

162. P. rupestris L. M. Basovati kamen (bei 3000') im Gurgusovacer

Kr. Juli verblüht.

163. P. an s er in a L. Sandige Ufer der Morava bei (^upria o. a. 0. Mai.

164. P. re da L. Steinige Bergwieseu bei Banja im Aleksinacer Kr. bei

Karanovac, Belgrad. Juni.

165. P. hirta L. Steinige Abhänge unter Xarkovo bei Belgrad. Juni.

Var. pedala Koch. Steinige Abhänge bei Dobraöa im Kraguje-

vacer Kr. Mai.

166. P. pi los a Willd. DobraCa im Kragujevacer, an der Lehne des

M. Rtanj im Aleksinacer Kr. Mai.

167. P. c an e scens Bess. Triften des M. 2eljin im KruSevacer Kr. Juli.

Etwas gedrängter, im Uebrigen mit Pesther Exemplaren überein-

stimmend.
'

168. P. CO Hin a Wibel. Weiden unter dem M. Avala unweit Bel-

grad. Mai.

169. P. argentea L. Wiesen bei Toljevac im Jagodinaer Kr. nach Fridr.

in Gris. Spie. Fl. rum. I. p. 101.

Yar. impolila Koch. Banja im .\leksinacer Kr. Juni.

62 *
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170. P. chrysanlha Trev. Schattige Kalkfelsen unter dem M. Stol im

Crnarekaer Kr. Juni.

171. P. heptaphylla Still. Bei Majdanpek unter dem M. Starica. Juni.

Niedriger, dilTuser als die Vorige, die Rispen sind reichbiQtliig, die

Wurzeiblatter gross, mahnen an die Herbstblätter 6er Pot.alba.

172. P* reptans L. Feuchte Wiesen allenthalben. Juni,

173. P* Tormentilla Sibth. Grasige Waldstellen überall. .luni.

174. P. aurea L. M. 2eljin, M. Kopaonik im Kru^evacer Kr. Juli. Die ser-

bischen Exemplare alle dreiblätterig.

175. P. terna L. Sonnige Abhänge hei dupria , Jagodina, Belgrad u. a.

0. April.

170. P. cinerea Chaix. Steinige Hügel hei Brdjane im Rudniker Kr. April.

Var. trifoliata Koch. M. Baba im dupriaer Kr. April.

177. P. opaca L. Unter Wachholdergebüsch bei Ljuljaci im Kragtijevacer

Kr. bei 2i£a unweit Karanovac. Mai.

178. P. alba L. Unter Gebüsch bei Dobrafa
, Ugljarevo im Kragujevacer

Kr. Mai.

179. P. Fragariastrnm Ehrh. Buschige Hügel bei Ljubostinja im

Jagodinaer Kr. TopCider bei Belgrad. April.

Fragariah. S. Jagoda.

180. Fr. vesca L. Waldränder bei Kragujevac, Belgrad u. a. 0. April.

181. Fr. collina Ehrh. Grasige Hügel hei Jagodina, Kragujevac u. a.

0. Mai.

182. Fr. elatior Ehrh. Wälder bei DraCa , GroSnica
, Trubas unweit

Kragujevac. Slai.

Jia«&M« L. S. Kupina.

183. R. fruticosus L. Waldränder bei Kragujevac u. a. 0. Juni.

184. R. t oment 0 sus Borkt. TopCider bei Belgrad. Juni.

185. R. rulgaris Whe. var. glabratns Rchb. Waldränder bei Jago>

dina. Juni.

186. R. caesius L. Wiesen und Aecker fast überall ein lästiges Un-
kraut. Juni.

187. R. Idaens L. S. Malina. M. Rtanj im .Aleksinacer Kr. und auf den

Vorbergen des Balkan im Gurgusovacer Kr. in Buchenwäldern äusserst

häußg. Juni.

Jlo##iTourn. S. Ru2a.

188.

R. pimpinell if olia L. Steinige Abhänge der Vorberge im Kruäe-

vacer und Caöaker Kr. Mai.

Var. myriacantha Koch. Felsen des M. OvCar bei Caöak. Mai.

Noch nicht blühend.

DIgitized by Google



489

189. Ä. rerersa W.K M. Äeijin im Kruäevacer Kr. Mai. Die Fröcble die-

ser beiden Arten w erden von den Bergbewohnern in der rothen Ruhr

gebraucht.

190. R. alpina L. M. Starica bei Majdanpeb. Juni.

Var. pyrenaica Koch. Unter dem M. Rtanj am Rande des na-

tOrlichen Schachtes. — Ledenica, Eisgruhe.

191. R. spinuli fol ia Dem. Steinige Waldränder bei Vnikovica
, Knid,

BoraC im Kragujevacer Kr. Topdider bei Belgrad Mai.

192. R. mbiginosa L. Bei Kntlovo im Kragujevacer Kr. (J a c q. Fragm.

I. 106), zwischen Rakovica und Topdider bei Belgrad. Mai Diese

weissblüthig, die Blattstiele fast glatt.

193. R. tom e nt OS a Sm. Vorherge des M. 2eljin im KruSevacer Kr. Juli.

Schon verblüht. Mit steirischen Exemplaren der R. pomifera ver-

glichen, unterscheidet sie sich durch kleinere Blättchen und Früchte,

und etwas gebogene Stacheln.

194. R. canica L. Hecken, Waldränder allenthalben Juni.

Var. dumetorum Koch. Hügel bei Kragujevac ,
Kajaburun bei

Belgrad.

Var. collina Koch. Hügel um 2abare, Topola im Kraguje-

vacer Kr.

195. R. ar t e nsis Huds. Vudkovica, Bare, Topola u. a. 0. im Kragn-

jevacer Kr. Juni.

190. R. gallica L. Trockene Bergwiesen bei Jagodina, Kragujevac u.

a. 0. Mai.

Var. pumila Jacq. Bergwiesen zw'ischen Ovsiste und Cumid im

Kragujevacer Kr.; bei Toljevac im Jagodinaer Kr. nach Fridr. in

Griseb. Spie. Fl. rum. I. p. 106.

Agfritnonia To um.

197. A. Eupatoria L. s. Tiirika. Buschige Hügel bei Jagodina, Kragu-

jevac u. a. 0 Juni.

198. A. repens L. Serbien nach A. Bond: 1a Tureq. 8. Enr. I* p. 460.

Aretnonia Neck. S. Paviovac.

199« A. agritnonioides Neck. Crni vr' Geb. Zwischen Jagodina und

Kragujevac, M. Sturac im Rudniker Kr. Mai.

Atch^wnitia Tourn.

200. A> tul g ar isL. Ueppige Wiesen bei StaniSinci im KruSevacer Kr Juni.

201. A. puh e scens MB. M. Kopaonik im Kruäevacer Kr Juli.

202. A. arvensis Scop. Aecker bei Kragujevac u. a. 0. Mai.

^oteri%**n L.

203. /V. Sang uisorba L. S Dinjica« Ueppige Wiesen allenthalben. Juni.

.204« P, p 0 ly g a mum W.K. Steinige Abhänge bei Drada im Kragujeva-

cer Kr. Juni.
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Safffuimorön l.

805. S. officinalis L. Nasse Wiesen bei Negolin, Sabac, Lozinca. Juni.

Farn. III. Lythrarieae En dl.

IjytHrwn% L.

806. L. Salicaria L. Urer der Bäche und Flüsse im ganzen Gebiet. Juli.

807. L. virgatvm L. Klein Vrbica im Kragujevacer Kr., an der Save

bei Belgrad. Juni.

808* L. fJyssopifolia L. Sandige Wiesen bei dupria. im MnkiS nächst

Belgrad. Juli.

MFep9im L.

809. P. Porlula L. ßerglachen bei Ljiiljaci im Kragujevacer Kr. Juli*

Fam. IV. Onagrarieae Juss.

JEpttohi%9t§% L.

810. E. a n g u s t i f 0 l i um L. Waldschläge bei Topola im Kragujevacer Kr.

u- a. 0. Juli.

811. E. hirsutum L. Sümpfe, Gräben bei Belosavci im Kragujevacer Kr*

Juni.

818. E. partiflorum Sebreb. Wälder bei Groänica im Kraguje-

vacer Kr.

813. E. t> ir g at um Fries. Schattige Waldwiesen bei Topola, Banja im

Kragujevacer Kr. Juni.

814. E, tetragonum L. am Mokrilug bei Belgrad. Juni.

815. E* palustre L. Gräben bei Ljuljaci, Topola im Kragusevacer Kr.

Juli.

Var. Schmidtiannm Koch. Quellenabfiüsse bei Topöider. Juli.

816. E. m ont an um L. Joäanica im Krnäevacer Kr* Jul.

817. E. roseum Sehre b. Schattige Bachränder bei Treänjevica im Kra-

gusevacer Kr. Juli.

Vircaen T o u r n.

818. C. lut e t tan a L. Schattige Wälder bei Groänica
,
Garali

,
Bukovik

im Kragujevacer Kr. Juli.

819. C. alp in a L. Serbien nach A. Bone : La Turq. d’Ens. 1, p. 465.

Fam. V. flalorageae R. Br.

CaMUtricHe L.

880. C. pl a t y c ar p a Rchb. Icon. Germ. V. f. 4748. Sinistra

Teiche des Ribeä im Kragujevacer Kr. Mai.
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*81. C. vernalis Külz. Rchh. ibi f. 4746. Teiche bei Trnava im Kra-

gujevacer Kr. Mai.

Var» caespitosa Schultz Rchb. ibi f. 4746 c. Trelnjevica im

Kragujevacer Kr.

^£1 f#tfm L.

8*8. M. certicillatum L. Im MakiiSer Sumpf bei Belgrad. Juli.

M. pectinatum DC. Ebendaselbst in den Jahren^ wo die Sümpfe

austrocknen, also keine Varietät.

8*3. M. s p ic at um L. Sümpfe der Save bei Belgrad Jnli.

fMippuriit L.

8*4» H. vulgaris L. Sümpfe der Donau unterhalb Belgrad. Juni.

Trapah. S. RaSak.

883. Tr, natans L» Sümpfe bei Jagodina
,

Svilajnac, Jagnjilo im Kra-

gusevacer Kr. Juni.

Farn. VI. Lineae En dl.

Miivtusn L.

886. L. CO r ymbul 0 sum Rchcb Ion. germ. VI. f. 5169. Sonnige Hü-

gel bei Visoka im Krajinaer Kr. Juli.

887. L, flavum L. Trockene ßergwiesen bei Jagodina, Kragujevac, Top-

£ider bei Belgrad. Mai.

888. L. c apit atu m Kit. Rchb. Ic. germ. VI. f. 5174. Spitze des M.

Stol im Crnarekaer Kr. Juni. Durch gedrängtem Habitus, orangegelbc

Blumen, verkehrteilängliche Blüthenblättcr, pfriemliche (nicht am

Grund deltaförmig verbreiterte) Staubfäden vom vorigen hinlänglich

unterschieden.

889. L. kir sutum L. Wiesen bei Zabojnica im Kragujevacer Kr. M. Gre-

ben bei Milanovac. Juni.

L. t e nui f ol iu m L» Sonnige Hügel bei Jagodina, Kragujevac .

Topöider bei Belgrad. Mai.

831. L. ne r vosnm VV. K. Rchb. Icon. germ. VI, f. 5163. M. Greben bei

Milanovae , Topöider bei Belgrad. Juni.

838. L. hologyn um Rchb. Icon. germ. VI. f. .5164. M. Stol bei Kara-

novac, bei Ramada im Kragujevacer Kr. Juli.

L. usilatissimum L. s. Can. Wird überall cultivirt, und kommt auch

häufig verwildert vor.

833. L. perenne L> M. Stol im Crnarekaer Kr. Juli.

834. L‘ aus t ri acu m L. Sandufer des Morava bei Vitanovac, um Bel-

grad überall. Juni.

835. L. cathart ic um L. Bergwiesen häufig. Juli,
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Farn. VII. Geraniaeeae Endl

L'Herit.

236. E. la c ini at u m Rclib. Icon. germ. V. f. 4869. Sandfelder bei

Radujevac im Krajinner Kr. Juni. Die Blätter sind meist tiefer einge-

schnilteu als in der Rchb. Abbildung, die Pflanse oft sehr ästig

weitschweiflg.

237. E. Ciconium Willd. Am Kajaburun u. ober Topöider bei Belgrad.

Mai. Stimmt mit Ofner Exemplaren vollkommen überein*

288. E. cicu t a r ium L'llerit. Wege, Wiesen allenthaiben. März. Nach

Verschiedenheit des Standortes sehr varireud.

C7e**«iM4t«att L.

239. G. Robertianum L. Schattige Felsen im ganzen Gebiet* Mai.

240. G. purpureum S m. Rchb. Icon. germ. V. f. 4871. Felsen bei

Banja im Aleksinacer Kr.

241. (r. lucidum L. Schattige Felsen bei Banja, im Aleksinacer Kr. Ra-

vanica, Manasija im (3upriaer Kr. Mai.

242. G. til l 0 s um Ten. Rchb. Icon, germ- V. f. 4880 Ueppige Wiesen

bei Kragujevac, Ca(ak, Jagodina.

Scheint in Serbien das G. molle zu vertreten.

243. G. rotundifoli um L. Kalkfelsen bei Manasija im Cuprtaer Kr.

Mai*

244. G, columbinnm L. Wiesen, Hecken hei Jagodina Kragujevac a. a.

0. Mai.

245. G, dissectum L. Wiesen, Gartenland bei Jagodina u. Kragujevac

Mai.

246. G. die a r ic at um Ehrh. Steinige Abhänge des M Baba ober Leäje

im (^upriaer Kr. Mai.

247* G. p y r e na • c u m L. Reh b. Icon. germ. V. f. 4881 et An der

Nordlehne des M. Ozren bei Banja im Aleksinacer Kr. Juni.

248. G. pui il lum L. Wiesen, Hecken bei Kragujevac, TopCider bei Bel-

grad. Juni*

24 J. G. subcaulescens L'Herit. M. Kopaonik im Kruäevacer Kr. nach

Viquesn. in Gris. Spie. Fl rum. 11. f. 501.

250. G. macrorrhizon L. S. Zdravnc. Steinige Wälder am M. Ozren

im Aleksinacer, Goriijak im Po2arevacer Kr. u. a. 0. Juni.

251. G. Phaeum L, Schattige Wieseiiränder bei Grosuica unweit Kraguje-

vac
;

Topöider nach Belgrad nach Fridr. in Gris. Spec. Fl. rum. I.

p. 125.

252. G. Sylt ati cum L. Rchb. Icon. germ. V. f. 4882. M. Ivanova livada

im Gurgiisovacer, M. Kopaonik im Kruäevacer Kr. Juli.

253. G* f as cic u la t um M. perenne, rhizomatis promorsi ßbris fascicu-

latis incrassatis, caule adscendente foliato glanduloso - piloso , foliis
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palmatifidis, se^mentis cuneatis inciso'dentatis, sepalis lanceolatis bre-

viter mucronatis, petalis obovato-oblongis basi ciliatis roseis purpu-

reo 8—A slriatis calycem bis excedentibus, staminibus subulatis cilio>

iatis, valvis laevibus rostroque patentim pilosis pilis glanduliferis,

semioibus rotuiidatis a latere eompressiusculis foveato - punctatis. —
Die aus dem abgebissenen Rhizom entspringenden Wurzelzasern sind

spindelförmig, gegen die Spitze zu verdünnt 2— 4'' lang, der be-

schopfte Wiirzelhals ist 1—3 köpfig, die Stengel 6— 18" hoch, schwach,

kantig, alle Theile abstehend drüsig behaart, die Blätter oft auch

drüsenlos , die Blätter sind ungleich eingeschnitten gelappt ,
die Ab-

schnitte des unteren stumpf, des oberen zugespitzt , die Blüthenstiele

sind vor dem Aufblühen nickend, bei der Fruchtreife anfgerichtet. Als

G. coUinum M. B. an Freunde versendet.

Buschige Hügel im ganzen Aleksinacer und Kragujevacer Kr.;

bei Kragujevac am Uetinobrdo äusserst häufig. Mai. Fruct. Juni.

2.'(4« G. p alus tr e L. Wiesen des Despotovica von Majdan bei Brusnica

Juli.

S55. sanguineum L. Steinige Waldränder bei Kragujevac, Topöider bei

Belgrad. Juni.

Farn. VIII. Oxalideae En dl.

Oataii» L.

856. 0. Acetoselia L. Schattige Wälder bei Groäoica unweit Kraguje-

vac u. a. 0. April.

Farn. IX. Bataeeae D C.

J u s s.

857. H. ciliatum Gris. Spie. Fl. rum. 1. p. 131. H. Greben bei Milano-

vac mit Milium coerulescens, Brassica elongata und Salvia amplexi-

caulis. Juni.

JENrfMtMMt«# L. S. Jasenak.

858. D. albus L. Lichte Waldorte, Waldränder bei Belgrad. Juni.

jRegan%*M% L.

850- P* H armala L. Ini südlichen Serbien nach Am. Boue: La Turquie

d'Europe I. p. 460.

Farn. X. Zygophylleae En dl.

To um.

860. Tr, terrestris L. S. Babinzub. Sandhügel bei Deligrad im Aleksi-

nacer Kr. Schanzen bei Belgrad. Juni.

Bd.VI.Abh. ea
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Farn. XI. Terebinthaceae DC.

Rhum L.

S61. Rh. Cotinus L. S. Ruj. Steinige Bergwälder bei Manasija, Ravanica

im Öupriaer Kr., Topöider hei Belgrad u. a. 0. Juni.

Fam. XII. Enphorbiaceae E n d 1.

lEwpharbin L. S. Mleöika.

262. E* Chamaesyce L. Sandufer der Donau bei Golubac mit Heliotro-

pium supinum. Juni.

Var. canescens L. Sandhügel im Gebiete der Morava bei Raki-

lovo, Panjevac im .lagodiiiaer
,
ßagrdan im Kragujevacer Kr. a. a.O.

Meist etwas kräftiger als die Vorige, sonst aber kaum verschieden.

263. E. heliosc opia L. Wege, Schutt gemein. Juni.

864. E. platyphyllos L. Wege, Ufer bei Kragujevac u. a. 0. Juni.

865. E. 8tr ic t a h. Strassenränder bei Izbeoica im Jagodinaer Kr. Juni.

Oft in Gemeinschaft mit der Vorigen
, von der sie sich durch walz-

liche Warzen der Kapsel, besonders aber durch ovale kleinere Samen

unterscheidet.

866. E. dulcis L. Rchb. Icon. germ. V. f. 4768. Wälder unter dem

M. Starica bei Majdanpek. Mai.

867. epithymoides L. Steinige Waldränder ßelica im Jagodinaer Kr.,

Top6ider bei Belgrad. April.

868. E. fragifera Jan. Steinige Abhänge des M. Stol im Ca6aker Kr.

unter Juniperus Oxycedrus. Mai.

869. E. coraHoides L. Rchb. Ic. germ. V. f. 4768. Schattige Felsen

bei Ravanica im Cupriaer Kr. Mai.

870. E. palustris L. Sümpfe im Makiä ober Belgrad Mai.

871. E. procera M. B. var. leiocarpa m. Kutiovo im Kragujevacer

Kreis. Juni.

Var. tuberculata Koch. Tapoia im Kragujevacer Kr.

878. E. Gerardiana^ncq. Sandige Hügel bei Gradiäle im Po8areva>

cer Kr. Sonnige Abhänge bei Topiiider, M. Avala unweit Belgrad. Juni.

873. E. nicaeensis All. Fass des M Btanj und bei Belgrad im Alek-

sinacer Kr., bei Poiarevac, am Kajaburun bei Belgrad. Juni.

874. E. amy g daloide s L. Laubwälder im ganzen Gebiete. April.

875. E. Cyparissias L. Gemein. April.

876. £. Esula L. Sandfelder, Wege im Bereiche der Morava von Ca6uk

bei Smederevo. Juli.

877. E. s alte % f ol ia Host. Sonnige Hügel bei Jagodina, Potarevac,

TopiSider bei Belgrad. Mai.

Var. angustifolia Koch. M. Stol bei Karauovac.
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878. E. f> ir g at a W.K* Wiesen bei Jagodina, Kragujevac
, Belgrad u. a.

0. Mai.

879. E» lucida W. K. Feuchte Wiesen bei Stojnik im Kragujevacer Kr.

Save-Insein bei Belgrad. Juli.

880. E. Myrs init es L. Sibth. ilor. gr. I. 471. Steinige ßergabhänge

bei Beli potok im Gurgusovacer Kr. Juni. Im ganzen Bezirk nicht

selten, nach der .Aussage der Landleute, die das Kraut beim Fischfang

gebrauchen.

881. E. Peplus L. Steinige Abhänge von Jelakci nach JoSanica im Kru-

äevacer Kr. Juli.

888.

E. falcata L. Steinige Hügel bei Bauja (E» obscuraj im Aleksina-

cer Kr. Aecker bei Gurgusovac, am Kajaburun bei Belgrad. Juni.

L.

883. M. annua L. Wege, Schult um Jagodina. Juni.

884. M. p er e nnis L. Unter Gebüsch bei Kragiijevac, Topdider bei Bel-

grad. April.

885. M, o«a/a Ster nb. M. Ktanj im Aleksinacer Kr. Mai.

Farn. XllU Rhamneae Endl.

M^a9iuf999 Tourn. S. Calija, draCa.

886. P. australis G. Um Kusjak im Krajinaer Kr. unweit Gurgusovac

Topöider bei Belgrad u. a. 0. Juni.

Jiihiimtitf« L»

887. Rh. catharlica L. S. Pasdreii. Hecken der Lepenica bei Kragu-

jevac, Topßider l»ei Belgrad u. a. 0. Mai

888. Rh. tincloriu W. K. Steinige Hügel bei Brdjane im Rudniker Kr.,

Top6ider bei Belgrad. Mai.

889. Rh. in f ect 0 r ia L. Rnäkoviö im Kragujevacer Kr, Mai.

890. Rh. saxalilis L. M. Rtanj im Aleksinacer, M. Stol im Crnarekaer

Kreis, Juni.

891. Rh. Fr an g ul a L. Nasse Wiesen bei 2iöa unweit Karanovac , im

Makiä ober Belgrad. Mai.

898. Rh. rupestris Scop. Kalkfelsen bei Ravanica im Cupriaer

Kreis. Mai.

Fam. XrV. Ilicineae Endl.

M9eiXf L.

893. J. Aquifolium L. S. Zelenika. Buchenwälder bei Groänica unweit

Kragujevac, unter dem M, Ostrirca im Rudniker Kr. April.

63 *
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Fam. XV. Celastrineae En dl.

tSrof%ytntt9 Tourn.

294. E. evropaeus L. S. Kurkovina. Hecken, Ufer durch ganz Ser-
bien. Mai.

295. E. verrucosus Scop. Schattige Felsen bei Ravanica im dupriaer

Kr. GroSnica nächst Kragujevac, TopCider bei Belgrad. Mai.

296. E, latifolius Scop. Wälder bei Majdanpek. Juni.

Farn. XVI. 8taphyleaeeae E n d 1.

SinphyMea L. S. Kloko^ika.

297. St. ptnnala L. Waldränder bei Knie im Kragujevacer Kr. Topdider

bei Belgrad. Mai.

Fam. XVII. Ampelideae E n d I.

Viti9 L. S. Vinoloia.

298. V. vinifera L Im ganzen Gebiete, besonders an Flüssen und Bächen,

oft undurchdringliche Hecken bildend (von Karanovac nach 2iCa). Mai.

Farn. XVIII. Acerineae En dl.

/frer L.

299. A. Pseudoplatanus L. S. Javor. Gebirgswäider , Gro^nica im

Kragujevacer, M. Sturac im Rudniker Kr. u. a 0. Mai.

300. A. plat anoides L. S. Aleö. Gebirgswälder im Rudniker Kr. ii. a.

0. April.

301. A. campe s t re L. S. Kien. Wälder der Thäler überall. Mai.

302. A. m o n s pe s sul anum L. S. Maklen. Felsige Vorberge bei Mana-

sija, Ravanica im dupriaer, Banja im Aleksinacer Kr. und überhaupt

im ganzen Osten von Serbien. April.

303. A. t at aricum L. S. 2est. Steinige Vorberge des M. Kopavnik

äusserst zahlreich, sonst an Hecken hier und da. Mai.

Fam. XIX. Tiliaeeae En dl.

Tiiia L. S. Lipa.

304. T. p arvifolia Ehrh. Rchb. Icon. germ. VI. f. 5137. Laubwälder

bei Bukovik im Kragujevacer, Brusnica im Rudniker Kr. Juli.

305. T. p l a t y ph y l lo s Scop. Laubwälder im ganzen Gebiete, häufig

unter dem M. Slurac im Rudniker Kr. Juni.
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306. T* ar g en t e a D es(. Rchb. Icon« germ. VI. f. 5150. Ravanica, Ma-
nasija im Cupriaer Kr. bei Jagodina

;
M. Avala (Fridr. in Gris.

spie. flor. rum. I. p. 156). TopCider bei Belgrad. Juli.

Fam. XX. Malvaeeae Endl.

JLavaiern L.

307* L» ikuringiaca L, Weg- und Wiesenränder bei Jagodina, Bel-

grad n. a. 0. Juli.

308. L. muricata M. perennis, caule erreclo basi lignescente pube stei-

lala hispidulo, foliis 5 — 3 lobis triangularibus crenato-serratis, pe-

dunculis axillaribus solitariis calyce brevioribiis ,
florum superiorum

brevissimis in brevem racemum congeslis, petalis cuneatis bilobis ro-

seo'coeruleis basi barbatis marginc sparsim ciliolalis ,
carpidiis fuscis

muricibiis albis raris adsperis, seminibus olivaceis, tori processii con-

vexo apicnlato. — Scheint mit L. unguiculata Desf. am nächsten ver-

wandt, und ist (nach Griseb. Spie. flor. rum. 1. p. 157) durch die

Farbe der Carpidieu von derselben, durch die zerstreuten weichslaclielar-

tigen Auswüchse von allen mir bekannten Arten unterschieden. Die Blüten

kleiner als bei L. OlbtOy von der Färbung der thuringiaca^ die Blumen-

blätter tief zweiiappig ausgeschnitten. — Wiesenränder, Waldwege an

der Strasse von Kragujevac nach Trnava. Juli.

AMthaen Cav. S. BeliSlez.

309. A. pallida W. K. Trockene Wiesen bei Kragujevac, Jagodina u. a.

0. Juni.

310. A, c annabina L. Hecken bei Vrbica im Kragujevacer Kr., am Lu-

gomir nächst Jagodina. Juli.

311. A. hirsula L. Brachen bei Kutlovo, DobraCa
,
Belopolje im Kragu-

jevacer Kr. Juni.

313. A. officinalis L. Feuchte^ Wiesen bei Jagodina, Kragujevac u. a.

0. Juli.

J9Aait*a L.

313« Jf« mosvhata L. Waldblössen des M. §turac im Rudniker Kr. Juli.

314. M. sylvestris L. S. Crui siez, guSöija trava. Acker, Schott allent-

halben. Juli.

315. M. vulgaris Fr. Schutt, Gartenland bei Kragujevac, Belgrad u. a.

0« Juli.

mhi9^99 L.

316. H. Trionum L- Aecker, Wege durch ganz Serbien. Juni.

//. esculentus L. wird häuflg euitivirt und frisch und ge-

trocknet unter dem Namen babnje als Gemüse verbraucht, kommt hier

und da auch verwildert vor.
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AbutitoM Gär In.

817. A. r i c enn a e Gartn. S. Lipica. Auf Schutt in Dörfern, in grosser

Menge im MakiS an der Strasse von Belgrad nach Ostruinica. Juli.

MLHnibelin Willd.

318. K. t)i t i f 0 li a Willd. üeppige Wiesen der Morava von Panjevac

gegen Bagrdan im Jagodinaer, Wegränder bei Korman im Kraguje-

vacer Kr. Juni.

Fam. XXI. CoenrbiUeeae Endl.

JBt*yoMin L.

319. Br* alba L. S. Debelica, debela tikva. Hecken, Waldränder im gan-

zen Gebiete. Juli. Wird vom Landvolk als Emelicum und gegen die

Wassersucht gebraucht.

Fam. XXII. Phytolaeeeae Endl.

Fhyiotaccn T o u r n.

3*0. P h. de c an d r a L. S. Grozdboja, muricep. Waldränder bei Badnje-

vac, Komarice im Kragiijevacer Kr. Sehr häuKg auf Schutt der Dörfer

von Po2arevac nach dupria. Juli. Nebst Veratrum album das gewöhn-
lichste Brechmittel des Volkes.

Fam. XXIII. Caryophylleae Endl.

Ctfetf • T 0 u r n

.

8*1. C. baccifer L. S. GuSavica. Feuchtes Gebüsch bei Kragujevac, Mo-
krilug bei Belgrad. Juli.

Agro9ten%we%n L.

3**. >4. coronaria L. Steinige Wälder im Aleksinacer, Jagodinaer,

Kragujevacer und Belgrader Kr. Juni.

€iithngo D esf.

3*3. G. segetum Desf. S. Kukoly. Unter der Saat überall. Juni.

JLyeHt%i9 Tourn.

3*4. L. Fl OS cuculi L. Feuchte Wiesen bei Kragujevac, u. a. 0. Juni.

]9MeMat%i9ri%ewn Röhl.

3*5. M. pr at ens e Roehl. Wiesen bei Jagodina , Kragujevac, Bel-

grad. Juni.

3*6. M. sylvestre Roehl. Unter dem Pauii-Felsen bei Garaäi im Kragu-

jevacer Kr. Ufer des Pek bei Majdaupek. Juni.
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WiscftrUt R 0 e h 1.

887. V. vulgaris Roehl. Felsen des M. Ozren im Aleksinacer, Crnuce

im Rudniker Kr. Mai.

Siiene L.

388. S. Asterias Gris. Spie. Fl. rum. I. p! 108. Moorboden, der Roth-

lannenre^ion am M. Kopaonik im KruSevacer Kr. Juli. Manche Exem-

plare tragen am letzten Blattpaare einen Blumenwirtel, wesswegen bei

der Diagnose kinzugefügt werden kann
:
„Cyma terminali multiflora

capituliformi^ aut verlicillo distante interrupta.

389. S. Ämeria L. Felsen bei Brezovac im Kragujevacer, Brdjane im

Rudniker und an allen Vorbergen des Balkan im Gurgusovacer Kr. Juni.

330. S. Lerchen feldiana Bau mg. M. Kasovati kamen im Gurguso-

vacer Kr. Juli. Mit Exemplaren vom M. Gugu im Banate überein-

stimmend.

331. S. in fl ata L. Steinige Hügel bei Kragujevac, Belgrad u. a. 0. Juni.

338.

S. conica L. Sandfelder hei Gradiätc im Po2arevacer, Deligrad im

Aleksinacer Kr. Juni.

333. S. p ar ado X a L. Rchb. Icon. germ. VI. f. 5113. Bei Jelakci im

KruSevacer Kr. und an allen steinigen Vorbergen des Kopaonik. Juli.

334. S. nemoralis VV.K. Rchb. Icon. germ. VI. f. 5111. M. Rtanj im

Aleksinacer, .M. §turac im Rudniker, Bciica im Jagodinaer Kr. Juni.

Var. platypetala Gris. Spie. Fl. rum. I. p. 178. Buschige Ab-

hänge bei Luke im Crnarekaer Kr. Juli. Die Kapseln sind elliptisch

mit den Spitzen etwas hervorslehend
, so lang als der Fruchtträger,

die Kelche an den serbischen Exemplaren zerstreut haarig 6 — 8'^ lang.

Hält die Mitte zwischen nemoralis und italica.

335. S. viridiflora L. Waldränder bei Banja im Kragujevacer Kr. u.

a. 0. zerstreut und meist einzeln. Juni.

336. S. livida Willd. Schattige Wälder bei Topola im Kragujevacer Kr.

Hat den Blätterbau der folgenden, ist aber immer üppiger, die Rispe ist

ausgebreitet, die Kapseln wie bei S. viridiflora. Passt am besten zu R c h b.

Icon. germ. VI. f. 5108. b.

337. S. nutans L. Trockene Laubwälder bei Jagodinn ,
Kragujevac ii.

a. 0. Juni.

338. S. longiflora Ehrh. Rchb. Icon. germ. VI. f. 5107. Hügel bei

Dobraöa im Kragujevacer-, Brdjane im Rudniker Kr. Juni.

339. S. Otites Pers. Sonnige Bergabhänge bei Kragujevac, Jagodina u.

a. 0. Juli.

340. S. effusa Otth. Rchb. Icon. germ. VI. f. 5097. Felsen unter dem
M. Vratarnica im Gurgusovacer Kr. Juli schon mit reifer Frucht.

341. S. p ar V i fl or a Ehrh. ibi f. 5096. Sandige Abhänge hei

DobraCa im Kragujevacer Kr. Juni.
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342. S. cogesta Sm. M. 2eljin, M. Kopavnik im KruSevacer Kr.; M. Ko-
znik in Denscer Kr. nach einem Exemplare von Friedrichsthal im

k. k. botan. Museum.

343. S. dicholoma Ehrli. Weingärten ober Topöider bei Belgrad sehr

zahlreich. Juni. Mit Ofner Exemplaren genau Übereinstimmend.

344. S. Gallinyi Heu ff. Rclib. Icon. germ. VI. f. 5069. Weingärten

bei Visoka im Krajinaer Kr. Juni.

345. S. noctiflorah. Brachen bei Jagodina , Kragujevac ,
Belgrad u.

a. 0. Juni.

346. S. flavesceus W. K. Rchb. ibi f. 5090. Felsen bei Banja imAlek-

sinacer Kr.

347. S. anglica L. Rchb. ibi f. .5056. Acker hei Jagodina. Mai.

348. S. Saxifraga L. Rchb. ibi f. 5086. M. Rtanj im Aleksinacer Kr.

Juni. Mil Mehadiaer Exemplaren (S. petraeaW.K.) vollkommen über-

cinstimmeud.

Med.

349. K. rulgaris Host. Acker im ganzen Gebiete. Juni.

Saito»%aria L.

350. 5. 0 ff icinalis L. Au Hecken der Bäche und Flüsse. Juli.

351. S. g lutin o s a M. B. Rchb. Icou. germ. VJ. f. 4994. Felsige Ab-

hänge bei Banja im Aleksinacer Kr. Juni.

352. S. b ellidif o lia S m. N. Stol im Crnarekaer Kr. Juni. Die Blätter

sind stumpf, ausgezeichnet spatelförmig, die Pflanze bei ]' hoch. Die

Rchb. Abbilduog VI. f. 4992 stellt ein zartes, vielleicht gezogenes

Exemplar dar, die wilde Pflanze ist kräftiger.

MeUo9pern%n G r i s.

353. II. quadrifidum A. Br. M. Kopaonik im KruSevacer Kr. Juli.

354. H. pusillum M. Rtanj im Aleksinacer Kr. Juui. Passt genau zur

Diagnose H. Schott. Analect. bot. p. 61.

€Syp»opMia L.

355. G. muralis L. Trockene Hügel alleiilhalben. Juni.

356. G. CO mp r e 8 s a Desf. Nach Exemplaren von G. L. Durando aus

der Provinz von Oran. M. Odenac bei Belipotok im Gurgusovacer Kr.

Juni. Die Stengel sind rund, die Aeste zusammengedrückt , die Blätter

3nervig, am Rande gesägt gezälinelt, die Kelche keulig, die Kelchzipfel

eiförmig, zugespitzt. Ob von GypsophUa t//j/rtca verschieden ? Rchb.
Icon. germ. VI. f. 4999.

Ttftsdesf Sco p.

357. T. Saxifraga S c o p. Felsen bei Banja im Aleksinacer Kr. m.

Ljuti vr' im Gurgusovacer Kr. u. a. 0. Juli.

358. r. prolifera Scop. Trockene Uflgel bei Jagodina, Kragujevac

Belgrad u. a. 0. Juni.
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MHa»%thvi9 L. S. Kacanfii.

W9. D. Carthusianorum L. M. Äeijin im Kruievacer Kr. Juli. Die

gemeine Form, die ich von mehreren Standorten des westlichen Euro-
pas besitze, kommt nur auf etwas feuchten Wiesen der Berge vor, in

die Niederungen wird sie durch die Folgenden vertreten.

360. D. atr orubens W\. Rchb. Icon germ. VI. f. 5016. Trockene

Hügel bei Poiarevac, Jagodina, Schanzen bei Belgrad. Juni. Stengel

*—2*// hoch, die Blätter oft bei 8'" breit, mehrnervig, Köpfchen viel-

blülhig, Bracteen oval, Blüthen purpurn, ziemlich klein.

361. D. glaucophyllus Horn. Rchb. ibi. f. 5015 c. Buschige Felsen

bei Ravanica, Manasija. Juni. Die Blüthen sind auf der Aussenseite

purpurn, auf der Innenseite rostgcib. (D. ferrugineus LJ Die Bracteen

unterbrochen begrannt.

362. />. capitattts DC. Sandhugel bei Beligrad. Mai. Ausgezeichnet

durch die sich über der Blattscheide lancettlich ausbreitende Basis der

oberen Blätter, und durch die blassen Bracteen, deren pfriemlicbe Spitze

die Höhe des Kelches erreicht.

563. D. diutinus W.K. Rchb. ibi f. 5017. Sandfelder bei Radujevac im

Krajinaer Kr. Stimmt mit D. polymorphus MB. nach Steven'schen Exem-
plaren überein. Grisebachs D. pinifolius Sm. , bei w'elchem dieser

Autor die KitaibePsche Abbildung citirt, ist nach Exemplaren von

Friedrichstbal aus Macedonien eine andere Pflanze , die sich von mei-

nem Dianthus durch schmälere Blätter, oval-länglich abgebrochen-be-

grannte Bracteen , endlich durch die fast doppelte Länge der Kelche

unterscheidet.

364. D. c fu en tu s Gris. Var. micropetalus M. An der ganzen südlichen

Lehne des M. Rtanj im Aleksinacer Kr. Juni. Von dem macedonischen

blos durch kleinere Blüthen unterschieden; entspricht bis auf die Blü-

thenfärbung dem l>. sanguineus Vis. Rchb. Icon. Germ. VI. f. 5016

b. der in dieser Form an den Hügeln von Semlin wächst.

365. D. liburnicus Barll. Rchb. ibi f. 5015 b. M. Stol. bei Karano-

vac. Juli.

366. D. c omp actus Kit. Im schattigen Föhrenwald des M. Stol bei

Karanovac. August. Stimmt genau mit Exemplaren aus Siebenbürgen,

mitgetheilt von H. Dir. H. Schott, so wie auch Rchb. Icon. Germ.

VI. f. 5014.

867. D. Armer ia L. Waldwiesen bei Kragujevac
, Kruäevac u. a. 0.

Juli.

368. D. cof /tntis W. K. Toljevac im Jagodinaer Kr. nach einem Exemplar

von Fridrichsthal im Wien, botau. Mus. i au der Morave bei Kruäe-

vac nach Fridr. in Gris. Spie. Fl. rum. I. p. 199.

369. D. pu besc ens Sm. Var. fasciculalus Gri.^s. M. Kopaonik im Kru-

äevacer Kr. nach Viquesn. in Gris. Spie. Fl. rum II. p. 504.

Bd. VI. Abh. 64
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370. D, leptopetalus W. Sonnige Hügel bei Visoka im Krajinaer Kr. Ab-
hänge an der Strasse von Deligrnd nach Aleksinac. Juli.

371. D. delt oide s L. Rchb. Icon. germ. VI. f. 5040. M. 2eljin. u. an

allen Vorbergen des M. Kopaonik im Kruäevacer Kr. Juli.

-87*. D. p etr ae US W. K. Rchb. ibi f. 5088. Felsen des M. Rtanj im Alek-

sinacer-^ M. Stol im Grnarekaer Kr. M. Starica bei Majdanpek. Juni.

873. D. super bus L. Rchb. ibi f. 5038. VValdwiesen bei Belica im Ja-

godinaer Kr. Juli.

374. D* Sch euchieri Rchb. ibi f. 5048. M. Kopaonik und dessen Vor-

berge. Juli. Minder üppige Formen ähnein mehr dem D. siheslris

Wulf. f. 5039. und sind hier die Kelche etwas kürier.

375. D* microlepis Bo iss. M. Kopaonik im Kruäevacer Kr. nach Vi-

quesn. in Gris. Spie. Fl. rum. II. p. 504.

L.

376. S. apelala L. Sandplatte des Bukoviker Baches im Kragujeva-

cer Kr. Mai.

377. S. nervosa E. M e y. Schattige Waldblössen am M. Crni vr“ im Jago-

dinaer Kr. Juli.

378. S, procumbens L. Schattige Waldblössen, feuchte Wiesen, beson-

ders im Gebirg. Mai.

Q%eeria Loeffl.

379. Q. hispanira Loeffl. Steinige Hügel bei Banja im Aieksina-

cer Kr. Steinige Waldblössen ober TopCider bei Belgrad. Mai.

W a h 1 b.

380. A. fastigiata Gris. Rchb. Icon. germ. V. f. 4913. M. Odenac bei

Belipotok im Gurgusovacer Kr. Juli.

381. A. g l otn er at a Feiizl. Var. echmosperma Feuzl in Ledeb. flor.

ross. Felsen der M. Vralaruica im Gurgusovacer Kr. Juli.

388. A. setacea M. K. Steinige Hügel bei Banja im Aleksinacer Kr.

Juni.

383. A* hi r SU ta Fenzl V'ar. glabra Fenzl. Felsen unter der Ruine

Ostrvica im Rudniker Kr. Juni. Mil Exemplaren von Frivaldsky in „sub-

alpinis CarlorV^ übereinstimmend (A. falvata Gris.^.

354. A. verna Bartl. M. Ozren im Aleksinacer, Golubae im Pozareva-

cer Kr. Juni.

Var. montana Fenzl. M. Kopaonik im Kruäevacer Kr. Juli.

385. A. b an a t i c a. Nord-Osl von Serbien nach Boue, La Turequie

d'Eur. 1. p. 461.

Arene§i*ia L.

396. A. serpiUifolia L. Felder bei Jagodiua, Kragujevac u. a. 0.

Juli.
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Var. glandulosa Koch. Wege, Brachen bei DraCa im Kragu-
jevacer Kr.

Jitoehrinfßia Koch.

387. trinercia Clairv. Manasija, Ravanica im Oupriaer, M. Sturac

im Riulniker Kr. Mai.

388. M. pendula F. Rchb. Icon. germ. V. F. 4944 M. Cnii vr' an der Grenze

des Gurgusovacer Kr. Juli.

389. M. tnusvosa L. Schattige Felsen bei Ravanica im Cupriner , M. Rtanj

im Aleksinacer, M. $turac im Radniker Kr. Juni.

MoioMiewn L.

390. A. umbellatum L. Wiesen, Wegränder allenthalben* Mai.

^teMMaria L.

391. St, (jraminea L. Wiesen hei Jagodina
,

Kragujevac u. a. 0. Mai.

392. St. H 0 1 0 s t e a L. Hecken hei Jagodina , Kragujevac, Smederevo,

TopCider bei Belgrad. April.

393. St. media Yill. S. MiSjakinja. Allenthalben. März.

Var. major Koch. Rchb. Icon. germ. V. f. 4905. Unter schatti-

gen Felsen bei Ravanica im Cupriaer Kr. April.

394. St. nemo rum L. Buchenwälder des M. Kopaonik im KruSevacer

Kr. Juni.

Maenrhia Ehrh.

295. M. mantica Bartl. Hügel, trockene Wiesen bei Jagodina, Kragu-

jevac, Topßider bei Belgrad. Mai.

CeraaUuwn L.

396. C. anomal um W. K. Feuchte Wiesen bei Jagodina, Cat^ak. Mai.

397. C. gl om er atuni T h u i 1 1. Acker bei Jagodina, Kragujevac u. a. 0.

Mai.

498. C. b r a V h y p e t a l u m D e s f. Kragujevac, Topöider bei Belgrad

(hier auf nassen Wiesen nach Fridr. in Gris. Spicil. Fl. rum. 1. p. *09)»

Mai.

399. C. s em id e c an d rum L. Brachen bei Jagodina, Kragujevac. ApriU

400. C. glutinös um Fr. Weiden bei Kragujevac an der Strasse nach

Draöa. April.

401. C. triviale Lk. Brachen bei Jagodina, Öadak. Mai.

40*. C. sylvatienm W. K. Rchb. Iconog. germ. VI. 4973. Föhrenwälder

am M. Stol bei Karanovac. Juli.

403. C. gr an di florum VV. K. vnr. rosmarinifolium F. Steinige Abhänge

am M. Stol bei Karanovac. Juni.

Var. hirsutum F. M. Rtanj im Aleksinacer Kr. Juni.

Dieses stimmt mit Banaler Exemplaren von Dpmugied überein.

64 *
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I9MaMncMutt% Fries.

404. M. aquaticum Fr* Flussufer, Sumpfränder bei Jagodina ,
Kragu-

jevac u. a. 0. Jani.

SfperffUiaria Pers.

405. Sp. rubra Presl. Sandliügel bei Bagrdan im Kragujevacer Kr.

Juni.

JParonyehin J uss.

406. P. serpyllifolia DC. Sonnige Hügel bei Korman im Kragujevacer,

M. Btanj im Aieksinacer Kr* Juni.

MMerw%iarin T o u r n

.

407. H, glabra L. Sandufer der Morava bei dupria. Juli.

408. H. hirsnta L. Feldwege bei Izbenica im Jagodinaer Kr. Juli.

409. H. macroca r pa Sibtb. Steinige Hügel bei Ravanica im Cupriaer

Kr. Uebereinstimmend mit Exemplaren vom Adlerberge bei Ofen.

L.

410. Sc, annuus L. Brachen bei Jagodina , Top^ider bei Belgrad. Juni.

411. Sc, perennis L. Gulobrdo bei Kniö im Kragujevacer Kr.; bei Kra-

gujevHC nach Fridr. in Gris. Sp. Fl. rum. I. p. 217.

Var. laricifolia ^c\ib. Boraöer Felsen im Kragujevacer Kr. Mai.

Eine üppigere Schattenform.

412. Sc. mar g in atus Guss. Spitze des M. Kopaonik im Kru^evacer

Kr. Juli. Stehet zwischen Sc. perennis und neglectus Koch; hat den

Habitus und die gewimpertcn Blätter des ersten , die geschlossenen

Kelcbzipfel des anderen.

Farn. XXIV. Portnlaeeae En dl.

T o u r n.

419. P. oleracea L. S. TuSt. Wege Schutt., Felsen bei Jagodina, Kragu-

sevac, TopCider bei Belgrad. Juli.

Farn. XXV. filatiiieae Endl.

lEiatine L.

414. E, Alsinastrum L. Waldsümpfe: Belebare, Jagnjilo im Kraguje-

vacer Kr. Juli.

Farn. XXVI. Hypcrifineae Endl.

MMypericuw% Tourn.

415. H. iet rapterum Fr. Rchb. Icon. germ. Yl. f. 5179. Bäche bei

Bagrdan VlakCa im Kragujevacer Kr. Juni.
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416. H. per f or atnm L. AUentbalben auf Wiesen, Brachen. Juni.

417. H. tn 0 n t anum L. Waldränderbei Belica im Jagodinaer Kr. Juni.

Var. scabrum Koch. Banja im Aleksinacer Kr.

418. H. hir SU t um L. Topdider bei Belgrad. Juni.

419. H. Ri c h er i Vill. M. Rlanj im Aleksinacer, M. Stol im Crnare-

kaer, M. Pleä im Gurgiisovacer Kr. Juli* Mit Exemplaren von Kochel
und Heuffel aus dem Banat genau übereinstimmeud*

\ar. androsaemifoUum Rchb. Icon. germ. VI. f. 5186 b. M. Ko-
paonik. Juli.

Var. Burseri DC. M. Rlanj im Aleksinacer Kr. Juni. Schlank,

höher als die Uebrigen.

Noch mehrere Formen in Serbien, die aber weiter beobachtet

werden müssen.

420. H. barbatum iacq. Trockene Wiesen, Weingärten bei Kragujevac

Jagodina u. a. 0. Mai.

Var. adscendens Gris. Rtanj im Aleksinacer Kr* Juni. Unter«

scheidet sich von den schmnchtigern Formen des alpinum K i i. durch

die nicht mascben förmige Verästelung der Blattuerveii.

421. H. oly mpicum L. M. Kopaonik im Kruäevacer Kr« nach Viques n e 1

in Griseb. Spicil. flor. rum. I. p. 228.

JPama»9ia Tourn.

422. P. palus tr is L. M. Kopaonik im Krnäevacer Kr« Juli.

Farn. XXYI. Cistiseae E n d 1.

BeliantHenatewsfe Tourn.

423. St. r ul gare Gärtn. Trockene Waldwiesen bei Jagodina Kraguje«

vac u. a. 0. Juni.

424* H. 0 e/anditcum Wh l b. Var. canum Dun. M. Rtanj im Aleksina-

cer Kr. Juni.

425.

H. Fumana L. Rchb. Icon. germ. III. f. 4531. Steinige Hügel bei Be-

lareka im Crnarekaer Kr. Juni.

Farn. XXVII« Vioiaeoae En dl.

TMn L.

426. V. odorata L. S. LjubiCica. Hecken bei Jagodina, Kragujevac, Bel-

grad u. a. 0. April.

Var. albiflora. Hecken bei Jagodina. April. Minder häufig als die

erste und einzig durch kleinere Blüthen unterschieden.

427. V. suavis MB. Rchb. Icon. germ. 111. f. 4495. Bukovaöki branik bei

Jagodina, Waldränder bei Ravanica im dupriaer Kr. April«
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4S8. V. atnbigu a W. K. Rcbb. ibi f. 4494. HQgel bei dupria, Kragujevac

April.

429. V. hirta L. Hchb ibi f. 4493. Hügel um Jagodina, Topdider bei Bel-

grad. April.

Var. retoluta Heu ff. Wälder von Topiider bei Belgrad. Mai.

430. V. rupe st ris Schm. Kchb. ibi. f. 4499. Felseu des M. Rtanj im

Aleksinacer Kr. Mai.

-431. V. canina L. Rcbb. ibi f. 4501. Wälder bei Jagodina, Kragujevac,

Topfider bei Belgrad. Mai. Die vorgeslreckle Stellung der Bläthen-

Iheile dieser PflanEe unterscheidet sie von allen Formen der folgenden.

432. V* sylvestris L a m. Rcbb. ibi f. 4503. Wälder des Crin vr’ im Ja-

godinaer Kr. Mai.

Var. Hiciniana Rcbb, ibi fig. 4502. Wälder bei Bunibarevo-

brdo im Kragujevocer Kr. unter der .jelica bei Ca6ak. April.

433. V. strivta Horn. Rcbb. ibi. f. 450^. Buschige Hügel bei Jagodina

Kragujevac. Mai.

484. V. elatior Fr. Rcbb. ibi. 1.4.50«. Buscbige Hügel bei Jagodina. Mai.

485. V. bi f l 0 r a L. M. Kopaonik im Kruäevacer Kr. Juni.

436. V. tricolor L. Brachen, Felder allenthalben. Mai.

Var. artensis Murr. Dürre Abhänge bei Belgrad u. a. 0. IHai.

Var. tenella P o i r. Sandfelder bei Radujevac im Krajinaer Kr. Mai.

487. V. lutea S m. Var. mullicaulis K o c b. M. Äeljin im Kru^evacer Kr.

Juli. Passt ziemlich zu Rcbb. ibi t. XXIII.

438. V. nummul ariae f olia All. M. Rtanj im Aleksinacer Kr. Ende

Juni völlig verblüht, ja selbst der meiste Saainen schon ausgeslreuet.

Durchzieht sehr oft die Pölstercben der Haberlaea rhodopaea F r i v.

Fam. XXVIII. Polygaleac E n d 1.

IPoMygaMn L.

439. P. vulgaris L> Bergwiesen im ganzen Gebiet Juni.

Var. oxyptera Rcbb. Ravaiiica im dupriaer Kr.

440. P. major Jacq. M. Slol im Crnarekaer Kr. Juli.

441. P. amara L. Tannenwälder des M. Kopaonik im Krusevacer Kr.

;

an der Spitze ebendaselbst nach Fridr. in Gris. Spie. fl. rum. I. p. 240.

442. P. s«pi»a Schrei). Steinige Hügel bei Banja im Aleksinacer, Boraf,

Dobraöa ira Kragujevacer ,
Stragare, Brdjane im Rudniker Kr. Mai.

Farn. XXIX. Resedaeeeae E n d 1.

Mte^eetn L.

448. Ä. luteola L. S. Jatanac. Brachen bei Aleksinac, Svilajnac, Cupria

11 . a. 0. Juli.

444. R. Phyteuma L. AeckerbeiViSnica unter Belgrad. Mai.
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445. R. tnodora Reh b. Icon.' germ. II. f. 4445 b. Schanzen am Kaja-

burun bei Belgrad, .luui. Dieselbe Pflanze wächst am Bloksberg bei

Ofen.

446. R. lutea L. Trockene Wiesen , Sleinbruche allenthalben. Juni.

Fam. XXX. Cmeiferae En dl.

Wtemperim L.

447. H, matronalis L. Rchb. Icon. germ. II. f. 4377. Hecken bei Jago-

dina, Kragujevac, Waldränder bei Brusiüca u. a. 0. Juni.

448. //. inodora L. Rchb. ibi f. 4378. Unter schattigen Felsen bei Mana-

sija, Ravanica im Cupriaer Kr. Mai. Blüht auch im Garten früher als die

Vorige.

Var. albiflora m. M. 2eljin im KruSevacer Kr. Juli. Bloss durch

grössere weis.«e ßliithen und durch den subalpinen Standort ausge-

zeichnet.

449. H. tristis L. Am südlichen Abhang des M. Rtanj im Aleksinacer Kr.

häufig ober Topöider bei Belgrad. Mai.

Arnbi9 L.

450. A. procurrens W. K. Rchb. Icon. germ. II. f. 4329. Spitze des M.

Ovöar bei Cacak. April.

451. A. alpina L. M. Crni vr' an der Grenze des Gurgusovacer Kr. Juli.

458. A. verna Brown. Rchb. ibi f. 4381. M. Baba bei LeSje im dupriaer

Kr. April.

453. A. anr icul ata Lam. dasycarpah&m. Buschige steinige Hügel

bei Stanovi , Pcelice nächst Kragujevac. .April.

454. A. Gerardi B e s s. Rchb. ibi I. XLHI. Waldränder des Crni vr im

Jagodinaer Kr. Mai.

455. A. sag it t at a DC. Rchb. ibi f. 4343 a. Steinige .Abbäuge bei Gorn**

jak im Pozarevacer Kr. Juni.

356. A. hirsuta Scop. Rchb. ibi 4348. Schattige Felsen bei Manasija im

Cupriaer Kr.

457. A. arenosa Scop. Rchb. ibi. f. 4388 c. Felsenspailen bei Boraö im

Kragiijevacer Kr. Juni.

458. A. Turrita L. Bewaldete steinige Berge bei Ravanica Sv. Petka im

Cupriaer, Gornjak, Golubac im Poiarevacer Kr. Mai.

TwffiU» L.

459. T. glahra L. Schattige Felsen bei Pakovrace im Caöaker Kr. Vor-
V berge des Balkan im Gurgusovacer Kr. (hier vom Volke teliki prostrel

genannt). Juni.
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MBet^taria L.

460. D. bulbifer a L. Wälder bei Jagodina, Kragujevac a. a. 0. Mai.

]Rteroneuru»n DC.

461. Pt. graecum DC. Var.ertocarpum DC. SchaUige Felsen beiRavanica,

Manasija im Dupriaer, Belareka im Crnarekaer Milanovac im Krajinaer

Kr. April.

462. Pt. c arno sum DC. Var. polyphylla m. glaberrimum, caule pro>

Strato radicaote folioso ramosissimo, foliis carnosulis impari-pinnati-

sectis, segmentis sub-sexjugis exilibus obovato^cuneatis, impari folio-

rum inferiorum majorc lobato , racemis multifloris, pedicellis florem

subaequaotibus, corollae calycem bis excedentis petalis obovato-cunealis

albis, rhachi racemi fructiferi flenuosa
,

siliquis in pedunculo patente

erectis lineari lanceolatis glabris stylo latitudine illarum longiore

coronatis.

Am Suvo rudiäte unter der Spitze des M. Kopaonik im Krnäeva-

cer Kr. Juli. ^Scheint zwischen camosum und croaticum (Cardam.)

Schott, die Mitte einzunehmen.

Caraaafife L.

463. C. amara L. Var. hirta Koch. M. Kopaonik im Kruäevacer Kr.

Juli.

464. C. pr atensis L. Feuchte Wiesen am Ribeä bei Kniö im Kragnjeva-

cer Kr. April. Blüthen rein weiss.

465. C. acris Gris. M. Kopaonik im Kruäevacer Kr. nach Fridr. im Gris.

Spie. Fl. rum. 1. p. 254.

466. e.hirsuta L. Ravaiiica im Cupriaer Kr. Trnbas bei Kragujevac.

April.

467. C. Sylt atic aL)n.. Buchenwälder des M. Kopaonik im Kruäevacer Kr.

Juni.

468. C. impatiens L. Schattige Waldränder bei Groänica, Boiurnja im

Kragujevacer Kr. u. a. 0. April.

Sfisytnbriuen L.

469. S. Tha Hanum Gay. Brachen bei Jagodina
,
Kragujevac, Belgrad

u. a. 0. April.

470. S. Alliaria Scop. Hecken, Waldränder bei Kragujevac. Topdider

bei Belgrad u. a. 0. April.

471. S. pannonicum Jacq. Rchb. Icou. germ. II. f. 4406. Sandige

Brachen bei Cupria, Poiarevac. Mai.

472. S, C 0 lumn aeL. Rchb. ibi f. 4407. Wege, Gartenland bei Stragare

im Rudniker Kr. Juni.

Var. hebecarpum Koch. Um Belgrad äusserst häufig. Juni.
'

478. 5. Loeselii L. Schutt, Wege Jagodina, Kragujevac u. a. 0. Juni.

474. S. Sophia L. Rchb. ibi f. 4405. Mauern, Ruinen io Belgrad. Mai.
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475. S. strict is simum L. Gebüsch im Thal des Pek bei Majdanpek, hei

Banja im Aleksinacer Kr. Juli.

476. S. officinale S c o p. Felder, auf Schutt überall. Juni.

R. B r.

477. N. officinale R. Br. Sümpfe der Donau u. Save bei Belgrad. Juni.

778. A’. austriacum Cr. Wiesen des Lepeiiica bei Kragujevac, der Save

bei Belgrad. Juni.

479. A'. amphibium R. Br. Var. indivisum R c h b. ibi f. 4363. Sümpfe

der Save bei Belgrad. Juni.

Var. riparium Tausch. Donauufer bei Milanovac. Juni.

Var. aquaticum Koch. Sümpfe bei PreIJine im Rudniker Kr.

Juni.

480. A. syleestre R. Br. Gemein. Juni.

481. A'. palustrel>Q>. Sümpfe bei §abac. Juni.

JRn»*barea R. Br.

488. B. vulgaris R. Br. Wiesen, Obstgärten bei (jupria, Jagodina, Kra-

giijevac u. a, 0 April.

483. B. arcuata R. Br. R c h b. ibi f. 4357 Feuchtes und steiniges Gebüsch

bei Boraß, Komarice im Kragiijevacer Kr. April. Die Stengel sind weit-

schweifig ausgebreitet, die Blütheii etwas grösser als an der citirten

Abbildung.

Effßminswwn L.

484. E. r e p andum L. Robb, ibi f. 4384. Trockene Wiesen bei Kraguje-

vac. Juni.

48.5. E. crepidifoliutn R c h b. ibi f. 4385. itlaucrn der Belgrader

Festung; an der Ruine koznik im KruSevacer Kr. nach Fridr. in

Gris. Spie. Fl. rum. I. p. 859.

486. E. V ir g atum Roth. R c h b. ibi f. 4389 M. Stol im Crnarekaer Kr.

Juni.

487. E. hieracifolium L. R c h b. ibi f. 4388. M. Slarica bei Majdan-

pek, Grbice, Boiurnja im Kragiijevacer Kr. Juni.

488. E. od or a tu m Ehrh. Rchb. ibi f. 4390. Bela reka im Crnarekaer,

Brdjane im Rudniker Kr. Juni.

Var carniolicum Doll M. Kopaonik im Kruäevacer Kr. (auch

V i q u e s n. in Gris. Spie. Flor. rum. II. p. 505). Gedrängter als

Rchb. ibi f. 4386, und mit Exemplaren von Clemenli vom Olymp

bei Brussa vollkommen übereinstimmend.

489. E. Cheir anthus Pers. Felsen bei Ravauica. Sv. Petka im (^upriaer

Kr. u. a. 0. Juni.

Var. Clvsianum Rchb. M. Rtanj im Alek.sinncer Kr. Juni. Sehr

gedrängt.

Bd. VI.Abli. 65
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490. E. h elf> e ticum DC Rchb. ibif. 439.*i. In der j^anRen Felsensrhiucht

von Brtisnica nach ßrdjane Mai. Scheint bloss durch die schlan-

keren Schoten vom Vorig^en unterschieden.

491. E. rhae ticum DC. Rchb. ibi f. 4397. M. Staricu bei Majdaiipek.

Juni. Vom Ilabilns des Folgenden , die Blnthen sind jedoch grösser^

dunkler, die Blätter aufrecht.

493 E. diffusum Ehrh. Rchb ibi f. 4394. Sandfelder bei Radujevac

im Krajinaer Kr. Juli.

493- E. an gu st ifolium Ehrh. Sandfelder bei Radujevac im Krajinaer

Kr. Juli. Mit Exemplaren vom Sladtwäldchen bei Pesth überein-

stimmend.

494. E. c uspi datum DC. Rchb. ibi f. 4399. Felsen, Ruinen bei Kiiöajna

im Krajinaer Kr. Juni.

Conrifgia A n d r.

495. C. austriaca C. A. M. Melino brdo bei Kragujevac. Mai.

L.

496. Br. campestris'L Rchb. ibi f. 4434 a. Ufer der Morava häufig.

Aecker der Jasenica bei Bo2iirnja, Goroviö im Kragujevacer Kr. Mai.

497. Br. Rapa L Rchb. ibi f. 4437. Weingärten im Süd-Osten von Po-

tarevac sehr häufig. August Hier und da mit fructificirendcii Exem-
plaren, wahrscheinlich Herbstpllauzen, die im Frühjahre blühen.

L.

49^. S. alba L. Aecker bei Jagodina. Juni.

499. S. arvensis L. S. Gorusica. Aecker gemein. Juni.

500. S. 0 rient alis Murr. Rchb. Giiiieniand bei Jagodina, Kraguje-

vuc. Juni.

501. 5. nigra L. S. SlaCica. Gartenland, Flussufer überall. Juni.

JErwcnmtrwm P r e s I.

508. E. elongatum Rchb. Icon, gerin. II. f. 4480. M. Greben bei Mi-

lanovac. Steinige Ufer der Donau bei ViSnica unterhalb Belgrad. Juni.

MBipMatawhim DC.

503. D. tenuif 0 lia DC. M. Sopot ober Poiarevac. Juni.

504. D. muralis DC. Schult, Mauern bei Jagodina, Smederevo ,
Bel-

grad. Juni.

CoeMentrin L.

505. C. s a a; a 4 1 f t 5 L a m. Rchb. ibi f. 4864. Felsen des M. Stol im

Crnarekaer, M. Kopuonik im Krusevacer Kr. Juli.

506. C. Ar mor aci a L. s. Ren. Inseln bei Belgrad nach Fridr. in Gris.

Spie. Flor. rum. 1. p. 865. Ich fand daselbst bloss die Folgende. Mai.

507. C. macrocarpa W. K. Rchb. ibi f. 4863. Wiesen und Inseln der

Save bei Belgrad. Mai.

DIgitized by Google



51 f

JtoWf»a S CO p.

50H. R. pyrenaica Spach. Rchb. ibi II. f. 4866. Wege des Cnii vr’

im Jagodinaer Kr. Aecker bei Stanvis unweit Kragujevac. Juni.

MBrnhn L.

509. Dr. aiz 0 i d e s L. M. Rtanj im Aleksinacer M. Stol im Criiarekaer

Kreis. April.

510. Dr. Aizoon Wahlb. Felsen bei Banja im Aleksinacer Kr. Mai.

511. Dr. muralis L. Acker, Weingärten bei Jagodina, Kragujevac, Bel-

grad u. a. 0. .April.

518. Dr: verna L. Ueberall. April.

L.

513. L. biennis Mch. Unter Felsen bei Manasija, Ravanica im dupriaerx

Kr. April.

514. L. rediriva L. Buchenwälder des M. Starica bei Majdanpek. Mai.

Awritzia Desv.

515. A. media F e n z 1. Felsen bei Banja im .Aleksinacer Kr. Mai. Stimmt

Oberein mit Exemplaren von Mehadia.

516. A. gern onensis Gris. Rchb. ibi f. 4881. N. Greben bei Milano-

vac, M. Stol im Crnarekaer Kr. Juni.

517. A. sax atilis Desv. Rchb. ibi f. 4880. Felsen bei Ravanica im

Cupriaer, Bela reka im Crnarekaer Kr. April.

Betrteron DC.

518. B. incana DC. Wege, Steinbrüche, Ufer bei Kragujevac, Belgrad u.

a. 0. Mai.

Aitß»9u»n L.

519. A. mini mum Wi 1 1 d. Flusskies bei Manasija im C^upriaer Kr. Schanzen

und SteinbrOche um Belgrad äiisserst häufig und oft sehr üppig. April.

.520. A. calycinum L. Bei Belgrad, seltener als das Vorige. Mai.

581. A.rostratum S l e v. Sandhügel bei Radujevac im Krajinaer, M.

Stol im Crnarekaer, M. Ozren im Aleksinacer Kr Juni. An den zwei

letzten Standorten sehr üppig bis 88'^ hoch, alle Theile grösser (A.

WicrzfticÄn II e u f f. ) sonst kaum verschieden.

588 . A. mon t annm L. Sandhügel vor Smedrevo Juni.

583. A. s er py 1 1 i f 0 l iurn Desf. Sandhügel bei Radujevac im Krajinaer

Kr. Juni.

524. A. ar g ent enm W i t m. Rchb. ibi fig. 4877. Auf Serpentinbodeu

bei Dohroßa im Kragujevacer Kr. Juli.

Var. murale Kit. Rchb. ibi I. XX. M. Starica bei Majdan-

pek. Juli.
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D I* s V.

525. A/. p ani c u l a t a Desv. Unter der Saat bei Jagodina äusserst häufig,

sonst hier und da. Juni.

Vawa%eMi*%n Crantz.

586. C. satira Cr. Kirchenruine bei Divostin im Kragujevacer Kr. Juni.

Var. pilosa DC. Brachen bei Topöider nächst Belgrad äusserst

häufig.

587. C. d e nt a/a P e r s» R c h b. ibi f. 4894. An der südlichen Lehne des

M. Klanj im Aleksinacer Kr. Juni. Vor Allen durch kürzere Griffel

ausgezeichnet.

TMaßpi L.

588. Th. arvense L. Aecker bei Jagodina, Kragujevac, Belgrad. Mai.

589. Th. perfoliatum L. Aecker, Weingärten überall. April.

530. Th. all iac e um L. Rchb. ibi f. 4188. Djnrdjevo brdo bei Jago-

dina, Melino brdo bei Krngujevac. April.

531. Th. praecox Wulf. Rchb. ibi f. 4185. Steinige Abhänge des M.

§turac im Rudniker Kr.

538.

T h. alpest re L. Rchb. ibi f. 4184 Steinige Waldblössen am M.

Avala bei Belgrad. April.

533. Th. montanum L. Rchb. ibi f. 4187. Buschia;e Hügel bei Dobrada,

Kotrata im Kragujevacer, Stragare im Rudniker Kr. April.

AeiMa—etmt R. Br.

534. A. saxatilel^ Br. Felsen bei Banja im Aleksinacer Kr. Mai.

VnpmeMln V e n t.

535. C. J?«rsapas/or»sMch. Gemein. April.

Bi9cwtet9ee L.

536. B. l a evi g at a L. var. macrocarpa Koch. Am südlichen Abhänge

des M. Rtaiij im Aleksinacer Kr. Juni. Die Früchte etwas grösser als

an der Ofner Form, die Blätter stärker behaart, sonst nicht verschieden.

Etepieiiwfn L.

537. L. D raba h. Schutt, Wege allenthalben. Mal.

538. L. campestre L. Brachen bei Kragujevoe, Poiarevac, Belgrad. Juni.

539. L. ru der al e L. S. Gronica. Wege, 3Iauern bei Jagodina, Kragu-

jevac, Belgrad u. a. 0. Juni.

540. L. p er f0 lia t um L. Gartenland im Bereiche der Lepenica bei Kragu-

jevac. Mai.

541. L. g r a mini f0 l iu m L. SIbth. Fl. graec. 1. 618. Wege, Schutt,

Steinbrüche bei Belgrad äusserst häufig. Juni.
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MBaiim L.

512. /. t in c t or ia L. S. Sa^. M. Greben bei Milanovac« M. Slot im Crna-

rekaer Kr. Ober der uralten Feste Magliö oberhalb Karanorac Diese

rauhhaarig mit elliptisch-länglichen Früchten, wie man sie der praecox

Kit. zuschreibt, die Blüthen nicht beobachtet.

T o 11 r n.

543. Cr. Ta^aria Jacq. Rchb. Icon. germ. II. f. 4166. Wiesenrän-

der des Stig im Po^arevacer Kr. Juni.

JBunfa» L.

544. B. 0 r ien t a lis L. Weg- und Ackerränder bei Visoka im Kraji-

Daer Kr. Mai.

T o u r n.

545. R. inno CU um 'Med. Serbien nach Fridr. in Griseb. Spie. Flor,

rum. I. p. 287.

546. R. Landra Rchb. Icon. germ. II. f. 4173. Ufer der Morava bei

Aleksicac, Svilajnac. Juni.

Rnpistruw B o e r h.

547. R.p er enne\j. Feldränder bei Poiarevac am M. Sopot, um Belgrad. Juni.

J9Myagr%%n% L.

548. M. perfoliatum L. Brachen bei Belgrad. Mai.

A d a n s.

549. C. Co r » *ii i D e 8 V. Rchb. ibi 4163 Ueppige Wiesen bei Jagodina,

Kragujevac, Mokri lug bei Belgrad. Mai.

P o i r.

550. S. Coronopus Poir. Strassen, Ziegelöfen bei Jagodina, Kraguje-

vac u. a. 0. Juli.

Farn. XXXI. Papaveraeeae En dl.

Caryaatim DC. S. Mladja.

551. C- dtgitata Pers. Hecken, Waldränder bei Jagodina, Kragujevac,

Topöider bei Belgrad. .April.

552. C. cat>a Schweig g. Mit der Vorigen.

L.

553. F. Petteri Rchb. Icon. germ. III. f. 4453. b. Steingerölle am Bo-

raöer Felsen im Kragujevacer Kr. Mai.

554. F. o fficinalis L. Steinige WaldhUgel des M. Crni vr’ im Jago-

dinaer Kr. Brachen ober Topöider bei Belgrad. April.



Ali

Var. scandens Rchb. ibi f. 4454. ß. Anrschüttungeii bei Vra-

öevSnica im Kragujevacer Kr. Mai.

F. Vaillantii Lois. Robb, ibi f. 4432. Aecker uro Belgrad. Mai.

aittuci9€n» Tourn.

556 Gl. rubrum S ro. Sandige Aecker bei Deligrad im Aleksinacer Kr.,

Topßider bei Belgrad (flore tricolore) VVegdämme bei Poia.revac

(flore fulcoj. Mai.

Fapaver Tourn.

557. P. Rhoeas L. S. Turöinac, buika. Acker allenthalben Mai.

Var. intermedium Beck. Rchb. Icon. germ. III. f. 4478. P6e-

lice im Kragujevacer Kr. Mai.

558. P. duhium L. Acker, Wegränder bei Para»5in (hier immer weich-

blülhig). Oupria. Kragujevac. Juni.

Farn. XXXII. Nymphaeaeeae En dl.

J¥yn%pHa^n L.

559. iV. a / 6 a L S. Kordon. Sümpfe bei Negotin, Svilajnac, Jagodiiia u.

a. 0. Juni.

J¥wpik€9f S m.

56ü. N. luteum S m. S. Lokvanj. Auch IS. alba wird hier und da lok-

vanj genannt. Sümpfe der Morava bei (^upria u. a. 0. Juni.

Farn. XXXIII. Berberideae En dl.

L.

561. E. alpinum L. Wälder bei Ljuhostinje im Jagodiuaer, Cumiö im

Kragujevacer y Nevade im Rudniker Kr. Mai.

Berherim L.

562. B. r ul g ar i s L. Felsen bei Ravanica im (^upriaer ,
Banja im Alek-

sinacer Kr. Mai.

Farn. XXXIV. Ranunealaceae En dl.

L.

563 CI. integrif olia L. Feuchte Wiesen in Topöidcr und auf den

Save-Inseln bei Belgrad. Juni.

564. CI. recta L. Wiesen unter dem M. Rlanj im Aleksinacer, bei Balo-

(ina im Kragujevacer Kr. Juni.

565. CI. Vit alb ah. S. Beia loza Wälder, Fiussufer überall. Juni.
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566. A a l p in a \j. M. Rtanj im Aleksinacer Kr. am Rande des Tannen-

waldes. Juli.

JR»€i»atill€9 Tourn. S. Sasa.

.567. P. vulgaris M i 1 1. DobraCa, Ljuljaci im Kragujevacer Kr. April.

568. P. pratensis üfili. Weingärten bei Smederevo, Topßider bei Bel-

grad. April.

Anctnone L.

569. A. sylvestris L. Waldränder ober Top£ider bei Belgrad. Mai.

57U. A. n em 0 r o s a L. Wälder bei ßeiica im Jagodinaer Kr., an der Je-

lica unweit CaCak. April»

571. A. ranun CU 1 0 i de s L. Wälder bei Jagodina, Kragujevac , Topöi-

der bei Belgrad. Mai.

578. A. n arci SS i f l o r a L. Al. Kopaonik im Kruäevacer, Al. Ivanova

livada im Gurgusovacer Kr. Juni.

MMepnticn Dill.

573. //. triloba Chaix Steinige Waldabhänge bei Ljuboslinje im Ja-

godinaer Kr. März.

THaiictwwwn L.

574. Th. aquilegifolium L. M 02ren bei Banja im Aleksinacer

Kr TopCider bei Belgrad. Alai.

575. Th. minus L. Koch. S. Oöobajka. Weidengebösch bei Vitanovac

im Kragujevacer Kr. Alai»

576. Th. ela tum Jacq Hort. vind. III. I. 95. Wiesenränder bei .lagu-

dina. Juni.

577. Th. Simplex L. Wiesenränder bei Treänjevica im Kragujevac.pr

Kr. Juni.

578- Th. angus tifolium Jacq. Feuchte Wiesen der Save bei Bel-

grad. Juni.

579. Th. flavum L. Wiesen der Lepenica bei Kragujevac. Juni.

Mfgo999rU9 L.

580. M. m inimu s L. Waldsümpfe ober Topöider bei Belgrad. Mai.

AeloniM L.

581. A. a e s t iv a lis L. Rchb. Icon. germ. III. f. 4619 Acker bei Ja-

godiiia, Kragujevac, Belgrad. Juni.

588. A. f l am m e a 3 a c({. Rchb. ibi f. 4680. Acker bei ViSnica unter

Belgrad. Juni.

583. A. V er na l i s L. S. Gorovet. M. Glavica zwischen Paraöin und LeSje

im Cupriaer Kr. TopCider bei Belgrad. April.
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L. S. Ljulid.

584. R. aquatilis L. var. peltatus Koch. Pireva bara im Kragujevac.

Kr. Juni.

Var. succulenhis Koch. VValdsümpfe bei Trnava im Kraguje-

vacer Kreis Juni.

.585. R. div arte atus Schk. Rchb. Icon, germ III. f. 4574. Sümpfe

unterhalb Belgrad. Juni.

586 R. fluitans L a m. Bei Belgrad nach Fridr. in Gris. Spie. Flor,

rum. I. p. 303

587. R. Ficaria L. Zäune, Waldränder fiberall April.

588. R. illyricus L. Rchb. ibi f. 4587. Am Südabhange des M. Rlanj

im Aieksinacer Kr Mai.

589. Ä. miHefoliatus Vahl. Rchb. ibi f. 4590. Waldränder des M.

Beli kamen, M. Crni vr' im Jagodinaer, Golobrdo bei Knid im Kragu-

jevacer Kr. Mai,

590. R. Lingua L. Im Makiä unweit Belgrad. Juni.

591. R. Flatnmula L. Sümpfe bei Cadak, Sabac ti. a 0. Juni.

598 R- aconi tifolius L. Wälder des M. Kopaonik und seiner Vor-

berge. Juli.

593. R. auricomus L. Rchb. Icon. germ. III. I. 18. Buschige Hügel,

Waldränder bei Kragujevac, Topßider unweit Belgrad u. a. 0. April.

Yar. grandiflorus Rchb. ibi I. 13. f. sinistra. Bukovadki bra-
'

nik bei Jagodina.

594. R. Villarsii DC. Rchb. ibi f. 18 oben rechts, M. Rlanj im Alek-

sinncer, M. Stol im Crnarekaer Kr. Juli.

595. R. car int hiacus Hopp. Rchb. ibi f. 4603. M. Stol im Öadaker

Kr. Juli.

596. R. Steveni Andrz. Rchb. ibi f. 4005. Quellige Orte am DJurdjevo

brdo bei Jagodina. Juni. Die kriechende Wurzel und die angedrückte

Behaarung unterscheidet ihn vom Folgenden.

597. R. acris L. Rchb ibi f. 4606. Wiesen bei Jagodina, Kragujevac u.

a. 0. Juni.

598. R. lanuginosus L Rchb. ibi f. 4609. Wälder des H. Crni vr.

zwischen Jagodina und Kragujevac. Juni.

599. R. polyanthemos L. Rchb. ibi f. 4607. Wiesen bei Kragujevac,

zwischen TopCider und Belgrad, nach Fridr. in Griseb. Spie. Fl.

rum. I p. 31 1.

600. R. repens L Wiesen bei Jagodina, Kragujevac, Belgrad und a.

0. Mai.

601. R. bnlbosns L Ebendaselbst. Mai.

6051 . Ä. Philonotis E li r h. lleppige Wiesen bei Kragujevac, Bel-
grad. Juni
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603. R. sc el erat US L. Sümpfe bei Jagodina, Kragujevac, Belgrad. Jani.

604. R. n 0 d X fl or u s L. Rchb. ibi f. 4613. Gräben an der Despotovica

im Kudoiker Kr., in Waldsümpfeii zerstreut diircb's ganze Gebiet. Juni.

60.%. R. a rf> ensi s L. Rchb. ibi f. 4614. Acker bei Gurgusovoc. Juni*

VaUika L.

606. C. palustris L. Sümpfe an der Save bei Belgrad. April.

MetteöorM9 L.

607. H. niger L Serbien nach Am. Boud Turq. d. Eur. I. p. 467.

608. H. odornsW. K. S. Kukorek. Rchb. Icon. germ. IV. f. 4781. Hügel,

Waldränder gemein durch ganz Serbien. März. Hierher auch die Stand-

orte von Friedrichsthal (H. viridis) io G r i s e b. Spie, Flor,

rum. I. p. 317.

609. H. V iridis L. Wälder des M. Jelica unweit Ca6ak. März. Scheint

der nach Serbien sich erstreckenden Parthie der Alpen eigen , und

wird im übrigen Serbien durch den Vorigen ersetzt.

L.

610. J. thalictroides L. Schattige Wälder bei Kragujevac , Topöider

bei Belgrad u. a. 0. März.

XigetMn T o u r n.

611. N. arvensis L. Acker bei Musloäevo, Kotraia im Kragujevacer Kr.

um Belgrad. Juni.

L.

618. D. Consolida L. Brachen, unter der Saat allenthalben. Mai.

613. D. Ajacis L. Rchb. Icon. germ. IV. 4670. Aecker bei Aleksinac,

Paraciof dupria und überhaupt in den Kreisen über der Morava, sonst

selten
;
bei 2arkovo unweit Belgrad. Juni.

614. D, peregrinum L Serbien nach Am. Bone la Turq. d'Europe,

1. p. 467.

615. D., f i s sum W. K. var. velutinum Bert. Rchb; ibi f. 4695 b. Stei-

nige Berge bei Ravanica, Manasija im Öupriaer, Banja im Aleksiuacer

Kr. Juni. Unterscheidet sich von den Banalem vom Kazan durch die

kürzere Traube, die lichtere Färbung der Blüthen, und die stärkere

Behaarung aller Theile, selbst des Spornes und der Frucht, welche an

den gewöhnlichen Formen des D. ßssum glatt sind.

Aco»%H9*»n L. S. Jediö.

616. A. L y c 0 c t onum L. var. Pthora Rchb. ibi f. 4681. M. Ozren im

Aleksinacer, M. §turac im Rudniker, M. Stol im Caöaker Kr. Juli.

617. A» toxi cum Rchb. ibi I. LXX.V. M. 2eljin im Kruäevacer Kr., in

den Buchenwäldern mit dem Folgenden. August.

Bd. VI. Abh. 66
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616. v4. ans R ch b. ibi I. LXXVIl» f. 4705. H« 2eljin im Krulevacer

Kr. August.

M^ueonin L. S. Bo2nr.

619. P. ptibens Sims. R c li I). ibi 1.74 und T5. Steinige Waldränder bei

Ugljarevo, Boiurnja im Kragnjevacer Kr. Topßider bei Belgrad. April.

620. P. o fficinalis L. M. Ozren und überhaupt im ganzen Aleksinacer

Kr. Juni. Rchb. ibi f. 4743. Blätter Früchte, BlQthen sind aber an

den serbischen Pflanzen dunkler. Rchb, f. 4748. Wird wegen der

freudig grünen Blätter und der duiikelrolhen Blüthen häufig in die

Gärten versetzt.

681. P. c 0 r al lin a Retz. Rchb. ihi I. 78. Bergwälder bei Groinica

unweit Kragujevac. April. Ausgezeichnet durch niedrigen Wuchs, die

breit ovalen Blattlappen, und die von der Basis an wagerecht abste-

henden Früchte.

682. P. t enuifolia L. Rchb. ibi I. 78. Wiesen bei Radujevac , Visoka

und überhaupt im ganzen Krajinaer , Crnarekaer und einem Theil des

Aleksinacer Kr. April.

Var. sind die kleinen Feldröschcn, die die Fluren um Brestovac

röthen sollen. S. A. W. Freiherr von Herder: Bergmännische Reise

in Serbien p. 59.

Farn. XXXV. Crassnlaeeae En dl.

Froc9*a99t*in G r i s

683. P. rnbens. Kies der Bäche bei Ravantca , Manasija im Cuprriaer.

Belica im Jagodinaer Kr Mai.

L.

624. 5. Cepaea L. Schattige Felsen bei Ljuljaci im Kragnjevacer Kr.

615. 5. hisp anicum L. Steinige Hügel bei Ravanica im dupriaer, Baoja

im Aleksinacer, M. Kopaonik im Krugevacer Kr. nach Viq. ih Gi’is,

Spie. Flor. rum. 1. p. 324.

686. S. atratnm L. Spitze des M. Kopaonik im Krngevacer Kr. Juli.

687. S. an nun m L. BoraCer Felsen im Kragnjevacer Kr. Juni,

Var. racemiferum G r i s. M. Kopaonik im Krugevacer Kr. noch
Viq. in G r i s. Spie. Fl. rum. I. p. 325.

688. 5. dasyphyllum L. Schattige Felsen bei Banja im Aleksinacer,

M. Stol im Crnarekaer Kf*. Juni.

689. S. alb um L. M. Rasovati kamen im Gurgusovacer Kr. Mauern und
Ruinen in Belgrad. Juli.

630. S. repens Schleich, lil. Kopaonik ira Krugevacer Kr. Juli.

631. 5. acre L. s. Jarie. Steinige Abhänge bei Belgrad u. a. 0. Juni.

632.5. se X angular e L. Steinige Abhänge bei Brzovoc , Topola im
Kragnjevacer Kr. um Belgrad. Juni.
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S, rupestre Dill. Felsen bei Banja im Aleksinacer, Stragare im

Rudoiker Kr. 4nni.

634. S. ano p e t alum DC. Kalkfelsen bei Banja im Aleksinacer Kr. Juni.

635. iS. m axitnum Sut. Boraöer Felsen im Kragujevacer Kr. 2arkovo

unweit Belgrad* August.

636. S. purpurascens Koch. S. Boboojak. Steinige Wälder bei MasIoJevo

im Kragujevacer, M. Stol im Caäaker Kr. August, ^iebt höhere

Berglagen, wogegen das erste niedrigere, sonnige Felsen voriieht.

Setnpervivwtn
637. S. montanuml,. Felsen bei Ravanipa im (^upriaer, Boraö im Kra-

gujevacer Kr. u. a. 0. Juli.

638. 5. sob olifer um Sims. Spitze des M. Kopaonik im Kru^evacer Kr.

ln Gesellscliaft von Genista sericea und Junens trifidus. August.

S. tectoruml.S. Cuvarkuda. Wird allenthalben auf Dächern und

Mauern gezogen.

DC.

639. U. hortiontalis Guss. Schattige Felsen bei Ravanica im (3u-

priaer Kr. Mai. Die Wurzel- und die unteren Stengelblätter sind

nierenförmig ungleich grob gekerbt, die ßngerförmig eingeschniltenen

Bracteen rücken allmälig an die Spitze des Blüthenstiels, die Blüthen

stehen zur Blüthezeit auf den abstehenden Blattstielen aufrecht, bei

der Fruchtreife horizontal, die kurzgliedrige, beschuppte Wurzel ist

braun, fast fingerdick.

L.

640. 5. oon Jacq. H. Rtanj in Aleksinacer, M, Stol im Grnarekaer

Kr. Juli.

Var. Intacta (Willd.). Felsen unter der Ruine Ostrvica im

Rudniker Kr.

641. S. di apensoides Bell. Spitze des M. Kopaonik im Kruäevaeer Kr.

nach Am. Boud Turq. d' Etir. I. p. 4^7. (,S, coriophylla Gris.?)

649 A*. media Gou. var. Sibthorpiana Gris. Spitze des M. Ko-

paonik im Krudevacer Kr. nach Viq. in Gris. Spie. Fi. rum. I.

p. 339. Ich fand sie im August längst verblüht , an Felsen

unter dem Ravni Kopaouik in Gesellschaft von Cochlearia saxa-

tiiis L a m.

643. S. tridactylites L. Steinige Hügel bei Banja im Aleksinacer,

Korman im Kragujevacer Kr. Tupöider bei Belgrad. April.

644. S. petraea L. Unter der Spitze des H. Kopaonik im Kruäevacer

Kr. Juli.

645. S, rotundifolia h. M. Rlan j im Aleksinaceo M. Stol im Grnarekaer

Kr. Juni.

66 *
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Fam. XXXVI. fiibesiaceae En dl.

Wiihem L.

®46. R. rubrum L. Wälder von Serbien nach Fridr. in Gris. Spie.

Fl. rum. I. p. 337.

647. R. alp inum \j, M. Klanj im Aleksinacer, M. Vetren, Pisana bnkva

im Gurgusovacer Kr. Mai.

648. R. Gr ossularia var. glanduloso-setosa Koch. M. PIe§ im Gur-

gnsovacer Kr. Sehr üppig und zahlreich.

CHry9ospMe9tiun% L

.

649. Chr. alternifolium L. Waldbäche im Jagodiner und Kraguje-

vaccr Kr. Mai.

Fam. XXXVII. Imbcllifcrac En dl.

Tourn.

650. S. europea L. Wälder bei Jagodina
,

Kragujevac, 'fopöider bei

Belgrad. Mai.

Amtfaniin Tourn.

651. A major L. var. tridentata Stev. Buchenwälder des M. Äeljin im

Kruäevacer Kr. Juli.

JEi*ynffiwn% Tourn.

65S E» camp estr e L. S. Kotrljan, vetrovalj. Felder, Wege allenthal-

ben. Juli.

658. E. tricuspida tum L. Steinige Waldblössen bei Ravanica, Sv.

Pelka im Cupriaer, Banja im Aleksinacer, ügljarevo im Kragujevacer

Kr. Juli. Varirt mit 3- und 5zähnigen Spreublältchen.

654 E. serbicum m. perenne, glahrum
,

collo radicis comato, foliis ad

apicem petioli in vaginam dilatati palmatim 3 — 7 partitis, parlitioni-

bus radicalium divaricatim pauci - laciniatis, laciuiis et partitionibus

foliorum caulinorum gramineis linearibus planis 5 — 7 nerviis margine

denticulis subalatis distantibus obsitis, vaginis supra medium auricu-

lis linearibus integris pinnatifidis bipinnatifidisque auctis, caule folioso

supra medium in paniculam patentem soluto. capitulis omnibus pedun-
culatis, involucri phyllis liiieari-acuminatis pungentibus carinatis sopra

basim 2 — 4 dentatis ,
rarius versus apicem allerutro denticulo auctis

capitula ovoidea superantibus
,

paleis exterioribus conformibus sub-

dcnticulatis, interioribus lineari-cuspidatis integerrimis florem aequan-

tibus, tubo calycino sqiiammulis hyalinis dense obsito, Inciniis ovato-

lanceolatis nervo excedente aciiminatis pungentibus, corolla cyanes-

cenle pariim emersa
,

genitalihiis longe exsertis. — Die schwarze.
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federkieldicke
,

\ — lange Wurzel ist oben mit Resten vorjähriger

Stengel und Blätter beschopft, ein-, oft auch zweiköpfig, die Stengel

sind steif aufrecht, die Blattabschnitte 4— 9'^ lang, 1 — 8'" breit, die

Köpfchen haben die Grösse der E. campestre^ die ganze Pflanze wird

im Alter stahlblau. Ist verwandt mit E. Palmito Bo iss. Diagnos.

plant. Orient, novar. II. fase. X. pag. 81 , unterscheidet sich aber

davon, nach einem Exemplar von Heldreich im k. k. bot. Museo,

durch den rispenförmigen Blüthenstand , die kürzern
,

gezähnelten

Blattabschnitte und das Blauwerdeu der ganzen Pflanze.

Steinige, buschige Abhänge bei Dobraöa im Kragujevacer — am
Fusse des M. Slol im Oaöaker Kr. ylug. Als E. digitalum an Freunde

geschickt.

Cicuta L.

655. C. virosa L. var. tenuifolia Fröhl. Sümpfe an der Donau unter-

halb Belgrad. Juli.

H 0 f f m.

656. Tr. vulgaris DC. Djurdjevo brdo bei Jagodina , M. Kopaonik im

Kruäevacer Kr. Mai.

657. Tr. Kit aib ein M. B. Topöider Kr. bei Belgrad. Juni.

Vtriian%W9 B e s s.

658. Cr. Falc ar iahess. Wiesenränder bei Jagodina, Belgrad. Juli.

AegapadliMn L. S. Sedniolist.

659. A. Podag r ari a L. Feuchtes Gebüsch bei Jagodina, Kragujevac,

Topöider bei Belgrad. Mai.

Carwtn L.

660. C. Carvi L. Wiesen bei Kragujevac, Topöider bei Belgrad. April.

J^in%piw%elMn L.

661. P. magna L. Hügel bei Jagodina, Topöider bei Belgrad. Juni.

668. F. Saxifraga L. S. Bedriuac. Wiesen bei Jagodina, Kragujevac,

Belgrad u. a. 0. Juni.

Koch.

663. F. angustifolia Koch. Bäche bei Kragujevac, Topöider bei

Belgrad. Juli.

L.

664. S. latifolium L. Sümpfe der Save und Donau bei Belgrad. Juli.

T o u r n.

€65. B t e nuissimum L. Triften um Kragujevac äusserst häufig und

auf üppigerem Boden bis 8' weitschweifig niederliegend. Juli.
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666. B. Gerardi .faoq. Steinige Hügel bei Dobrada im Kragnjevac. Kr.

M. Avala bei Belgrad. Juli.

var. affine Sa dl. Buschige Hügel, Brachen beiJugodina, häufig

um Belgrad. Juli.

667, B, junoeum L, Steinige Waldblössen bei Bavanica im Cupriaer Kr.

Topcider bei Belgrad. Juli.

668 B, apiculatumF viv. Brachen, Strassenränder um Aleksinac. Juni.

669. B. falo atum L. An der südl. Lehne desM. Btanj im Aleksinac. Kr.

Juni. Die Früchte nicht bekannt, die Pflanze viel gedrängter als die

Ofner Form ; muss weiter beobachtet werden.

670. B. b a l d en s e Host. N. 2eljin, II. Kopaonik Im Kruäevac. Kr. Aug.

671. B. longifolium L. An der westl. Lehne des M. Kopaonik im

Kruäevacer Kr. unter Juniperus nana. Aug.

678.

B. r o t und i f 0 l i um L. S. Proraäthika. Aecker gemein, Juni.

Sw%ytmiwsn% L. S. Tumbeo.

673. S. per f 0 Hat um L. Steinige Wälder bei Manasija im (Cupriaer —
Weingärten beiBnnja im Kragujevacer M. Ovfar im CaOaber Kr. Mai.

Oetaaw^tHe L.

674. 0 e. f i s t ul o s aL. Sümpfe bei Jagodina, an der Save bei Belgrad. Juni.

675. Oe. peucedani folia PolL Gräben bei Medkovac unweit Kra-

gujevac. Juni.

676. 0 e. m e di a Gris. Wiesen bei Toljevac im Jagodinaer Kr. nach

Fridr. in Griseb. Spie. Flor. rum. 1. pag. 354.

677. Oe. silaif 0 Ha M.B. Gräben an der Strasse von Kuajäk pach Brsa-

palanka im Krajinaer Kr. Juni.

678. Oe. pimpinelloidesh. Wiesen bei Kragnjevac, um Belgrad. Juni.

679. Oe. P hei l andr ium Lam. Sümpfe bei Jagodina, Sabac
,
Belgrad

u. a. 0. Juli.

Foeniculum officinale All, S. Hora 5. Wird in Serbien sehr

selten gebaut und kommt bloss bei Belgrad hier und da verwildert vor.

F. dulce DC. S. Anason. Wird in Macedonieo häufig cullj-

virt und kommt überall im Handel
,
seltener verwildert vor. VVird in

Branntweinbrennereien zum Yersüssen des Branntweins gebraucht.

Se9eti L.

680. S. tortuosurn L. Wiesen, Wegränder bei Deligrad im Aitksina-

cer Kr. Juni.

681. S. rigidum W. K. S. Devesilje. Kalkfelsen bei Bavanica Manasija

im öupriaer — M. Stol im Crnarekaer Kr. u. a. 0. Juli.

688. <S. annuum L. Bergwjesef) bei Jagodina, Kragnjevac, Topdider bei

Belgrad. Juli.
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\ar. ferulacmm Stev. in DC. Prodr. Stark ästig-, gedräng-t, die

Blaltebächnitte länger. Südliche Lehne des M. Rtanj im Aleksiiiaccr

Kr. Juli.

683. S. glaucum Jacq. Austr. I. 1844. M. Ozren im Aleksinacer Kr. M.

Stol bei Karanovac. Juli.

684. S raritim Trev. M. Greben bei Milanovac. Juli.

68.

). S. montanum L. Golobrdo bei Knid im Kragujevacer Kr. Juni.

Efibaw9ti9 Crantz.

686. L. in 0 nt an

a

All. Mi Ivanova livada in Gorgusovacer Kr. Joli.

AthntHanta L.

687. A. M attkioli Wulf. Spitze des M. Starica bei Majdanpek. Juli.

SiiatMS Be SS.

688. $. carvifolius C. A. M. Buschige Giigel bei Dobraöa im Kraguje-

vacer Kr. Juli.

C%ad4fdtfüt C u 8 s.

686. Cn. apioid&s Spr. M. Baba ober Leäje im Kragujevacer, M. Oul

itoi Gorgusovacer Kr. Juli.

19fewn% T 0 u r n.

690. M. Mut ellina Gärtn. II. Rtanj im Aleksinacer, M. Stol im Crnare-

kaer Kr. Juli.

]RHy908pem%w»w% Cuss. S. Ilukavica.

691. Ph. aquil egiofolium Koch. Wälder bei Sliplje im Jagodinaer

Kr. bei Kragujevac, Topöider hei Belgrad und anderen Orlen bänflg,

meist in Gesellschaft von Acanthus mollis. Juli.

JPfetaro^p^rmtfm Hoff.

692. PI. aus triacum Hoffm. II. Ivanova livada, Vetren in Gurguso-

vacer Kreis sehr zahlreich. Juli.

CHaeropHy9Msmn% Hoffm.

693. Ch. hulh 0 sum L. Hecken bei Jagodina , Kragujevac, Belgrad und

anderen Orten. Juni.

694. Ch. hir sutum L. Schattige Felsen bei ßanja im Aleksinater Kr. Juni.

69.

). C h. aureum L. M. Stol bei Karanovac. Juli.

696- Ch. temulum L. Steinige Wälder, Ruinen allenthalben. Juni.

697. Ch. ar omaticuih L. Waldbäehe um M. J^Hca bei Cadak. Juli.

Rehb.

698. Fr. cy na p ino ide

s

Gris. M. Ple§ im Gorgusovacer Kr. Juli, ver-

blüht. Die zwei untern Tnteruodieh und die Blätter sind kurzhaarig,

die schwarzen giinzenden Früchte sind unter der Loupe pnnktirt , der

Bulbns ist rund von der Grösse eitler Haselnuss.
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FHymocnfiiB Tausch.

699. P h. n od o sa T s c h. Steinige buschige Abhänge bei Ravanica, Sv.

Petka., Manasija im dupriaer Kr. Mai.

HoFTm.

700. A. sylvestris Hofim. Hecken, Obslgäiten bei Kragujevac, Top>

Cider bei Belgrad. Mai.

70t. A. n e m or 0 s a M. B. Waldränder bei Banja im Aleksinacer Kr. Mai.

702. A. trichosperma Scbuit. Felsen am N. Babe im dupriaer Kr.,

Waldränder um Topöider bei Belgrad. Mai.

703. A. vulgaris Pers. Hecken, Obstgärten in Kragnjevac und anderen

Orlen. Blai.

Gärtn.

704. Sc. Pecten L* Unter der Saat bei Djurinci im Gurgusovacer Kr. Juni.

AetHwsma L.

705. Ae. Cy napium h. Buschige Orte bei Loznica, Topöider bei Belgrad.

Juni. Eine äusserst üppige Form mit über V' langen Hülicben , sam-
melte ich am M. Pleä (bei 30000 im Gurgusovacer Kr. Die Früchte

unbekannt.

706. Ae. cynapioides M. B. Schattige Bergschluchten bei Ravanica im

Cupriacer Kr. Juni.

Vo*siwn% L. S. Kukuta.

707. C. ma cul atum L. Schutt allenthalben. Mai.

Seiiw§tn L.

708. S. 0 arv if olia L. Feuchte Wiesen bei Vukosavcl im Kragujevacer

Kr. Juli.

Hof Fm.

709. O. p alus tr e Bess. Bäche unter Brusnica, und im ganzen Rudniker

Kr. Juli.

Atsyelicn L.

710. A. sylv estris L. Gebüsch, an Bächen und Flüssen allenthalben. Juli.

711. A. m ont ana Schleich. Am Wildbach hinter Ravanica im Cupriaer

Kr. Juli.

ArcHat9ye9ien Hoffm.

712. A. 0 fficinalis Hoffm. Bäche am M. Ivanova livada im Gurgnso-

vacer Kr. Juli.

L.

713. L. Barrelieri Gris. M. Ozren im Aleksinacer, Golobrdo bei Knid,

Ugljnrevo im Kragujevacer, Brusnica, Majdan im Rudniker Kr. Mai.
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Juli. Höchst wahrscheinlich zwei Species in Serbien, verschieden durch

den lanzettlichen und triangulären Umriss der Blätter, die Länge der

Blattzipfel und die Blüthezeit, aber, da nur von einer reife, länglich-

ovale Prfichle mit parallelen Dorsalriefeii vorliegen, mit Sicherheit

nicht zu scheiden.

Fer%§taffO Koch.

714. F. g a Ib anif er a Koch. Wiesen bei Kusjak im Krajinaer Kr. Juli*

JPeMcevfrrMMm L.

715. P. 0 fficinale L. S. Siljevina. Izbenica im Jngodinaer, Gunjeate,

Kai<5, Dobraöa im Kragujevacer Kr. Juli.

716. P. l ongifolinm W.K. Felsen bei Golubac im Poiarevacer, am Busse

des M. Rtanj im Aleksinacer Kr. Juli. Vom Vorigen bloss durch die

schmal - geil&gelten, oval-länglichen Früchte mit Sicherheit zu unter-

scheiden. Nach Csiklovaer Exemplaren aus der Hand des seligen

W i e r z b i c k y.

717. P. ru t h eni cum M. B Stidabhang des M. Stol im Caöaker Kr. Juli.

Ausgezeichnet durch die plattgedrückten Blattstielchen und lanzettlich-

lineare kürzere Blättchen.

718. P. Chabr aei Rchb. Wald- und Weingärtenrönder bei Kragujevac,

Po4arevnc, TopCider bei Belgrad. Juli.

719. P. Cerraria L a p. Trockene Bergwiesen im ganzen Gebiete. Juli.

720. P. latifolium DC. nach Itf. Bieb. Flor. taur. I. p. 213 und 424.

Trockene Wiesen bei Kutlovo, Radmiloviö, Grabovac, Vitkovac im

Kragujevacer, Brdjane, Preljine im Rudniker Kr. Juli. Mit dem Vorigen

äusserst zahlreich.

721. P. Or e OS e linum Mönch. Trockene Wiesen im ganzen Kruäevacer

und Caöaker Kr. Juli.

722. P. als aticum L. Buschige Hügel bei Kutlovo, Dobraöa , Bare, Be-

lopolje im Kragujevacer* Kr. Juli.

723. P. auslriacum Koch. M. Stol im Caöaker Kr. Juli.

An ethum graveolens L. Mirodjija wird aller Orten kulti-

virt, und kommt auch häufig verwildert vor.

JFamttMacn L.

724. P. sativa L. Feuchte Wiesen, an Bächen und Flössen überall. Juli.

725. P. pimpinel lifolia M.B. Wiesen des M.Ozrenbei Banjaim Alek-

sinacer Kr. Juli.

MFeracieuwn L.

728. H. Spondy lium L. Waldränder bei Kragujevac, Topcider bei Bel-

grad. Juni.

727. H. flavescens Hess. S. Meöja §apa. Strassen- und Waldrän-

der an der Strasse von Loovci nach Izbenica im Jagodinaer Kr. Die

Bd. VI.Abh. 67
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Blätter, auch die obersten fiederförmig, die Früchte linsenförmig zu-

sammengedrückt, die Seitenstriemen kürzer, übrigens unmerklicb länger.

TorayiiwM* L. S. Vrtovilje. .

728. T. maximum L. Steinige Wälder bei Luke im Crnarekaer Kr. Juli.

SiMetr Scop.

729. S. trilohum Scop. Steinige Wälder bei Banja im Aleksinacer,

Bo^urnja im Kragujevacer Kr. Juli.

WjaaerptiiMn Tourn.

730 L. fatifolium L. M. Slol im Caßaker Kr. Juli.

731. L. alpinutn W. K. M. Stol im Caöaker, M. 2eljin im Kriiäevacer

Kr. Juli.

732. L. Siler L. S. Raskovnik. M. Rtanj, M. Ozren im Aleksinacer

Kr. Juli.

733. L. pruthenicum L. var. glahratum Koch. Waldwiesen bei Paj-

sjeviö im Kragujevacer Kr. Juli.

734. L. Archangelica Wulf. M. Stol bei Karanovac. August.

Oriaytt Iloffm.

735. O. gr andifl or a Hoffm. S. Stidak. Sonnige Abhänge häufig

im ganzen Gebiete. Juni.

L.

786. D. Carola L. Auf Wiesen gemein. Juni.

CVitcerff/« L.

737. C. daucoides L. S. P o d 1 a n i c a. Unter der Saat allenthalben. Juni

TwryeniiM Hoffm.

738. r. latifolia Hoffm. Aecker, Wegränder bei Giirgusovac Juni.

Vofiti» Hoffm.

739. T. Anthriscus Gmel fil. Hecken bei Jngodina u. a. 0. Juni.

740. T. microc arp a Bess. Schattige Felsen BoraC im Kragujevacer,

AI. Stol im Crnarekaer Kr. Juni.

741. T, negl ec t a R.S. Ackerränder bei Jagodina. Juli.

748. T, heter 0 phy ll a Guss. Gebüsch bei Kakovica, Topdider unweit
Belgrad. Alai.

743. T. nodosa Gärtn. Am Kajaburun bei Belgrad. Älai. In Gesellschaft

von Astragalus hamosus L. var.

Bifotnt Hoffm. S. Smrdljika.

744. B. radians AI. B. Aeckcr bei Banji« im Aleksinacer Kr. ßaijkovac
unweit Kragujevac. Juni.
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Farn. XXXVIII. Arallaccae En dl.

Bettera L. S. BrSljan.

74.'). //. Helix L. Steinige Wälder, überall. September.

Fam. XXXIX. Coroeae Endl.

Vomeem To um.

746. C. mas L. S. Dren. Wälder allenthalben. März Die Beeren variren

lichtroth und schwarzpurpurn, oft mit äusserst dünnem, häutigem Fleische

(C. exsncca Wierzb. ?^. Diese letzte bei Banja im Kragujevacer Kr.

in der Nachbarschaft von Exemplaren, die fleischige geniessbare Fruchte

tragen, immer saftlos und ungeniessbar.

747. C. s an g u in ea L. S. Sibovina. Hecken allenthalben. Mai.

Farn. XL. Erieaceae Endl.

Bruche»etHniia Rchb.

748. Br. s p iculi fl o r a Rchb. M. Crni vr’ über der Grenze des Gur-

gusovacer Kreises. Juli.

Briet» L.

749. E. carneaL. S. Crn ica. Abhänge des M. Stol im CaöakerKr. April.

Vailu»»a Salisb. S. Vrisak.

750. C. vulgaris Salisb. An der Drina auf der Insel Sipuija im Saba-

cer Kr. Juli.

Aretaetnphytoe Ad ans.

751. A. 0 fficinalis Wimm, und Gr. Spitze des M. Rtanj im Aleksinacer

Kr. Mai.

Vaeeifiu»»» L.

752. V. Myrtillus L. S. Borovnicu, M. Kopaonik, ^eljin im Kruäeva-

cer, M. Ivanova livada im Gurgusovacer Kr. Mai.

753. V» Ki/ts«daeaL. Berge bei Majdanpek. Mai.

Aeniea L.

754. A. procumbens L. Gebirge von Serbien nach Am. Boiie La Turq.

d'Europ. p. 453.

Mjetüu»»» L.

755. L. palustr e L. Im Norden von Serbien nach Am. Bone Lu Turq.

d'Europ. p. 453.

67 *
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M^ywoin T 0 u r n.

756. P. secunda L. Wälder des M. Rasovati kamen im Gurgusovacer

Kr. Juli.

757. P. uniflorah. RothtannenWälder des N. Kopaonik im Kruäevacer

Kr. Juni.

Farn. XLI. Primulaeeae En di.

iPWmMfa L.

758. Pr. officinalis Jacq. Waldränder bei Kragujevac ; M. Kopaonik

nach A. Bonä la Turq. d'Europ. p. 453.

759. Pr. suareolens Bert. Rchb. Icon. germ. X\1I. f. 1091. Spitze

des M. Ov(^nr hei Ca^ak ; M. Kopaonik nach Yiqnesn. in Griseb.

Sp ic. Flor. rum. II. p. t.

760. Pr. sylvestris Scop. S. Jagor^^evina, Hecken, Waldränder

bei Jagodina, Kragujevac, Topöider bei Belgrad. März.

761. Pr. minima L. Spitze des M. Kopaonik nach Viquesn. in G r i s.

Spie. Flor. rum. II. pag. 3.

Andfrasace L.

763.

A. maxima L. Berge bei Zajöar, steinige Hügel unter Top^lider nächst

Belgrad. April.

CyeMnwnen T ou r n.

763. C. n e ap 0 1 it anu m T. Licht bewaldete Hügel von Krusevac gegen

Stalac üusserst häufig, Waldränder am linken Ufer der Morava unweit

Jasika. August. Die Blüthen sind lichtroth, aber nicht weiss, wie sie

Rchb. Icon. germ. I. 47. f. 3 darstellt, auch sind die Zähne des Blatt-

schlundes mehr ausgesprochen.

764. C. europaeum L. Serbien nach Am. Bond: Ln Turq. d^'Europ.

I. p. 453.

Eiff9i»nae*ihia Mch.

765. L. vul garish. Feuchtes Gebüsch bei Trnbas unweit Kragujevac. Juni.

766. L. punctata L. Gebüsch bei Treänjevica, Bukovik im Kragujevacer

Kr. Juni.

767. L. N ummularia L. Feuchtes Gebüsch allenthalben. Juni.

AtmaynlMim L.

768 A. arv ensi s L. Brachen allenthalben. Juni.

769. A. caerulea Sehre b. Mit der Vorigen seltener. Juni.
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Farn. XLn. Aeanthaeeae Endl.

Aeat^th^w T o a r d.

770. A. mol Hs L. S. M atrnna. Steinige Wälder bei Jagodina, Kraguje-

vaC) Topöider bei Belgrad u. a. 0. Wird als miichbeförderndes Nittel

unter Futter geschnitten den Kühen verabreicht.

Farn. XLIII. Scrophalariaeae Endl.

J9MeMa9W%pyrww% T o u r n.

771. Äf. cristatum L. Wälder bei Stragare im Rudniker Kr. Juni.

778.

M. arvense L. S. Urodica. Aecker bei Jagodina , Kragiijevac,

Ca^ak u. a. 0. Juni.

773. M. b arb at um W.K. Bergwiesen bei Jagodina, Giinjcate im Kragu-

jevacer Kr. Mai,

774. Jf. nemo ros um L. Wälder bei Jarmenovci im Riidniker Kr. Juli.

775. Bf. pr a t ense L. Waldränder bei Cestin, Gunjcate, GleditS im Kragu>

jevacer Kr. Juli.

77Ö. Bf. Sylt) a ticum L. Wälder des M. Ozren im Aleksinacer Kr. Juli.

777. M. s axosum Bmg. Steinige Waldblössen des M. Ivanova livada im

Gurgusovacer Kr. Juli.

RhiwMtthwB L.

778. Rh. minor Ehrh. var. angustifolius Koch. M. Kopaonik im Kru-

äevacer Kr. Juli.

779. Rh. major Ehrh. S. Zvonce. Wiesen allenthalben. Mai.

T o u r n

.

780. E. officinalis L. Bergwiesen allenthalben. Juli.

Var. nemorosa Koch. Waldränder am M. Ozren im Aleksina-

cer, Brestovac Banja im Crnarekaer Kr. Juli,

Var. grandiflora Rchb. M. Stol im Caöaker Kr. Juli.

781. E. salisbor ge ns is¥ unk. M. Rtanj im Aleksinacer Kr. Juni.

Oaontttea Hall.

788. 0. rubra Pers. Feuchte Hecken, Wiesenränder bei Kragujevac. Juni.

783. 0. lutea L. Felsen bei Golubae im Po2arevacer Kr. Juli.

FetücttMarim To um*
784. P. comosa L. Wiesen des M. Ozren im Aleksinacer, M. Pleä im

Gurgusovacer Kr. Juli.

7S5. P. leucodon Gris. M. Ivanova livada im Gurgusovacer Kr. Juli.

Schon verblüht, indessen an den Kelchen kenntlich.
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786. P. H a cquetii Graf. Mit der Vorigen durch die dicke kurze Aebre

und die einfache fast rübenförmige Wurzel ausgezeichnet.

787. P. atrorubens Schleich. M. Kopaonik nach A.Bon^: La Turq.

d'Europ. 1. p. 445.

JlftfdrrJitfttMm Tourn.

788. A. 0 r ontiu m h. Aecker bei Paraöin im Cupriaer Kr. Juli.

Mäit%nrin Tourn.

789. L. dalmatic a chh. Wiesen des M. Kurilovo im Gurgusovacer

Kr. Juni.

790. L. g enistif olia Mill. Felsen bei Brdjane im Rudniker, Baoja im

Aleksinacer Kr. Juli.

Var. procera B. Mag. S183. Strassendämme bei Smederevo. Juli.

791. L. linifolia Willd. Trockene Hügel, Brachen um Belgrad. Juli.

792. L. angustif olia DC. Spitze des M. Stol im Crnarekaer Kr. Juli.

Mit Aster alpinus, Linum capilalum und Oxgtropis pilosa.

793. L. vulgaris B a u h. S. Lanilist. Wiesen, Brachen, alienthal-

beo. Juli.

794. L. minor DC. Steinige Abhänge bei Brdjane im Rudniker Kr. Brachen

bei Paraöin. Mai.

795. L. spuria Mill. Aecker allenthalben. Juli.

796. L. Elatine Desf. Mit der Vorigen. Juli.

Wero»%ica L.

797. V. hederif olia L. Steinige Waldränder allenthalben. April.

798. V. Buxbaumi Ten. Acker, Gartenland bei Jagodina
,
KraguJeTac

u. a. 0. April.

799. K. agrestis L* Steinige Abhänge des M. Crni vri im Jagodinaer

Kr. März.

Var. polita F r. Gartenland bei Kragujevac, Belgrad und anderen

Orten. März.

Var. opaca Fr. Lichte Waldhtigel am M. 2e2elj unweit Kragu-

jevac. März.

800. V. procox All. Steinige Waldblössen bei Draöa im KragujevacerKr.,

Topöider bei Belgrad. April.

801. V. t riphyllo s L. Aecker unweit 2arkovo unweit Belgrad. März.

802. V. verna L. Djurdjevo brdo bei Jagodina. Topöider bei Belgrad u.

a. 0. April.

Var. int e gr if 0 Ha» Rainen der alten Bergstadt Rudnik im

gleichnamigen Kr. April. Sehr gedrängt, vom Ansehen einer kleinen

V. peregrina»

803. V. arvensis L. Aecker, Weinberge allenthalben.

804. V. acini foli a L. Triften bei Kragujevac, an der Strasse nach Draöa

sehr zahlreich. April.
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805. V. serpyllifoliah- Feuchte Wiesen, Gartenland bei Jagodina,

Kragujevac u a. 0. April.

806. V. c r a s si f 0 lia W i er zh. Felsen bei Banja im Aleksinacer
,
M,

Ovdar im Caßaker, Ravanica im Öupriaer Kr. (hier blau und rosa).

Juni. Durch die längeren Blattstiele, kleineren Kelchzipfel und brei-

teren Blumenblätter von allen Formen der spicata verschiedeu. Die

Wiirzelblälter sind oval, lang, gestielt am Grunde seicht herzförmig,

die mittleren Stengelhlätter au der Basis tiefer herzförmig
,
das dritte

und vierte Paar durch t — 4 kleine blaUartige Anhängsel leierförtnig,

alle Theile kahl, glänzend. Stimmt öberein mit Exemplaren, die ich

mit dem seligen Wierzbicky in Csiklova sammelte. V. ele-

g ans D C. ?

807. V. spicata L. Sonnige Hügel, trockene Wiesen allenthalben. Juni.

Yar. cristala Bernh. Weingärten ober Negotin. Juni.

808. V. l ongif o li a L. Feuchtes Gebüsch im ganzen Makiä, und den

Save-Inseln bei Belgrad. Juli.

809. V. spuria L. var. foliosa Koch. M. Greben hei Milanovac. Juni.

810. V. 0 fficinalis L. Steinige Bergwälder am M. Jelika im Caöaker

Kr. Juni.

811. V. m on t an a L. Felsige Waldabiiänge des N. Ovöar im Caöaker

Kr. Mai.

815.

V. Chamaedrys L. Waldränder des Df. Ozren im Aleksinacer

Kr. Mai.

813. V. prostrata L. An der südlichen Lehne des M. Rtanj im AJeksi-

nacer Kr. Mai.

814 . V. Teuer ium L. Schattige Felsen bei Groänica unweit Kragajevao,

Rakovica bei Belgrad. Mai.

815. V. austriaca L. var. den/ala Koch. Trockene Hügel bei Jagodina,

Kragujevac u. a. 0. Juni.

Var. bipinnatifida Koch. Am Kajaburnn bei Belgrad.

816. V.latifolia L. Waldränder allenthalben. Taämajdan bei Belgrad. Juni.

817. V. B eccahun g a L. S. Razgon. Bäche, Teiche aircnthalben. Mai.

An dem Sandufer der Morava bei Jusika im Jagodinaer Kr. sam-

melte ich eine schlanke Form, die fast genau zur Diagnose von V. scar--

dica Gris. Spie. Flor. rum. II. pag^ 31 passt. Der Stengel ist vom
Grunde aus in schlanke Trauben tragende Aeste getheill. Gegen die

Spitze des Stengels sind die Blaltwinkel, bloss Trauben- oder nebst die-

sen auch verkümmerte Aestchen tragend, an denen die Blätter rundlich

sind, und von den übrigen Steugelhlättern stark abstehen. Durch die

aufrechte Stellung des Stengels und die angenscbeinlich einjährige

Dauer scheint die Pflauze jedenfalls verschieden und. muss weiter

beobachtet werden.
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818. V. AnaffaUisL. Quellen unterhalb 2arkovo unweit Belgrad ; beiTolje-

vac im .lagodinaer Kr. nach F r i d r. in Gris. Spicil. Flor. rum. II.

p. 3?. Mai.

819. V. scu teil ata L. Kriva hara bei Jagodina, Makiä bei Belgrad. Juni.

Mjiwaseitn L.
I

820. L. aq uatica L. Donauufer bei Golubac im Poiarevacer Kr. Juli.

L.

821.

L. pixid aria All. Waldsümpfe der Sobovica im Kragujevacer

Kr. Juli.

* Cffaiiaia L.

822.

G. 0 fficinalis L. Feuchte Wiesen der Morava bei Caöak, dupria,

Jagodina, an der Save und Donau bei Belgrad. Juli.

MBiffiiatia Touro.

823. D. ferruginea L. Steinige Hügel im ganzen Jagodinaer, Kraguje-

vacer, Rudniker und Ca(^aker Kr. Juni.

824. D. l an ata Ehrh. Trockene Wiesen, Strassenränder bei Jagodina,

TopCider bei Belgrad. Juni.

825. D. laevigal a W. K. Steinige buschige Abhänge bei ßanja im Alek-

siuacer, Ravanica im dupriaer, Draöu im Kragujevacer Kr. Juni.

826. D. ambigua M urr. Steinige Wälder bei Ravanica im Cupriaer, Uglja-

revo im Kragujevacer Kr. Juni.

827. D. p ur pur e a L. Serbien nach Am. Boud: La Turq. d'Europ. I.

pag. 445.

Serapi%t§taria Tourn.

828. S. f>e rn alis L. Steinige Buchenwälder des M. Avala bei Bel-

grad. Mai.

829. S. nodosa L. Waldränder bei Kragujevac, Topfider bei Bel-

grad. Juni.

830. S. aquatic a L. S. Ustupoik. Ufer der Flüsse und Bäche allent-

halben. Juni.

831. S. Scopolii Hopp. Obstgarten, Hecken bei Jagodina, Kragujevac

u. a. 0. Juni.

832. S. l aciniat a W* K. Felsenspalten des M. Stol im Crnarekaer

Kr. Juni.

833. S. canina L. Steinige Ufer der Ibar unter Magli6 im Cadaker

Kr. Juni.

834. S. Hoppii Koch. Felsen bei Brdjane im Rudniker Kr. Anfangs

Mai. Stimmt überein mit Exemplaren von Olang in Tirol.

L. S. Divizma.

835. V. Blatt aria L. Fette Wiesen bei Kragujevac, Belgrad und anderen

Orien. Juni.
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836. V. p ho eniceum L. Buschige Hügel bei Jogodina, Kragujevac, Ca-

£ak und anderen Orten. Mai.

837- V. orientale M. B. Trockene Hügel bei Rogojevac, Vuckovica im

Kragujevacer Kr. Juli.

838. V. b anatiettm S cUr a A. Strussenriiiider bei Brzapalanka
,
Kusjak

im Krajinacr Kr. Juli;

839. V. nigrum L. Bergwiesen' um Kragujevac, Belgrad und anderen

Orten. Juli.

840. V. floccosum W. K. Trockene Wiesen, Slrassenränder bei Jago-

dina, Kragujevac, Belgrad und anderen Orten. Juni. Eines der häufig-

sten durch ganz Serbien.

841. V. Lychnitis L. Steinige Waldblössen bei Ravanica , Manasija im

Cupriaer, Banja im Aleksinacer Kr. TopCider bei Belgrad. Juni.

843.

V. specio sum Sehr ad. M. Sturac im Rudiiiker Kr. TopCider bei

Belgrad. Juli.

843. V. mont anum Sehr ad. M. Kopaonik im KruSevacer Kr. über der

Rothtaunenregion sehr zahlreich. Juli.

844. V. p h l omoi de s L. Steinige Waldhugel im ganzen Gebiete. Juli.

Var. nemorosum Sehr ad. Wälder bei Ovsiste. im Kragujevacer

Kr. Juli.

845. V. S ehr aderi Meyer. Strassenränder bei Kusjak im Krajinaer

Kr. Juli.

Farn. XLIV. Solanaceae En dl.
• • ^

MMnttern L. S. Tatula.

846.

D. S tramonium L. Auf Schutt allenthalben. Juli.

Uyomcyannwa Touro. S. Bunika.

' 847. H, niger L. Auf Schutt. Juni.

AitrapM L. S. Velebilje.

848. A. B elladonna L. Waldränder des M. Crni vr** im Jagodinaer

Kr. Juni.

L.

849. S. D ule amar a L. S. Paskvica. Gebüsch der Bäche und Flüsse

allenthalben. Juni.

850. S. nigrum L. S. P o m o c n i c a. Schutt, Gartenland allenthalben. Juli.

851. S. ptero c aulon Dun. Waldblössen, unter Gebüsch bei Grbice im

Kragujevacer Kr. Juni.

85t. S. t) i Ho sum Lam. Bachkies, Wegränder bei Godaöica im Kraguje-

vacer Kr. Juli.

Bd. VI. Abh. 68
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Farn. XLV. (lesneriafeae Endl.

tMnherlen Friv.

858.

H. rhodopensis Friv. Felsenspalten des M. Rlanj im Aleksina-

cer, M. Pies im Gurgusovaccr Kr. Mai. Blüht lange, da man noch Ende

.Tuli nebst reifen Kapseln auch blühende Schäfte Findet, wäre somit

eine hübsche Topfpflanze, die den Ausländern Achimenes und Ghxi“
nia würdig zur Seite stände.

Farn. XLVL Orobaneheae Endl.

L. S. Vodujada.

854. 0. cruenla Bert. Auf Lotus corniculatus bei Borai^ im Kraguje-

vacer Kr. Topöider bei Belgrad. Juni.

855. 0. procera Koch. Auf Cirsium arvense hei Beli petok Im Gurgu>

sovacer Kr. Juli.

856. 0. Epithymum DC. Auf Acitws Ihymoides bei Majdanpek. Juni.

857. 0. Galii Dub. Auf Galium lucidum bei Borac im Kragujevacer

Kr. Juni.

858. 0. Teucrii Fl. Wett. Auf Teucrium Chamaedrys bei Manasija im

dupriaer Kr. Mai.

859. 0. Salviae Fl. Wett. Au^ Salria glutinosa^ BI,§turac im Rudniker

Kr. Mai.
«

860. 0. minor S m. Topcider bei Belgrad nach F r i d r. in Gris. Spie.

Flor. rum. II. pag. 57.

861. 0, elatior Sutt. M. Koznik im Kru^vacer Kr. nach Fridr. in

Gris. Spie. Flor. rum. II. p. 56.

Desf.

86:8. P h. caerulea C. A. M. Auf Achülea Millefolium bei Topola im

Kragujevacer Kr. Juni.

868. Ph. ramasa L. Hanfäcker bei Jagodina, dupria, Aleksinac. Juni.

JLntHrti^n L. S. Potnjnica.

861. L. Squamaria L. Buchenwälder bei Ramaca im Kragujevacer

Kr. April.

Farn. LXVII. Gentianeae Endl.

lEfytisrae« Ren.

865. E. r amosissima Pers. Sandufer der Morava bei dupria. Juli.

866. E. Qentaurium Pers. S. Kieicn. Auf Brachen iiad Wiesen hikifig.

Dem Volke als Ficbermillel bekannt.
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867.

868 .

869.

«70.

871.

87t.

873.

874.

875.

876.

«77.

878.

870,

880.

€Seniia»90i Tourn.

Gr. g ermanica Willd. var. minor M e y. M. 2eljin; M. Kopaonik im

Kruievacer Kr. nach Fridr. und Yiquesn. in Gris. Spie. Flor,

rum. II. pag. 63. Juli.

G. obtusifelia Willd. M. 2e]jin im KraSevacer Kr. Juli. Stimmt

Oberein mit Exemplaren von Neustift bei Brixen.

Gr. utricul 0 sa L. Rchb. Icon. germ. XYll. f. 1049. M. 2eijin, M.

Kopaonik im KruSevacer Kr. Juli.

G. terna L. vnr. angulosa M. B. M. Kopaonik nach Am. Boue: La

Turq. d'Europ. I. pag. 444.

G. acaulis L. M. Rtanj im Aleksinacer Kr.; N. Kopaonik nach

Yiq. in Gris. Spie. Fl. rum. 11. pag. 64. Juni.

G. lutea L. S. Linejura. M. Stol bei Karanovac. Juli. Angeblich

am Zlatibor im Uiieer Kr., woher sie häufig bezogen, und vom Land-

volk zerschnilleu und in Branntwein macerirt als Stomachicum gc-

gebraucht wird.

G. aiclepiadea L. S. Svecica. Waldränder des M. Suirac im

Rudniker Kr. Juli.

G. Pneumon anthe L. Auf Tbonboden in der Ebene. Juli.

G, cruciata L. S. Prostrel. Wiesen allenthalben, meist ver-

einzelt.

Tourn.

M. trif0 Hat a L. Gewässer vou Serbien nach Fridr. in Gris.

Spie. Flor. rum. II. pag. 65.

Jmttattf/heffMam G m e 1.

L. ng mp hoide s Lk. Moräste an der Donau und Save bei Bel-

grad. Juli.

Farn. XLVlll. Apocyneae EndL

Vifca L. S. Zimzelen.

V. minor L. Waldränder bei Nanasija im Cupriaer Kr. unter dem

M. Avala unweit Belgrad. Mai.

V. herbaceaW.K. Buschige Felsen unter 2arkovo unweit Bel-

grad. Mai.

Fam. XLIX. Asclepiadeae Eiidl.

Cfßfafcikftf L.

C. V inceto X icam R. Br. Gebüsch bei Jagodina, Kragnjevac, Bel-

grad u. a. 0. Juli.

68
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Fam. L. Jasmineae Juss.

Syriwffa L. S. Jorgovan.

881. S. vulgaris L. Felsen bei Rnvanica ,
Manasija im Cupriaer, Banja

im Aleksinacer, M. Stol im Crnarekaer Kr. Hecken ober Topöider bei

Belgrad* Mai.

\ar. albißora. Felsen bei Golubacim Poiarevacer Kr. Die Blüthen

kleiner, weiss, sonst nicht verschieden.

To um. S. Jasen.

88?. Fr. Ornus L. S. Crni jasen. Felsige Orte bei Bavanica, Manasija

im Cupriner, Brdjane im Rudniker Kr. n. a. 0. April.

Var. dirersifolia Koch. M. Avala bei Belgrad nach Fridr. in

Gris. Spie. Flor. rum. II. pag. 78.

883. Fr. excelsiorL. S. Beli jasen. Wälder besonders im Gebiete

der Flüsse. April.

Ijigu9tfun% t. S. Kalina.

884. L. vulgare L. Hecken überall; im Moravatbal nach Fridr. in Gris.

Spie. Flor. rum. II. pag. 78. Mai.

Farn. LI. Convolvnlaceae Endl.

Cntystegin R. Br.

885. C. septum R. Br. S. Ladole2. Feuchtes Gebüsch, Sumpfräiider

bei Jagodiiia, Kragujevac u. a. 0. Juli.

886. C. sylvatica Gris. Buschige Bcrgabhänge bei Banja im Raianj im

Aleksinacer Kr. Juli.

Convolrutw9 L.

887. C. arvensis L. S. Popo na c. Aecker, Wege allenthalben. Juni.

888. C. c antab aric a L. Trockene Hügel bei Jagodina, Topdider bei

Belgrad. Juni.
4

CwBCwin L. S. Samovilu.

889. C. europaea L. Auf Brennesseln und Hopfen bei Kragujevac. Juli.

890. C. Epithymum L. Trockene Wiesen allenthalben. Juli.

Fam. LU. Boragineae Juss.

991. H. supinum L. Ufer der Donau bei Golubac im Po2arevacer Kr. Juli.

898. H. europueum L. Brachen, Ufer der Morava hier und da. Juli.
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Ce»*it%the L.
898.

C. m •» or L.‘ Wiesen bei Cupria, Kragujevac, Poiarevac. Mai.

OMo*m«i L.

894. O. eckioides L. Am südlichen Abhang des M. Rtanj im Aleksina-

,cer Kr. Juni.

895. 0. arenarium W. K. Slrassenränder zwischen Dcli^rad und Alek-

sinac. Juli.

896. 0. s i el

1

11 lat um W. K. Steinige Hügel bei Dobra^a, Vra^evSnica

im Kragujevacer« Stragare im Rudniker Kr. Juli.

JBcMwtn To um.

897. E. vulgare L. Brachen bei Jagodina, TopCider bei Belgrad. Juni.

898. E.pustulatum Siblli. Fl. graec. I. 180. Trockene Wiesen bei

LeSje, Paracin ini Cupriaer Kr. Juni.

899. E. rubrum Jacq. Trockene Wiesen bei Poskurice, Grbice , Trnava

im Kragujevaccr Kr. Juni.

900. E. it all cum L. Wegränder, Wiesen bei Jagodina, Kragujevac, um
Belgrad häufig. Juni.

JP^l»»%onafi€9 T 0 u r n.

901. P. officinalis L. Steinige Wälder im ganzen Gebiete. April.

908. P. angu s ti f o li a L. S. V e I i k d a n ß e. Buschige Hügel bei Jago-

dina, Kragujevac, Topßider bei Belgrad. April.

WjHiiasperM9$»n L.

903. L. officinaleL. S. Vrabseme. Wiesen- und Waldränder bei

Jagodina, Topßider bei Belgrad. Mai.

904. L. purpure o~co eruleum L. Waldränder bei Jagodina, Kraguje-

vac, TopCider bei Belgrad. April.

905. L. arvense L. Brachen, Steinbrüche bei Jagodina, Belgrad. Aprik

'906. L. apulum V a h 1. Steinige Hügel bei ßrdjone und unter Brusnica

im Budniker Kr. Mai. In Gesellscbafl von Stative tatarica^ Scrophula-^

ria Hoppiu SUene It^ißora etc.

JWonfCit Med.

907. N. pulla DC. Trockene Wiesen bei Poiarevac, Topcider bei Bel-

grad. Mai.

AncüM9a L.

908. A. officinalis.h. Ueppige Wiesen allenthalben. Mai.

.909. A. ar V a li s R c h b. Sandwiesen der 2draljica und Lepenica ober

Kragujevac. Mai. Der Frucht nach von der Vorigen kaum verschieden,

indessen ausgezeichnet durch einfache, schlanke Stengel» längere ßlu-

menrolirea und nicht aufgeblasene Fruchlkeichc.
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910. A. Barre lieri Bess. Trockene Bergwiesen, steinige Waldhügel bet

Jagodina, Kragujevac, Topöider bei Belgrad. Mai.

911. A. italica Retz. Brachen, Wegränder bei Jagodina , Belgrad, hier

auch Fridr. in Gris. Spie. Fl. rum. II. p. 96.

J9tyaeati9 L.

919. p alustr i s With. Sümpfe der Save und Donau bei Belgrad. Mai.

Auch Fridr. in Gris. Spie. Fi. rum. IL p. 99.

913. ilf. caesptl 0 5 a S c h u 1

1

z. Am Groänicaer Bach unweit Kraguje~

vac. Juni.

914. M. alpe s tris Schm. Rothtannenwäider des M. Kopaonik im Km**

lievacer Kr. Juli. Auch Yiquesn. in Gris. Spie. Flor. rum. 11. p. 99.

915. J/. s y Iv a t ic a Hoffm. Wälder bei GroSnica unweit Kragujevac. Mai.

916. 91. int er medi a L k. Aecker bei Jagodina, Kragujevac, Belgrad. Juni.

917. M. collina Hoffm. Djurdjevo brdo bei Jagodina. April.

918. M. versicolor Pers. Trockene Wiesen zwischen Yracevinica und

Ljuljaci im Kragujevacer Kr. Mai.

919. M. stricto Lk. Hügel bei Kragujevac um Belgrad. April.

990. 9f. spar siflora M i k. Waldränder, Hecken bei Jagodina, Kragu*

jevRC, Belgrad. Mai.

L.

991. S. 0 ff icinale L. S. Gavez. Feuchte Wiesen allenthalben. Mai.

999. S. tuberosum L. Wälder bei Jagodina, Topdider bei Belgrad. April

Cynoylo99M§n L.

693. C. officinale L. S. Miäinac. Waldränder, Obstgärten fast äber>

all. Mai.

994. C. mont anum Lam. Wälder bei Majdanpek nach H* B. Ingenieur

V. H a n t k e n.

995. C.pic tum All Schattige Felsen bei Rogojevac im Kragujevacer

Kr. Juni; Kragujevac und Belgrad nach Fridr. iu Gris. Spie. Flor,

rum. II. pag. 103.

Mnttia Schult. S. äerpet.

996. Jlf. umbellata Schult. Sandfelder bei Radujevac im Krajinaer

Kr. April

Aspe ff

o

Tourn.

997. A. pro cumbens L. Schutt, Gartenland bei Belgrad. Mai.

EeMs%o9pern%Mwn S w.

998. E. Lappula Lehm. Brachen, SleinbrQche bei Jagodina, Kraguje-

vac, Belgrad. Juni.

999. E. squarrosum Rchb. Steinige Abhänge bei Topola im Kragu-

jevacer Kr. Juni.
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Farn. LIII. Labiatae Endl.

J9Met%thn L.

930. M. sylvestris L. Wege, Flussufer ollentlialben. Juli.

Var. gratissima Wigm. Gebüsch bei MarSiö unweit Kraguje-

vac. Juli.

Yar. moUissima Borkh. Top6ider bei Belgrad. Juli.

Var. nndulata W i 1 1 d. Sandige Wiesen bei Banja im Kraguje-

vacer Kr. Juli.

931. M, aqualica L. S. Konjski bosiljak. Gräben bei Maräid, Gro-

dnica im Kragujevacer Kr. Moräste der Save und Donau bei Belgrad

(Forma kirsuta). Juli.

Var. glabrata Koch bei Gilje unweit Jagodina.

Var. clinopodiifolia m. Folia exacle Ctinop. vulg. Gräben bei

Maräiö unweit Kragujevac. Juli.

935. M. sativa L var. vulgaris Koch. Ufer der Lepenica bei Kraguje-

vac, Mokrilug bei Belgrad. Juli.

Var. hirsuta Koch. Ufer der Morava bei Stubalj im Kraguje-

vacer Kr. Juli.

Var. melissaefolia Lej. Gräben unweit MeCkovac bei Kraguje-

vac. Juli.

Var. paludosa S c h r e b. Sumpfige Wiesen unter Bogojevac im
Kragujevacer Kr. Juli.

933. Jf. gentilis L. Im Makiä unweit Belgrad. Juli.

934. M. arv ensis L. Gräben allenthalben. Juli.

935* If. Pulegium L. Tbonboden der Niederungen überall. Juni.

JLycopu0 L.

936. L, europ aeas L. Sumpfränder bei Belosavci, Jagnjilo im Krago-

jevacer Kr. Juli.

937. L. e X all atu s L Fl. Feuchte Wiesen bei Kragujevac, Belgrad und

anderen Orten. Juli.

SaMsi^in L*

936. S. officinalis L. M. Oul im Gurguäovacer Kr. Bedeckt den gan-

zen Kücken dieses steinigen, an seltenen Pflanzen reichen Berges.

939. S. glutino sa L. S. medunica. Wälder allenthalben. Juni.

940. S. Athio pis L. Trockene Wiesen bei Alek.sinac, Po2arevac, Bel-

grad. Juni.

941. S. Sclarea L. S. MeCje ubo. Trockene Wiesen, Strassenränder

bei Aleksinac, Weingärten bei Gurgusovac. Juni.

943. S. austriaca Jacq. Am südlichen Abhange des N. .\valn bei Bel-

grad. Mai.
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943. S, pratensis L. Trockene Wiesen bei Jogodino, Kragujevac, Bel-

grad. Mai.

Var. dumelorum A n d r z. Weingärlen bei Kragujevac.

Var. variegata W. K. Waldwiesen bei Konjusi im Jagodinaer

Kr. Juli.

944. S. sylvestris L. Steinige Wiesen bei Manasija (rosa) im Cupriaer

Kr. um Kragujevac, Belgrad. Juni.

Var. nemorosa L. üeppige Wiesen bei Jagodina. Nebst der Be-

haarung sind meine Exemplare auch noch ausgezeichnet durch die

kurzen, grünen Deckblätter, die kleineren Blüthen und die vom Grund

aus sich in dünne, rnthenförmige Ae.ste ausbreitenden Stengel.

945. S. amp l e X icanlis L a m. Felsige Abhänge des M. Greben bei Mila-

novac. Juli. Stimmt mit Mehadier Exemplaren vollkommen überein.

946. S. ver t icill ata L. Feldränder bei Jagodina, Kragujevac (blau und

rosa), Belgrad. Juni.

L.

947. Z. capitata L. Sonnige Abhänge bei Slalina, Visoka im Krajinaer,

Banja im Aleksinacer Kr., überhaupt im ganzen Osten von Serbien

häufig. Juni.

Oriffanwn L.

948. 0. vulgare L. Yranilova trava. Sonnige Hügel, Wiesenränder allent-

halben. Juli.

949. 0. creticum L. Steinige, buschige Hügel bei Manasija, Ravanica im

(Cupriaer Kr. Juli.

L. S. MajCina duSica.

950. Th. angustifolius Pers. Golobrdo bei Knie im Kragujevacer Kr.

am Kajaburuu bei Belgrad (hier klein- und weissblülhig). Mai.

951. T. Serpyllnm L. Sonnige Hügel allenthalben. Juli.

959. Th. pannonicus .\11. Wiesen an der Save bei Belgrad. Juli.

953. Th. hirsutus M.B. Spitze desM.Stol im Crnarekaer Kr. Juli. .Aus-

gezeichnet durch die dichte, steife Behaarung derTheile.

Satusrejis L.

954. S. tnont an a \j. M. Pleä im Gurgusovacer Kr. Juli.

955. S. V ar ie g at a Host. M. Rtanj im Aleksinacer Kr. Juli.

J9f{cron%eria Benth.

956. M. cris t at a Gris. Felsen bei Banja im Aleksinacer — M. Oul im

Gurgusovacer Kr. Juli.

AcittOB Mch.

957. A. alp in US Mch. M. Kopaonik im Kruäevacer Kr. Juli.

958. A. rotundifolius Pers. Steinige Hügel bei Banja im Aleksi-

nacer, Stragare im Rudniker Kr. Juni.
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959. A. t h y m oid e

s

Mch. Brachen, Feldraine bei Jag’odina, Kraicnjevac,

Belgrad. Juni.

IfteMisHa, L.

980. M. alha W. K. Felsen bei Brdjane im Rudinker, an der Ruine

Magli6 im Caöaker Kr. Juni. Stenge! schlank, Ober 1' hoch, Kelch-

schlund glatt, Kelchxähne fast gleich, Blfilhcn weiss, schwach piinctirt.

961. M. Nepeta L. Felsen des M. Vratamica im Gurgusovacer Kr. Juli.

969.

M. Cal amint ha L. Waldränder, buschige Abhänge im ganzen

Gebiete. Juli.

963. M. officinalis L. S. Alatiönjak. Steinige Waldränder bei Jago-

dina, Kragujevac, Topdider bei Belgrad. Juli.

C94nopafiiutn L.

964. CI. vulgare L. Hecken, Waldränder allenthalben. .Juli.

Mtymnopeem L.

965. H. an g u s t i f 0 Hu

s

M. B. Steinige ßergabhänge. Camina reka im

Gurgusovacer Kr. August. Ausgezeichnet durch hohem Wuchs und

längere Blätter, wovon besonders die oberen in eine lange Stachelspitze

auslanfen. Verglichen mit der lebenden Pflanze im k. k. botan. Garten

in Wien.

BFtrwndMn L.

966. Pr. vulgaris L. Buschige Hügel bei Rogojevac im Kragujevacer

Kr. u. a. 0. Juni.

967. Pr. g r andifl or a L. Steinige Wiesen bei DobraCa, Ljuljaci, Belo-

polje im Kragujevacer Kr. Juli.

968. Pr. alha PalL Mit der vorigen.

Sc%etei9n»*in L.

969. Sc. Columnae All. Waldränder bei Raianj im Aleksinacer Kr. Juli.

970. Sc. peregrinah. Waldränder bei Jagodina, Kragujevac, Topdi-

der bei Belgrad. Juli.

971. Sc. g alericul ata L. Hecken der Lepenica bei Kragujevac. Juni.

979. Sc. hastifolia L. Feuchte Wiesen alleuthalben. Juli.

Nepeta L.

973. iV. Cataria L. Ruinen des M. Avala bei Belgrad. Juni.

974. N. p anno ni c a Jacq. Hecken bei Kragujevac, Topöider bei

Belgrad. Juli.

975. N. nuda Jacq. Vorberge des Kopaonik im KruSevacer Kr. August.

€iteehaM%a L.

976. Gl.hederacea L. S. Samobajka. DobriCica. Obstgärten, feuchte

Wiesen allenthalben. April.

Bd. VI. Abh. 6»
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977. Gl.hirsuta W. K. Wälder des Jagodinaer, Cadaker , Kraguje-

vacer und Belgrader Kr. April.

I9MeMitUH L.

978. ü/. 91 el is s 0 p h y 1 1 um L. Wälder bei Kragujevac , Topöider bei

Belgrad. Juni.

Mja§niun% L.

979. L. am pl enic anl eit. Schuttmauern bei Kragujevac, Belgrad. März.

980. L. tnctsumWilld. Unter Gebüsch bei Brdjane im Rudniker Kr. März.

981. L, purpureum L. Brachen., Gartenland überall. Mürz.

998. L. bifidum Cyrill. Steinige Waldblössen des M. Crne' vr im Jago-

dinaer
,

M. 2eiely im Kragujevacer Kr. Als L. serbicum m, an H.

Dir. Fenzl geschickt, und von demselben als L. bifidum Cyr. var.

purpurea bezeichnet. Die Blätter sind ungefleckt.

983. L. s triatum S m. Unter dem M. Stol im Crnarekaer Kr. Juli.

984. L. album L. Ufer, Gartenland bei Kragujevac bäußg. April.

985. L. maculatum L. Waldränder bei Trnbas unweit Kragujevac,

Topdder bei Belgrad.

var. echinatum Gris. Schattige Felsen bei Milano vac im Kraji-

naer Kr. Mai.

€}a9eobaoton H u d s.

986. Cm. luteum Huds. Wälder des Crni vr' im Kragujevacer Kr. Top£ider

bei Belgrad. April.

WjeanuruB L.

987. L. Cardiaca L. Hecken, Wiesen allenthalben. Juli.

988. L. M arr u bia s t rum L. Schult, Gartenland bei Kragujevac, TopCi-

der bei Belgrad. Juli.

diuteaitsis L.

989. G. L ad anu m L. Brachen bei Trnava, Ovsisle im Kragujevacer Kr. Juli.

990. G. Tetrahit L. var. parviflora. Weidengebüsch bei GodaCica im

Kragujevacer Kr. Juli.

991. G. bifida Bonn. Ufer des Morava bei Aleksinac. Juli.

998. G. f> er sico l o r Gurt. Feuchtes Gebüsch bei Jagodiiia, Kragujevac,

Topöider bei Belgrad. Juli.

90.3. G. pubescens Bess. Wegränder bei JoSauica im Kruäevac. Kr. Juli.

JBeionica L.

994. B. scardica Gris. Spie. Flor. rum. II. p. 136. Vorberge des M.

Kopaouik im Krusevacer — M. Rlanj im Aleksinacer Kr. Hier sehr

selten, häuflg am Kopaouik.

995. B. officitialis L. S. Rnnilist. Bergwieseii allenthalben. Juni.
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Staviiytt L.

996. St. alpin a L-. Wälder des M. Zcijin im Kruäevacer, M. Jelicu im

Cacaker Kr. Juli.

997. St. germanica L. Brachen, trockene Wiesen bei Kragnjevac (mich

Fridr. in Gris. Spie. Flor. rum. II. p. 137), .Jagodina, Belgrad. Juli.

var. foliis bracteantibus lanceolatis integerrimis (an bieunis

Roth?). Trockene Wiesen bei Radmiloviö im Kragujevacer Kr.

999.

St. sylcatica L. Wälder bei GroSnica
,
Kamenac im Kragujeva-

cer Kr. Juli.

999. St. palustris L. Ufer der Flüsse und Bäche allenthalben. Juli.

1000. St. Spin ul OS a Sm. Brachen bei Gurgusovac. Juni.

1001. St. annua L. Aecker allenlliaiben. Juli.

100*. St. recta L. Brachen, Waldwiesen hier und da. Juli.

var. ramosissima
;

foliis angustioribus dentibus calycinis trian-

gularibus tubo suo duplo brevioribus
)

a basi virgalo ramosa. (An

bomonyma Koch?)
\ar. glabrescens

;

foliis angustioribus profundius crenato scr-

ralis, calycibus glaberrimis, dentibus lanceolatis aristatis tubi longi-

tudinem aequuntibus. — Steinige Abhänge des M. Stol im Cacaker

Kr. August.

Siaeritia L.

1003.. <S. montana L Trockene Wiesen im ganzen Gebiet hier und ,da.

L.

1004. M. p er egr inum L. Steinige Hügel, Strassenränder allenthalben.

Varirt in der Form der Blätter und den gedrängten oder sehr entfernt

stehenden Quirlen.

1005. J/. vulgare Wege, Steinbrüche häuGg. Juli.

JBettioin L.

1006. B. nigra L. Schult, Hecken allenthalben. Juni.

Fhiamim L.

1007. Phi. tuherosa L. Wiesen bei LeSje im (^upriaer , Waldwege

ober Pirkovac im Gurgiisovacer Kr. Juni.

Teueriutn L.

1008. T. Botrys L. Aecker, steinige Hügel bei Jagodina, Belgrad. Juli.

1009. T. Scordium L. Sümpfe bei Jagodina, Sabac, Belgrad u. a. 0. Juli.

1010. T. ChamaedrysL. S. Dubßac. Steinige Abhänge allenlhalbeii. Juli.

1011. T. mont anum L. Steinige Abhänge des M. Btanj im .Vlcksinac. Kr. Juni.

var. anguslifolium ßeiith. M. Oiil im Gurgusovacer Kr. Juli.

Auch die Blüliien sind kleiner.

101*. T. Polium L. Visoka im Krajinaer — Cumina reka im Gurgusovacer

Kr., an der Strasse von Dcligrad nach Aleksinac. Juli.

60 +
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AJufßn L.

1013. A. reptans L. Wiesen bei YraöevSnica itn Kragujevacer Kr. Mai.

1014. A. pyramidalis L. M. Kopaonik nach Fridr. in Gris. Spie. Flor,

rnm. II. p. 180; auch Am. Bou^.
1015. A. g enet) en s i s L. Brachen, Wegränder bei Jagodina, Kragujevac,

Belgrad. Mai.

1016. A. Laxmanni Benth. Am södl. Abhange des M. Stol im Crnare-

kaer Kr. Juni.

1017. A. Chamaepitys Schreb. Brachen, steinige Wiesen bei Jagodina,

Belgrad u. a. 0. Juli.

Fam. LIV. Yerbcnaeeae En dl.

L.

1018. V. officinalisL. Wiesen, Wege allenthalben. Juni.

Farn. LV. CaprifoUaeeae En dl.

Mjonicera L.

1019. L. C apr if 0 lium L. Waldränder bei Jagodina, Kragujevac, Topöi-

der bei Belgrad. Mai.

1030../,. Xylost eum L. Steinige Wälder unter dem M. Rtanj , M. Ozren

im Aleksinacer Kr. Mai.

FdlhiarttteffM L.

1031. V. Lantana L. S. Udikovina. Hecken, Waldränder bei Jagodina,

Kragujevac u. a. 0. Mai.

1033.

V. Opulus L. Bachufer bei Groänica, Kamenac im Kragujevacer

Kr. Mai.

iSramIhurtf# Tourn.

1033. T. Ebulus L. S. Aptovina. Brachen, Wege allenthalben. Juli.

1034. S. nigra L. S. Bzova. Hecken, Waldränder. Juni.

1035. S. racemosa L. M. Zelen grad im Gurgusovacer Kr. Mai.

Aiiaaea L.

1036. A. moschatellina L. Feuchtes Gebüsch bei Stragare im Rudniker

Kr. Steinige Abhänge am M. Avala bei Belgrad. April.

Fam. LVI. Rnbiaeeae £ n d 1.

GnHun% L.

1037. G, g laue um L. Steinige Hügel bei Jagodina, Weingarten bei Nego*

tin. Juni.
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lui8. G. arist atum. Waldränder zwischen Topöider und Rakovica unweit

Belgrad. Juli.

1029. G, capillipes Rchb Icon. XVII. I. 139. f. 3. Bukora£ki branik bei

Jagodinn. Juli. Vom Wuchs der Vorigen, die Rispenäste und Blumen-

stiele sehr dünn.

10.10. (/. sylr> aticum L. Wälder des Crni vr' im Jagodinaer Kr. Juni.

1031. G. rubioidesL. Feuchte Wiesen im MakiS und auf den Save-Inseln

bei Belgrad. Mai.

1032. G. sylvestre Poll. Steinige ßergabhange bei Kragujevac, unter

dem M. Avala bei Belgrad. Juni.

var. supinum Gaud. M. Rtanj im Aleksiuacer Kr. Juli.

1033. G. Mo Hugo L. Hecken, Waldränder allenthalben. Mai.

1034. G. erectum Huds. BoruCer Felsen im Krngujevacer Kr. unter 2ar-

kovo bei Belgrad. Mai.

1035. G. och roleucum W. K. Steinige Abhänge des M. Baba bei Leäje

im Öupriaer Kr. Mai.

1036. G. verum L. S. Ivaujsko cvetje. Wiesen, Ränder allent-

halben. Juni.

1037. G. purpureum h. Steinige Wiesen bei Dobra^a im Kragujevacer

Kr. Juni.

1038. G. parisiense L. var. anglicum Huds. Steinige Hügel bei Dobra(ia,

BoraC, Gunjcale, Kniö im Kragujevacer Kr. Juni.

1039. G. ul ig inosum L. P'euchte Wiesen bei Jagodina
, Insel Ciganlija

bei Belgrad. Mai.

1040. G. trivorne Witb. Aecker bei Baijkovac, Tresnjevica im Kraguje-

vacer Kr. Juni.

1041. G. C rucia t a Scop. Wiesen, Hecken allenthalben. Mai.

1042. G, vernum Scop. Steinige Wälder bei Draca im Kragujevacer

Kr. Mai.

1043. G. pedemont anum All. Hügel bei Jagodine, Kragujevac, Top6ider

bei Belgrad. Mai.

Amp^rutn L.

1044. A. cynanchic a L. Trockene Wiesen allenthalben. Juni.

1045. A. arist ata L. Felsen bei Banja im Aleksinacer Kr. Juni, ln Gesell-

schaft von Micromeria cristata,

1046. A. tinctoria L. Steinige Hügel bei Jagodina, Kragujevac, häufig

um Belgrad. Juni.

1047. A. taurina L. Gebüsch, Wälder bei Jagodina, häufig um Topiiider

nächst Belgrad. April.

1048. A. odorata L. Buchenwälder des Crni vr' im Jagodinaer Kr.

u. a. 0. April.

1049. A. arvensis L. Aeckcr bei Tresnjevica im Kragujevacer Kr. Mai.
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CrucianeMMa L.

1050. Cr. angustif 0 lia L. Sonnige Hügel bei Visoka im Krajinaer —
Banja im Aleksinacer Kr. Juli.

L.

1051. Sh. arten sis L. Trockene und feuchte Wiesen allenthalben. Juni.

Farn. LVII. Yalerianeae En dl.

VaMewinv^eMMn Mch.

1052. V. carinata Lois. Steinige Woldabhänge ober ßelica im Jagodi-

naer Kr. April.

1053. V. olitoria Mch. Hecken, Waldränder bei Jagodina ,
Kragujevac,

Tasmajdan bei Belgrad. April.

1054. V. CO st ata Rchb. Steinige Abhänge bei Belica im Jagodinaer Kr.

April. Habitus des V. olitoria.^ aber die Frucht ist beiderseits 2—3rip-

pig, die Rippen stumpf.

1055. V. dental

a

DC. Aecker ober Topßider bei Belgrad. Mai.

1056. V. Auricul a DC. Aecker bei Jogodina, Kragujevac, Belgrad. Mai.

1057. V. hamata DC. Rchb. Icon, gerni. XII. f. 1410. Steinige Hügel um
die Breslovacer Therme im Crnarekaer Kr. Mai. Zu den bestehenden

Diagnosen kann ich hinzufügen, dass der Saum des Kelches 6—9spal-

tig ist.

Taieriana L.

1058. V. officinalis L. S Odoljen. Hecken, feuchtes Gebüsch bei

Kragujevac, Belgrad u. a. 0. Mai.

1059. V. s am bn c i f 0 lia Mik. Waldränder des M. Stol im Caöaker Kr. Juni.

1060. V. dioica L. M. Kopaonik im KruSevacer Kr. Juni. Auf sumpfigen

Stellen der Rothtannen - Region mit Equisetum syhaticum und Silene

Asterias. Nur die obersten Blätter sind fiederspaltig.

1061. V. tripterish. M. Ivanova livada im Gurgusovacer Kr. Juli.

1062. V. montana L. Nordabhang des M. Rtanj im Aleksinacer Kr. Juni.

Fam. LVIII. Dipsaeeae Endl.

MBipsacwB T o u r n

.

1063. D. sylvestris Mill. Wegränder, Gräben bei Kragujevac, ßoiarevac

u. a. 0. Juli.

1064. D. laciniatus L. Wiesen, Wegränder allenthalben. Juli.

1065. D. pilosus L. Weidengebüsch der Morava bei Novoselo im Kruäe-

vacer Kr. Juli.
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Vephaiaria Sehr ad.

1066. C. transsylv anica Schrad. S. PraskoC. Brachen, Wegränder
allenthalben. Juli.

1007. C. alpina Schrad. Rclib. Icon. germ. XII. f. 1398. Waldblössen

am M. Ozren im AIcksinaccr Kr. (kaum 8000' hoch). Juni. Die acht

pfriemenförmigen Kelchzähne sind abwechselnd kleiner.

1068. C. u r a l en s i s (Succ.) Rchb. Icon. germ. XII. f. 1391. M. Sopot

bei Poiarevac zwischen den Weingärten am wesll Abhange sehr

häufig. Juli. Die Blätter zerstreut behaart, malt, die aussern Kelche

achlzähnig, die Zähne abwechselnd länger, abstehend, spitz, die län-

geren die den innern Kelch tragende Fruchtspilzc erreichend.

1069. C. Centaur oides (Succ.) Rchb. Felsen der Ruine Golubac im

Poltarevacer Kr., am südl. Abhange des M. Rtanj im .-Vlcksinacer Kr.

Juli. Die Blätter glatt glänzend, die Zahne des äussern Kelches gleich,

stumpf, anliegend, die Spitze der Frucht nicht erreichend. Rchb. Icon,

germ. XII. f. 1390 sind die Kelchzähne minder charakteristisch.

MinawUa L.

1070. Kn. hybrida Coult. var. bidens Sm. Rchb. Icon. XII. f. 1347

et 1349. Wiesen des Timok im Krajinaer Kr. Sandwiesen bei Nego-
tin. Juni.

1071. Kn. maced onic a Gris, var. lyrophylla m. Foliis lyralo pinnatifldis

segmeiiti.s dccurreulibns inferiorum oblongis subserratis
,
superiorum

lineari - lanccolatis integerrimis terminuli maximo obtuse serrato , in-

volucellis compresso — quadrigonis truncatis, angulis dentiferis.— Die

Haare des Stengels sind doppelt, die kürzeren kraus, die längeren an

der Basis des Stengels herabgeschlageii, von der Mitte desselben ab-

stehend mit drüsentragenden gemischt. Die Marginalkanten des Aus-

senkelches tragen 3 — 5 Zahne, die Mediankanten zu 3, worunter sich

übrigens manchmal noch andere kleinere mischen. Habitus des Kn.

arvensis, die Blüthen schwarz-purpurrolli.

M. Kurilovo im Gurgusovacer Kr. bei 8000' hoch. Juli.

1078. Kn. arcensis Coult. Wiesen allenthalben. Juni.

1073. Kn. sy Ivat ic a Dub. Feuchte Haine am Lugomir bei Jagodina. Juni.

^SfMce/ara Coult.

1074. Ä. pratensis Mch. S. Piskuvica. Feuchte Wiesen bei Ljuljaci

im Kragujcvacer Kr. u. a. 0. Juli.

Scabiosn L.

1075. Sc. gramnntia L. var. agrestis Koch. Am Boraöer Felsen im Kra-

gujevacer Kr. Juli. Die Segmente der obern Blütler sind bis 8" lang,

die Blumen ocbergelb
,

dunkler als an der folgenden, von den Ge-

schlechtsthcilen überragt; die Borsten des Kelches so lang als das
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Hüllclien. Dieses letzte Kennzeichen scheint meine Pflanze von triniae-

folia Friv. zu unterscheiden.

1076. Sc. ochroleuca L. Sonnige Abhänge bei Jagodina, am Fusse des

M. Avala unweit Belgrad. Juli.

1077. Sc. Columbaria L. Trockene Hügel bei dupria, Jagodina. Juni.

1078. Sc. banatica W. K. Rchb, Icon. germ. XII. f. 1383. Gebüsch um
die Ruine Golubac im PoZarevacer Kr. Juli.

1079. Sc. ucranic a L. Rchb. ibt f. 1371. Sonnige Hügel bei Banja im

Aleksinacer, Dobrai^a im Kragujevacer Umka im Belgrader Kr,

Juli.

1080. Sc. stellata L. Felsen des M. Vratarnica im Gurgusovacer Kr.

Juni. Ad Rchb. ibi f. 1370 passen nur die Früchte, der Habitus unse-

rer Pflanze entspricht mehr f. 1362.

Farn. LIX. Synantk^reae Endl.

JEMpaioriwMM* T o u r n.

1081. E. c ann a binum L. Gräben, Ufer allenthalben. Juli.

A^e^omtytem Cass.

1082. A. albifrons L. M. Ivanova libada im Gurgusovacer Kr.

Cass.

1083. //. alpina Cass. N. 2eljin im Kruäevacer Kr. Juni.

JPetamitem T o u r n.

1084. P. 0 f ficinalit M c h. S. Lopuäioa. Ufer der Jasenico im Rud-

niker Kr. Topöider bei Belgrad und anderen Orten. März.

1085. P. albus Gärtn. Ufer der Morava unter dem M. Ov6ar im CaCaker

Kr. April.

TtM99iiaffo L. S. Podbel.

1086. T. Farfara L. Lehmboden bei Kragujevac
,

Rakovica bei Bel-

grad. April.

Ämter L.

1087. A. alpin US L. Rchb. Icon. germ. XVI. I. 14. f. 3. Spitze des

M. Slol im Crnarekaer Kr. Juli.

1088. A. Am eil US L. Sonnige Hügel, Weingärten bei Jagodina, Kraguje-

vac, Belgrad. Juli.

1089. A. Tripolium L. Krivabara bei Jagodina, Sandufer der Morava

bei dupria.

€Satmtetim Cass.

1090. C. eana Nees. Walds 1. und Kit. Ic. hung. rar. I. I. 30. Im Maki^

bei Belgrad in grosser Menge. August.
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L.

1091. E. canadensis L. Brachen bei Jagodina , Kragujevac. Juli.

1099. E. acris L. Weingärten bei Batoöina
, Brachen bei Ovsiäte im Kra*

gujevacer Kr. Juli.

Sftefitetis Cass.

1098. S l. bellidifolia A. Br. Hecken, Gräben ander Strasse von Loz-
nica nach Sabac. August.

neMMis L.

1094. B. p er ennis L. S. Krasuljak. Obstgärten, feuchte Haine allent-

halben. März.

SoMMago L.

1095. S. Virga aurea L. Buschige Hügel bei Dobra(^a
, ügljarevo im

Kragujevacer Kr. Juli.

Var. alpeslris W. K. M. 2eljin im Kruäevacer Kr. Juli.

JLiteoagriM Lob.

1096. L. vulgaris Cass. Buschige Hügel bei Jagodiua, Kragujevac, Bel-

grad. Juli.

Mnvein L.

1097. J. H el enium L. S. Oman. Gräben, feuchte Wiesen, Obstgärten bei

Kragujevac, Jagodina , Belgrad u. a. 0. Juli. Als Räucherungsmittel

gegen die Mücken (Komarci) viel gebraucht, besonders im Gebiete der

Donau und Save.

1098. J. bifrons L. Steinige Waldwiesen am M. Ozren im Aleksinacer

Kr. und an den Vorbergen des Balkan häußg. Juli.

1099. J. ocu.lus Christi. Steinige Hügel bei Banja im Aleksinacer Kr.

Zvezdansko brdo bei Zajöar. Juli.

1000. J. ensifolia L. Djurdjevo brdo unweit Jagodina, Trnbas ' unweit

Kragujevac, Topdider bei Belgrad. Juli.

1101. J. salicina L. Wiesen bei Jagodina, Topdider bei Belgrad. Juli.

1108. J. hirta L. Steinige Hügel bei Jagodina, Topöider bei Belgrad. Mai.

1103. J. germanica L. Weingärten bei Aleksinac, PoZarevac ,
Topöider

bei Belgrad. Juli.

1104. J. graveolens Desf. Serbien nach Am. Boud: La Turq. d'Eur.

I. p. 441. (Erigeron).

1105. J. britann ic a L. Peuchte Wiesen allenthalben. Juli.

Var. anguslifolia Koch. Tbonboden zwischen den Weingärten

bei Ravanica im Cupriaer Kr. Juli. Die Blätter schmal-lancettlich, un-

terseils grau filzig, die Stengel roth, schlank 3 — Oblüthig.

Bd. VI. Abh. 70
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M*uticarin Cass.

1 106. P. dysenterica Gärtn. Feuchte Wiesen , Gräben allenthal-

ben. Juli.

1197. P. vulgaris G. Krtva bura bei Jagodina
, Mokrilug bei Bel-

grad. Juli.

L.

1108. C. sq 11 arrosa L. Felsige Waldabbänge bei Gornjak im Poäare-

vacer Kr. Juli.

^
VeMeMa, Bau mg.

1109. 7*. cordifolia DG. S. Ognjica, Crni oman. Waldbäche bei Ta*

boriäte am Crni vr' im Jagodinaer Kr., an der Jasenica bei Rudnik u.

a. 0. .luli.

CVaa*f>e«#um L.

1110. C. cernuum L. Haine bei GroSnica unweit Kragnjevac, bei- Petro-

vac im Belgrader Kr. Juli.

L.

1111. M. ereclusL. Sonnige Hügel bei Manasija, Ravanica im dnpriaer

Kr. Top(iider bei Belgrad u. a. 0. Juni.

W'iMngr» Tourn.

1112. F. germanica L. Steinige Waldblössen am M. Crni vr' im Jagodi-

iiaer Kr. Juli.

\ar^ pyramidata PC. Aecker, trockene Hügel bei Jagodina, Kra>

gujevac u. a. 0. Juli.

1113. F. arvensis L. Sonnige Hügel bei Gilje unweit Jagodina und an*

deren Orten. Juli.

1114. F. minima Fries. Waldblössen bei Cumid, Trnava, 2abare im Kra*

gujevacer Kr. Juli.

€tweaphnMiMW% L.

1119. Gn. lut e album L. Kies der Bache bei Belica ira Jagodinaer,

Bagrdan im Kragujevacer Kr. Juli.

1116. Gn. uli g ino sum L. Ufer der Bäche, Flüsse allenthalben. Juli.

1117. Gn, sy Iv aticum L. Waldwege, Ränder bei Ri bare im Cruarekaer

Kr. Juli.

1118. G ft. supinum L. M. Köpaonik im KruSevacer Kr. Juli.

JWeiichrymvitn Cass. S. Smilj.

1119. H. arenarium PC. Sandbügel um Radujevac im Krajitiaer Kr. Juli.

ulMf^aaitcrWa R. Br.

1180. A. dioeca G. var. amtralis Gris. Spie. Flor. rnm. II. pag. 198.

M. Kopaoiiik im Krii^evacer Kr., auch de.ssen Vorberge. Juli.
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AB*itf§ni»4a L.

1121. A. Ab sinikium L. S. Polin. SchiiU, Ruinen allenthalben. Juli.

1122. A. c amphor ata Vill. Sonnigfe Felsen bei Banja im Aleksinacer

Kr. Juli.

Yar. saxatilis Willd. Steinige Bergabliänge bei Jelakci, Joia>

nica und Oberhaupt an allen Ausläufern des Kopaonik. August.

1123. A, annua L. S. Djul. Schutt, Gartenland, durch ganz Serbien äiisserst

häufig. Juli.

1124. w4. poHtica L. Strassenränder bei Paraöin im dupriaer
, Banja im

Kragujevacer Kr. Wiesen* und Wegränder bei Belgrad. Juli.

1123. A. campes tri$ L. Au der Ruine llaglid im Cai^aker Kr. Juli.

Var. sericea Koch. Felsen der Klisura von Brusnica nach Brd-

Jane. Juli.

1126. A. $cop aria W. K. Sandufer der Morava, Donau und Save al!ent>

ben. Juli.

1127. A. vulgaris L. Wege, Gartenland allenthalben. Juli.

Afatrietsria L.

1128. M. SU av e 0 le n s L. Wege, Höfe in dupria, Jagodina, Belgrad u. a.

0. Mai.

JRyretHruts% Gärtn.

1129. P. inodorum Sm. Wiesen und Wegränder bei Belgrad. Juli.

1130. P. tr icko phyllum Gris. Ueppige Wiesen bei Banja im Aleksi~

nacer, Kutlovo Ljuljaci im Kragujevacer, Majdan im Rudniker Kr. Juli.

Eine ausgezeichnete Pflanze

,

die sich durch die dünnere Zertheilung

der Blätter, durch den schirmförmigen Corymbus und die grösseren

Blütbenköpfe von der vorigen Form

,

die sie in gewissen Höhen zu

vertreten scheint, schon von Weitem unterscheidet.

1131. P. corymbosum Willd. Waldränder bei Jagodina, Kragujevac,

Topöider bei Belgrad. Juli.

Yar. Clusii Frich. M. Stol im Caöaker Kr. Juli.

1132. P. ulig inosum W. K. Unter Weideogebüsch im Makiä und den Save**

Inseln bei Belgrad. August.

1133. P. P arthenium Sm. Waldblössen des Miroöer Gebirges am M. Ko-

nto im Krajinaer Kr. Juli. Viel schlanker und höher als die kulti-

virte Pflanze.

€iyn/BS%oelis%e Cass.

1184. Q. m acr ophylla Bf. Wald, und Kit. pl. hung. rar. I. 94. Stei-

nige Wälder des M. Ozren im Aleksinacer Kr., an deu Vorbergeu des

Balkan im Gurgusovacer Kr. nicht selten. Juni.

Chtry»€SS%iH^B»BWBS% L.

1135. Chr, Leucanthemum L. Wiesen alieuthalbcu. Juni.

30«
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1136. Chr. m ont anum L. var. adustam Koch. M. Rtanj im Aleksinacer

Kr. JuH.

A*%tHem%i9 L.

1137. A. Cotula L. Schutt, Wege; Kragujevac, Belgrad. Juni.

1138. A. art) en si s L. Brachen bei Jagodina, Kragujevac, Belgrad. Juni.

1139. i4. austriaca Jacq. Sandige Wiesen, Wälle bei Deligrad im

Aleksinacer Kr. Juni.

1140. A. rigescens Willd. Am Waldrande bei Staniäinci , am Wege
auf dem M. 2eljin im Kruäevacer Kr. Juli. Die Pflanze ist aschgraulich

behaart, die Blattspindel spärlich gezähnt.

1141. A. t inc 1 0 ri a L. Trockene Bergwiesen bei Jagodina, Kragujevac u.

a. 0. Juli.

Var. bicolor m. Unterscheidet sich von der gewöhnlichen Form,

durch den weissen, bloss am Grunde gelblichen Strahl , durch die inv

Umriss breitem Blätter und grössere BlQtbenköpfe. M. Rasovati kamen

im Gurgusovacer Kr. Juli.

1143. A. m on t an a L. var. tnacedonica Gris. Spie. Flor. rum. II. p. t09.

M. Kopaonik im KruSevacer Kr. Juli. Die zwei Seitenzähne der Spreu-

blältchen sind viel kürzer als der Mittelzahn.

1143. A. Aiüoon Gris. ibi pag. 210. Felsenspalten des M. Stol im Crna-

rekaer Kr. Juni. Die Stengel der serbischen Pflanze sind meist ein-

hlüthig, oft aber auch an der Spitze in eine 3 — 3blüthige Doldeo-

rispe getheilt.

AeHillea L.

1144. A. P t armic a L. Sümpfe bei Sabac. August.

1143. A. lin gul a t a \y, K. Rchb. Icon. germ. XVI. T. 124 f. 2. M. Crni

vr', einem Vorberge des Balkan, ober der Gränze des Gurgusovacer

Kr. Juli.

1146. A. b ug 1 0 s sis Friv. M. Kopaonik im Kruäevacer Kr. unter Jtmtpe-

rus nana. August. Durch schlankeren Wuchs, spärlichere aber längere

Behaarung, entfernt gesägte, an der Spitze des Stengels ganze Blätter,

und ovalläiigliche (nicht rundliche) Blumenplatten von der Vorigen

verschieden.

1147. A. pec tinata W. Sandhügel bei Visoka im Krajinaer Kr. Juli. Nach
Exemplaren von Pesth.

1148. A. M nie foliumlj. S. SporiJ. Trockene Wiesen, Hecken allent-

halben. Juni.

Var. crustata Koch. Feuchte Wiesen bei Jagodina, im MakiJ

unweit Belgrad.

Var. lanata Spr. M. Stol im Cacaker Kr. Juli. Vermittelt den

Uebergang zur folgenden.

1149. A. tanacetifolia All. Wälder bei KruiSevac, Kragujevac, Topöi-

der bei Belgrad. Juli.
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1150. A, crithmifolia W. K. Weingärten bei Po^arevac, M. Slot im

Crnarekner Kr. Juli.

1151. A. odor ata L. Koch. Brachen, Wegräder bei Jagodina, Belgrad.

Juli. Durch ihr geselliges streckeoweises Auftreten ausgezeichnet.

1158. A. nobilis L. Roch pl. Ban. rar. f. 66. Steinige Abhänge bei Banja

und überhaupt im ganzen Aleksinacer Kr. Juli.

1153. A. c 0 mp ac t a W [\ \ d. Felsen des M. Greben bei Bfilanovac, Sand-

hügel am Timok im Krajinaer Kr. Juli.

1154. A, clypeolataSm. Sibth. fl. graec. 1. 89S. Felsen am sttdl. Ab-
hänge des M. Rtanj, um Banja im Aleksinacer — M. Stol im Crnare-

kaer Kr. Juli.

J9ot*ottdrefm L.

1155. D. Pardaliancheslt. Buchenwälder des M. Stol im Öadaker Kr.

Juli. Aeusserst zahlreich und üppig.

1156. D. eriorrhizon Guss. Steinige Wälder ober TopCider bei Bel-

grad. April. Die Wurzelblätter kurzgestielt, mahnen an jene derSaori-

fraga rotundifolia, die Stengelblätler (l — 8) lappig eingeschnitlen

oder ungleich grob gezähnt, das Rhizom ausgezeichnet.

1157. D. c aucasicum M. ß. Schattige Felsen bei Ravanica Manasija im

(3upriaer, M. Rtanj im Aleksinacer Kr. April, Mai.

ItbS, D. plantagineum L. var. longifolium Rchb. Icon. germ. XVI.

1.65. f. 1. Buschige Abbauge um Top6ider bei Belgrad; M. Avala nach

Fridr. in Gris. Spie. Fl. rum. II. p. 818.

C/teerarda L.

1159. C. procera Gris. ibi p. 819. Steinige Wälder des M. Ozren im

Aleksinacer Kr. Juni. Ausgezeichnet durch die weile trichterartige

Inflorescenz. Stimmt überein mit maced. Exemplaren im k. k. bota-

nischen Museo.

1160. C. crassifolia W. K. M. 2eljn im KruSevacer Kr. Juli. var. ara-

neosa Gris. H. Sturac im Rudnikaer Kr. nach Fridr. in Gris. Spie.

Flor. rum. IL p. 880.

1161. C. p app 0 8 a hess. Rchb. Icon. germ. XVI. 1. 88. f. 1. Unter be-

waldeten Felsen in der sogenannten Schweiz bei Majdanpek. Juli.

1168. C. spathul aefolia Gmel. Rchb. ibi 1. 90. f. 8. M. Pleä im

Gurgusovacer Kr. Juli.

Seweeia L.

1163. S. paludos US L. Sümpfe der Save und Donau bei Belgrad. Juli.

1164. S. 8 ar ac enicus L. Wälder des M. Stol im Cadaker Kr. Juli.

1165. S. nemor ensis L. var. Fuchsii Gmel. Rchb. Icon. germ. XVI.

I: 81. Wälder bei Gornjak im Poiarevacer Kr. Juli.

1166. S. cordatus Koch. Rchb. ibi 1. 78. f. 1. M. 2eljin im Kruäevacer

Kr. Juli. Mit dem folgenden, von dem es sich durch stielrunde, fein-

gerillte Stengel und die unzertheilten Blätter unterscheidet.
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1167. S. 89 b alpinui Koch. Rchb. ibi f. 2. Bacheawäider des M. ^eljin

im Krusevacer Kr. Juli.
1169.

5. 0 thonnae Vl.B. Siblh. Flor. graec. 1. 87S. Unter schattigen Kalk^

felsen ober Djurinci, steinige Waldränder um N. Vetren, Pisana bukva

im Gurgusovacer Kr. Juli.
'

1169. S. J ac 0 b ae a L. Rchb. ibi I. 6S. f. 9. Ueppige Wiesen bei Jago«

dina, Kragujevac, Top6ider bei Belgrad. Juli.

1170. S. err aticus Bert. Rchb. ibi f. 1. Wiesen von Loznica gegen

Smrdan bara. Juli.

1171. 5. c ruci f0 lius L. var. arenarius Rchb* ibi 1. 75. f. 9. Brachen

um Belgrad häufig. Juli.

1179.

S. rupestris W. K. Felsen am Rtanj im Aleksinacer Kr.; Ruine

Koznik im KruSevacer Kr. nach Fridr. in Gris. Spie. Flor. rum. II.

p. 993.

1173. 5. vernalis W. K. Brachen bei Jagodina, Kragujevac, ausserst

häufig um Belgrad. April.

1174. 5. sylv aticus L. Wälder bei Majdanpek nach H. Berg-Ingenieur

Ritt. V. Hantken.
1175. 5. c u l g aris h. Brachen, Wege allenthalben. März.

maens L.

1176. JB. tripartitaL. Feuchtes Gebüsch bei Jagodina, Kragujevac,

Belgrad. Juli.

1177. B. c ernu a h. Sumpfränder bei Jagodina, Loznica, §abac. August.

Var. radiata Koch. Gräben bei Kruäevac. August.

T 0 u r n.

1178. X 8 tr um ar ium \j. Schutt, Wege allenthalben. Juli.

1179. X spinosum L. S. Boca. Schutt, Strassen. Juli. Eine Landplage.

CV94^*t<fM4«i L. S. Neven.

1180. C. arvensis L. Wiesen beiToljevac im Jagodinaer Kr. nach Fridr.

in Gris. Spie. Flor. rum. II. p. 998.

JEchiteapm L. S. Glavoö.

1181. E. sphaero cep halus L. Waldränder bei §etonje im Pokarevacer

Kr. Topdider bei Belgrad. Juli.

1189. E. ex alt atus Schrad. Waldränder bei Belica, umJasika im Jago-

dinaer Kr. Juli.

1183. E, r uthenicus Rchb. Icon. germ. XV. 1. 733. Waldränder

bei Komarice im Kragujevacer, Manasija im dupriaer, Gornjak im

Gurgusovacer Kr. Juli. Die Blatter sind an niedrigeren Exemplaren

alle fiederförmig eingeschnitten, an üppigeren minder tief eingeschnit*^

ten, die oberen ungetheilt, die Involncralblätter sind lang gewimpert,

am Rücken fast kahl, der Stengel einfach oder 9— 3köpfig.
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Xerat^theM%un% To um.

1184« X. annuutn L Trookeue Wieseu bei Jag^odina, Kragojevac, Bel-

grad. Juni.

1185. X» cylindraceum Sm. Mit dem Vorigen noch hänfiger. Juli.

Variina To um.

1186. C, vulgaris L. Sonnige Bergabhänge bei Jagodina, Belgrad

u. a. 0. Juli.

1187. C. acaulis L, M. Kopaonik im KruSevacer Kr. Juli.

1188. C. acanthif olia X\\, S. Pupava. Trockene Wiesen bei Banja

im Aleksinacer, Luke im Crnarekaer Kr. Juli. Die jungen Antbodieu

werden vom Landvolke roh verspeist.

Dill.

1189. Cr. vulgaris Cass. Brachen, sonnige Abhänge bei Jagodina,

Gnrgnsovac, Belgrad. Juli.

Cev%tauren L.

1190. C. Jacea L. Trockene Wiesen bei Jagodinn, Kragujevac, Bel-

grad, Juli.

1191. C. austriaca Willd. var. pallida Koch. M. Stol im Cadaker

Kr. Juli.

1198. C, nervosa Willd. Rchb Icon. germ. XV. 1. 763. M. Ivanova

livida im Gurgusovacer Kr. Juli. Die Randbiülhen sind ausgezeichnet

strahlend, d. i. die Randblüthenzipfel sind lineal - lanzeltlich.

1193. C. C y anu s h. Aecker bei Jelakci im Kruäevacer Kr. Juli.

1194. C. mo n t an a L. Rchb. ibi I. 771. M. Stol im Cadaker Kr. Juli.

1195. C. axil laris W. var. carniolica Rchb. ibi I. 770. f. 8 . Steinige»

buschige Hügel bei Banja im Aleksinacer Kr. Juni.

1196. C. Scabiosa L. Trockene Wiesen bei Jagodina , Kragujevac , Bel-

grad. Juli.

Var. spinulosa Koch. Jasika im Jagodinaer Kr., Wiesen vor

Kruäevac. Juli. Allerdings ausgezeichnet) die Kelchscliuppen ragen an

den Jüngern Blüthenköpfen schopflg weit hervor, die Anhängsel sind

sehr kurz oder fehlen gänzlich, besonders an den untern Schuppen.

1197. C. coriacea W. K. PI. hung. rar. I. 195. Abhänge des M. Stol im

ÖaCaker Kr. Juli. Die Blülhenköpfe sind eilänglich, die Achenen län-

ger als an der Vorigen und der Pappus verhältnissmüssig kürzer.

Scheint den Uebergang zur (mir unbekannten) C. stereophylla Bess.

zu vermitteln.

1198. C. atro pur pur e a W. K. Felsen bei Ravanica, Manasija im (3u-

priaer, M. Ozren, M. Rtanj im Aleksinacer, M. Yr^kaCuka, M. Stol im

Crnarekaer, bei Kladovo im Krajinaer Kr. nach Schub, io Gris.

Spie. Flor. rum. 11. p. 838. Juli. Im Osten von Serbien ebenso häufig

als veränderlich in der Zertheilung der Blätter, der Grosse und Be-
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haarung des Stengels. Die Exemplare von Vräkn Cuko haben cinrarliCy

ziemlich kurz geflederte, im Umrisse keilförmige Blätter (C. cunei-

folia DG. an denen von Bavanicu sind die untern leierförmig, die

Obern doppeltGedertheilig, mit sehr langen schmalen Abschnitten. An

allen ist der Pappus von der Länge der Achene und die Blüthen

schwarz purpur.

1199. C. paniculata L a m. Trockene Wiesen, Felsen allenthalben. Juli.

1900. C. maculosa Lam. Am Kajaburun bei Belgrad. Juli.

1901. C co/ftnaL. Rchb. Icon. XV. I. 790. f. %. Trockene Wiesen bei

Jagodina. Juli.

ISOt. C. 0 rte nf a /ts L. R chb. ibi f. 1. Nur die untern Anhängsel der

Kelchschuppen laufen in einen kurzen Dorn aus, die meisten anderen

sind unbewehrt, blasig, kammförmig gefranzt, die Blätter einfach oder

doppelt fiedertheilig, die Abschnitte lineal-lancettlich.

Weingärtenränder zwischen Lokve und Negotin. Juli.

Var. arma/a; appendicibus stramineo — nitidis mucrone valido

terminatis , nisi supremis inermibus bullatis
, foliis bipinnatipartitis,

partitionibus linearibus
;
fruclus et pappus prioris.

Steinige Abhänge des M. Oul im Gurgusovacer Kr. Juli. Zwischen

Sahia olfirinalis.

1903. C. solstitialis L. Wiesen, Wegränder bei Jagodina, Kragujevac-,

Belgrad. Juli.

1904. C. Calcitr apa L. Wiese, Wege allenthalben. Juli.

JKenfropikjifffMatt Neck.

1903. K. lanatum DG. Sonnige Hügel bei Bo9urnja im Kragujevacer Kr.

um Belgrad. Juli.

€mHinetite9 Mch.

1906. G. tomentosa Mch. Waldwege über dem Ku6uk Timok im Gur-

gusovacer Kr. Juli. Erst im Aufblühen begrilTen, und daher speciftsch

von der einzigen bis jetzt bekannten Form nicht zu scheiden, obwohl

ausgezeichnet durch den höherii (9— 3') Wuchs, die stärkere Veräste-

lung und die breit geflügelten Stengel. Verglichen mit lebenden Exem-

plaren im k. k. botanischen Garten in Wien.

OMoj»or«fo9t Vaill.

1907. 0. Acanthium L. Schutt, Wege allenthalben. Juli.

Carat€U9 L.

1908. C. nutans L. Trockene Wiesen bei Poiarevac, um Belgrad. Juli.

1909. C. pl atylepis Saut. Rchb. Icon. germ. XV. T. 878 f. 1 und 9.

Wiesen des Timok im Krojinaer Kr. Juli.

1910. C. collinns W. K. Steinige Abhänge bei Banja im Aleksinacer

Kr. Juli.

Digltized by Google



557

Var. candicans W. K. Boraier Felsen im Kragujevacer Kr.

;

Felsen des M. Koznik nach Fridr. in Gris. Spie. Flor. rum. 11.

pag. 247. Juli.

1211. C. defloratus L. var. rhaeltcus Rchb. ihi T. 870 f. I. M. Slol im

Caöaker, M. Ivanova livada im Gurgusovacer Kr. Juli. Vom Habitus

des Vorigen . jedoch ausgezeichnet durch längere
, schmalere Blätter,

und durch die dachig gestellten Blättchen des Hauplkelches auch vom
Folgenden leicht zu unterscheiden.

1212. C. ar ctioides L. Rchb. ibi 1. 879. f. 2. M. Kopaonik im Kru§e-

vacer Kr. Juli.

1213. C. P er so na ta Jacq. Rchb. ibi f. 1. An Bächen des M. 2eljiii
*

im Krtiäevacer Kr. Juli.

1214. C. crispus L. Am Lugomir bei Jagodina
,
Waldränder bei Loz>

nica. Juli.

1215. C. acanthoidesh. Brachen, Wege allenthalben. Juli.

C. onop o r dioide s Fich. sammelte ich noch nicht blühend

in Rajkova Reka an der Strasse von Majdanpek oacli Alilanovac. Muss

indessen weiter beobachtet werden.

CJrWtSfts Tourn.

1216. C. lanceolatum Scop. Schutt, Wege allenthalben. Juli.

1217. C. criophorum Scop. Steinige Waldränder bei Jagodina, Kra-

gujevac, Top6ider bei Belgrad. Juli.

1218. C. p alu str e Scop. var. lonyispinum m. Spinae oranium partium

subpollicares.

Feuchte Wiesen bei Pajsjevid iin Kragujevacer
,
quellige Orte

bei Baiija im Alcksinacer Kr. Juli.

1219. C. canum M.B. Feuchte Wiesen bei Kotra£a, Belosavci im Kraguje-

vacer Kr. Juli. Vom Habitus des C. pannonicum Gaud.

,

von dem es

sich durch die verdickten Wurzelzasern und den Standort auszeichnet.

An der serbischen Pflanze sind die Blätter beiderseits gleichförmig grün,

unbehaart, nur die blattlosen verlängerten Blattstiele sind etwas spinii-

webig-wollig.

1220. C. arvense Scop. S. Palamid a. Auf Wiesen und besonders

Aeckern ein lästiges Unkraut. Juli.

Var. eestilum Koch. Feuchte Wiesen bei Jagodina ,
ander

Save bei Belgrad.

1221. C. Erisithales Scop. Rchb. Icon. germ. XV. T. 837. M. Rtanj

im Aleksinacer Kr. Juli.

JLappn Tourn. S. Lapak.

1222. L. major Gärtn. Schutt, Wege bei Jagodiua , Kragujevac ,
Bel-

grad. Juli.

1223. L. minor DC. Schult bei KruSevac, Jagodina u. a. 0. Juli.

1224. L. tomeulosa Lam. Dämme bei Kriisevac, Poiarevac. Juli.

Bd. VI. Abh. 31
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Serw*fttwin L.

185J5. S. linctoria L. S. Srpak. Wälder, Bergwiesen allenthalben. Juli.

1226. S. radial a M. B. Rchb. ibil. 803. f. 2. M. Kolarnica im Gurgusova-

cer Kr. Juli. Verglichen mit Exemplaren von Ofen.

C a s s.

1227. J. mollis DC. Sonnige Abhänge bei Banja im Aleksinacer Kr. Top-

(ider bei Belgrad. Mai.

Wänp»nnn T o u r n.

1228. L. communis L. Hecken, Waldränder bei Jagodina, Kragujevac,

Belgrad. Juli.

CichoriwM L.

1229. C. Intybus L. S. 2enetrga. Brachen, Wege allenthalben. Juli.

MMypoehnes'iu L.

1230. //. r a die at a L. Brachen bei Koniarice, Batoöina u. a. 0. im Kra-

gujevncer Kr. Juli.

1231. //. ylahra L. Brachen bei GroSnica, Ciunid im Kragujevacer Kr. Juli-

1232. H. m a c ul a t a L. Waldhaine allenthalben. Juli.

MjeoniofiaM L.

1233. L. aut umnalis L. Wiesen bei Kragujevac. Juli.

1234. L. hispidus L. Wiesen bei Jagodina, Kragujevac, Belgrad. Juli.

1235. L, asper Rchb. Felsen bei Ravanica im Cupriaer Kr. Juli. Mit Me-
hadiaer Exemplaren übereinstimmend.

1236. L. du b ius Rchb. M. Stol im CaCaker Kr. Juli. Der Wurzelhals

verdickt.

JPicri» L.

1237. P, hier a cioides L. Steinige Wiesen, Brachen allenthalben. Juli.

Var. ruderalis Schm. Steiiibrüche bei Jasika im Jagodi-

naer Kr. Juli.

Seorzonern L.

1288. Sc. l ac ini a t a L. Brachen bei Negotin. Mai.

1239. Sc. Jacquiniana (Pod) Koch. Wege, Feldraine bei Jagodina,

Poiarevac, Belgrad. Juni.

1240. Sc. austriaca Willd. Felsen der Ruine Golubac im Poiarevocer

Kr. Mai.

1241. Sc. hispanica L. Grasige Bergabhäiige ober Dragojevac im Gur-

gusovacer Kr. Juni. Die liedernervigen Blätter sind breil-lanzeltlich,

in den breiten Blattstiel vcrschnihlert, oben lang zngespitzt bei 6" lang.

Var. fonyifolia m. Die Blätter lineal - lancettlich
,

über r lang

von fast parallelen Nerven durchzogen. Im Bau der ßlülhenköpfe uud
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Früchte mit der llaiiptform übereinstimmend. Vergleiche S i b t b. Fl.

graec. I. 784. Mil der Vorigen. Juni.

H42. Sc. pur p ur e a L. M. Kopaooik nach Viq. und Fridr. io Gris.
Spie. Flor. rum. II. pag. 264.

1243. Sc. rosea W. K. M. Stol im Caöaker Kr. Juli. Die Blülhen sind

grösser als an der purpurea
, und die Acbenenriefeu sind oben fein

gezähnt.

Tragopaffon To um. S. Turovet.

1244. Tr. pratensis L. Brachen, Wiesen bei Jagodina, Kragujevac. Mai.

1245. Tr. orientalis L. Wiesen des M. Ozren im Aleksiiiacer Kr. Mai.

1246. Tr. f l o c c o sus W. K. Sandfelder hei Kadnjevacim Krajinaer Kr. Juli.

1247. Tr. major J a c q. Brachen bei Jagodina, Kragujevac, TopCider bei

Belgrad. Juni. Eine Mittelform zwischen diesem und porri/*o/iMS, wächst

bei Grbice im Kragujevacer Kr. Die Blätter sind länger, starrer, die

Kelche achtblälterig, die Achenen schuppig knotig, aber die Blüthen

des Vorigen.

1248. Tr. er 0 cif olius L. Steinige .\bhänge bei Banja im Aleksinacer

Kreis. Mai. ln Gesellschaft von Saponaria glutinosa und Digitalis

laecigata.

JF»*enanthe9 L.

1249. Pr. viminea L. Schutt, Steinbrüche bei Jagodina, Belgrad und an-

deren Orten. Juli.

1250. Pr. muralis L. S. Ajduöica. Schattige Felsen allenthalben. Juli.

Als Wundmiltel vom Volke sehr geschätzt.

1251. Pr. purpurea L. M. Stol im Caöaker Kr. Juli.

JCrcfe|t«e«f L.

1252. L. Scariola L. Schutt, Brachen allenthalben. Juli.

1253. L. saligna L. Hecken, Wegränder hei Jagodina, Belgrad und an-

deren Orlen. Juli.

1254. Sc. stricta W. K. Felsen des M. Greben bei Milanovac. Juli. Die

Blüthen sind gelb, und werden erst im Trockenen schwarzblau.

1255. L. sagittata W. K. Waldränder bei Belica im Jagodinaer, Majdan

im Rudniker, Banja im Kragujevacer Kr. Juli.

1256. L. per ennis L. Felsen bei Banja und am M. Rtanj im Aleksinacer

Kr. Mai.

1257. L. sonchifolia Willd. Wälder des M. Ozren im Aleksinacer, M.

Pleä im Gurgusovacer Kr. Unter der Spitze des M. Starica bei Maj-

danpek. Juli. Nach der Diagnose von L a p e y r. Flor. Pyr. und Exem-

plaren aus den Pyrenäen im k. k. botanischen Museum.

L.

1258. Ch. juncea L. Sandige Ufer nllentlialben. Juli.

71 *
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TantiMfacwin Wigg.

1?59. T. 0 ff i cinale^'ig g. S. Maslaöa.Ji. Wiesen allenthalben. April.

Var. glaucescens Koch. Sonnige Abhänge bei Bnnja im Alek-

sinacer Kr. M. Avale bei Belgrad.

Var. Ucidum Koch. Feuchte Wiesen bei Sabac^ Loziiica.

Var. laraxacoides Koch. Feisenspalten an der Spitze des M.

Ov6ar im CaCaker Kr. Mai.

MMierneU%wn L.

K60. ü. Pilosella L. Trockene Bergwiesen allenthalben. Mai.

U6I. //. bifurcum M. B. Grasige Abhänge des Boraöer Felsen im Kra-

gujevacer Kr. Mai. Unterscheidet sich vom ähnlichen sloloniflorum

durch die einfärbigen Blüthen, vorzüglich aber dorch die längeren an

der Spitze etwas verschmälerten Achenen, die beim besagten stolani-

flornm W. K. sich gegen die gezähnelte Spitze zu ollmälig verbrei-

tern. Auch ist das sloloniflorum höheren Gebirgen eigen, — ich be-

sitze Exemplare von der Alpe Gugu im Banat,— wogegen dieses niedere

Felsen vorzieht.

1862. A. Auricul a L. Trockene Bergwiesen bei Kragujevac, Caöak. Juni.

1863. H. angustifolium Hopp. M. 2eljin im KruScvacer Kr. August.

1864. //. piloselloides Vill. Trockene Wiesen bei Jagodina, Kragu-
jevac. Jnli. Die ßlütheiiköpfe sehr zahlreich, die kieiusten der ganzen

Art, die ganze Pflanze oft kahl. (Diese als //. micranthumm. an Freunde

versiindet.)

1865. pr aealtum Koch. var. liauhini Koch. Grasige Abhänge bei Ra-

vanica im Cnpriaer, bei Boiaö im Kragnjevacer Kr. Juni.

Var. hirsutum Koch. Grasige Abhänge am M. Stol im Crnare**

kaer, bei Boraö im Kragujevacer Kr. Juni.

1866. H, echioides W. K. var. eerum Koch. Sandfelder bei Radujevac

im Krajinaer Kr. Juli.

1867. H. pro et ens e Tausch. Feuchte Wiesen am Trnbas, unweit Kragu-
jevac. Mai. Die Pflanze verkümmert in trockenen Jahren, wird wenig-
blüthig und sieht dann einem H. Auricula ähnlich, aber die Blätter

sind verhältnissmässig grösser, grasgrün, die Behaarung eine andere.

1868. U. aur antiacum L» M. Kopaonik im Kruäevacer Kr. Juli.

1869. H. 8 ab in um Seb. und Maur. M. Rtanj im Aleksinacer, M.Miroöim
Krajinaer Kr. Juli.

1870. H. r ill 0 SU m L. M. Rtanj im Aleksinacer Kr. Juni.

1871. //. murorum L. Schattige Felsen bei Groäuica und anderen Orten

ini Krugujevacer Kr.; Topöider bei Belgrad. Juni.

1878. H. b i f id um Kit. M. Rtanj im Aleksinacer Kr. Juni. Die Blätter

sind an meinen Exemplaren durch 8 — 4 fiederföruiige Anhängsel
luierförmig. .
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1273. //. r amo sum W. K. ü1. Rasovtiti kamen im Guri^iisovacer Kr. Juli.

Verglichen mit lebenden Exemplaren im k. k. bot. Garten.

1274. H. S chmid t ii T »üsch, Felsen bei VraöevSnica im Kragujevacer

Kr. nach Fridr. in Gris. Spie. Flor. rum. 11. pag. 272.

1275. //. p a Ile $cens W. K. M 2eijin, M. Kopaonik iin Krulevacer Kr.

Juli. Oft von der Basis an in Aeste zertheilt.

1276. //. lanatum V i 1 1. Felsen bei Ravanica im dupriaer, M. Slol im

Crnarekaer Kr. Juli.

1277. H. o ehr 0 l euc um Schleich. M. Kopaonik im KruSevacer Kr. Juli.

1278. H. racemosum W. K. Wiesen unter dem M. Vetren im Giirgnso-

vacer Kr. Juli. Erst im Aufblühen begriffen, indessen mit der Kit.

Abbild. PI. Hung. rar. I. 103 übereinstimmend.

1270. H. sab au dum L. Hecken bei Jagndina, Kragujevac. August.

1280. //. horeale Fries. Am schattigen Paun-Felsen bei Garasi in» Kra-

gujevacer Kr. August.

1281. H. umh eil a tu m L. Bergwiesen bei Jagodina, Kragujevac. Juli.

€ietrnciun% Rchb.

1282. G. praemor sum Rchb. M. Garevica im Rudniker Kr. Juni.

1283. G. pal u dos um Rchb. Itt. Kopaonik ini Krusevacer, M. Ivanova

livada im Gurgusovacer Kr. Juli.

Vrepi9 L.

1284. Cr. pul ehr a L. Trockene Hügel bei Bauja im Alcksinacer Kr. Mai.

1285. Cr. l apsani f 0 lia Rchb. Brachen, Wiesenränder bei Vlaca, To-

pola, Banja im Kragujevacer Kr. ; um Belgrad. Juni.

1286. Cr. tectorum L. Brachen bei Banja im Aleksinacer Kr. Juni.

1287. Cr. virens will. Wiesen, Wegränder um Belgrad. Juli.

Var. capillaris Rchb. Begraste Hügel bei Loznica. Juli.

1288. Cr. nicaeensis Balb. Groänica unweit Kragujevac. Juni.

1289. Cr. biennis L. Wiesen, Brachen bei Jagodiua, Kragujevac, Bel-

grad. Mai.

1200. Cr. alpes tris Rchb. M. ^ieljin im Krudevacer Kr. Juli. Meine

Exemplare sind 1 — 3köpfig.

1291. Cr. g r andif l or a Tausch. M. ^eljin im KrtiSevacer Kr. Juli.

Die Blätter tiefer gezähnt als an den Banaler Exemplaren vom M. Braun.

(Var. laraxacifolia Av. Lai?)

jaarMHa9€9ia Ncb.

1292* B. foetida DC. Trockene Wiesen allenthalben. Juni.

1293. B. yraveolens Rchb. Steingerölle an den Bergabhängen bei

Gornjak im Poiarevacer Kr. Juli. Habitus verschieden von der Vorigen,

die Blätter dunkelgrün, auf der Oberseite glänzend, der Stengel weil-

schweifig ästig.
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1294. B. selosa DC. Steinige Hügel bei Banja im Aleksinacer Kr. Juli.

Die Pflanze ist polymorph; es gibt Exemplare mit schlanken^ auf-

steigenden , wenigblnihigen
; andere mit ganz steifen viclblüthig-en

Stengein, mit glatten oder steifhaarigen Blülhcnstielen ,
mit ganzen,

gezähnten oder leierförmig eingeschnitlenen Blättern. An Allen sind

die Achenen lang gestielt.

Etngoueris Hl. B.

1295. L. nem ausensi& M. B. var. bißda Koch. E n d I. gen. plant. 3019.

b. Steinige Hügel bei Banja im Aleksinacer Kr. Mai. Mit Crepis pul~

chra und Barkhausia setosa.

Sone^u» L.

1296- S. oleraceus L. Brachen, Gartenland allenthalben. Juni.

1297. S. asper All. Älit der Vorigen.

1298. S. arvensis L. Wiesen, Ufer, Weingärten beiJagodina, Kraguje-

vac, Belgrad. Juli. Blütheuköpfe glatt oder drüsig-haarig.

Fam. LX. Campannlaeeae En dl.

Speewiaria A. DC.

1299.

Sp. hybrida A. DC. Aecker um Periä im Gurgusovacer Kr. Juni.

1800. Sp. pentagonia A. DC. Wiesen der 2draljica und Lepenica bei

Kragujevac. Juni.

Catnpanuia Tourn.

1301. C. c aes pitos a Scop. Felsenspalten des M. Rtaiij im Aleksinacer

Kr. Juli.

1802. C. macrorrhiza Gay. Felsen an der Ruine Golubac im Poiare-

vacer Kr. Juni. Die Wurzel i" dick, die GrifTel hervorragend, die nn-

teren Blätter von rotundifolia^ der ganze Habitus zwischen caespiiosa

und linifolia., deren lange lineare Blätter sie im Schatten erlangt.

1308. C. rotundifolia L. M. Kopaonik im Kruäevacer Kr. Juli.

1304. C. patula L. Wiesen bei Jagodina, Kragujevac. Mai.

Var. patsciflora A. DC. M. KoviljaCa unweit Belgrad nach F ri d r.

in Gris. Spie. Flor. rum. II. pag. 284.

1305. C. R a pun culu s L. Drei Formen in Serbien:

aj pratensis glatt. Bei Jagodina um Belgrad. Mai.

bj collina rauhhaarig. Bei Trnbas unweit Kragujevac. Mai.

c) montana Stengel kantig, an den Kanten rauhhaarig. Die Blüthen

grösser, die Kapseln niedergedrückt. BI. Ivanova livada im Gurguso-

vacer Kr. Juli.

1306. C.pericifoliaL. Trockene Wiesen, Waldränder bei Jagodina,

Topöider bei Belgrad. Juni.
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1307. C, bononiensis L. Trockene Wiesen bei Jagodina, Kragnjevac,

TopCider bei Belgrad. Juni.

Var. concolor. Die Blätter beiderseits gleichfarbig
,

die Traube

kurz, einfach. (C. simples DC. Gebüsch bei Salornja im Kraguje-

vacer Kr. Juni.

1308. C. rapunculoides L. Steinige Hfigel bei Jagodina, TOpÖider bei

Belgrad. Juli.

1309. C. lunar ia e f o li a W. Rchb. Steinige Abhänge bei Ravanica im

(3upriaer Kr. Juni. Die herzförmigen Wurzelblätter sind gekerbt, die

Kerben gegen die Spitze zu weiter, die trichterförmigen BlUtben Iän>

ger als an C. bononiensis

,

der Stengel stielrond , die Rispenäste

abstehend.

1310. C. Trache lium L. Felsen bei Ravanica, Manasija im dupriaer

Kr. Juli*

1311. C. l atif olia L. M. Rtanj im Aleksinacer Kr. Juli.

131t* C. Wanne r i Roch. Felsen am Weg von der Ivanova livada auf

den Crni vr’ über der Grenze des Gurgusovacer Kr. Juli. Schon voll-

kommen verblüht. Die runde, etwas niedergedrückte, an der Basis auf-

springende Kapsel ist von den breiten sternförmig ansgebreiteten

Kelchzipfeln bekrönt. Die serbischen Exemplare sind in allen Theilen

etwas gedrängter als diejenigen
,
die ich am Banate am H. Brustur

sammelte, sonst aber vollkommen ähnlich.

1313. C. calaminthifolia Lam. Felsen an der Ruine bei Banja im

Aleksinacer Kr. Juli.

1314. C. sibirica L. Steinige Hügel bei Jagodina ,
Topöider bei Bel-

grad. Juli.

1315. C. d it e rg en s'WxWd* Schattige Felsen bei Manasija, Ravanica im

Önpriaer, Banja im Aleksinacer Kr. Mai.

1316. C. G r 0 SS ekii Heuff. Felsen des M. Oul im Gurgusovacer Kr. Juni.

1317. C. lingul ata W. K. Buschige Hügel bei Jagodina (hier äusserst

häufig), Kragujevac, Mai.

1318. C. cervicaria L. Waldgebüsch bei Jagodina, Kragujevac, Topöi-

der bei Belgrad. Juni.

1319. C. glomerata L. Trockene Wiesen bei Jagodina, Kragujevac nicht

gemein. Mai.

1330. C. macrostachya Willd. Grasige Hügel bei Jagodina, Kraguje-

vac, TopCider bei Belgrad. Juni. Die gemeinste Campanula 'm Serbien.

L.

1331. Ph, c an e sc ens W. K. Wiesen des M. Rtanj, M. Ozren im Aleksi-

nacer, Kutlovo im Kragiijevnccr Kr. Juli.

1333. P h. limonif olitim S m. Steinige Abhänge des M. Odenac im Gur-

gusovacer, M. Stol im Crnarekaer Kr. Juli. Nach lebenden Exemplaren

im k. k. botanischen Garten zu Wien.
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Heii9men*^thWH A. DC.

1323. H. tenuifolius A. DC. M. Rtanj im Aleksiiiucer Kr. Juoi.

1384. //. Kitaihelii A. I)C Spitze des M. Kopaonik im Krusevacer Kr.

nach V I q. in G r i s. Spie. Fior. rum. 11. pu^. 898.

L.

1383. S. supina Sieb. Westliche Lehne des M. Kopaonik im Krusevacer

Kr. Juli. Zwischen Juniperus nana streckenweise sehr zahlreich.

Farn. LXl. Glebnlarieae £ n d 1.

€fiobn§tftfi€§ W.

1386. Gl. vulgaris L. M. Pri(^el im Gurgusuvacer Kr. Juni.

1887. Gl. cordifoliaL. M. Medvednik im Yaljevaer Kr. gesammelt von

H. Joh. Zelehor.

Farn. LXII. Plambagineae Endl.

Armerin W.

1389. A. a/ptnaWilld. M. Kopaonik im Krusevacer Kr. und desseu Vor-
bergen. Auch Fridr. in Gris. spie. flor. rum. 11. p. 896.

Staiiee L.

1389. St. t at ar ic a L. Kchb. Icon. germ. XVll. 1. 98. Steinige Hügel

bei Brdjane, Klikovi unter Brusoica im Rudnikaer Kr.

Fam. LXlIl. PlantagiHeae Endl.

FMae%tngo L.

1330. PI. major L. Trockene Wieseu, Wege allenthalben. Juli.

1331. PI. media L. Wiesen bei Kragujevac, an der Save bei Belgrad. Juli.

1338. PI. sericea W. K.
' Steinige Abhange des M. Rtanj im Aieksinacer

Kr. Juni.

1333. Pl.lanceolata L. Wiesen allenthalben. Mai.

1334. PI. c arinat a Sebrad. M. Kopaouik und seine Verberge mit Ar~

meria alpina. Juli.

1335. PI. arenariaW.K. üferder Morava, Sandhügel vor Smederevo. Juli.

Farn. LXIV. Amarantaefae Endl.

L.

1336. P. arten se L. Sandige Triften om Negotin, lichte Wälder des

Kragujevacer, Yaljevaer und Subacer Kr. Juli. Im Schatten wird die

ganze Pflanze schlanker, mehr verästelt, die Aeste sind geschlängelt
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nhsteiiend odor r.urückgebo^en^ ebenso die Blätter; die Bracteen sind

kaum von der Länge des Perigons (P. Heuffelii Lang?).
1337. P. mnjns .VI. Braun. Steinige Hügel, besonders Sleinbrüche nicht

selten, aber meist vereinzelt Juli.

A»nafant9€9 L.

1838. A. Bliltim L. Wege, Gartenland allenthalben. Juli.

1339. A. sylvestris Desf. Wege, Waldränder bei Gro^nica unweit Kra-

gujevac. Juli.

1340. A. retroflexns L. S. Stir. Wege, Gartenland allenthalben. Juli.

1341. A, hypocliondriacns L. Aecker um Kragujevac, Topöider bei

Belgrad. Juli.

Farn. LXV. Chenopodeae En dl.

Airipteat To um.
134*. A. h or t en s is L. S. Loboda. Gartenland, Weingärten allent-

halben. Juli.

A, 0 b 1 0 n g i f 0 li a W. K. Eugenischo Schanzen um Belgrad. Juli.

1344. A. patula L. Wiesenränder allenthalben, häuflg um Belgrad. Juli.

1345. A. l at if o li a Wahlb. var. microcarpa Koch. Wegränder bei

RaCa im Kragiijevacer Kr. Juli.

1346. A. I aciniata L. Wege, Mauern in Belgrad. Juli.

1347. A. rosea L. Mit der vorigen seltener, häufig in Poiarevac. Juli.

CHewopoAiwttn L.

1348. C h. g l ancum L. Feuchte Sandufer der Morava bei Öupria. Juli.

1349. Ch. rub rum \j. Gartenland bei Kragujevac, Wiesendämme an der

Save bei Belgrad. Juli.

1.H30. Ch.hybridum L. Schott, Wege in Kragiijevac, Belgrad u. n. 0. Juli.

1.^31. Ch. ur bi CU in L. Mil dem Vorigen. Juli.

135*. Ch. murale L. Mit dem Vorigen. Juli.

1353. Ch. alb um L. Auf SchiiK allenthalben. Juli.

1354. Ch. opulifolium Sehr ad. Schutt, Gartenland in Kragujevac,

Belgrad. Juli.

1355. C h. am b r 0 s io i de s Ij. Ufer der Donau bei Golubac im Poiareva-

cer Kr. Weidengebüsch im MakiS unweit Belgrad. Juli.

1356 Ch. p 0 ly s p er mum L. Suropfränder bei Panjevac unweit Jago-

dina. Juli.

1357. Ch VulvariaL Schutt, Wege um Belgrad. Juli.

135M. Ch. Botrys L. Sandige Waldhügel bei Badnjevac, Botunje im Kra-

gujevacer Kr., Sandufer im Bereich der unteren Morava; M. Kopaonik

nach Viqiiesn. iu Gris. Spie. Flor. rum. II. p. 311.

Bd. VI. Abh. li
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AffntHophytuwh Moq.

1359. A. Bonus Ilenricus Moq. Obslgärten in Bare, Gunjcate, Kamenac

II. a. 0. im Kragujevacer Kr. Juni. Vom Volk als Gemüse nicht gekannt.

L.

1360. Bl. rirgatum L. Waldwege am M. Ozren im Aleksinacer Kr. Juli.

Mieia L.

1361. B. trigyna W. K. Wiesen um Belgrad am Kajabiirun und beiTopci-

der. Juli.

MSLoeMn Roth.

1363. K. S c op aria Sehr &d. Schott, Wege durch ganz Serbien. Juli.

1.^63. K. arenaria Roth. Sandwiesen der Morava bei Cupria. Juni.

1364. K. prostrata Schrad. Am Kajaburon unterhalb Belgrad. Juli.

Saitoin L.

1.365. B. Kalil*. Wiesenränder, Schanzen bei Deligrad im Aleksinacer Kr.

um Belgrad. Juli.

Farn. LXVL Polygoneae £ndl.

JRotyffOfuw L.

1366. P. Bi s t o r t a L. S. Srt^enjak. Feuchte Triften des M. Kopaonik im

KruSevacer Kr. Juli.

1.367. P. a / p « ri u m A 1 1. M. Zelen grad im Gurgusovacer Kr., häußger am
M. Crni vr’ über der Grenze des Gebieles. Juli. Die Wurzeln dieser

beiden Pflanzen werden von den Bergbewohnern unter der obigen Be-

nennung gesammeil und gegen die' Dysenterie gehranchl.

1369. P. amph ib i um L. var. natans Koch. Sümpfe der Morava und

Save. Juli.

Var. terresire Koch. Slrassenränder bei Belopolje im Kraguje-

vacer Kr. Juni.

1369. R l a p a t hi f o l iu m L. Snmpfränder im Mekiä ober Belgrad

u. a. 0. Juli.

Var. incanum Koch. Daselbst mit dem Vorigen.

iS70, P. Per s ic aria L. S. Lisac. Gräben bei Jagodina
,

Kragujevac,

Belgrad. Juli.

1371. P. mite Schrank. Gräben in Bukorovac im Jagodinaer Kr. Jnli.

1373.

P. Hydropiper L. S. Paprac. Gräben, Sümpfe allenthalben. Juli.

1373. P. minus iluds. Ufer der Belica bei Jagodina, im Makiä bei Bel-

grad. Juli.

1374. P. avicnlare L. S. Troskot. Wege allenthalben. Juli. var.

negleclum Bess. Sandufer der Morava bei dupria.

1375. P. ar en ariu m W. K. Snndliügel bei Radujevac im Krajinaer Kr. Juli-
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1376. P. B ellardi All. Wiesenränder am Wege von Banja auf dem M.

Rtanj im Aleksinacer, Brachen unter Ovsiäte im Kragiijevacer Kr. Juli.

1377. P.Concolvvlus L. Aecker beiJagodina, Kragojevac, Belgrad. Juli.

1378. P. dume t orumh. Hecken bei Kragujevac, Topöider bei Belgrad. Juli.

P. Fagopyrum L. S. Elda. Wird im Bereich der oberen und
mittleren Morava cultivirt und kommt daselbst auch verwildert vor.

0»yria Hill.

1379. 0. dt^ynaCampd. M. Kopaonik im Kruäevacer Kr. Ich habe von
dieser Pfianze nnr die ausgezeichneten Früchte, womit die Pölstercben

der Alsine eemo var. u. Plantago carinala bestreuet waren , nach

Hanse gebracht, das Pflänzchen selbst übersah ich.

Jttfiitear L.

1380. R, m aritimus L. Sümpfe unter dem Kajabnrun bei Belgrad. Juli.

1381. R, palustris Sm. Sumpfige Wiesen der Donau unterhalb Belgrad. Juli.

136*. R. conglomer atus Murr. An Waldbächen im TopCider bei Bel-

grad. Juli.

1383. R. pulcher L, S. Poljsko zelje. Wiesen, Wege bei Jagodina,

Kragojevac, Belgrad. Mai. Die Blatter werden allenthalben gesammelt

und als Gemüse verspeist.

1384. R. oh tusifolius L. S. Konjätak. Ufer der Lepenica bei Kraguje-

vac u. a. 0. Juni. Wird als zerlheilendes Mittel bei Drüsenverhärtun-

.
gen und anderen Auswüchsen ,

ja selbst Rückenverkrümmungen vom
Volke gebraucht.

1385. R. pratensis M.K. Ueppige Wiesen, Obstgärten bei Ljuljaci im Kra-

gujevacer Kr. Juli.

1366. J?: crtspus L. S. Stavalj. Wiesen allenthalben. Juli. Wird nebst

dem Vorigen wie ohtusifolius gebraucht.

1387. iß. Patientia L. Quellige Wiesen bei Oplanic, Topouica im Kragu-

jevacer Kr. Juli.

tZSS. R, Hydrolapathum Huds. Sümpfe bei Negotin , an der Donau

unterhalb Belgrad. Juli.

1380. R. alpinus L. M. 2eljin, M. Kopaonik im Kruäevacer Kr. Juli.

1390. R. Acetosa L. S. Kiseljak. Wiesen allenthalben. Juni. Eine hier-

her gehörige Form sammelte ich am Ljuti vr' im Gurgusovacer Kr.

mit verdickten Wurzelfasern, 3—4' hohen Stengeln und sehr saftigen,

freudig grünen Blättern. Die weibliche Pflanze wird im Garten

beobachtet.

1391. R. Acetosella L. Waldblössen allenthalben. Juni. var. multißda K.

Djurdjevo brdo bei Jagodina.

72 «
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Fam LXVII. Thymelcae Endl,

M9af9hw%e L.

1392. D. Mezereum L. Buchenwälder des M. 2eljin im Kruäevacer Kr. April.

1393. D. Laureola L. Buchenwälder bei GroSnica , Kamenac , Gledic im

Krag^ujevacer Kr. Marz.

1394. D. Blag ayana Frey. Rchb. Icon. germ. XI. f. 119u. An der Nord-

ostlehne des M. Slol im Caöaker Kr. in Gesellschaft von Erica carnea

und Euphorbia frayifera. Blüht wahrscheinlich eben So früh als die

vorhergehenden
,

da die Pflanze schon im October (als ich sie fand)

ouf der Spitze der meist einfachen Stämmchen die BlQthenbUschel,

deren ßestandlheile schon damals ziemlich leicht untersucht werden

konnten, ansetzt.

Mjygia Fas.

1395. L. Passerina Fas. Brachen, sonnige Abhänge bei Jagodina, Kra-

gujevac, Topdider bei Belgrad. Juli.

Farn, LXVIII. 8antalaeeae En dl.

Thestwn L.

1396. Th. r am OS um Hayn. Trockene Bergwiesen bei Jagodina, um Bel-

grad. Juli.

1397. Th. humifusum DC. Rchb. Icon. germ. XI. f. 1153. Steinige

.Abhänge des M. Odenac im Gurgusovacer Kr. Juni. Ausgezeichnet

durch die peitschenförmig niederliegenden Stengel und die aufstei-

genden traubenförmigen Aeste.

1398. Th. divaricatum Jan. Rchb. ibi f. 1155. M. Kopaonik im Kru-

Sevacer Kr. Juli. Die Bracteen erreichen die Länge der Blülhen nicht,

— an der Vorigen sind dieselben doppelt so lang, — die Pflanze ist,

selbst in der alpinen Region, aufrecht, gelbgrün, wogegen Th. humi-

fusum niederliegend
,
dunkelgrün ist.

1399. Th. montanum Ehrh. M. Rtanj im Aleksinacer Kr. Juli.

1400. Th. pra lense Ehrh. M. Kopaonik im KruSevacer Kr. Juli.

1101. Th. alpinum Hayn. M. 2eljin im Krusevacer Kr. Juli.

Farn. LXIX. Loranthaeeae Endl.

MäOra»%th9§8 L. S. Imeln.

1402. L. europaeus L. An Eichen durch ganz Serbien. April.

L.

1403. V. albumh. An verschiedenen Obstbäunien, Linden, Crafae^ws-.Arten,

selbst Haselslauden und Nussbäumeu zerstreut im Gebiete, sehr häufig

im ganzen Sabacer Kr. März.
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Arce9*thabiwM% M. B.

14Ö4. A* 0 X y c e dri M. B. Auf Juniperus oxycedrus am westlichen Ab-

hänge des M. Slol im CaiSaker Kr. August.

Farn. LXX. Aristoloehieae E ii d l.

A9ar99n% Tourn. S. Kopitnjak.

1405. A. eu r 0 p a e um L. Wälder im ganzen Gebiete. April.

ArdsiaiocMa Tourn.

14(16. A. Clematitis L. S. Y u d j a j a b u 5 i ca. Brachen, Hecken allent-

hulhcn. Mai.

1407. A. Pistolochia L. Serbien nach Am. Bond: La Turq. d'Europ.

I. pog. 454.

1408 A. pallida W. K. Rcbb. Icon germ. XII. f. 1843. Buschige Hügel

bei Jagodina, Kragujevac, Mai. Die Farbe des Perigons ist gelbbraun,

sonst Alles wie an den Banaler Exemplaren vom Ruckberg.

Farn. LXXI. Urticeae Juss.

W/rticu Tourn. S, Kopriva.

1400. U. urens L. Schutt, Kuinen allenthalben. Juni.

1410. U. dioeca L. Schutt, Gartenland überall. Juni.

IRarieturin Tourn. S. Vojo.

1411. P. officinalis L. Steiubrüclic, steinige Wälder, Kuinen alleiilhal-

beii. Juli.

JüfMmtefM« L. S. Melj.

1412. H. Lupnlus L. Hecken, Ufer der Bäche und Flüsse häufig. Juli.

VeMti» Tourn.

1413. C. au s t ra li s L. S. K o p r i v i ö. Felsen unter 2arkovo, sonnige

Abhänge bei Vinöa im Belgrader Kr. April. Am letzten Standort bildete

einst die Zürgel kleine Bestände, die jetzt bis auf wenige, in manchen

Jahren reichlich fructifleirende, Stamme ausgeroltet sind.

UitnwB L. S. Brest.

1414. U. c amp es t ris L. Wälder der Niederungen, besonders im Gebiete

der Morava häufig. März.

\ar. snberosa Koch. Metino brdo bei Kragiijevac u. o. 0.

1415. U. minor M i 1 1. Kchb. Icon, gerni. XII. f. 1830. Wälder bei Belica

im Jagüdinaer Kr. März

1416. itf. effusa Willd. Wälder der Vorberge durch ganz Serbien. März.

14 !7. U. montana S m. Kchb. ibi 1.332. Am Lugomir unweit Jago-

(litia Ma r z.
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’J9to9*W9 Tour II. S. Dud.

1418. M. alba L. Allenthalben^ besonders in den Niederungen. Mai. Ein

Fremdling, der sich durch Selbstbesamung überall fest eingebürgert hat.

Fam. LXXL Amentaeea« Juss.

Quercua L. S. Dub.

1419. Cerris L. S. Cer, pozdni cer. Bildet mit Q. conferta Kit.

ausgebreitete Wälder durch ganz Serbien
, steigt aber höher als

diese. Mai.

1490. Q. o

M

sl r iac a Wil 1 d. Wälder bei Badnjevac» Botunje
, Komarice

im Kragujevacer Kr. Topüider bei Belgrad. Mai. Ich unterscheide die

Wi 1 1 d en 0 w'sche Art von der L inn ^'schen, ausser der seichtem

regelmässigem Ausbuchtung der Blätter, durch die geringere Tiefe

der Fruchtbecher, und die gleichförmigen Becherschoppen, die an

Cerris ungleichförmig, d. i. die den Becherrand einnehmenden sind

haarförmig verdünnt, und stehen dicht aneinander, wogegen sie an

der austriaca alle gleich sind, und am Becherrand ziemlich weit von

einander abstehen. Die Früchte dieser Letzten reifen früher, daher

rani cer, früherreife.

1491. Q. conglomerat a Pers. Rchb. Icon. germ. XII. f. 1310. Wälder
bei Zabojnica im Kragujevacer, in der Kljeätevica an der Gränze des

Belgrader Kr. Mai. Von der folgenden Verwandten verschieden durch

die gestielten — Blattstiele V' lang, — Blätter, die büschelförmige

Behaarung derselben, die verlängerten Becherschuppen — länger als io

allen folgenden — und die verhältnissmässig kleinen Früchte. Der ganze

Baum ist wegen der reichlichen Behaarung der Blätter blass , düster

vom Ansehen, und auf Grund dessen hatte ich einst die POaoze uuter»

schieden, und als Q. pallida m. an Freunde geschickt.

1499. G. conferta Kit. Rchb. ibi f. 1811 eximial S. Granik, Gra-
nica,Sladka granica,Sladun, Blagun. Durch ganz Ser-

bien, besonders an den Vorbergen die gemeinste Art, und sowohl als

Mnstartikel, als auch als Nutzholz die geschätzteste. Mai.

Ich wage hier die Muthmassung auszusprechen, dass diess die alte,

wenig gekannte, ich möchte sagen, verlorene Q. Esculus hin.

sei. Die kurze , für den jetzigen Standpunkt der Diagnostik wohl

ungenügende Bezeichnung Linne's „mit lanzettförmigen, rückwärts

gezähnten Eiurisseo der Blätter** und auch der Standort „in dem
mittägigen Europa** passen zu keiner Art besser als zu conferta Kit.,

da manche, besonders jüngere Formen, lange, schmale, rückwärts

gelappte Blattsegmente haben , und da die hier so gemeine Art, nach

meinen eigenen Beobachtungen auch im Banate, in Slavonien und

Croalien nicht selten vorkömmt. Die .\bbildung von Dalechamp,
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die die Autoren citiren , fand ich, bei der wenig kritischen ßehand-

lungsweise der älteren Iconographen, knnm belehrender, als die kurze

Diagnose L i n n d’s ; treffender, scheint mir, ist in dieser Hinsicht die

Bezeichnung des genannten Autors und Beion's „foliis »ubsessilibus,

achenio exserto cylindrico tenui,^^ da die Kitaibel'sche Art, unter

allen Gerontogeen die am kürzesten gestielten Blätter und die ver-

bältuissmässig dünnsten fast cylindrischen Eicheln besitzt. Endlich hat

mich der Umstand, dass das serbische Volk die Frucht dieser Eiche

als — im Nothfalle — essbar betrachtet, und sie wegen des geringem

Gehalts an GerbestofT SQssling , Mildling nennt, zu der Yermuthung

geführt, dass Linnd auf Grund einer derartigen, schon von den

Römern herrührenden Ueberlieferung diesselbe mit dem alten Namen
Esculus^ escuIentuM belegt habe.

14t3. ptt6esrensWilld. S. Silna granica. Bildet kleine Bestände

an der Mittagseite steiniger Hügel und niederer Berge. Mai. Als Mast-

artikel , wenn gleich unausgiebig, sehr geschätzt wegen des frühen

Reifens der milden Früchte. Bildet mässige Bäumchen, und kommt oft

staudenartig vor. S. Magariöar, Zwerg- oder Eselseiche. Varirt

ausserordentlich, ist übrigens unter allen Gestalten dem Volke, auch

im Winter, kenntlich.

1484. Q. sessiliflora S m. S. Ljutik, beijig, bjel. Bergwälder

mit Q.Cerris^ doch minder häufig als diese. Mai. Als Mastartikel von

geringerem Werth als Ccrris, weit seltener, und weil die Früchte, eben

so herb als von dieser, erst dann von den Schweinen gesucht werden

wenn alle anderen Sorten aufgezehrt sind. Eben so wird sie als

Nutzholz allen anderen Eicbenarten nachgesetzt und nur wegen der

regelmässigeren Spaltbarkeit zu Dauben und Latten verwendet. In den

angeführten physischen Eigenschaften, die die Verwendbarkeit dieser

Eichenart bedingen, sind auch die Hauptmerkmale enthalten
, die sie

von Q. pubescens W. unterscheiden
,
nämlich : der mächtige Wuch.s,

der Reichthum der Früchte an GerbestofT, und die Spaltbarkeit des

Holzes, die sie mit den Abietineenf wenngleich im geringeren Grade

besitzt.

Var. flavescens m. Foliis glabris petiolatis obovato - oblongis

sinuato pinnatißdis, lobis ovato oblongis retusis sinu aperto distinctis,

fructibus in pedunculo congestis, cupnlis haemisphaericis, squammi.«»

badiis ovato-triangularibus margine albo-ciliolatis ,
acheniis exsertis.

— Die jungen Triebe sind purpurroth ,
die ganze Blaltsubstanz gelb,

was den Baum schon von Weitem unterscheiden lässt. Uebrigens besii/t

diese Form die drei Unterscheidungsmerkmale der Hauptart, wesswegen

ich sie derselben unterordne. (Q. aurea K i t. Bildet mit Q. pe-

dunculafa und conferta Wälder zwischen Varvarin und Jasika im

Jagodinaer Kr. Mai.
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1485. Q. p e duncul a t a K li r h. S. Luinik, gorun. Wälder der Nie-

derungen im Gebiete der Morava, Save und A. Mai. Erreicht oft einen

Ungeheuern Umfang und eine grosse Höhe ; ein solcher Baumkoloss

exislirt bei Poietena im Poiarevacer Kr.

1486. brutto Ten. Waldige Abhänge hei Jasika im Jagodiiiner Kr.

Mai. Unterscheidet sich von der Vorigen durch grössere Blätter, wei-

tere, nicht so dunkel gefärbte P'ruchlbecher und die ausgezeichneten

Anhängsel der Schuppen.

Vnsiat^en T o u r n. S. Kesten.

1487. C. resca L. Ober Trnava im CaÖaker Kr. bei Loznica. Mai.

JFfiff999 L. S. Bukva.

1488. F. Sylt) atica L. Gebirgswälder im ganzen Gebiete. April.

Coryi%€9 T 0 u r n.

1489. C. Avellana L. S. Leska. Wälder des ganzen Gebietes. Februar.

1430. C. C 0 / «rna L. S. D i v o I es k, meöja leska. Steinige Wälder

ober Ravaiiica im Cupriaer Kr. Mit Acer monspessulanum. Mai

C, tubulosa W. Wächst nach ziemlich verlässlichen Nach-

richten im Uiicaer Kr. Mir sind aber keine Exemplare zugekommen.

T 0 u r II. S. Grab.

1431. C. Betulus L. Gebirgswälder im ganzen Gebiete. April Das Frucht-

paar sitzt auf einem l'" langen Fruchtstiel, die Nüsschen sind eiförmig,

etwas gedunsen zusammengedrückt» oben zusammengezogen , scharf

gerippt von dem kleinen fastabgeschoilteneu oder sturapfzabuigeu Kelch

bekrönt.

1438. C inlermccNa Wie rrb. Gebirgswälder beiNikolje im Jagodinaer,

Ceslin im Kragujevacer Kr. April. Die Fruchlheile sind 8 lang, die

Nüsschen rundlich, fast linsenförmig zusammengedrückt, schwach ge-
rippt, von einem weiten, scharf- und langgezähnten nervigen Kelche

bekrönt.

1433. C. Orient alis Lam. Steinige Bergabhänge im Cupriaer, Jagodinaer

und Kragujevacer Kr. April.

Ostryu Mich. S. Crnogrubic.

1434. 0. carpinif0 lia Scop. M. Guöevo unweit Loznica. April.

JBeiuln T o u r n. S. Jova.

1435. B. alba Willd. Bergwiesen bei Vrbava, GaraSi im Gragujevacer, Stra-

gare im Rudniker, an den Vorbergen des M. Kopaonik im KruSevacer

Kr., bei Majdnnpek ii. a. 0. April.
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Ai»%t99 T o u r n. S. Jova.

1436. A. incana DC. An der Jasenica im Riidniker Kr. Februar,

1437. A. glutinös a Gärtn. An Bächen und Flüssen im ganzen Gebiete.

Februar.

Farn. LXXIII. Halieineae En dl.

Sn9iJt Tourn. S. Vrba.

1438. S. alba L. Flüsse, Sümpfe allenthalben. April.

Var. caerulea Koch. An der Lepenica bei Kragujevac.

1439. S. Russeliana Koch. Rclib. Icon. germ. XI. f. 1365. Mühlgraben

bei Gorovif. im Kragujevacer Kr. April.

. 1440. S. fragil is L. Ufer der Lepenica, Morava u. a Flüsse. April.

1141. S. amyg dalina L. Ufer der Flüsse, Sümpfe allenthalben. April.

1443.

S. purpurea h S.Rakita. var. Helix L. An der Lepenica bei Kra-

gujevac u. a. 0. März.

Var. semilriandra Lasch. Rchb. ibi f. 1359. Gebirgsbäche bei

RogavCina im KruSevacer Kr.

1443. 5. incana Schrank. Rchb. ibi f. 1347. Sandwiesen der Morava bei

Vilanovac im Kragujevacer Kr. April.

1444. S. cinerea L. Wiesen im Bereiche der Lepenica ober Kragujevac.

April.

1445. S. grandifolia ScT. Bergwälder im Kruäevacer und.Ca6aker Kr.

April,

1446. S. Caprea L. Bergabhänge bei Vrbava im Kragujevacer Kr. April.

1447. S. aurit a L. S. Iva. Bumbarevo brdo im Kragujevacer Kr. April.

Fopwiwt» Tourn.

1448. P. alba L. Bela topola. An Flüssen überall. März.

1449. P. canescens Sm. An der Jasenica bei Boturnja im Kragujevacer,

au der Save unweit Ostruinica im Belgrader Kr. April.

1450. P. tremula L. Jasika, Ufer der Morava bei CaCak u. a. 0. März.

1451. P. nigra L. S. Crna Topola. An Flüssen allenthalben. März.

P. pyramidalis Roz. S. Jablan. Wird oft, besonders in neue-

rer Zeit, gebaut.

Farn. LXXIV. Ceratopli}^lleae Endl.

L.

1453. C. submersumL, In den Sümpfen des Ibar zwischen Karanovue

und ZsCa. Juli.

1453. C. detnersumL. Sümpfe der Save bei Belgrad. Juli.

1454. C. apiculatum Cham. Zuflüsse des Tiinok bei Zajöar. Juli.
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Fain. LXXV. Conlferae EndL

L.
I

1455. P. Lariciofo’ir. S. Crni b o r. Spitze des M. Slol im Cadaker,

einzeln bei Topola und ^atornja im Kragujevacer Kr. Mai.

1456. P. s y 1 1) e s t r i s L. S. B e I i b o r. Au den Vorbergeti des M. Kopao-

nik im Krusevacer Kr. Mit Betula alba. Mai.

1457. P. Picea L. S. Jela. M. Slol im Caöaker, M. Rlanj im Aleksiuacer

Kr. Mai.

145B. P. Ahies L. S. Smrda. M. Kopaonik im KruSevacer Kr. Mai.

TajcW9 L S. Tisa.

1459. T. bacc at a L. M. Slrbac im Krajinaer Kr. März. Wird zu Trink-

gefässeu verarbeitet.

L.

1460. J. communis L. S. Kleka. Berglehnen bei Ljuljaci im Kragnjeva-

cer Kr., KumodraZa und ober Topöider bei Belgrad. Mai.

1461. J. nana Willd. M. Kopaonik im KrnSevacer Kr. Juni. Durch die

blaubereifteo , eirunden, abstehend spitz bekrönten Beerenzapfen von

der Vorigen leicht zu unterscheiden.

1468. J. 0 xy cedrus L. Vorberge des M. Kopaonik im Kru§evacer, ’M.

Stol im Caöaker Kr., hier ein massiger Baum. Mai.

1463. J. Sabina L. Val. Somina, Felsen des M Slol im Crnarekaer Kr.

Mai. Von den Walachen gegen Krankheiten der Schafe gebraucht.

Monocotyledonesa

Farn. LXXVI. Alismaeeae En dl.

Alisn%n L.

1464. A, Planta (JO L. S. 2aboöun. Gräben, Sümpfe allenthalben. Juni.

Sngiitarin L.

146.5. S. sag ittif 0 lia L. Sümpfe hei Jagodina, Belgrad u. a. 0. Juni.

L.

1466. B. um b el latn s L. Sümpfe der Morava, an der Save bei Belgrad. Juni.

Fain. LXXVII. Hydroeharideae En dl.

MWgefratritarim L.

1467. II . Iff o r s u s r a na e L. Sümpfe an der Save und Donau bei Belgrad. Juli.
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Farn. LXXVlIf. Junca^ineae Rieh.

TriffloeAif L.

1468. Tr, p alus tr e L. Mühlgraben der Kriva reka im Kruäevacer Kr. Juni.

Farn. LXXIX. Orehideae En dl.

L. S. Knciiii.

1469. 0. papilionac ea L. ß c h b. ßl. Icon. ^erm. XIII und XIV. f. 10.

Trockene Wiesen bei Kragujovac, Topüider bei Belgrad. Mai.

1470. O, purpurea Iluds. ßchb. ibi t. 20. Wälder bei Topdider uiiwrit

Belgrad. Mai.

1471. 0. militarisL. Reh b- ibi t. 24. Waldblössen bei GroSnica un-

weit Kragujevac. Mai.

1472. 0. 5t m«a La m. R c b b. ibi t. 2t. f. 1. Wiesen der Garevica ira

Rudniker Kr. Mai.

1473. 0. tr ident ata Scop. Rchb. ibi t. 19. f. 3. Metino brdo bei Kra-

gujevac, Topöider bei Belgrad; M. Roznik im KruSevacer Kr. nach

Fridr. in Gris. Spie. Flor. rum. II. p. 3.^H.

1474. 0. Mario L. Trockene Wiesen bei Jagodina, Kragujevac, hier auch

weissblüthig, TopCider bei Belgrad. April.

1473. O. masculah. Rchb. ibi t. 38. f. 1. Wiesen der Garevica im

Rudniker Kr. Mai.

1476. 0. p alu str is Jacq. Feuchte Wiesen der Lepenica ober Kraguje-

vac; bei Kruäevac noch Fridr. in Gris. spie, flor, rum. II. p. 360.

1477. O. s am b uc in a L. Fichtenwälder des M. Kopaonik nach Liquesn.
und F ri d r. in Gris. Spie. Flor. rum. II. p. 360.

1478. 0. pseudosambucina Ten. Rchb. ibi t. 61. f. 1. Wiesen der

Garevica im Rudniker Kr. Mai. Durch schmälere' Blätter und aufwärts

gekrümmten Sporn von der vorigen verschieden.

1479. 0. latifolia L. Feuchte Bergwiesen bei Majdanpek in der sogenann-

ten Schweiz. Juni.

Var. conica Lin dl. M. Crni vr’ über der Grenze des Gurgova-

cer Kr. Hit Exemplaren, die ich im Banate auf dem M. Varenga sam-

melte und mit Rocherseben von M. Szarko verglich, identisch.

1480. 0. ustulata L. Wiesen hei Satornja im Kragujevacer Kr. Mai.

1481. O. coriophora L. Feuchte Wiesen bei Salornja, Tresnjevica, Ga-

raäi im Kragujevacer Kr. Mai.

1482. 0. macul ata L. Rchb. ibi t. 53. M. Ivanova livida, Vetren, Pisana

bukva im Gurgusovacer Kr.; M. Kopaonik nach Fridr. in Gris. Spie.

Flor, rum II. p. 362.

Var. ochrantha m. Tuberibus profunde palmatifldis , folio imo

oblougo obluso, reliquis lanceolalis decrescentibus, bracleis trinerviis

ovarium subaequanlibus, floribus albidis, perigonii segmciitis oblongo

Vd*
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Innceolatis, labclio trilobo, lobis lateralibus obliqae tnincatis, medio

triangulori paulo breviore, calcare dcscendente cylindrico obtusiusculo.

— Durch grössere weisse Blütben, ungcfleckte Blätter, 18—15" hohen

Stengel, 8—3theilige Knollen verschieden von der gewöhnlichen Form,

deren Knollen 3—Mheilig sind und die Stengel bei 88" hoch werden.

Feuchte Wiesen bei i^atornja und Garaäi im Kragujevaccr Kr.

Juni. Aeusserat zahlreich, immer weissblüliiig.

dynnatiewiin R. Br.

1483. G. conopsea R. Br. Wiesen bei j^atornja im Kragujevacer Kr. Juni.

Var. ornithis Spr. Rchb. ibi t. 70. f. 3. M. Kopaonik im Kroäe>

vacer Kr. Juli.

1484. G. odoratissima Rieh. Rchb. ibi t. 69. f. 1, 8. Wiesen des M.

Slol im Caöaker Kr.' Juni.

1485. G. albida Rieh. Rchb. ibi t. 67. M. Ivanova livida im Gurgusova-

cer Kr. Juli.

NifftrHeHit Rchb.

1486. A^. nigra Rchb. Hl. ibi t. 115. f. 8 M. Ivanova livada im Gurguso-

vacer Kr. Juli. Die Aehren sind etwas länger, als sie die Abbildung

darstellt.

Aeera» R. Br.

1487. A. hircina Lin dl. Rchb. ibi t. 8. Bergwiesen um die Therme bei

Brestovac im Crnarekaer Kr. Juli. Zahlreich.

1488. A. pyramidalis Rchb. fil. ibi t. 9. f. 1. Bergwiesen um Kragu>

jevac, Topöider bei Belgrad. Mai.

JPiataniisera Rieh.

1489. PI. montana Rchb fil. ibi l. 78. Wälder bei Kragujevac. Juni.

1490. FL o • r I d t s L i D d 1. Rchb. ibi t. 83. Schattige Haine um Trubas

unweit Kragujevac. Juni.

OpHrym L.

1491. O. aranifera Huds. Rchb. ibi l. 118. Waldwiesen ober Topöider

bei Belgrad. Mai.

Spiw*f§nthe9 Rieh.

1498. S p. autumnalis Rieh. Rchb. ibi 1. 188. Metino brdo bei Kragu-

jevac. August.

Neottia R. Br.

1493. A'. IS' i d u s avis Rieh. Buchenwälder des M. I§lurac im Rudniker

Kr. Mai.

1494. N. orata R.Br. Rchb. ibi f. 187. Waldwiesen bei Groänica unweit

Kragujevac. Mai.
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Mjitnotiarutn T o n r n.

1495. L. ab or tivum Sw. Rclib. ibi 1. 129. Wälder des MiroCer Gebirges

im Krajioacer Kr. Juni.

MSpipoffiwwn Gmel.

1496. E. aphyl lum Sw. Rchb. ibi t. 116. Schattige Buchenwälder ober

Belica im Jagodinaer Kr. Juli.

JEpipaetia S w.

1497. E. H e 1 1 e b 0 rin e Crantz, var. viridans Rchb. fil. ibi t. 136.

Wälder bei Ramada im Kragujevaccr Kr. Top^ider bei Belgrad. Juli.

Yar. rarians Rchb. fil. ibi t. 134. Ljali vr' im Gurgusovacer

Kr. Juli.

Var rubiginosa Rchb. fil. ibi 132. Wälder bei Rama<fa im Kra-

gujevacer Kr. Juni.

1498. E. palustris Crantz. Rchb. ibi 131^ folia tarnen et statura lati-

foliae. Weidengebüsch bei Yukosavei im Kragujevacer Kr. Juni.

Vephntanihera Rieh.

1499. C. rubra Rieh. Buschige Hügel bei Dobraöa im Kragujevacer Kr,

Juni.

1500. C. Xiphophyllum Rchb. fil. ibi t. 118. Wälder bei Rama<3a im

Kragujevacer Kr. Mai.

1501. C. Lonchophyllum Rchb. fil. ibi t. 119. Wälder des Rajkova

reka unweit Majdanpek. Mai.

Fam. LXXX. Irideae En dl.

Mria L. S. Perunika.

1502. 1. germanica L. Felsen an der Ruine bei Banja im Aleksinacer Kr.

;

Wälder bei Tovraci im Kruäevacer Kr. nach Fridr. in Gris. Spie.-

Flor. rum. II. p. 370. Die Banjaer POanze, in den Garten versetzt,

blüht um 15 Tage früher) als die gewöhnliche Form. Muss weiter

beobachtet werden.

1503. /. V ar i e g at a L. Bergwiesen bei Dobraäa, Boiurnja im Kragujeva-

cer Kr., Topöider bei Belgrad. Mai.

1504. L lut esc ens 'L^m. Rchb. Icon. germ. I\. f. 756. Golo brdo bei

Kniö) am ßoraöer Felsen im Kragujevacer Kr. Mai.

1505. /. Pseudoacorus L. Sümpfe allenthalben. Mai.

1506. /, Sibirien L. Feuchte Wiesen unter Yrbava im Kragujevacer Kr. Mai.

1507. /. f o e t i d i SS im a L. Rchb. ibi f. 775. Wälder unter dem M. Starica

bei Majdanpek. Juni. Schon verblüht.

1508. /. yr aminea L. Buschige Bergwiesen bei Jagodina) KragujevaC)

Topuider bei Belgrad. Mai.
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€fia^ioiwm T o o r n.

1409. Gl »mÄrirfl^MsL. Rchb. Icon. germ. IX. f. 778. Feuchte Wiesen

bei Satoriija im Kragujevacer., Kufajna im Krajinaer Kr. Juli.

1510. Gl. c ommunis L. Wiesen, Ackerräiider bei ßelica im Jagodinaer

Kr. Juni. Die Blüthen sind etwas kleiner, als bei der gewöhnlichen

Form, auch die Maschen der Wurzeischalen sind schmäler, aber nicht

so gedrungen wie bei imbricatus; die Form hält demzufolge die Mitte

zwischen imbricatus und communis.

Vtrocws T 0 u r n.

1511. Cr. vernus All. Opariö im Jagodinaer Kr., bei Kragujevac
; M. Ko-

paonik nach Fridr. in Gris. Spie. Flor. rum. II. p. 373. März.

1519. Cr. minimus DC. Rcbb. Icon. germ. IX. f. 795. Sugubina im Jago-

dinaer Kr. Der Scapus ist 2"' hoch ,
von doppelten laugen Scheiden

umgeben. Der Biülhensaum unter li)"' lang, die PerigonbläUer länglich

lauzettlich, die inneren kürzer, der Schlund nackt, die Narbe aufreebt,

seicht eingeschnilten gezähnt, die Kapsel gestreift.

Fam. LXXXl. Amaryllideae En dl.

CrafrstifJliM« L. S. Yisibaba.

1513. G. nivalis L. Wälder bei Kragujevac, Topöider bei Belgrad u. a. 0.

April.

WjeweaJwtn L.

1514. L. vernum L. Inseln der Donau bei Belgrad nach Fridr. in Gris.

Spie. Flor. rum. II. p. 376. Die Donauinseln unterhalb Belgrad gehören

Oesterreich zu.

1515. L. aestirum L. Sümpfe bei Negotin, bei Belgrad an der Save und

ihren Inseln. Juni.

L.

1516. N. poetivu s L. S. Ovöica. 31. Kopaonik im Kruäevacer Kr. nach

Viquesn. in Gris. spie. flor. rum. 11. p. 377.

Farn. LXXXU. Liliaceae Juss.

CoicMcuwn L.

1517. C. autumna l e L. S. Mrazovac. Feuchte Wiesen bei Kragujevac,

unter dem 31. Avala bei Belgrad u. a. 0. September.

VerntruMV T o u rn. Cemerika.

1518. V. nigrum L. Waldwiesen unter dem 31. Rlanj, M. Ozren im Aleksi-

nacer Kr. Juli.
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1519. V. album L. Feuchte Wiesen bei Kniö im Kragujevacer Kr. Juli.

Var. viride Roehl. M. Kopaonik im Krujievaoer Kr. Juli.

L.

1520. E, Dens canis L. Steinige Wälder bei Ljubostiiija im Jagodinaer,

zwischen Bukarovac und Teveri£ im Kragujevacer Kr. April.

Ctaffea Selisb.

1521. G. Steno pet al a Rchb. M. Beli Kamen unweit Jagodina. April.

1522. G, ar f) ensis Schult. Wiesen bei 2arkovo unweit Belgrad. April.

1523. G. lutea Schult. Hecken, Waldränder bei Jagodina, Kragujevac,

Topöider bei Belgrad. April.

1524. G. pusilla Schult. Rchb. Icon, gerro. X. f. 1044. Majdanpek am
sQdl. Bergbaue. Gesammelt und eiiigesendet von Hrn. B. Ingenieur Ritt.

V. Hantken.

JFriiitiaria T o u r n.

1525. Fr. mon/ana Hopp. Rchb. Icon. germ. X- f. 798. Spitze des M.

Ov£ar im Ca£aker Kr. Mai.

L.

1526. L. M art ag on L. S. Zlatan. Bergwälder bei Jagodina, Cadak,

Topöider bei Belgrad. Juni.

1527. L. alb anicum Gtis. Wiesen des M. Ivanova livida im Gurgusovacer

Kr. Juli. Passt genau zur Diagnose Gris. Spie. Flor. rum. II. p. 385.

Die sorbischen Exemplare scheinen jedoch üppiger, sind 1-, meist

2—Sblüthig, die Blattstiele sind doldig gestellt. Bläthen des L. pyre-

naicftm Rchb. Icon. germ. X. f 992 , die maschenförmig geaderten

Perigone haben jedoch geschlängelte Seitennerven, Blätter von L.car-

niolicum Rchb. ibi f. 990, zwischen welchen zweien die ausgezeich-

nete Art die Mitte hält.

MeMMevnMia L a p.

1528. B. comosa Kt h. Aecker und Weinberge bei Kragujevac
, Belgrad;

Toljevac im Jagodinaer Kr. uach Fridr. in Gris. spie. flor. rum. II.

p. 387. Mai.

Tourn.

1529. M. racemosum Mül. S. Presliöica. Obstgärten, Wiesen, Wein-

gärten bei Kragujevac, Belgrad u. a. 0. April.

1530. M, b otryoides U WL Steinige Hügel ober Ovsiäte im Kragujevacer

Kr. März.

Var. bifolium m. Alle untersuchten Exemplare zweiblätterig,

sonst aber kaum, als durch etwas grössere Ueppigkeit aller Theile,

wie diess vielleicht der Standort bedingt, vom Vorigen unterschieden.

Feuchte Wiesen ober Topöider. März.
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Mfya^i*%ihu9 L.

1531. H. amethystinus L. Rchb. Icon. germ. X. f. 1006. Steinige Hügel '

bei Banja , am südl. Abhange des M. Rtanj im Aleksinacer Kr. Mai.

Sehr zahlreich.

L.

1538.

Sc. bifclia L. Waldränder allenthalben. April.

L.

1533. 0. nutansL. Rchb. Icon. germ. X. f. 1031. Weingärtenränder unter

Djurdjevo brdo bei Jagodina. April.

1534. 0. narbonense L. Aecker bei Jagodina sehr häufig, Kragujevac,

Belgrad. Juni. Rchb. ibi f. 1089, die Trauben der serbischen Pflanzen

sind jedoch länger.

1535. 0. pyrenaicum L. Rchb. Icon. germ. X. f. 1088. Majdanpek.

Eingesendet von Hrn. Bergingenieur Ritter v. llantken. Durch grös-

sere Blätter, besonders aber durch die eirunden Kapseln vom folgen-

den unterschieden.

1536. 0. sul f u r eum Bert. Rchb. ibi f. 1087. Buschige Hügel bei Jago-

dina, Metino brdo bei Kragujevac. Juni.

1537. 0. c 0 llinum Guss. Rchb. ibi f. 1088. M. Avala bei Belgrad. Mai.

Die Zwiebel ei-conisch.

1538. 0. nanum Sm. Sibth. Flor. gr. t. 334. Waldblössen bei Ljubostinje

im Jagodiiiaer Kr. April. Ist niedriger alsco/Zinnm, dessen Ebenstrauss

und lange Bracteen er hat, unterscheidet sich sonst davon durch die

Blütbezeit und die ausdauernden Blätter.

1539. 0. e X sc aputn Ten. Aecker bei Belgrad. April. Ich habe diese Art

auf die blosse Andeutung von Koch, Taschenb. der deutschen nnd

Schw. Flora p. 508, „0. exscapum Ten. hat Deckblätter von der

Länge der Blattstiele, oder länger,*^ hierher gestellt, denn die Abbil-

dung von Ten. Flor. Neapol. t. 886 hat kürzere Bracteen und die un-

tern Blüthenstieie sind lang, meine Pflanze hat dagegen alle Blüthen-

stiele von gleicher Länge, die untern sind zurückgeschlagen, und die

Bracteen sind immer länger als die Blüthenstieie. Die eirunde Wurzel
ist wie bei collinum conisch vorgezogen, hierdurch und durch die

langen Bracteen von refractum verschieden.

1540. 0. umbell alum L. Wiesen, Aecker bei Jagodina, Kragujevac, am
Kajaburun bei Belgrad, hierauch Fridr. in Gris. Spie. Flor. rum. 11.

p. 593.

1541. 0. t enui f 0 lium Guss. Rchb. Icon. germ. X. f. 1080. Buschige

Hügel bei Jagodina, ober Topöider bei Belgrad. Mai.

Alliwtn L.

154*. A. r otundum L. Rchb. ibi f. 1079. Trockene Wiesen umTopöider

bei Belgrad, steinige Abhänge bei Bela reka im Crnarckaer Kr. Juli.
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1543. A. spkaeroc ephalum L. Kchb. ibi f. 1080. Saodfelder bei Ra<-

dnjeTac ioi Krajinaer Kr. Jali.

1544. A. vineale L. Sandige Hügel bei Deligrad im Aleksinacer Kr. Juli.

1545. A. S cor odo pr as sum L. Waldränder beiTrnbas unweit Kraguje-

vac , am Ta.^majdan und Topöider bei Belgrad. Juni.

1516. A. oleraceum L. Wiesenränder bei Jagodina. Juli.

1547. A. c ar in a t um L. Koch. Wiesen bei Kutlovo im Kragujevacer

Kr. Juli.

Var. capsuliferum Koch. Steinige Wiesen bei Ljuijnci im Kra-

gnjevacer, M. Kopaonik im Kruäevacer Kr. Juli. Eine höhere Form

mit 1— t' hohem Stengel und sehr zahlreichen ßlQthen unterscheidet

sich vom Folgenden durch die hervorragenden Staubgefässe und stumpf"

liehen Perigonialblätter.

1548. A. p a nicul atum L. Koch. M. Stol im Crnarekaer, Ravanica im

(3upriaer Kr. Juli. Mit Exemplaren von Csiklove aus der Hand des

seligen Wierzbicky f/1. fuscum W. K.^ übereinstimmend.

1549. A. fl an um L. Felsen bei Banja im Aleksinacer, Ravanica im (^upriaer

Kr. u. a. 0. Juli.

1550. A. mo s c ha tum L Rchb. Icon. germ. X. f. 1091. Steinige Abhänge

bei Ljuljuci im Kragujevacer Kr.; Topdider bei Belgrad. August.

1551. A. flarescens Bess. Rchb. ibi f. 1093. Am südlichen Abhange

des M. Rtanj im Aleksinacer Kr. Juli. Als ochroleucum W. K. an

Freunde geschickt.

1553.

A. a cut angulum Schrad. Rchb. ibi f* 1095. Feuchte Wiesen
der Save bei Belgrad. Juli.

1553. A. u r s «nu m L. S. Cremoä. Wälder bei Kragujevac
,
Topöider

bei Belgrad. April.

Cultivirl werden : A. s atit> um L. S. B e 1 i I u k, A. C epaL,
S. C r n i lug., A. f istulo sum L. S. A rä I a m a

,
^A. P orrum L.

S. Praz, A. asc alonicum L. S. AIjma.

L.

1554. H. fulta L. S. Ljiljan. Feuchtes Gebüsch am Djordjevo brdo bei

Jagodina. Mai.

A§%tHertcwn% L.

1555. A. ramosum L. Trockene Hügel bei Jagodina, Topdider bei Bel-

grad. Juni.

1556. A. Liliago L. Südliche Lehne des M. Rtanj im Aleksinacer Kr. Juli.

Farn. LXXXII. Smilaeeae R. Br.

ABpwsragw L.

1557. A. officinalis L. Feuchte Wiesen bei Groänica unweit Kragu-

jevac, Save-Inseln bei Belgrad u. a. 0. Mai.

Bd. VI.Abh. 34

Digltized by Google



582

1558. yi. tenuifolius Lam. Kclib. Icon. gcrm. X. f. 969. Bachige

Hügel, Wälder bei Jagodioa, Kragujevac, Topdider bei Belgrad. Mai.

Co*^vnMMn**in L.

1559. C. tnajalis L. S* Djurdjevac. Lichte Wälder bei Draöa im Kra-

gujevacer Kr. TopCider bei Belgrad. April.

1560. C. P olyg onatum L. Steinige Hügel bei Jagodina, Kragujevac und

anderen Orten. Mai.

1561. C. l atifolia Jacq. Rchb. Icon. germ. X. f. 963. M. Avala bei

Belgrad. Mai.

1563.

C. mnltiflora L. Rcbb. ibi f. 961. Schattige Felsen bei GaraSi im

Kragujevacer, M. Stol im Caöaker Kr. Mai.

1563. C. ver ticillata L. M. 2eljin, M. Kopaonik im KruSevacer Kr. Juni.

Miwmeu» Tourn.

1564. R. acule atu s L. Steinige Wälder bei Kragujevac, Topöider bei

Belgrad. Mai.

1565. R. Hypoglossum L. Rcbb. Icon. germ. X. f. 969. GroSnica bei

Kragujevac, M. Sturac im Rudniker Kr. Juni.

Farn. LXXXIIL Dioseoreae En dl.

Tamu9 L.

1566. T. communis L. S. BljuSt. Wälder bei Jagodina , Kragujevac,

Topöider bei Belgrad. Mai.

Fam. LXXXIV. Janceae Endl.

Mjuzwta DC.

1567. L. F orsteri DC. Rchb. Icon. IX. f. 950. Wälder des Crni vr* im

Jagodiiiaer, M. Jelica bei Cnöak. Mai.

1568. L. cernalis Desv. Steinige Wälder bei Ravanica im Cupriaer,

Kuiö im Kragujevacer Kr. April.

1569. L. maxima DC. M. 2eljin im Kruäevacer Kr. Juni.

1570. L. albida DC. Wälder des Miroöcr Gebirges im Krajinaer, M. Jelica

des CaCaker Kr. Juni.

1571. L. lactea L k. Rchb. ibi f. 856. Buchenwälder des M. 8lurac im

Rudniker Kr. Juni.

1573.

L. campe str is Desv. Bergwiesen bei Jagodina, Kragujevac und

anderen Orten. April.

1573. L.nigricäns Des V. M. 2eljin im Krusevacer Kr. Juli. Hat die

Wurzel des Vorigen, den Bau der Folgenden, die Frucblperigoneschwars.

1574. L. erecta Desv. Waldige Hügel bei Jagodina, Caöak, Belgrad. Mai.

1575. L. spie ata DC. Rchb. ibi f. 844. M. Kopaonik im Kruäevacer, M.

Ivanova livada im Giirgusovacer Kr. Juli.
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1576. J. glaucus Ehrh. Gräben, Ufer bei Jagodina , Kragujevac, im

Makis bei Belgrad. Juni.

1577. J. effnsus L. Sümpfe bei Jngnjilo im Kragujevacer Kr. Juli.

1578. J. conglomeratus L. Waldsümpfe des MiroSer Gebirges im Kra-

jinaer Kr. Juni.

1579. J. ob tusiflorus Ehrh. Im MakiS unweit Belgrad. Juli.

1580. J. acuti fl oru8 Ehrh. var. mullißorus Weih. M. Kopaonik im

KruSevacer Kr. Juli.

1581. J. lamp ocarpus Ehrh. Sumpßge Wiesen bei Jagodina , Kragujo-

vac, Belgrad. Juli.

Var. fluitans Koch. Sümpfe an der Smrdan bara unweit Loz-

nica. Juli.

1588.

J. alpinus Yill. Rcbb. ibi fig. 897—899. M. Stol im Ca£aker

Kr. Juli.

1583. J. supinus Mc h. Sumpßge Wiesen an der Donau unterhalb Belgrad. Juli.

1584. J. c ompr es SU s Jacq. Feuchte Wiesen bei Jagodina, Ciipria, Bel-

grad. Juli.

1585. J. Tenageia Ehrh. Sandige Ufer der Banjica bei ßaiija im Alek-

sinacer Kr. Juni.

1596. J. bufonius L. Feuchte Wiesen der Morava, Save haußg. Juli.

1587. J. trifidus L. Spitze des M. Kopaonik im Krusevacer Kr. Juli. In

Gesellschaft von Genista sericea und Sempermtum sobolifemm. Die

Halme tragen über der Basis verlängerte Blätter, die die Hohe des

Halmes erreichen, desswegen ist der Unterschied zwischen diesem und

dem verwandten J. Hostii, wenn überhaupt einer besteht, so zu stellen :

J. trifidus L. vaginae infra medium culmi foliiferae etc.

J. //osfst Tausch, vaginae supra medium culmi foliiferae etc.

Farn. LXXXV. Cyperaeeae Endl.

Careae L. S. OStrica.

1588. C. disticha Huds. Sumpßge Wiesen bei Jagodina. Mai.

1589. C. t>ulpina L. Sümpfe und Gräben bei Paracin im CupriaerKr. April.

1590. C. inur icat a L. Wiesen bei Cupria , Jagodina, an der Save bei

Belgrad. Mai.

Var. virens Lam. Wälder bei Bavanica, Manasija im (3u-

priaer Kr.

1591. C. diculsa G o o d. Unter schattigen Felsen bei Boru£ im Kragu-

jevacer Kr., bei Milanovac. Mai. Am letzten Standorte viel schlanker.

C. guestphalica B o e n n g h ?

1.598. C. paniculaia L. Sumpfe bei Jagodina, Negotiu. Mai.

14 *
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1593 C. Schreberi Schrank. Trockene Wiesen bei Krngujevac, um Bel-

grad. Mai.

1594. C. b r iz oid es L. Steinige Wälder bei Rajkova reka zwischen Maj-

danpek und Milnnovac. Mai.

1595. (7. remota L. Schattige Wälder am KuCajna im Krajinaer Kr. Mai.

Var. repens Britt. Rchb. Icon. germ. VIII. M. Ozren im

Aleksinacer Kr. Juni.

1596. C. s t ellul at a Good. Waldsömpfe in der Region der Rothtanne

am M. Kopaonik im Kruäevacer Kr. .luli.

1597. C. l e po r in a L. Waldsümpfe am Crni vr’ im Jagodinaer Kr. Juni.

1598 C. stricto Good. Ufer der Morava bei CnCak. Mal.

1599. C. c ae sp it 0 sa L. Sümpfe bei Belosavci im Kragujevacer Kr. , im

Makii bei Belgrad. April. Bildet gelblicligrüne von Weitem kennt-

liche Rasen.

1500. C. acuta L. Ufer des Topßider Baches bei Belgrad. Mai.

1001. C. pilulifera L. Lichte Wälder bei Kragnjevac, Topöider bei

Belgrad. April.

1603 C. tomentosaL. Waldwiesen bei Jagodina, Kragujevac, Topöider

bei Belgrad. Mai.

1603. C. m o nt ana L. Buschige Hügel bei Groänica unw'eitKragnjerac. April.

Var. conglobata All. M. Greben bei Blilanovac.

1604. C. pr aec ox J a c q. Bergwiesen allenthalben. März Die Spielart

C. reßexa Hopp. Waldränder bei Ravanica im Cupriaer Kr.

1605. C. humilis Leyss. M. Stol im Ca^aker Kr. Mai.

1606. C. Hall er ian a All. M« Greben bei Milanovac, M. Starica bei Maj-

danpek. April.

1607. digital a L. Wälder des Crni vr' im Jagodinaer Kr. u. a. 0. April.

1606. C. nitida Ho st. Sonnige Hügel ober Topöider bei Belgrad. April.

1609. C. pilosa Scop. Wälder auf der Strasse von Majdanpek nach Mi-

lanovac. Mai.

1610. C. breoicol lis DC. S. Jalovak. Steinige Bergabhänge bei Ra-

vanica im (Cupriaer Kr. April.

1611. C. panicea L. Feuchte Wiesen bei Jagodina, April.

1613.

C. gl au ca Scop. Gebüsch an den Weingärten bei Pakovrade im

Ca6aker Kr. April.

1613. C. maxima Scop. Milosavljev branik bei Topola im Kragujevacer

Kr. Mai.

1614. C. palle s eens L. Wiesen bei Jagodina. Mai.

1615. C. de pan p er at a Good. Schattige Abhänge am Boraöer Felsen

im Kragujevacer Kr., M. Starica bei Majdanpek. Mai.

1616. C. Michelii Host. Buschige Hügel bei Jagodina, am M. Ovdar bei

bei Ca6ak
,
Top^ider bei Belgrad. Mai. Später als die ähnliche 6re-

oicoUis.

1617. C. flava L. Waldsümpfe am M. Kopaonik im Kruäevacer Kr. Juni.
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1618. C /*n/«aGood. Feuchte Wiesen der Lepenica bei KrngajeTac. Mai.

1619. C. di st ans L. Sumpfwiesen bei Kullovo., Bukovik im Kragujevacer

Kr., im MakiS bei Belgrad. Mai.

1620. C. sylvatica Huds. Wälder des Crni vr' im Jagodinaer und Kra-

gujevacer Kr. Mai.

1621. C.ampnllacea Good. Sumpfige Wiesen der Save und ihrer Inseln

bei Belgrad. Mai.

1622. C. vesicariaL. Sumpfwiesen der Save ober Belgrad. Mai.

1623. C. paludosa Good. Sümpfe bei Jagnjilo im Kregujevacer Kr. Mai.

1624. C. nutans Ho st. Wälder bei GroSiiica unweit Kragujevac. Mai.

1625. C. strigosa Huds. Schattige Bergbäche bei Topola im Kragujeva-

cer Kr. Mai. Aeusserst schlank., über S' hoch, weibliche Aehreu 3—4,

die zwei oberen genähert^ fast sitzend., die unteren eiilfernt lang gestielt,

walzlich, die ziemlich genäherten, oval^dreiseitigen, glatten, gegen die

Spitze nervigen Früchte sind in einen langen, an der Spitze zweispal-

tigen Schnabel vorgezogea. Die unteren Blätter A*'* breit.

1626. C. hirta L. Gräben, nasse Wiesen allenthalben. Mai.

NB. Die hier angeführten Arten sind nach lleichenb. Icon,

gcrm. VIII bestimmt. DieCitation der Abbildungen ist der Kürze wegen
ausgelassen.

L.

1627. Sc, palustris L. Sümpfe allenthalben. Juni.

1628. Sc. uni g lumis Lk. Sümpfe der Morava bei Jasika im Jagodinaer

Kr. Juni.

1629 5c‘. ac • c ti / a r » s L. Rchb. ibi f. 695. Sendufer der Morava bei

Jasika im Jagodinaer Kr. Juut. <

1620. S c. pauciflorus Lightf. Im MakiS und auf der Insel Ciganlija

bei Belgrad. Juni.

1631. Sc. parvulus R. S. Kriva bara bei Jagodina. Juli.

1632. Sc, selaceus L, Rchh. ibi 711 — 712. Sandufer der Morava bei

Jasika im Jagodinaer Kr. Juli.

1633. iSc. s up intis L. Rchb. ibi f. 716. Wiesen im ganzen Makiä bei Bel-

grad häufig. Juni.

1634. Sc. mucronatus L. Rchb. Icon. germ. VUI. f. 717. Kriva bara

bei Jagodina, am Bache bei Belosavci im Kragujevacer Kr. Juli.

1635. Sc. lacustrts L. Sümpfe der Morava und Save häufig. Juni.

1636. Sc. T ab ernaemont ani Gmel Kriva bara bei Jagodina. Juni.

1637. Sc, H olo sch oenus L. var. australis Koch. Sandige Ränder bei

Topolovnik im Poiarevacer Kr , im MakiS bei Belgrad. Juli.

1638. Sc, maritim US L. Sumpfige Wiesen bei dupria, Cadak, Belgrad. Juli.

1639. Sc, sylcaticus L. Sumpfige II fcr der Lepenica bei KrHgujevac. Mai.
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1640. Sc. radicans Schkuhr. Sumpfige Wiesen am Suiicaer Bocke bei

Kragujevac. Juni.

1641. Sc. Mich eli anus L. Ufer der Morava Überall. Juli.

M2triopHarwm% L. S. Vetrogon.
1648.

E. l atifolium Hopp. Sumpfige Wiesen bei Kisiljevo im Poiareva<*

cer Kr« Mai.

1646.

E. angustifolium Roth. Waldsämpfe am M. Kopaonik im KruSe-

vacerKr. Juli.

Patr. Br.

1644.

CI. Mariseus R. Br. Sümpfe bei Sabac. Juni.

CyPerus L.

1645. C. fl auescens L. Sümpfe, Gräben allenthalben. Juli.

1646. C. p annoniciis Jacq. Rchb. Icon. germ. YlII. f. 660. In einem

kleinen Moor unterhalb Vitanovac im Kragujevacer Kr. Juli.

1647. C.Monti L. Sümpfe um die kalte Schwefelquelle Smrdan bora unweit

Loznica. Juli. Häufig.

1648. C, fuscus L. Sümpfe hei Jagodina, im Mokrilug bei Belgrad. Juli.

1649. C. gl ab er L. Sumpfige Wiesen um den Säuerling bei Bukovik im

Kragujevacer Kr. Quellige Stellen an den Weingärten bei Poiarevnc,

Topäider bei Belgrad. August. Die Stengel sind an der Basis bei üp-

pigen Exemplaren knollig verdickt. Die Reichenb. Abbildung Icon,

germ. VIII. f. 6(i9 stellt ein zwerghaftes Individuum dar; die serbischen

Exemplare sind meist viel üppiger, bis W* hoch. Gehört nicht C. pa~

tulus Ho st hierher? Meine bei Palanka im Banate (wo C. patulus

Host angegeben wird) gesammelten Exemplare stimmen mit den ser-

bischen überein.

1650. C. olivaris Targ. Rchb. ibi f. 671. Sandufer der Morava, % h.

ober (3upria. Juli. Sowohl die Sibth or p'sche Abbildung Flor, graec.

t. 45, als auch die oben citirte Reichenba ch'sche scheinen minder

üppigen Exemplaren abgenommen, denn die serbischen Pflanzen sind,

wenngleich schlank, immer kräftiger, als man sie darstellt. Das herab-

steigende, oft sehr lange Rhizom ist von den Resten verwester Blatt-

scheiden schuppig, in den Achseln dieser Schuppen entspringen dünne,

oft an der Basis knollig verdickte Wurzelzasern, der Wurzelhals ist

etwas verdickt und dicht mit Zasern besetzt, der Halm, 6—14'" hoch,

ist am Grunde beblättert, die Blätter auf der unteren Seite meergrün,

vom Halme abstehend, die Rispe doppelt zusammengesetzt, die Aehr-

chen lineal, beiderseits zugespitzt, 4—11'" lang, kastanienbroun , die

Bälge eiförmig, durch den grünen auslaufenden Nerven kurz zugespitzt,

Narben hervorstehend
, Nüsschen verkehrt-eiförmig, dreiseitig, braun,

matt.
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1651. C. longus L. Smnpfränder bei ^egotin. Jnli. Nach dem Habüus und

der, dicke geschlängelte Ausläufer treibenden Wurzel mit Badener

Exemplaren übereinstimmend, die Aehrchen aber kürzer, blass —
wahrscheinlich jugendliche Exemplare. Mit lebenden Pflanzen von C.

tnyriaslachis Ten. im k. k. botan. Garten in Wien verglichen, gleich,

nur blässer.

1652. C. badius Desf. An der Therme JoSani^ka Banja (-f- 64° R.) im

Kruäevacer Kr. September. Vom Habitus des Vorigen ,
die Aehrchen

lineal, beiderseits zugespitzt, 7— llblOthig, die Bälge umgekehrt-

eirundlich, stumpf, bei den unteren ausgerandet , kastanienbraun, mit

grünen Mediannerven, die Narben lang hervorgestreckt , die NUsschen

umgekehrt-eilänglich.

Selbst die wenigen europäischen Ct/perws - Arten machen es

wünschenswerlh, dass man sich bei deren Beschreibung mehr verläss-

licher Charaktere bediene
,

als dies bis jetzt üblich war. Angebahnt

wäre ein solcher Weg durch die von Hrn. Prof. Ed. Fenzl in der

Abhandlung über Cyp'. Jacqvini Schrd.
,
prolixus Rth. etc. empfoh-

lenen Differential-Charaktere der Arten der Cattung Cyperus. Freilich

verlangt eine solche Behandlung eine Meisterhand und Mittel, wie sie

eben nur Vorstehern grosser Museen zu Gebote stehen
;

aber auch

nur durch eine solche Behandlung würde dem an Ort und Stelle beob-

achtenden Botaniker ein Leitfaden an die Hand gegeben, um die Arten

dieses interessanten Geschlechtes gründlich zu unterscheiden. Bis

Dieses nicht geboten wird, kann ich die hier angeführten Formen nur

als verschieden ansprechen; C. Tenorei Bert, von olivaris Targ.,

C. badius Desf., tenuißorus S m. von longus L. s i c h e r zu unter-

scheiden, bin ich nicht im Stande.

1653. C. glomeratus L. Sandige Ufer der Morava von Ca£ak bis zur

Mündung, an der Save und Donau bei Belgrad. Juli.

Farn. LXXXVI. Gramineae Endl.

ilVtreftf# L.

1654. iV. slricta L. M. Kopaonik im KruSevacer Kr. Juli.

Aeffiiop» L.

1655. A. cylindrica Host. Trockene Wiesen, Wegränder bei Jagodina,

um Belgrad. Mai*

1656. A. ovata L. Unter den Weingärten bei Gurgusovao, Brachen ober

Topüider unweit Belgrad. Blai.
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L.

1657 //, murinum L. Wiesen, Wege allenthalben. Juni.

1659. H. se c al inum Scbreb. Rchb. Icon. germ. I. f.85i, Ufer der Beiica

in Jagodina. Mai.

1669. H. m ar i i imum With. Feuchte Wiesen bei Jagodina. Mai.

JEiytMWB L.

1660. E. er tntlws Scbreb. Sandige Wiesen am Wege von Banja auf den

M. Rtanj im Aleksinacer Kr. Juni.

1661. E. europaeus L. Wälder bei GroSnica unweit Kragnjevac, Verberge

des M. 2eljiii im Kruäevacer Kr. Juli.

TriticUM L.

1662. Tr, villosvm M. B. S. Caklas. Wiesen bei Jagodina, Kragujevac,

Belgrad. Mai.

1663. Tr. junceum L. Sandhügel zwischen Kladovo und Vrbica im Kraji-

naer Kr.

1664. Tr, gl au cum Desf. Trockene Ufer, sandige Hügel häuflg. Juni. Sehr

varirend in Grösse und Behaarung derAehrchen, in allen übrigen

Formen unterschieden vom Folgenden durch die kürzeren stumpfen

Klappen, bewimperte Blattscheiden und behaarte Wurzelzasern. Die

serbischen Formen sind:

aj genuinum
, ganz glatt, meergrün^ die Aehrchen wehrlos. Die

gemeinste Form.

bj aristatum,, ebenso, aber die Aehrchen begrannt. Am Kaja-

buruo bei Belgrad.

c) pilosum^ Blattscheiden und Aehrchen behaart.

d) virescens schlank, grasgrün, die Klappen minder stumpf,

die Aehrchen behaart, die Scheiden bewimpert. Scheint denüebergaog

zum Folgenden zn vermitteln. Steinige, buschige Abhänge bei Boturnja

im Kragujevacer Kr.

1665. Tr. repens L. S. Pirevina. Wiesen, Ufer allenthalben. Juni.

1666. Tr. biflorum Brign. R ch b. Icon. germ. I. f. 293. Buschige Abhänge
am M. Greben bei Milanovac. Juni. Sehr schlank

, die Aehre fast 1

lang, die Aehrchen 2— 3blüthig.

1667. Tr. caninum L. Wälder bei Razanica im (^npriaer Kr., Groänica un-

weit Kragujevac. Juni.

1668. Tr. ertstatum Sehre b. M* Greben bei Milanovac, M. Rtanj im

Aleksinacer Kr. Juni.

JBrachypo^it»»% P. B.

1669. Br. pinnatum P. B. Wälder bei GroSnica unweit Kragujevac. Juni.

1670. Br. »ylvaticum R. S. Wälder bei Jagodina, Kragujevac, Topöider

bei Belgrad. Juni.
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ti09im§n L.

1671. L perenne L. S. Ulrinac. Wege, Wiesen allenthalben. Juni.
1678.

L. temul entnmh. S. Vral. Aecker um Djurinci im Gurgusovacer Kr.

Juni. Trotz der Menge, in der es daselbst vorkommt, habe ich nicht

erfahren küunen , dass es je Menschen geschadet hätte. Allerdings

hörte ich von einem vorübergehenden Taumel, der die Pferde manch-

mal befällt, sprechen, allein diesen wollen die Eingebornen nicht dem

Geniisse der mit dem Taumellolch verunreinigten Gerste zuschreibeu,

sondern dem zufälligen Genüsse von Coniutn oder Hyoscyamus.

L.

1673. F. ciliata Pers. Trockene Wiesen, Wegränder bei Bulovan iraAlek-

sinacer Kr. Mai.

1674. F. Myurus Ehrh. Sandige Wiesen, sonnige Abhänge bei Cupria,

Jagodina, Kragujevac. Mai.

1675. F. sc ivrot de s Rotb. Steinige Abhänge bei Topola im Kragujevacer

Kr. Mai. Durch die von der Rispe weit entfernte obere Blattscheide

schon von Weitem kenntlich.

1676. F. ovina L. S. Vijuk. Wiesen und Triften allenthalben, und dem

Standorte nach äusserst varirend.

1677. F. heter ophyll a Lam. Rchb, Icon. germ. f, 313. Bukovaöki bra-

nik bei Jagodina, Waldränder bei Draöa im Kragujevacer Kr. Mai.

1678. F. rubra L. Steinige Wiesen bei Banja im Kragujevacer Kr. Mai.

1679. F. earta Haenk. Rchb. ibi f. 315. M. Rtanj im Aleksinacer Kr. Juni.

1680. F. elatior L. Ueppige Wiesen bei Jagodina, um Belgrad. Juni.

1681. F. loliacea Huds. Ueppige Wiesen ober Topöider bei Belgrad.

Mai. Vom Ansehen eines Lolium perenne
^ die Aehrcben aber

verlängert, weit von einander gerückt, oft begrannt, und ist

am sichersten durch die Anwesenheit der zwei Klappen zu unter-

scheiden.

1688. F. spadicea L. Rchb. ibi f. 385. M. Ivanova livada im Gurgusova-

cer Kr., häufiger am Kamm

,

der zum Crni vF führt, über der Grenze

des Gebietes. Meine Exemplare sind sehr üppig und passen fast genau

zur Diagnose von Gris. spic. flor. rum. II. f. 433 (F. fibrosa Gris.),

aber die BlUthenaxe ist ebenso wie die Aehrcben augedrückt behaart.

1683. F. sylratica Vill. Wälder bei Groänica unweit Kragujevac. Juni.

1684. F. dry meja M. K. Steinige Wälder bei Kudajna im KrajinaerKr. Juni.

1685. F. gigantea Vill. M. PleS, M. Ivanova livada im Gurgusovacer Kr.,

ßukovaöki branik bei Jagodina. Juli.

1686. F. arundinacea Schreb. Sumpfränder bei Panjevac unweit Jago-

dina, Donausümpfe bei Belgrad Juni.

Much.

1687. M. serotina M.K. Steinige Abhänge am Djurdjevo brdo bei Jago-

dina, Topöider bei Belgrad. August.

Bd. VI. Abh. 75
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168Ü). W. caerulea Mch. Bnschige Hügel bei Dobraöa, Treänjevica u. a. 0.

im Kragujevacer Kr. August.

Arwmio L.1699.

A. Phragtnites L. S. Trska. Sümpfe allenthalben. Juli.

€mlycerin B. Br.

1690. Gl. fluitans R.Br. Sümpfe bei Jagodina ,
Kragujevac, um Bel-

grad. Juli.

1691. Gl. aquatica S ra. Sümpfe bei Belosavci im Kragujevacer Kr., ati

der Donau und Save bei Belgrad. Juli.

Caiahromn P. B.

1698. C. aquatica P. B. Gräben» Sumpfränder bei Negotin, im Makiä bei

Belgrad. Juni.

JRoa L.

1693. P. annua L. Wiesen, Wege allenthalben. April.

1694. P. bulbosa L. Sonnige Hügel bei Kragujevac, um Belgrad. Mai.

Var.oirtpÄra Koch. Mit der Vorigen nicht selten, kaum Varie-

tät zu nennen.

1695. P. alp in a L. M. Rlanj im Aleksinacer Kr Juni.

V’^ar. badensis Haenk. Am Ta^inajdan bei Belgrad. Mai.

1696. P. nemoralis L Schattige Felsen am M. Stol im Crnarekaer Kr.,

Topiider bei Belgrad. Juni.

1697. P. f e r t il is H o s t. Sumpfige Wiesen der Donau unterhalb Belgrad. Juni.

1698. P. p r at ensisX,. Wiesen bei Kragujevac, Topöider bei Belgrad. Mai.

Var. anceps Gaud. Sumpfige Wiesen unterhalb Belgrad. Juni.

1699. P. compress a L. Sonnige Hügel bei Kragujevac, Belgrad u. a 0.

Juni.

P. B.

1700. E pt/osa P. B. Lichte Wälder und Waldwege im ganzen Kraguje-

vacer Kr. Juli.

1701. E. poaeoides P. B. Dürre Abhänge, Steinbrüche bei Belgrad. Juli.

1708. E. megastachya Lk. Triften am M Sopot bei Poiarevac, Sand-

bügel bei Smederevo. Juli.

L. S. Treslica.

1708. Br, media L. Trockene Wiesen allenthalben. Mai.

Var. montana. Triften des M. Kopaonik im KriiSevacer Kr. Juli.

Hat etwas grössere Achrchen, als die Hauplform, dieselben sind zier>

lieh buntscheckig, und auch die Rispenäste violett gefärbt. Als Br,

elatior S m. an Freunde versendet.

Se99eti*i€§ Ard.

1704. 5. elongata Ho st. Gram. II. t. 97. Steinige Abhänge des M. Rlanj

im Aleksinacer Kr. Juli. Die federkieldicke Wurzel ist von den Nar-
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ben der abgestorbenen BlaUscbeiden dicht quer gesellt, die Halme

sind aufrecht, bis über die Mille beblältert, 15— *0" hoch, die Biätler

lineal, V* — 8"' breit, lang zugespitzt, die Aehre walzig verlängert

fast keulig, 8 — 3" lang, nach dem Verblühen blau, oft an der Basis

unterbrochen. Exemplare, die ich am M. OStra in der Lika sammelte,

stimmen mit serbischen überein.

1705. S. caerulea Ard. Spitze des M. Ovöar im Cafaker Kr. Mai.

1706. S. tenuifolia Schrnd. Rchb. Icon. germ. f. 446. Felsen bei Ra-

vanica im dupriaer Kr. April. Die fructificirenden Halme erreichen oft

eine Höbe von 8', und die Bläller werden kaum kürzer.

1707. S. juncifolia Host. Rchb. ibi f. 448. M. Rtanj im Aleksinacer Kr.

Mai. Die Blattscheide kurz, die Blätter starr, aufrecht, nach der

Blüthezeit nicht verlängert und viel kürzer als der Halm, die Aehrchen

kürzer als bei der Vorigen, in eine regelmässigere
,

nicht gelappte

Aehre vereinigt.

SvteraeMan P. B.

1708. Sc. dura P, B. Trockene Wiesen, Wege bei Jagodiua, Kragujevac,

Belgrad. Mai.

L.

1709. C. echinatv

s

L. Steinige Abhänge bei Boraö im Kragujevacer,

Stragare im Rudniker Kr. Mai.

1710. C. cristatus L. Ueppige Wiesen allenthalben. Juni.

MBaetyMi» L.
%

1711. D. glomerat a L. Wiesen, Waldränder allenthalben Mai.

P e r s.

1718. K. cristata Pers. Bergwiesen allenthalben. Juni.

1713. K. gl au ca DC. Trockene Wiesen bei Belica im Jagodinaer Kr. Juni.

Schlanker als die Vorige, und von derselben durch die schmalen,

nicht gewimperten Blätter, und näher untersucht, durch den Bau der

Blütbe verschieden.

1714. K. r al esiaca G»\id. Rchb. Icon. germ. f. 175. Grasige Abhänge

des M. Slol im Crnarekaer Kr. Juli. Ist gedrängter als cristata^ deren

Blülhenbau sie theilt, dieAehren sind aber dicker, die Blätter gleich-

förmig, starr, glatt.

1715. K. eriost achy a m. Perennis, rhizomate vaginis foliorum emarci-

dorum comato
, foliis linearibus planis 7— 13 nerviis acuminatis mar-

gine ad basim cilialis caeterum deuticulatis
,
culmo apice tomentoso,

pilis inferius rever.sis culmo adpressis
,

paniculae erectis palentibus

densissimis, panicula spicaefornii elongata lobata, spicnlis bifloris,

palea inferiori nervo excurrente acumiuata , superiori lacero bi—tri-

dentata. — Diese ausgezeichnete Pflanze, die ich als A. /ttrsti/a Ga ii d.

sammelte und an Freunde versendete, ist mit der G a ii d iirsclien

75 *
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Pflanze verwandt, und unterscheidet sich davon, nach Hu gueni n'schen

Exemplaren vom M. Cenis, durch den stärkeren, ziemlich starren Halm,

durch die langen Wimpern an der Basis der Blätter, die au denWur-
zelblältern nie fehlen , an den Stengelhlättern aber besonders im

Alter verschwinden, durch die 1*A — 8*/*" lange gelappte, an der

Basis oft unterbrochene Rispe, durch den Mangel der Grannen und

endlich durch die stärkere Behaarung der Halmspitze und der ganzen

Rispe.

An den Kämmen des M. Kopaonik im Kruäevacer ,
M. Stol im

Ca^aker Kr. August.

L.

1716. AI. ciliata L. Felsen bei Ravanica im Öupriaer Kr., Taämajdan,

Topcider bei Belgrad. Mai.

1717. M. uniflora Retz. Schattige Felsen bei Ravanica, Manasija im

dupriaer Kr. Juni.

1718. M. nutans L. S. Suzica. Steinige Wälder bei Jagodina, Topöider

bei Belgrad. Mai.

L. S. Ylasulja.

1719.

Br. asper Murr. Steinige Wälder bei Banja im Aleksinacer Kr. Juni.

1780. Br. laxus Horn. Rchb. Icon. germ. f. 359. Felsen des M. Stol im

Crnarekaer Kr. Juli. Vom Wuchs der Br. asper \
die Blätter schmäler,

spärlich gewimpert, im Alter kahl werdend; die .‘\este der ausgebrei-

teten Rispe einfach, die unteren zu drei, von ungleicher Länge, die

Aehrcheii breit, lancettlich lineal, von der Grösse Aes Br.squarrosus.

1781. Br. ereetns H u d s. Felsige Abhänge des M. Greben bei Milauo-

vac, M. Kopaonik im Krnsevacer Kr. Juni.

Var. rernalis m. Rhizomale deusissime cespitoso stolonifero,

culmo vaginis foliisquc planis dense cinereo tomentosis, ligula obso-

lete, panicula erecta, ramis inferioribus fasciculalis , spiculis lanceo-

latis 7 — 9 floris, palea inferiori Irinervi carina scabriiiscula ex apice

bißdo aristata, arista palea breviori palea superiori bicarinata glabra

superiorum longiludinem paullo superanle. — Hierher scheint auch Br.

pannonicus Sen dt. Flor. 1849, p. 757 zu gehören*, die serbische

Pflanze ist indessen viel dichter behaart als die bosnische, wie diess

ans den Worten „culmo glaberrimo^ und „foliis vaginisque inferiori-

bus pubescenlibus^ ersichtlich ist. Aber trotz dieser varirenden Behaa-

rung, die be.sonders den serbischen Pflanzen ein eigenes Ansehen Ver-

leiht, liegt kaum ein triftiger Grund vor, um diese Formen speciliscb

von Br. ereetns scheiden zu können. Das einzige Verhalten zur

.labreszeit verdient einige Berücksichtigung; Br. rernalis stehet näm-
lich Ende Mai in voller Frucht, während Br. crrer/?is selbst in heissen

Lagen auf dem niederigen Kalkberge M. Greben bei Milaoovac, wo
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Haplophyllnm ciHatum Gris.^ Milium contlescensDes (. etc. wachsen,

um diese Zeit seine ßlüthen erst zu entfallen beginnt.

Auf Serpentin-Felsen der Klisura bei Brdjone im Rudniker Kr.

mit Erysimum. kelveticnm D C. nnd Milium rernale Bl. Anfang Mai.

Die Halme sind Ende Juni schon ganz dürr oder verschwunden.

1722. Br. inermis Leyss. Sonnige Abhänge, Weingärten bei Topola im

Kragujevacer Kr., am Kajaburun bei Belgrad. Juni.

172.^. Br. tectorum L. Aeckcr, trockene Abhänge allenthalben Mai.

1724. Br. sterilis L. Schutt, Wege, Steinbrüche allenthalben. Juni.

1725. Br. s e c alinus L. Aecker bei GroSnica unweit Kragujevac, um Gur-

gusovac. Juni.

1726. Br. commutatus Sehr ad. Aecker bei Djurinci im Gurgnsovacer

Kr. Juni. Nur durch die kürzere obere Spelze vom Vorigen sicher zu

unterscheiden, da das Einrollen der Spelze um die reifende Caryopse

ein morphologischer Process ist, dem die Bromi., ja alle Gramineen

unterliegen.

1727. Br. r ac emo sus L. Wiesen bei Maröid
, Kutlovo im Kragujevacer

Kr. Weiden an der Ruiue Koznik nach Fridr. in Gris. Spie. Flor,

rum. 11. pag. 450.

1728. Br. mollis L. Wiesen, Wege um Belgrad u. a. 0. Mai.

1729. Br. ar V e n sis L. Trockene Wiesen bei Jagodiua, Kragujevac, Bel-

grad. Juni.

1730 Br. patulus M. K. Sonnige Abhänge bei Jagodina, Kragujevac, am
Ta^majdan bei Belgrad. Mai.

Var. eelutinus Koch. Trockene Wiesen bei Radmiloviö im

Kragujevacer Kr. Hält die Mitte zwischen dem Vorigen und dem Fol-

genden, der Halm ist 1*/* — 2' hoch, die Aehrchen 9—

I

5blüthig,

etwas kleiner als am Folgenden.

1731. Br» squarrosus L. Dürre Abhänge bei Knid, Radmilovic im Kra-

gujevacer Kr. Juni. Stimmt mit Exemplaren aus Pesth vollkommen

überein.

1732. Br. mul tif 1 0 rus S m. Rchb. Icon. germ. f. S5t. dextra? H.

Vräka Cuka im Crnarekaer Kr. in Gesellschaft von Centaurea ato-

purpurea. Juni. Ob nicht eher Br. analolkus Bo iss? Die Aehrchen

sind kürzer als an Br. squarrosus., 10 — lOblüthig, die untere Spelze

ist breiter berandet, so dass durch den etwas schärferen Winkel die

Spelze ausgezeichnet rhombisch erscheint, die obere Spelze klein.

R. B r.

1783. Tr. decumbens P. B. Bergwiesen bei TreSnjevica im Kragujeva-

cer Kr. Juni.

DG.

1734. D. pro V inc ia lis DC. Buschige Wiesen bei Trnbas, ügljarevo im

Kragujevacer Kr., nus.serst zahlreich. Juni.



Mi
P. B.

1735. A. elatius M.K. Steinige Wälder bei Ugljorevo im Kragnjevacer Kr.

mit Paeonia pnbescens und Acanthus mollis
;
um Belgrad aus den

Gärten und Anlagen entflohen. Juni.

Das knollige Anschwellen des Rhizoms hat diese Pflanze mit

Beckmannia cruciformis gemein, dieses Anschwellen scheint aber von
Zufälligkeiten, als steiniger Unterlage, Mangel des nolhwendigen Feuch-

tigkeitsgrades etc. abzuhängen, w'enigslens habe ich am eben bezeich-

nelen Standort solche Anschw'ellungen an einigen Exemplaren beob-

achtet, an den meisten fehlten sie aber. Auf solche Zufälligkeiten

sollte man weder Arten noch Varietäten begründen.

Ave»%a L.

1736. A. fatua L. Aecker bei Jagodina, Kragujevac, Belgrad. Juni.

1787. A. sterilis Rchb. Aecker bei DobraCa im Po£arevacer Kr. Bel-

grad. Juni.

1758. A. cotnpressa Heuffel. Rchb. Icon. germ. 1. f. «10. Trockene

Wiesen bei Kragujevac, Topöider bei Belgrad. Juni. Meine Exemplare

entsprechen genau der angeführten Abbildung, und zeichnen sich aus

durch glatte zusammengedrückte ßlatlscheiden, die Wurzelblatter sind

kaum etwas schmäler als die Stcngelblatter , flach au.sgebreitet drei-

nervig, d. i. der Miltelnerv und die Randnerven treten stark hervor,

wogegen die übrigen fast verwischt sind
,

die Aebrehenaxe ist an

der Basis kurz behaart, die Blätter sind hingegen an pratensis und

planiculmis mehrnervig, die oberen Haare der Aehrchenaxe sind dop-
pelt so lang. Ich führe hier den Vergleich mit A. pratensis L. au,

weil dieselbe auch zusammengedrückte, aber rauhe Blattscbeiden hat,

und weil die compressa meines Erachtens leichter mit dieser, als mit

der subalpinen Folgenden verwechselt werden kann.

1739. A. plante ul mis S c h r a d. Rchb. ibi f. «11. M. RtanJ im Alek-
sinacer Kr. Juli. Die serbischen Exemplare stimmen mit denen von
M. Branu im Banate überein in der Dicke und Höhe der ziisammen-

gedrücklen Halme, der Breite der Blätter — 3 bis 4" —
, der Zahl der

unteren Rispenäste — « bis 5" —
,

der längern Behaarung der Blü-

tbenaxe und des Fruchtknollens , unterscheiden sich aber durch die

glatten Spelzenränder. Sowohl an der Banater als serbischen Pflanze

verschwinden die Nerven der Spelzen unterhalb ihrer Mitte.

1740. A. p uh e sc ens L. Sonnige Abhänge unter dem M. Rtanj im Alek-
siiiacer Kr. Juni.

1741. A. tenuis Mch. Grasige Hügel bei Jagodina, Kragujevac. Juni.

A4ra L.

174«. A. cary op hy llea L. Rchb. Icon. germ. I. f. 180. Hügel, Wald-
w'«g« bei Jagodina, Kragujevac u. a. 0. Mai.
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1743. A. Cüpillaris Host. Rciib. ibi f. 181» Steinig'e Abhänge btt

Dobraca im Kragujevacer Kr. Mai.

BBemeHnn^pftin P. B.

1744. D. flexuosa Tr. Waldränder des Miroßer Gebirges im Krajinaer
Kr. Juni.

1745. D. caespitosa P. B. Schattige Wälder des M. Kopaouik im Km-
äevacer Kr. Juli.

L.

1746. H. lanatus L. Üeppige Wiesen bei Kragnjevac, TopCider bei Bel-
grad. Juni.

1747. H. mollis L. Wiesen bei Jagodina. Juli.

L.

174®. A. odoratum L. Wiesen allenthalben. Mai.

Var. montanumy gracile, elatum 19— ?8", folia longa angustiora
quam in praecedente, palea floris inferioris longe aristata.

M. Ivanova livada im Gurgtisovacer Kr. Juli.

VaMnwM%agro9ti9 Roth.

1749. C. »0 s Rt h. S. Be I es i na. Weingärten, Waldränder allent-

halben. Juli.

1750. C, s ylv atira DC. Wälder der Vorberge des Balkans im Gurguso-
vacer Kr. Juli. Sehr varirend. Niedere subalpine Formen haben den
Habitus der C. Halleriana^ welche auch den Haarkraoz an der Basis

der Blätter besitzt, sie ist aber in dieser Form durch die viel kürzere

Behaarung der Blüthenaxe kenntlich.

Agro9ti9 L.

1751. A. alba L. Abhänge bei Groänica unweit Kragujevac. Juni.

1758. A. vulgaris With. Wiesen allenthalben. Juni»

1753. A. canina L. Feuchte Wiesen bei Kragujevac, aus der Donau bei

Belgrad. Juni.

1754. A. rup e str is All. M. Kopaouik im KruSevacer Kr. Juli.
«

Apevu Ad.

1755. A, spica venti P. B. Saudige Wiesen bei Cupria, Jagodina und an-

deren Orten. Juni.

Vgno^on Rieh.

1756. C. D ac t y l on ? e T 8. S. Zubaöa. Trockene Wiesen, Ufer allent-

halben. Juni»

Bec9it»%aM8in Host.

1757. B. eruciformis Host. Feuchte Wiesen bei Jagodina in grosser

Menge. Juni.

Mjeet*9in Sol.

1758. L. 0 r y zo ides Sw. Gräben, Sumpl'ränder bei Jagodina, Kragujevac,

Belgrad. August.
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L.

1759. Phi. rnspidatum Willd. Borafer Felsen im Kra^ujevacer, M. Baba

bei Leäje im (^npriaer Kr. Mai. Durch den iippig^en Wuchs, die krie>

chende Wurzel und lang zugespitzte Blätter von allen Andern ausge-'

zeichnet. Die Aehrchcn sind kürzer als an Micheli (vom Schneeherge

io Oesterreich), die Carinacilien länger , stehen weiter von einander,

beginnen schon von der Basis an.

1760. Phi. Böhmeri Wib. Koviljaca bei 2abare im Kragujevacer Kr. Juni.

1761. Phi. asperum ViH. Sonnige Hügel hei Barija im AleksinacerKr.,

Topcider bei Belgrad. Mai.

1762. Phi. pratense L. Wiesen allenlhulheo. Juni.

176.3. Phi. e China tum Ho st. Im Gebüsch am M. Avala und bei Rako-
vica unweit Belgrad. Mai. Der Stengel schlank vielblälterig, die iin>

teren ßlülhen herabgeschlagen, die Wurzel einjährig.

L.

1764. A. geniculatus L. Sümpfe bei Jagodioa
,

an der Donau bei Bel-

grad. Mai.

1705. A. pratensis Pers. Ueppige Wiesen allenthalben. Mai.

Cryprni* Ait.

1766. Cr, alopecuroides Schrad. Ufer, aiisgetrocknete Sümpfe
allenthalben. Juli.

MHyrapMs T r.

1767. D. arundinacea Tr. Sümpfe bei Pracina im Jagodinaer Kr., an

der Donau bei Belgrad. Juni.

Etnypaoa Schreb.

1768. L. racemosa Wi II. Steinige Hügel am Gilje unweit Jagodina, Slein-

brüche bei Belgrad Juni.

Seiaria P. B.

1769. S. viridis P. B. Steinige Hügel allenthalben. Juli.

1770. S. verticillata P. B. Weingärten allgemein. Juli.

1771. S. glauca P. B. S. Muar. Ueppige Wiesen allenthalben. Juli.

JEeMwacMott P. B.

1772. E.Crns galli P. B. Ueppige Wiesen, Kiikunizfelder allenthalben. Juli.

Scop.

1773. D. sangninalis Scop. Aecker allenthalben. Juli.

1774. D. ciliar is Koch. Sandfelder der Morava bei dupria, Svilajnac. Juli.

J9äiHwn% L.

1775. M. effusum L. Schattige Wälder des M. 2eljin im KruSevacer

Kr. Juni.

1776. Hf. vernale MB. R c h b. Icon. germ. f. 100. Serpentingries bei Brd-

jane im Rudniker Kr. April. Sehr zahlreich. Selten über 1* hoch.
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schlank , der Wurzeihnls mit zahlreichen weissen Blattscheiden um-

liehen, die Spitze des Halmes, die Rispenästc und die Klappen scharf-

lich, die ganze Infloresceiiz im Alter schwarzhlaii.

1777. M. paradox um L. Steinige Wälder bei Ruvatiica
, Manasija im

Cupriaer Kr. Mai.

1778. ßl caerulescens Desf. Buschige Felsen des M. Greben bei Mila-

novac. Mai.

StifMn h

1779. St. penn ata L Kovilje Felsen des M. Vratarnica im Giirgusovacer

Kr. Mai. Scheint ehedem hiiufiger gewesen zu sein ,
wie es die vielen

Hügel, Kovilja(fa genannt, beweisen.

1780. St. capillatah. Sonnige Hügel bei Deligrad im Aleksinacer, Do-
brafa ini Kragujevacer Kr., Topcider bei Belgrad. Juli.

M/a9faffro»ti9 Lk.
• /

17S1. L. Calamayrostis L k. Buschige Felsen des M. Stol im Crnare-

kaer, sonnige Hügel bei Rogav{^ina im KruSevacer Kr. Juli. Die am
letztgenannten Standort etwas verschieden durch niedrigeren — *0" —
Wuchs, durch die gefärbte Rispe und dichtere Behaarung der drei-

nervigen Kluppen. Bei der gewöhnlichen Form sind diese Nerven ver-

wischt. Als L. Calam. var. colorata in. an Freunde gesendet.
/

JE9*ia»%tiiU9 Rieh.

178«. E. Hostii Gris. Sibth. Flor, graec. 1. Weingärten ober Negotin.

Juli. Nebst Sorghum halepense daselbst ein lästiges Unkraut.

dkMfiaroitoffon L.

17f3. A. Iscliaemum L. Sonnige Hügel, Wälle allenthalben. Juli.

FaiiiniH S p r.

1784. P. Gryllus Spr. S. D j i p o v i n a. Sonnige Hügel bei Kraguje-

vac, Belgrad u. a. 0. Juli.

V SofffiiUin Mich.

1785. S. halepense Pers. S. Koätan. Sandige Aecker im Bereich der

Morava von Cnt>uk bis nach Srnederevo, Weingärten bei Negotin,

• Poiarevac, Belgrad. Juni

5. vulgare P. S. Sirac. Wächst zerstreut in den Poiareva-

vacer Weingärten, eingesclileppt, aber jetzt nirgends angebaul. Cul-

tivirt wird liier und da S saccharatum zu Besen
,

S. cernuum aber

wegen der Figcnlhünilichkeit der Rispe.

Fam. LXXXVn. Aroidcae Endl.

/frttm L.

1786. .1. macul atum L. S. K ü z 1 u c. Waldränder, Hecken allenthal-

ben. Mai.

Bd. VI. Abh. 7C
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^rorM« L.

1787. A. Ca /amus L, S. Idjirol. Sümpfe am Sabac , an der Save und

Donau bei Belgrad. Juni.

Eten%9%n L.

1788. L. gibba L. Sümpfe der Save unter Belgrad- Juni.

1789. L. rninor L. Gräben, Sümpfe allenthalben. Mai.

1790. L. po l yrrhizti L. Sümpfe bei Panjevac, Rakitovo unweit Jago-

godina. Mai.

1791. L. Irisnlca L. Sümpfe bei Jagodina, an der Save bei Belgrad. Mai.

Tyttha L. S. Rogoz.

179S. T. latifolia L. Sümpfe allenthalben. Juli.

1793. T. angustifolia L. Sümpfe bei Negolin, Jagodina, an der Save bei

Belgrad. Juli.

1794. T. rninor Sm. Sümpfe der Turija reka im Gurgusovacer Kr. Juli.

Spargn*^iwM% L.

1795. Sp. er ec tum L. Sümpfe allenthalben. Juli.

1796. S p. Simplex S m. Sümpfe bei Jagodina, Gräben bei Vrbica im Kra-

gujevacer Kr. Juli.

Fain. LXXXIIL Najadeac En dl.

Najaa L.

1797. iV. major Roth. Kriva bara bei Jagodina. August.

1798. rninor All. Sümpfe bei Jagodina, Svilajnac u. a. 0. August.

Mich.

1799. Z. palustris L. KrCmarer-BacIi im Kragujevacer Kr., Sümpfe am
Ihar bei Karanovac. Juli.

tPoia§nnffeta»% L.

1800. P. na t ans L. Sümpfe allenthalben. Juli.

1*<01. P. flu if ans Roth. Sümpfe bei Paraciiia im Jagodinaer Kr. Juli.

180?. P. g ra mineu s L. var. helerophyllus Fr. R c h b. Icon. germ. VII.

f. 74. Mil dem Vorigen.

180.1. P. crispus L. Sümpfe bei Svilajnac im (5upriaer Kr. unterhalb Bel-

grad. Juni.

1804. P. acutifolius Lk. Sümpfe bei Jagnjilo im Kragujevacer Kr. Juli.

180.1. P. pnsillus L. Sümpfe der Krivn bara und bei PraiHna im Jago-

dinaer Kr. Juli.

1806. P. den SU s L. Mühlgräben der Gru2a bei Grivac im Kragujevacer

Kr. Juli.
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die

M i c r 0 d 0 n

Flieg^engattmigen

und Chrysotoxiim.
Von

Director Professor Dr. WM,

in Meseritsch.

lieber die Arten der Gattvng Hierodon.

Mit besonderer Aufmerksamkeit habe ich oft die Arten der Gattung

Microdon durchmustert. Nach meinen bisherigen Erfahrungen kommen in

Mitteldeutschland nur drei sehr leicht von einander zu unterscheidende Arten

vor. Die erste macht sich durch das braunrothe Schildchen und die ziemlich

braunrothe Farbe der Behaarung auf Thorax und Schildchen leicht kenntlich;

sie ist der zweiten Art in allen Körperformen sehr ähnlich , unterscheidet

sich aber aj durch breitere Tarsen, bj durch grössere und weiter von ein-

einander entfernt stehende Ocellen, cj durch grössere Länge der anliegen-

den, schimmernden Behaarung des Hinterleibs. Sie variirt mit braunen Tar-

sen, bräunlicher Spitzenhälfte der Schienen, weissgrauer oder gar weisslic.her

Behaarung des Hinterleibes und mit mehr oder weniger bemerkbarer dunkler

Säumung der Queradern. — Die zweite Art ist stets etwas grüner und hat

stets ein schwarzgraues Schildchen; ausser durch die bereits angeführten

Unterschiede macht sie sich noch dadurch leicht kenntlich, dass die Behaa-

rung auf Thorax und Schildchen stets heller, kürzer und weniger dicht ist,

und dass sich auf der Milte der Thorax in der Gegend zwischen den Flü-

gelwurzeln eine schwarzbehaarte Steile findet; gewöhnlich stehen auch auf der

Stirne ziemlich viel schwarze Haare, besonders auf der oberen Hälfte der-

selben; die anliegende schimmernde Behaarung des Hinterleibes ist nie so

lebhaft goldgelb, wie sie sich meist bei den Exemplaren der ersten Art zeigt ;

auch bei dieser Art sind die Schienen und Füsse gewöhnlich rothgelb, erstere

mit schmalem schwarzen Bändchen, doch finden sich Varietäten mit ganz

braunen Tarsen, und andere, bei denen auch das Spitzendrittheil der Schie-

nen bräunlich gefärbt ist; ebenso kommen Exemplare mit deutlich gesäum-

ten Queradern vor. An eine Identität beider Arten ist gar nicht zu denken.

— Von beiden sehr verschieden ist die viel seltenere dritte Art; schon heim

ersten Blicke fällt sie durch viel braunere Körperfärbung, viel dunklere

Flügel und gegeu sein Ilinterende viel breiteren Hinterleib auf ; etwas nähere

Untersuchung zeigt noch folgende recht auffallende Unterschiede; die Stirne

ist bei beiden Geschleclitern viel breiter als bei jeneu beiden Arten ; bei

76 *
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dem cT ihr die eingedrückte Querlinie y welche sie bei den Männchen

jener beiden an ihrer schmälsten Stelle hat; die Ocellen sind fast genau so

wie bei der Art mit braunrolhem Schildchen gestellt nnd der Raum Ewi-

schen ihnen ist nicht polirt. Thorax nnd Schildchen sind gleichfarbig., wie

bei der zweiten Art., aber viel matter al.s bei den beiden ersten. Die Behaa-

rung der Thorax ist einfarbig, meist ziemlich rostfarbig, auf dem Schild-

chen etwas fahler; letzteres hat statt der Dornen nur zwei kleine Mammillen.

Der Hinterleib ist breiter und gegen sein Ende hin viel breiter als bei den

beiden ersten Arten
; die Grundfarbe desselben ist ein violettes Schwarz.

Die Beine sind braunschwarz, die Wurzelhälfte der Schienen heiler braun,

bei nicht recht ausgefürb en Exemplaren schmutzigbräunlich
,

nie rostgelb-

lich. Die Flügel sind viel schwärzlicher als bei denen beider ersten Arten,

alle Adern schtv’arzbrann, die Queradern und das Ende der nach der Spitze

auslaufendeii Längsadern schwärzlich gesäumt.

Die erste, durch das rothbraune Schildchen ause:czeichnete Art ist

D e g e e r's Mnsca apifortnis und zugleich L i n n e's Itlusca mulabilis ; es

lässt sich daran nicht zweifeln, da D ege er sie mit einer rothhaarigen

Biene vergleicht, und L i n n e sowohl in der Diagnose als in der Beschrei-

bung der rothen Farbe des Schildchens ausdrücklich gedenkt ; es wird ihr

der Degeer'sche Name bleiben müssen.

Die zweite .4rt hat Lin ne ebenfalls gekannt und in der zweiten Aus-

gabe seiner „Faun, suecica'^ Nr. 1808 gleich hinter der Vorigen als Mitsca

deria beschrieben. Die Steilung, welcher er dieser Art gibt und die Weise,

wie er die Unterschiede zwischen ihr und der ersten Art hervorhebt, sind

so entscheidend als möglich; es ist desshalb ziemlich aufluilig, dass kein

einziger Schriftsteller auf die allein richtige Deuinng der Musca deria ge-

kommen ist. Wenn ich nicht irre, trägt Fabricius die Schuld dieses, wie

manches andern ähnlichen irrthums, indem er sie aus L i n n e's Schriften in

sein 177.1 erschienenes „Systems enlomologiae'^ pag. 767, 25 als Syrphus

derius aufnahm und eine Beschreibung hinzufügle, die freilich nur dazu die-

nen kann, Zweifel zu verbreiten, und welche die Vermuthung erregt, dass

er irgend eine ganz andere Fliege vor sich gehabt haben möge. Man or-

theile selbst; seine Beschreibung lautet: Os argenteum; alae immaculatae;

pedes nigri, femoribus posticis basi digilisque omnibus flavis. So wenig ich

demnach geneigt bin, den Syrphus devins des „Syst, entomologiae^ und der

späteren F a b r i c i us‘'schen Schriften, welche nichts Neues über ihn brin-

gen, hierher zu ziehen, kann ich der zw'eiten der oben aufgezähllen Micro-

don- Arten doch keinen andern, als den wohlberechtigten Linnd'schen
Namen geben.

Microdon apifortnis Deg und Mirrodon devms L i n n. sind meiner

Meinung nach die beiden einzigen bisher beschriebenen europäischen Arten

ihrer Gattung Die dritte der oben unterschiedenen Arten ist neu, da alle

sonst publicirten Arten zu den Synonymen von Id, apifortnis und decius

gehören sie mag den Namen Mkrod. latifrons annehmen.
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lü Microdon apiformis gehören nachfolgende Synonyme:

Musca apiformis Deg. VI. S6. tab. VII. fig. I« und 19.

Hfusca mulabilis L i n. Syst. nat. ed. X. 592, 29.

Lin. Faun. suec. ed. II. 1807.

Lin. Syst. nat. ed XI. II. 985, 4.

L i n. Syst. nat. ed. Xll.

Syrphus mutabilis Fahr. Spec. Ins. II. 428, S.^l.

Fahr. Mant. Ins. II. 338, 39.

Fahr. Gnt. syst. IV. 294, 59.

Mtilio mutabilis Fahr. Syst. Aull. 184, 4.

Aphritis apiaria Latr. Dict. d'Hist. nat. XXIV. 19.1, 564.

Nnlio apiarlus Fahr. Syst. Anti. 185, 9.

Musca nova Schrank, Beitr. pag. 93, !$. 63.

Schrank, Ins. Austr. 437, 889.

Aphritis auro-pubescens Latr. Gen. Crust. IV, Tab. 16. fig. 7, 8.

Latr. Cons. Gön 443.

Microdon mutabilis var. y. Fall. Syrph. 4, 1.

M e i g. Syst. Beschr. III. 164, 2.

Zeit. Dipt. scaiid. II. 642, 2.

Waller, Dipt. Brit. I. 240, I.

Microdon apiformis M e i g. III. 163, I.

Schummel, Arb. d. Schles. Ges. 1841. pag. 17.

Walker, Dipt. Brit. I. 240, 2.

Merodon scutellatus Schummel, Arb. d. Schles. Ges. 1841. pag. 18.

(pag. 116.)

Ich halle von diesen Cilaten, dass der Musca' nora Schrk. beson-

ders unter Berücksichtigung des von ihm in seinen „Beiträgen“ Beigebracli-

ten für höchst vrahrscheinlich, eben so das von Microdon apiformis Sc hu rn-

m e 1, obgleich er die Art nochmals als Microdon scutellatus beschreibt.

Alle ül>rigen halte ich für vollkommen sicher, namentlich die beiden aus

lU eigen; er erwähnt zwar der rosthräunlichen F'ärbuiig des Schildchens

nicht, cilirl aber zu der einen Art die Diagnose, zur anderen die Beschrei-

bung der Musca mutabilis Lin. Fann. Suec., in denen beiden dieser Färbung

des Schildchens ausdrücklich Erwähnung getban ist.

Zu Microdon de eins gehoreu folgende Synonyme:

Musca devia L i n. Faun. Suec ed. II. 1808.

Lin. Syst. nat. ed. Xll.

Gmel. Syst. nat. 2872, 41.

Sfratiomys piyra Schrank. Fann. boic. 111 pag. 97. Nr. 2387.

Microdon micans Meig. Syst. Beschr. 111. 165, 3.

Microdon anthinus Meig. Syst. Beschr. III. 165, 4.

Schummel, Arb. d. Schles. Ges. 1841. pag. 17.
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Mivrodon fnscitarsis Schn mm ei, ibid. pag. 17. (pag. Ii.i.)

Hicrodon apiformis Curtis, Br. Ent. 70.

Z eiterst. Ins. Lap. .1801.

Z eiterst. Dipt. Scand. II. 641, 1.

Ich halte alle diese Synonyme für völlig sicher } das der Stratiomys

pi^ro Schrank ist es gewiss, da er die schwarzgraue Farbe des Schild-

chens ausdrücklich erwähnt. Ebenso habe ich keinen Zweifel darüber, dass

S c h u m m e Ps Microdon anthinus hierher gehört, obgleich er eine dankel-

beinigere Varietät derselben Art nochmals als Microdon fuscitarsis beschreibt.

Einige der Angaben, weiche Schum rael über seinen Microdon fuscitar-

SIS macht, könnten vielleicht gar die Vermuthung erwecken
,

dass derselbe

mit Microd. latifrons einerlei sei \
das Irrthümliche einer solchen Ver-

muthung ist leicht nachzuweisen , es reicht dazu schon die Bemerkung hin,

dass sich Microdon latifrons von seinen Gattungsgenossen unter Anderem
auch dadurch unterscheidet, dass alle Flügeladern braunschwarz sind, während
Schummel von Microd. fuscitarsis die hellbraune Farbe der drei Vor-

derrandadern uud die bräunlicbgelbe Farbe des Randmals besonders hervor-

bebt; auch zeigen die Schienen von Microd. latifrons nie eine rostgelbe

Färbung, wie diess bei Microd. fuscitarsis der Fall sein soll.

Schrankes Musca plebeja („Ins. Austr.“ 438, 890) bei einer von bei-

den Arten zu citiren
,

habe ich Bedenken getragen. Seine Angaben weisen

zwar sehr entschieden auf einen Microdon hin, doch muss man nach demsel-

ben annehmen, dass er bei dieser Art ein anderes Flügelgeäder, als bei

seiner Musca nora beobachtet habe; da diese aber Microdon apiformis ist,

so lässt sich nicht ohne Zwang annehmen, dass Musca plebeja ebenfaiis ein

Microdon sei. Ist man dennoch dieser Ansicht , so kann sie nur unter die

Synonyme von Microdron devius gebracht werden.

Die Panzer’sche Stratiomys conica („Faun. Germ.“ XII. 21) und

lHulio mntabilis (ibid. LXXXII 21) bedürfen einer nochmaligen Vergleichung,

welche ich anzustellen im Augenblicke nicht im Stande bin.

Die enropäisehen Arten der Gattan»; Chrysotoium.

ln Meigen^s „Syst. Beschr.“ sind, theils von ihm und theils von

Wiede maun, 9 Arten der Gattung Chrysotoxum beschrieben, denen Herr

Macquart als 10. Art Chrys. scutellaturn hinzufügle. Herr Curtis publi-

cirle hierauf 1837 in der „Bril. Ent.“ CArys, or/omarM/a/«w. — Im Jahre 1841

theilte ich in der „Stettiner entomol. Zeitung^ einige Bemerkungen über die

mir damals bekannten Arten mit und beschrieb bei dieser Gelegenheit zwei

neue Arten unter dem Namen Chrysotox. vemale und elegans. — Im Jahre 1842

berichtete Schummel in der „Uebersicht der Veränderungen und Arbeiten
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der schlesischen Gesellschaft für vaterl. Cnltor im Jahre 1841^ über die von

ihm in Schlesien gefundenen 8 Arten, von denen er Chrysotox. monticola

als neue Art beschrieb. Ferner hat Herr Rondani in den ^Annales de la

Socidtd entomologique de France, Nouv. S^r. II. P. III. 1845^ die italieni>

sehen Arten dieser Gattung einer Revision unterworfen und daselbst Chry-

sotox, italicum^ cisalpinum^ parmetise, chrysopolita und tricinctum als neue

Arten beschrieben. — Endlich enthalten die von Herrn Walker bearbeite-

ten ,.Ins. Saundersiana*^ im dritten, 1852 erschienenen Hefte die Beschreibung

von Chrysotox. graecum aus Albanien.

Die Zahl der bekannten europäischen Arten ist also scheinbar auf 20

angewachsen, freilich aber auch nur scheinbar, da mehrere der vermeintlich

neuen Arten mit bereits früher publicirten identisch sind.

Da sich seit 1841 auch das Material meiner Sammlung erheblich ver-

mehrt hat, so darf ich es wohl wagen, die Chrysotoxum- Arten einer er-

neuten kurzen Revision zu unterwerfen , welcher ich hier noch einige all-

gemeine Bemerkungen vorausschicken will.

Chrysotoxum gehört zu denjenigen Gattungen ,
deren Arten etwas

schwieriger zu unterscheiden sind. Die Länge der Fühler und die verhält-

nissmässige Länge der einzelnen Glieder derselben gibt in vielen Fallen die

besten Merkmale. Um sich keinen Täuschungen anszusetzen, muss hier wohl

auf einen Umstand geachtet werden ;
es sind nämlich die Fühler der Weibchen

stets etwas länger, als es die der zu derselben Art gehörenden Männchen

sind ; ich habe hierauf schon vor 15 Jahren hingewiesen und auf ein ähn-

liches Yerhäitniss bei Eumen/s habe ich bereits im Jahre 1840 in der „Isis^

aufmerksam gemacht; so allgemein bei den Insecten den Männchen die

grössere Entwicklung der Fühler eigen ist, so ist doch eine Ausnahme von

dieser Regel nichts Unerhörtes und namentlich in der Familie der Syrphiden

an jenen Gattungen bereits nachgewiesen; auf ein ähnliches Yerhäitniss bei

Volmella macht Herr D es m a res

t

in den „Annales de la Soc. ent. 1845.

Bullet. LXYI'^ aufmerksam, welches immer interessant bleibt, wenn es auch

nicht, wie er glaubt, das erste und einzige der Art ist. Auch die Bestim-

mnng der relativen Länge der einzelnen Fühlerglieder erfordert Yorsicht

und vor Allem eine genaue Angabe der Ansicht, in welcher dieselbe beur-

theilt worden ist; dasLängenverhältniss der Fühlerglieder erscheint nämlich

in jeder Ansicht anders ; dies rührt daher, dass das erste Glied unten länger

als oben, also schief abgeschnilten, das zweite aber nicht nur unten länger

als oben, sondern auch auf der Innenseite viel länger als auf der Aussenseile

ist; alle Angaben, welche ohne Berücksichtigung dieses Umstandes gemacht

sind , können nicht als ganz zuverlässig angesehen werden. Ich werde hei

den weiter unten folgenden Angaben immer die Innenseite der Fühler wäh-

len; es bestimmt mich dazu ein einfacher Grund; erstens ist die Ansicht

dieser Seite meist am leichtesten zu gewinnen ; zweitens zeigen sich das

erste und zweite Fühlerglied in ihrer ganzen Länge; drittens scheint Herr

Rondani sie ebenfalls gewählt zu haben; ans seinen Fühlerabbildungeii
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lässt sich wenigstens darauf schliessen , da bei denselben die Püblerborste

franz am Grunde des dritten Gliedes steht^ was nur erklärlich ist, wenn man
unnimmt, dass sie eine Innenansicht der Fühler vorstellen. — Ich messe die

Länge des ersten Fühlergliedes von seiner Basis bis zu seiner äussersten

Spitze , die des zweiten von der äussersten Spitze des ersten bis za seiner

eigenen äussersten Spitze und von dieser ans die Länge des dritten Fühler-

gliedes. So brauchbar die verhältnissmässi!;e Länge der Fühlerglieder zur

Unterscheidung der Arten nun auch im Allgemeinen ist, so muss man sich

doch aus mehr als einem Grunde wohl hüten , auf subtilere Unterschiede in

diesem Verhältnisse Arten begründen zu wollen ; man würde dadurch sich

selbst in Irrthümer verwickeln und Andere in Irrthiiiner führen. Das Ver-

hältniss der Länge der einzelnen Fühlerglieder ist hei den Individuen der-

selben Art nicht so constant, dass seine Bestimmung noch Hundertsteln mehr

als den eiteln Schein der Zuverlässigkeit gewähren könnte
; es gilt diess

auch von Individuen desselben Geschlechtes; ferner ist das Verhältniss der

Fühlergliederlänge bei beiden Geschlechtern derselben .Art nicht vollkommeo

gleich, sondern das dritte Glied bei den Weibchen gewöhnlich nach Ver-

hällniss etwas länger; endlich eignen sich bei weitem nicht alle Stücke der

Sammlung zu einer genauen Bestimmung dieses Verhältnisses, namentlich

alle diejenigeu nicht, deren Fühler etwas stärker als gewöhnlich erscheinen,

oder bei denen sich das dritte Glied in Folge des Zusammentrocknens ab-

jreplattet hat; bei erstem pflegen die beiden ersten Glieder kürzer zu er-

scheinen und kleine Unterschiede in ihrer Lange weniger deutlich waliroehm-

bar zu sein; bei letzteren dagegen ist fast stets das dritte Fühlerglied kür>

zer, als es sonst zu sein pflegt. Meine Angaben sind bei den meisten Arten

nach Untersuchung einer grossem Anzahl von Exemplaren, deren Fühler mir

durch das Eintrocknen nicht verändert schienen, gemacht, beruhen sämmt-

lich nur auf einer Abschälzung nach Augenniaass und geben, wenn das Ver-

hältniss bei beiden Geschlechtern ein wenig verschieden ist
,

das mittlere

Verhältniss.
^

Indem ich nun zunächst kurz die Merkmale angchen will, durch welche

sich unsere europäischen Chrysotoxum - Arten am leichtesten unterscheiden

lassen , befinde ich mich in nicht geringer Verlegenheit über die Wahl der

Namen, mit welchen ich die einzelnen Arten nennen soll, da hinsichtlich der

Synonymie derselben eine so heillose Verwirrung herrscht, dass ich fürch-

ten muss, in Beziehung auf mehrere .Arten unverständlich zu sein, wenn ich

sie mit den ihnen mit Recht zukommenden Namen nenne. Da eine kritische

Beleuchtung und Berichtigung der Synonymie aber wieder nicht eher moi;-

lieh ist, als bis die .Arien feslgeslellt und ihre charakteristischen Merkmale

ermittelt sind, so bleibt mir nichts übrig, als bei der Feststellung der .Arten

mich der berechtigten Namen bereits zu bedienen und die von mir angewen-

dete Nomenclatur nachträglich erst zu rechtfertigen.

Es möge hier zunächst eine die Bestimmung der Arten erleichternde

dichotomische Analysis der Arten stehen. Zum Verständnisse derselben be-
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merke ich nar noch, dass ich die braune Färbung, weiche sich bei manchen
Arten auf dem vorderen Theiie der Flügel, etwa in der Gegend der Mün-
dung der HilTsader beginnend nnd entweder bis zur Buchtung der dritten

Läiigsader oder bis gegen die Fliigelspitze hinreichend
, zeigt , in erstereni

Falle als Fleck, in letzterem als Wisch bezcicbnet.habe. Der nach hinten hin

sanft verwaschenen honiggelben Färbung
,

welche sich von der FlUgelbasis

bis etwa zur Mündung der ersten Längsader binziebt , habe ich bei keiner

Art gedacht, da sich keine die Arten gut trennenden Merkmale von dersel-

ben hernehmen lassen.

A. Die beiden ersten Füblerglieder zusammen kürzer als das

dritte oder ungefähr so lang wie dieses.

A. Hinterleib deutlich behaart *).

a) Männliche Genitalien sehr gross,

a. Gelbe Hinterleibsbinden breit . 1. Ch. sytrarvmMeig.
ß. Gelbe. Hinterleibsbinden schmal 'i. Ch. sylnarum Meig. var.

imfmdi.um. •

h) Männliche Genitalien von gewöhn-

licher Grösse.

a. Flügel mit bis gegen die Spitze

reichendem braunen Wisch . 3. CA. fasciolatnm Deg.
1783.

ß, Flügel ohne braunen Wisch oder

Fleck 4. CA. o rc« L i n n. 1758.

ß. Hinterleib kahl,

rt) Der Seitenrand des Hinterleibs

schwarz, oder doch nur da, wo ihn

die Binden erreichen, gelb . . 5. Ch. inter medium Meig.

1888.

6) Der Seitonrand des Hinterleibs ganz

(orange-) gelb . . 6 . Ch. cisalpinum Rond.
184.5.

*) Die vier erKteii können in EnuHiigelung von Männchen auch so unterschieden

werden;

a) Flügel mit hreiinem, fast bi.s zur Spitze reirhendem

Wisch fasciolatum.

b) Flügel ohne braunen Wisch oder Fleck,

((. die gelben tjiierllecken liegen auf der Mitte der

Bauchringe arcuatum,

ß. die gelben Querflecken liegen ganz an der Basis

der Bauchringe,

1. die gelben Binden auf der Oberseite des Hinter-

leibes breit sylrarum,

V. die gelben Binden auf der Oberseite des Hinter-

leibes schmal i<l. var. impitdicum.

17Bd. VI. Abh.
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B. Die beiden ersten Ftthlerglieder zusammen bedeutend linder

als das dritte.

A. Oberseite d es H i n ter I ei b s mi t

vier UDlerbrochenen glei-

chen oder ziemlich gleichen

Binden.

) Flügel milhrauuem Fleck, der sich

zuweilen zu einem Wisch verlän-

gert, die gelben Hinterleibsbinden

nicht auf den Seilenrand über-

gehend.

Erstes Fühlerglied viel länger

als das zweite . . . .7. Ch. lineare Zeit. 1819.

ß. Das erste und zweite Fühlerglied

beinahe gleich lang.

1. Der braune Flügellleck sehr

gross , bis über die vierte

Längsader reichend . 8. Ch. sibiricumLöw. 1856.

8. Der braune Flügellleck klein,

zuweilen ziemlich undeutlich.

t Schenkel stets ganz gelb . 9. Ch. festivum Lion. 1758.

tt Vorder- und Mittelschenkel

von der Basis aus geschwärzt 10. Ch. vernale Löw. 1841.

) Flügel ohne braunen Fleck oder

Wisch, die gelben Binden stets auf

den Seilenrand desselben über-

gehend.

a. Die beiden Striemen auf der Mitte

des Thorax weisslich, bis wenig

über die Mitte reichend.

i. Männliche Genitalien gelb, der

llinterrandssaum des vorletzten

Segments sehr breit . . 11. Ch. octomaculatum
Gurt 1838.

3. Männliche Genitalien schwarz,

der Hinterrandssaum des vor-

letzten Segments schmal . li. Ch. elegans Luw. 1841.

ß. Die beiden Striemen auf der Mitte

des Thorax gelblich, sehr breit

und fast bis zum Hinterrandedes-

selben reichend . . .13. CA.parfnerts# Rond.1845.
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B. Die gelben Bo gen binden des
zweiten und vierten Ringes
breit and ganz, die des drit-

ten und fünften schmal oder
fehlend 14. Ch. bictncftiml i nn. 1759.

Die Eintheiliing sämmtlicher Arien in solche, bei welchen die beiden

ersten Föhlerglieder zusammen kürzer oder doch nur ungefähr so lang wie

das drille, und in solche, bei welchen sie viel länger als das dritte Glied

sind, hat durchaus nichts Zweifelhaftes; alle diejenigen Arten nämlich, bei

welchen die beiden ersten Fühlerglieder zusammen das dritte, besonders

wenn es zusammengetrocknet ist, an Länge ein wenig überlrelTen, kündigen

aich sogleich durch die deutliche Behaarung des Hinterleibes als zur ersten

Abtheilung gehörig an.

Was die Behaarlheit oder Kahlheit des Hinterleibes betrifft, so ist zu

bemerken, dass der Hinterleib bei allen Arten an der Basis, und besonders

an den Seiten derselben längere zarte Behaarung von meist sehr heller Farbe

hat

,

auch bei keiner einzigen Art auf dem übrigen Theile seiner übrigen

Oberfläche haarlos ist; bei den meisten Arteu sind aber die dort stehenden

Härchen so überaus kurz , so anliegend , und weil sie auf der schwarzen

Grundfarbe ebenfalls schw'arz sind, so wenig bemerkbar, dass der hintere

Theil des Hinterleibes ganz kahl erscheint; bei den anderen Arten ist die

Behaarung des Hinterleibes abstehender länger , in grösserer Ausdehnung

und namentlich auch am Seitenraude hell, so dass sie viel mehr in die Augen

fällt, und der ganze hintere Theil des Hinterleibes kurz aber dicht behaart

erscheint. Zugleich will ich noch bemerken, dass bei denjenigen Arten mit

kahlem Hinlerleibe, bei welchen die gelbe Zeichnung desselben zuweilen eine

sehrgros.ee Ausdehuiing hat, wie z. B. bei octomaculalnm und inlermediumy

die Behaarung auf denjenigen Theilen des Gelben, welche bei andern Exem-
plaren schwarz sind, stets schwarz bleibt; dieser Umstand lässt sic sogleich

als Varietäten mit ungewöhnlich ausgebreiteter gelber Färbung erkennen.

Wenn die Arten der Abtbeilung B weiter in solche mit gleichen un^

solche mit ungleichen Hinterleibsbinden getheilt werden , so hat man

»

um
vor jedem Zweifel sicher zu sein, nur zu bedenken, dass hier, wie diess in

der gegebenen Uebersicht auch zur Genüge angedenlet ist, eine ungefähre

Gleichheit einer ausserordentlichen Ungleichheit gegeiiübergestellt wird.

Auch die Trennung der Arten mit gleichen Hinterlcibsbinden in solche

mit einem braunen Flügelfleck, und solche ohne denselben ist vollkommen

sicher, da bei ersleren die gelben Hinterlcibsbinden nie, bei letzteren stets

bis auf den Seilenrand des Hinterleibes fortgesetzt sind ;
doch wird es viel-

leicht gut sein hier nochmals daran zu erinnern, dass der Flügelfleck bei

Chr. cernale zuweilen fast vollkommen verschwindet, bei einer südlichen,

bereits io Mittelitalien auftretenden Varietät, die auch auf Sicilien vorkomnii,

sich dagegen auf der dritten Längsader noeli weiter nach der Flügelspilze

72 *
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hinzicht und so die Gestalt eines Wisches annimmt. Auch bemerkt man bei

dir. eleyans und octomaculalum zuweilen eine Trübung an der Stelle., wo
der braune Fleck hei andern Arten liegt ; ein wirklicher brauner Flügelfleck

findet sich bei ihnen aber nie.

Die charakteristischen Merkmale und die bisher bekannte Verbreitung

der einzelnen Arten, lassen sich etwa so angeben :

1. dir. s y If) aruin Meig. — Verhällniss der Fühlerglieder etwa

wie — Augen deutlich behaart*). Die weissen Thoraxslriemen

verlängern sich, wenn man sie ganz von vorn beleuchtet und von der Seite

betrachtet, bei untadelhaft conservirten Exemplaren bis gegen das Hinterende

des Thorax. Die beiden hintereinander stehenden Theile der Seitenstrieme

nicht sehr entfernt von einander. Schildchen auf der Mitte schwärzlich**).

Hinterleih breit, flachgewölbt, bei dem Männchen hinten sehr stumpf. Die

Hinterleibsbinden breit, ziemlich gerade, gegen den Seitenrund hin dadurch

verbreitert, dass sich die hintere Gränze derselben mehr nach hinten biegt

als die vordere, den Seilenrand selbst nicht erreichend, die vorderste binde

etwas breiter unterbrochen als die folgenden; die gelben Hinlerrandsäume

in der Mille nicht erweitert, an den letzteren drei Ringen stets vorhanden,

den Seitenrand erreichend: wenn sie schmäler sind, bleiben die Binden von

ihnen getrennt; wenn sie breiter sind, so verbinden sich die Binden mit

ihnen ein Stück vor dem Seitenrande , es hat dann gewöhnlich auch der

zweite Ring einen gelben Hinterrandsanm. Am Bauche ist der kurze erste

Ring gelblich; Basis des zweiten Ringes mit zwei blassgelbcn eiförmigen

Ouerttecken, Hinterrand desselben mit nach den Seilen hin erweitertem , in

der Mitte breit unterbrochenem gelben Saume ; dritter Ring mit derselben

Zeichnung, aber der Hinlerrandsaum viel breiteri vierter Ring dessgleichen,

der gelbe Hinterrandssaum aber so breit
,

dass von dem Schwarzen wenig

mehr als eine Linie übrig bleibt; fünfter Ring ganz gelb. Männliche Genitalien

ausserordentlich gross, gelb, in zwei gegeneinander gekrümmte gelbe Haken

endigend; der ganze letzte Leibesring des Männchens erhält durch die Grösse

der Genitalien eine difforme Gestalt. — Flügel ohne schw'arzbraunen Wisch
oder Fleck

, die dritte Lüngsader nur sehr sanft gebuchtet. Alle Schenkel

des Männchens von der Wurzel bis zum dritten Theile oder bis zur Hälfte

geschwärzt; bei dem Weibchen pflegen cs nur die Vorder- und Miitelschen-

kel etwa bis zum dritten Theile zu sein. — Grösse 6*/4 — 6*/«'".

*) Die Augen .sind bei allen Arten behaart
;

bei den Weibchen ist diese Be-

haarung kürzer und sparsamer als bei den .Männchen ; bei nr. i — 4 ist sie

schon mit blossem Auge recht wohl wahrnehmbar.
•*) Das Schildchen ist auf der Mitte bei .sehr vielen Arten etwas durchscheinend

und weissfarbig, so dass es da schwärzlich erscheint; bei andern Arten
ist es daselbst wirklich schwarz gefärbt; der Unterschied wird sehr deutlich,

wenn man die Oberfläche desselben ganz von der Seile her betrachtet: Arten

mit auf der Mitte schwärzlichem Schildchen haben dasselbe zuweilen ganz gelb.
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V e r b rei tu ri : England, ganz Deutschland, Frankreich^ Oberitaiien

bis Florenz.

Chr. sy Iva r um Meig. vor. impndicum. — Ich besitze nur zwei

Männchen aus Sicilien, wo sie von Zeller gefangen worden sind. Sie

stimmen in allen plastischen Merkmalen mit Chr. syloarvm überein., sind

aber viel kleiner; die Hinterleibsbinden sind ganz ansserordeutlich schmal,

erweitern sich vor dem Seitenrande sehr plötzlich; und sind von den eben-

falis sehr schmalen HiiiterrandssSnmen vollständig getrennt. Die schwarze

(Juerlinie, weiche auf dem letzten Abschnitte des männlichen Hinterleibes

die schmal unterbrochene ßogenbinde von dejn breiten Hinterrandssaume

trennt , ist breiter als ich sie bei Chr. sylvarnm je gesehen ^habe. — Ich

vermag das Recht dieser Exemplare eine eigene Art zu bilden nicht voll-

ständig nachzuweisen, finde aber in dem ganzen \nselien derselben so etwas

F.igenthümlichcs, dass ich mich auch keineswegs ganz sicher fühle ,
indem

ich sie mit Chr. sylvarnm vereinige, da es Andern eben so gehen dürfte,

und eine gründliche Ermittlung des Wahren wünschenswerth ist, habe ich

sie hier unter einer eigenen Nummer und als besondere Varietät von Chr.

sylvarnm aufgeführt. — Grösse .'i'"'.

Verbreitung; Sicilien.

3. Chr. fasciolatnm Deg. — Verhällniss der FOhlerglieder etwa

wie — Augen deutlich behaart. Schildchen braunschwarz, nur

der Vorderrand gelb. Die beiden Theile der gelben Seitenslrieme des Thorax

weiter von einander entfernt, als bei den andern Arten, der hintere Tlieil

kürzer als der vordere. Hinterleib sehr hochgewölbt, bei beiden Geschlech-

^
tern uach hinten hin etwas kegelförmig , sehr stark behaart; die längere

Behaarung an den Seiten der Basis ist gröstentheils schwarz, die gelben

Ouerflecken liegen auf der Mitte des zweiten und dritten Banchrings, sind

besonders auf dem dritten Ringe fast linienförmig und fehlen daselbst dem

Männchen gewöhnlich ganz. — Schenkel von der Basis aus in grosser Aus-

dehnung braun oder schwarzbraun. Vorderrand der Flügel mit schmalem,

langem, dunkelbraunem Wische, welcher in der Nähe der Wurzel der dritten

Längsuderbeginnt, und sich bis über die Mündung der zweiten Längsuder

hin erstreckt, aber noch hinten hin diese Ader wenig überschreitet; dritte

Längsader nur sanft gebuchtet. Grösse 6V» — 7*//".

Verbreitung: Schweden, England, ganz Deutschland.

4. Chr arcualum Linn. — Verhältniss der Fülilcrglieder etwa

wie — Augen deutlich behaart. Schildchen auf der Mitte mehr

oder weniger schwärzlich. Beide Theile der Seitenslrieme des Thorax in

geringer Entfernung von einander, der hintere Theil derselben nicht kürzer

als der vordere. Hinterleib sehr hochgewölbt, bei dem Männchen hinten ein

wenig konisch, bei dem Weibchen stark abgerundet, sehr stark behaart;

die lange Behaarung an den Seiten der Basis desselben ist bei dem Weib-

chen gewöhnlich hell , bei dem Männchen aber zum Theile schwarz. Die

gelben Flecke auf dem Bauche sind völlig linieiiförmig und liegen auf der
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Mitte des dritten und vierten Ring-es. — Flügel ohne dunkelbraunen Fleck

oder Wisch ; die dritte Längsader nur sehr sanft gebuchtet. — Grösse 4—^W".
Verbreitung: Schweden, ganz Deutschland.

5. ehr. int ertnedium Meig. — Verhältnisse der Fühlerglieder

etwa wie: zuweilen findet sich das dritte Ftthlerglied nach Ver-

hältniss noch etwas länger, besonders bei Weibchen. Augen, wie bei allen

nacbfolgeniien .Arten , schwach behaart. Schildchen in der Milte mehr oder

weniger schwärzlich. Der sehr kahle Hinterleib nach Verbältniss etwas

breit, besonders bei dem Weibchen; der dritte und vierte Ring desselben

schwach gekielt, was indessen bei einzelnen Exemplaren nur mit grös.ster

Muhe zu bemerken ist; der Seitenrand breit; die Form des Hinterleibes

oval. Die Ausdehnung der gelben Hinterleibszeichnung sehr veränderlich;

bei den dunkelsten Exemplaren finden sich nur vier massig breite, in der

Mitte unterbrochene, den Seitenrand nicht erreichende Bogenhinden, ganz

schmale Hinterrandssäume an dem drillen und vierten , und ein fleckenför^

miger Saum am Ende des letzten Ringes; die beiden Theile der Bogenbinde

des letzten Ringes sind stets mehr nach vorn gerichtet , als bei Chr. festi-

rum., und bei den dunkeln Exemplaren durch einen schwarzen, glockenför-

migen Fleck von dem Hinterrandssaume desselben getrennt. Bei den hellsten

Exemplaren sind die gelben Binden breiter, erreichen den Seitenrand voll-

ständig und verbinden sich mit den Hinterrandssäumen ; der Hinterrands-

saum des letzten Ringes breitet sich dann in einen gelben Fleck aus, wel-

cher von der Bogenbiude desselben durch ein umgekehrtes, feingezeich-

netes schwarzes Y getrennt ist; der vorletzte Ring hat dann gewöhnlich

einen zu einem grossen Dreiecke erweiterten gelben Hinterrandssaum, wel-

cher im äussersten Falle zwischen sich und der Bogenbinde nur zwei dicke

schwarze Linien übrig lässt ;
einen ähnlichen , aber nicht so breiten Hinter-

randssaum hat dann auch der dritte Ring, und selbst am zw'eiten tritt oft

ein mehr oder weniger au.sffebreiteter gelber Hinterrandssaum auf. — Der

Bauch ausser der hellen Basis mit zwei gelben Binden ; die erste derselben

ist in der Regel ganz; sie wird von zwei gelben Qiierilecken an der Basis

des dritten Ringes und von dem in der Mitte fein linienförmigen , au der

Seite dreieckig erweiterten Hiuterrandssaume des zweiten Ringes gebildet;

<lie zweite Binde, welche stets unterbrochen ist, ist in ähnlicher Weise ge-

bildet
;
Hinterrand und Hinterecken des vierten Ringes meist ebenfalls gelb.

Bei den dunklem Exemplaren sind die männlichen Genitalien schwarz, sonst

gelb. Auch fehlt bei dunkeln Stücken der untere gelbe Fleck an den Brust-

seiten. — Flügel stets mit ausgedehntem dunkelbraunen Wische ; er beginnt

in der Nähe der Wurzel der dritten Längsader und reicht meist vollständig

bis zur Mündung der zweiten Längsader, wo er mit seinem hinteren Ende
die dritte Längsader jenseit ihrer ziemlich starken Buchtung zu berühren

pflegt. — Die Schenkel des Männchens sind gewöhnlich vou der Basis aus

geschwärzt; bei dem Weibchen sind die Schenkel entweder gar nicht ge-

schwärzt, oder diese Schwärzung ist doch viel weniger ausgedehnt, als bei
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dem Männcheo. — Bei einer sehr schönen Varietät sind die Brustseiten fast

schwarzblau und der ‘Untere Fleck derselben zeigt einen metallisch messing«'

gelben Schimmer. — Es ist diese Art so ausserordentlich veränderlich,,

dass sie mehr als irgend eine andere verkannt worden ist ;
ich glaubte

dessbalb ihre Varietäten wenigstens etwas näher bezeichnen zu müssen. —
Grösse: 4—6V* Lin.

Verbreitung: Deutschland und Frankreich, besonders im Süden

beider Länder ;
durch ganz Südeuropa bis nach Kleinasien und Syrien überall

gemein.

6. ehr. cisalpinum Bond. — Verhällniss der Fühlerglieder etwa

wie l:lVj;*y*. — Schildchen auf der Mitte in grösserer oder geringerer

Ausdehnung schwärzlich. Hinterleib kahl, nicht sehr hoch gewölbt, auf der

Milte des dritten und vierten Ringes mit stumpfem Kiel, von* mittlerer

Breite, mit sehr breitem Seitenraude , welcher (wenigstens nach dem Tode)

eine orangegelbe Farbe hat -, vom zw'eiten bis zum vierten Ringe ist der

Hinterleib von sehr gleich mässiger Breite, hinten sanft abgerundet; die vier

gelben, in der Mitte unterbrochenen Bogenbinden hängen mit dem gelben

Seitenraude stets vollständig zusammen. Die gelben Binden am Bauche wie
bei tler vorigen Art

;

die Hinterecken des vierten Bauchringes gewöhnlich

gelb gefärbt, und der Hinterrand desselben oft mit gelbem Saume. Flügel*

wisch und Flügelgeäder wie bei der vorigen Art, aber die ganzen Flügel

etwas breiter. Vorder* und Mitleischenkel sind häufig, besonders bei dem
Männcheo, von der Basis aus geschwärzt. — Grösse : 5 — 6 Lin.

Verbreitung: Ganz Italien von der Lombardei bis Sicilien ; auch

auf Corsica.

7. Chr. lineare Zett. — Verhällniss der Fühlerglieder etwa wie

lVa:i:iV> (ich kann mir ein einziges Weibchen vergleichen) und desshalb

leicht an der ausserordentlichen Länge des ersten Fühlergliedes, sowie der

grossen Länge der Fühler selbst zu erkennen. Schildchen schwarz. Hinter-

leib sehr schmal, hoch gewölbt, mit vier schmalen, in der Milte unterbro-

chenen gelben Bogenbinden , welche nie auf den Seitenrand übergehen.

Bauch mit zwei gelben Binden an der Basis des drillen und vierten Ringes,

welche durchaus nicht auf den vorangehenden Ring übergehen ; die erste

derselben ist ganz, die zweite unterbrochen; nahe am Yorderrande des

fünften Bauchringes finden sich bei meinem Exemplare noch zwei feine gelbe

Querstriche. — Flügel mit deutlichem, braunem Fleck: die dritte Längsader

stark gebuchtet. Die Schenkel von der Basis aus in grosser Ausdehnung ge-

schwärzt. — Grösse ; 4*/$ Lin.

Verbreitung: Schweden, Deutschland, Frankreich, Ungarn; überall

selten.

8. Chr. sibiricum nov. sp. — Ein Männchen io meiner Sammlung.

— Dem Chr. festirmm nahestehend; Fühler etwas länger als bei diesem;

Verhällniss der Fühlerglieder etwa wie 1 : 1
: Vi. — Schildchen schwarz, nur

der Hioterrand gelb. Gestalt des Hinterleibes wie bei Chr. festicum; die
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vier gelben ßo^enbinden scbmüler^ nis ich sie bei diesem je gesehen habe.

Am Bauche findet sich eine schmale, breit unterbrochene gelbe Binde an der

Basis des dritten Ringes, welche durchaus nicht auf den zweiten Ring uber-

gehl ; zwei kleine gelbe Fleckchen stehen an der Basis des vierten Ringes.

— Der Flügelfleck hat eine ganz ausserordentliche Grosse ; er beginnt schon

an der Wurzel der dritten Längsader , reicht bis in die Mitte der starken

Ausbuchtung derselben nnd geht nach hinten selbst noch über die vierte

Längsader hinaus, was bei keiner andern Art der Fall ist. — Die Schenkel

haben gar nichts Schwarzes. — Grösse: 6Vi Lin.

Verbreitung: Sibirien.

9. ehr. festivum Linn. — Die gemeinste deutsche Art, bekannt

als Chr. arcuatum Meig., dereu nähere Charakterisirung wohl überflüssig

ist. Die Schenkelbasis ist nie geschwärzt.

Verbreitung: Schweden, England, Frankreich, ganz Deutschland,

Ober- und Mittelitalien.

10. Chr. vernale Loew. — Dem Chr. festirum ziemlich nahe-

stehend, aber durch kürzere Fühler und verhältnissmüssig geringere Länge

des zweiten Gliedes derselben, kürzeren, hinten mehr abgerundeten Hinter-

leib
,

geringere Buchtung der dritten Längsader, die schwarze Basis der

Vorder- und Mittelschenkel und durch die durchschnittlich geringere Grösse

unterschieden. — Verhällniss der Füblerglieder etwa wie 1 :*/•:!*/•. —
Schildchen auf der Mitte in grösserer oder geringerer Ausdehnung schwarz.

Der Flügelfleck fehlt zuweilen fast vollständig; es unterscheidet sich daun

Chr.rernale von den beiden folgenden Arten doch leicht durch die schwarze

Basis der vordem Schenkel, sowie dadurch, dass bei ihm die Bogenbinden

nie auf den Seitenrand des Hinterleibes übergehen. Bei einer eigenlhüm-

liclien Varietät, w'elche bei Florenz mit ganz gewöhnlichen Exemplaren ver-

mischt fliegt, auf Sicilien aber ausschliesslich vorzukommen scheint, zieht

sich der braune Flügelfleck auf der zweiten Längsader weit noch der Flügel-

spitze hin und nimmt vollkommen die Gestalt eines Wisches an. Ein Unter-

schied, der eine specifische Trennung rechtfertigen könnte, ist übrigens

nicht wahrzunehmen. — Grösse: 4’/»— 5*/« Lin.

Verbreitung: Schweden, ganz Deutschland und Frankreich, Italien

bis nach Sicilien.

11. Chr. octomaculalum Curl. — Verhällniss der Föhlerglieder

etwa wie 1: ‘/t : 1 V» oder 1 : Ve : 1*/«. ~ Kleiner, auch von kürzerem Kör-

perbau und kurzflügeliger als Chr. elerfans. Die mit den Binden zusammen-

hängenden gelben llinterrandssäiiine breit oder ausserordentlich breit* in

ersterem Falle ist die vordere Grenze derselben nur sanft, in letzterem aus-

serordeiitlicli hoch gewölbt und dann in der Milte meistentheils eingekerbt

;

auf dem vierten Ringe bleibt im äiissersten Falle zwischen der Bogenbiiide

und dein ausserordentlich erweiterten Hinterrandssauino nur eine gebogene

schwarze Linie übrig. Die gelbe Binde des fünften Ringes ist von dem
Flecken am Hinlerraiide desselben nur durch ein feingezeichnetes umgekehr-

f
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tcs schwArses Y getrennt. Die männlichen Genitalien sind stets gelb. Die

Schenkel an der Basis nie geschwärzt — Flügel stets ohne dunkelbraunen

Fleck oder Wisch; die Stelle desselben ist, jedoch nur sehr selten, etwas

getrübt; die dritte Längsader ziemlich stark gebuchtet. — Grösse;

h'/i 6*/* Lin.

Verbreitung: Schweden, England, Deutschland, Frankreich, Ober-

Italien ; im südlichen Theile des bis jetzt bekannten Verbreitungsbezirkes

viel häuPiger als im nördlichen.

12. Chr. eJegans Loew. — Von der Gestalt des Chr. festivum. —
Verhältniss der Fühlerglieder etwa wie 1 : 1 : 1*/*. Die gelben Binden des

Hinterleibes gehen stets auf den Seitenrand über; die gelben Hinterrands-

säume sind gewöhnlich schmal; wenn sie sich mehr verbreitern, erheben sie

sich in der Mitte stumpf dreieckig und haben nie ihre vordere Begrenzung

gewölbt, wie diess bei Chr. octomaculalum der Fall ist , auch sind sie nie

vorn in der Mitte eingekerbt t die gelbe Binde des letzten Ringes ist von

dem Qeckenförmigen Hinterrande desselben in der Regel durch einen

schwarzen glockenförmigen Fleck getrennt , welcher die Gestalt eines um-

gekehrten, grobgezeichneten Y annimmt, wenn sich der gelbe Fleck am
Hinterrande mehr ausdehnt. Die männlichen Genitalien sind stets schwarz.

Flügel stets ohne dunkelbraunen Wisch oder Fleck , nur höchst selten ist

die Stelle desselben etwas getrübt; die dritte Längsader ziemlich stark ge>

buchtet. — Grösse: 6—6*/« Lin.

Verbreitung: Schweden, England, Frankreich, Deutschland, Ober-

italien; im südlichen Theile dieses Verbreitungsbezirkes häufiger als im

nördlichen.

13. Chr. parmense Rond. — Verhältniss der Fühlerglieder etwa

wie t ; *A : I. — An den auf der Milte des Thorax ganz nahe bei einander

liegenden
, ausserordentlich breiten und bis gegen das Hinterende desselben

reichenden, gelbbrännlichen Striemen leicht zu erkennen. Schildchen auf der

Mitte kaum etwas schwärzlich. Die in der Mitte breit unterbrochenen Hinter-

leibsbinden sind daselbst viel breiter, als nach dem Seitenrande hin. Die

gelben Hinterrandssäume sind in der Milte ziemlich plötzlich dreieckig er-

weitert und bestehen zuweilen nur aus einem daselbst liegenden dreieckigen

Flecke. Flügel ohne braunen Wisch oder Fleck ,
doch die Spitze ziemlich

deutlich greulich gefärbt; die dritte Längsader stark gebuchtet. — Grösse:

6*/« Lin.

Verbreitung: Ober- uud Miltelitalien.

14. Chr. bicinctum Linii. — Diese Art ist au der eigenthümlichen

Hinterleibszeicbnung so kenntlich und von allen Arien durch dieselbe so

wohl unterschiedeu , dass sie noch nicht verkannt worden ist. Nor Herr

Rondaiii macht aus den Exemplaren mit ganz heilen Schenkeln eine eigene

Art, die er Chr. tncinctum nennt. Es ist das nichts als eine ganz gewöhn-

liche Varietät gegenwärtiger , in der Färbung der Schenkel höchst verän-

derlichen Art. Auch die Anwesenheit oder das Fehlen der auf eine feine

78Bd. VI. Abh.
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Linio reduciiten Bogcnbinde des dritten llinterleibsringes , sowie die firpös-

serc Breite oder Schmalheit der unterbrochenen Binde des fünften Ringes

sind nur individuelle Abweichungen; zuweilen fehlt die Binde des fünften

Ringes ebenfalls. — Ein weibliches, in Nordamerika gefangenes Exemplar

lässt sich speciflsch nicht trennen
; der einzige Unterschied besteht darin,

dass die ganz kurze Behaarung des kahlen Hinterleibes nicht schwarz , wie

bei unseren europäischen Exemplaren , sondern rostbräunlich ist und dess-

halb viel mehr in die Augen fällt. — Grösse: 4— .^*/s Lin.

Verbreitung: Oberitalien und ganz Europa nördlich von den Alpen ;

Nordamerika.

Ich will nun die völlig verworrene Synonymie soviel, als es mir mög-
lich ist, zu berichtigen suchen. Ich bedaure, dass ich das Werk von Geof-
froy, sowie Miiller''s „Prodromus“ nicht vergleichen kann, so dass die

von Herrn Walker aus diesen Schriftstellern zu Chrysotoxum ~ \rleu ge-
zogenen Synonyme {bipunctafum Müll., fasciatum Müll, und interseclum

G^offr.) noch einer besondern Untersuchung bedürftig bleiben.

Ich beginne mit Lin ne. In der ed. X des „Systems naturae,“ welches

17>8 erschienen ist, finden sich drei Fliegen aufgezählt, welche zur Gattung

Chrysotoxum gehören, nämlich Nr. 87 M. bicincta, Nr. 88 Iff. arcHata,

Nr. 33 M. feslira. — Ueber die Deutung der ersten derselben sind alle

Autoren einig; sie ist daa Chrysotoxum bicinrtum derselben. — lUusca ar~
cuata gilt ganz gewöhnlich für die in Meigen's Werke als Chrysotoxum
arcuatum beschriebene .\rt In der That enthalten die kurzen Angaben des

ed. X de.s „Syst, iiat.“ nichts, was dieser Annahme w’idersprädie. Anders

aber steht es, wenn man die ausrührliche Beschreibung, welche Lin ne in

der „Faun, snec.^ (ed. II. Nr. 1800) von ihr gibt, prüft; diese gibt den

Nachweis , dass er eine behaartere Art mit vier gelben Binden auf der Uo-
terseite des Hinterleibes vor sich gehabt habe, ganz gewiss aber nicht das

Meigen'sche Chrysot. arcuatum. Unter den schwedischen Arten kommen
nur zwei vor, auf weiche sich Linne's Beschreibung beziehen lässt; es

sind die oben als Nr. 4 arcuatum und Nr. 3 fasciolalum aufgezahlten Ar-
ten ;

erstere ist die von beiden in Schweden bei Weitem häufigere .\rl, und
Linnö's Worte: „sciitellum flavum, medionigrum*^ lassen keinen Zweifel

zu, dass er sie bei der Beschreibung seiner Musca arcuata vor sich gehabt

habe; diese Art muss also den Linnö'schen Namen behalten. — Linnens

Musca feslira wird gewöhnlich für die bekannte Doros-Arl gehalten. Ob-
gleich die Stellung, welche ihr Linnd im „Syst, nat.^ zwischen den andern

Arten gibt, einigermassen dafür zu sprechen scheint, gibt doch die in der

„Faun, suec.“ (ed. II. Nr. 1818) mitgetheilte Beschreibung einen ganz an-

dern Ausschlag; die Beschreibung des Bauches („subtus fascia flava et

posterius puncia duo flava^) beweist, dass dieser Doros nicht gemeint sein

könne , w eicber am Bauche drei gleiche und noch eine vierte, viel sclimä-
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lerc^ unterbrochene Binde hat; die Beschreibung' der Fühler und besonders

auch die Beschreibung der gelben Zeichnung an den Brustseiten (^Iboracis

lalera linea longitndinali flava, interrupta , cui subjacet macula V flavum

refereiis cum duobus punctis^) lassen gar keinen Zweifel, dass die Art ein

Chn/sofoxum ist. Um bei der Deutung der Linn^'schen Beschreibung nicht

in Confusion zu gerathen muss zuerst bemerkt werden, dass sie eine An-
gabe entbält, welche sich auf gar keine Chrysotoxum-\rl anwenden zu las-

sen scheinen kann, and vielleicht die Veranlassung zur Verkeimung und

falschen Deutung der Linnd’schen Art gegeben hat; er sagt nämlich: frons

lineis duabus perpendieuiaribus llavis; mao scheint angenommen zu haben,

dass Linnd mit frons die Stirn gemeint habe und hat sich nuu unter der

frons lineis duabus perpendieuiaribus Savis eine Zeichnung gedacht, wie sie

das Weibchen des Doros festieus der Autoren bat. Dabei hat man zu leicht

über das Wort nperpendicularibus^ weggelesen ; die Wahl desselben lässt

gar keinen Zweifel, dass Linnä's Worte sich auf die Zeichnung des Ge-

sichtes beziehen , mithin auf den Doros gar nicht , auf eine Clirysotoxum-

Art aber gut genug passen. Bedarf es noch eines Beweises für den Sinn,

in weichem Linnä bei Beschreibung der Dipteren „frons^ braucht, so fin-

det man ihn leicht, wenn man denselben Ausdruck in andern Fliegen-

beschreibungen der „Faun, suec.'^ aufsucht; es ist eben überall das Gesicht

damit bezeichnet. — ln Schweden kommen vier Chrysotoxum - Arten vor,

zwischen denen man bei der Deutung der Musca festiva zu entscheiden hat;

es sind diess das überall gemeine Chr, festimm , Chr. vemale und die bei-

den dort sehr seltenen Chr. elegans und Chr. octomaculaium ; die drei

ersten derselben stehen einander recht nahe, so dass mao wohl mit Recht

annehmen darf, dass Linnd sie schwerlich von einander unterschieden

haben würde, wenn er sie auch alle drei gekannt hätte ; seine Angabe Uber

die Zeichnung des Bauches (subtus fascia flava et posterius duo piincta flavu)

scliliesst Chr. festivum aus, und passt auch auf Chr. octomaculaium ganz

und gar nicht. Es bleibt mithin nur noch zwischen Chr. festivum und ver-

nale zu entscheiden. Da keine einzige Art mehr auf Chr. vernalo als auf

Chr. festivum y die Angabe einer ununterbrochenen gelben Binde am äus-

sersten Ende des Hinterleibes aber auf Chr. festivum besser als auf Chr. ver-

nale anwendbar ist, und da endlich Chr. festivum die in Schweden viel ge-

meinere Art ist, betrachte ich es als entschieden, dass der Linnd'sche Name
auf sie mit Recht angewendet wird. Linnd selbst zieht Scopoli's Conops

festivus (Ent. carn. 355, Nr. 964) zu seiner Musca festiva \ Scopoli's Be-

schreibung lässt aber Chr. festivum nicht verkennen.

Auch De ge er kennt drei Chrysotoxum-AUeo. Ich kann nur die Aus-

gabe von Götze vergleichen und finde hier: 1) Tom. VI, 55, 14, M.fascio-

lata. Tab. VII. fig. 14 und 15. — i) Tom. VI. 55, 15, M. arcuata. —
3) Tom. VI. 56, 16, M. birincta. Tab. VI. 16. — Dass Musca arcuata mit

Chrysotoxum festivum., und Musca bicincta mit Chrysotoxum bicinctum einerlei

ist, leidet keinen Zweifel. — Dass Muscu fasciolata nur entweder Chr. ar-

18 '='
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cuatnm oder Chr. fasciolatum sein kann, zeig-en Abbildung und Beschreibung

mil Sicherheit. Dass man sie io letzterem zu erkennen hat, geht aus Nach-

folgendem mit Sicherheit hervor: 1. Sind die Flügel an der ganzen Länge

des Vorderrundes dunkel, wes nur auf Chr. fasciolatum
y

aber nicht auf

Chr. arcuatum passt, t. Zeigt das Schildchen in der Figur nur an der Basis

einen hellen Querstrich
;

dieses jErelben Striches wird auch im Texte noch-

mals gedacht und in der Beschreibung von Musca arcuata wird, im Gegen-

satz zu der Färbung des Schildchens der Musca fasciolata , das Schildchen

als ringsum gelb beschrieben i diese Zeichnung des Schildchens ist aber

eines der für Chr. fasciolatum besonders charakteristischen Merkmale.

H. In der Abbildung erscheint Musca fasciolata so gross wie die links da-

neben in Nr. 13 freilich sehr schlecht abgebildete Müesia vespiformis ^ und

sehr viel grösser als das rechts daneben in Nr. 16 abgebildete Chrtfsotox.

hicinctum

;

auch dieses Grössenverhältniss spricht für die Identität von

Musca fasciolata mit Chr. fasciolatum. Es ist an derselben mithin nicht za

zweifeln. — Noch will ich erwähnen, dass Schummel (Ber. d. schles.

Gesellsch. 1841) mit Unrecht die Identität von Musca arcuaia und Chryso-
toxum festirum bezweifelt, weil Degeer ihr gelbe Binden am Bauche ab-

spreche: er Ihut diess in der That nicht, sondern sagt nur, dass sie nicht

gelbe Streifen und Flecke habe, was ganz richtig ist.

In den Schriften von Fabricius ffndet sich Chrysot. hicinctum als

Syrph. bicinctus im Syst. Ent 767, 21, in den Spec. In.s, 427, SO, und in

der Ent. Syst. IV. »93, 54 ; als Mulio bicinctus Ent. Syst. Suppi. 5.t7, I,

und Syst. Ant. !83, 2. — Chrysot. festivum findet sich als Syrph. arcuatus

iin Syst. Ent. 767, 22, in den Spec. Jus. 427, 31, in der Ent. Syst. IV. 293,

yi; als Mulio arcuatus in der Ent. Syst. Suppi. 5.^9, 2, und im Syst. Aotl.

184, 3. — Endlich findet sich noch Chrys. syharum als Syrphus vespi-

formis in der Ent. Syst. IV. und als Milesia cespiformis im Syst« Anti.

1H8, 4, während der Syrphus respiformis seiner frühem Schriften (Syst.

Eilt. 769, 33, Spec. Ins. 430, 46) mit Linnd's Musca cespiformis der

Milesia cespiformis der neuern Schriftsteller identisch ist, welche in der

Ent. Syst. IV. 300 , 80 plötzlich als Syrphus apiformis aiiftritt und Syst.

Anti. 181 , 3 als Milesia apiformis wieder erscheint. — Syrphus festirus

der Fa b r i oi us'schen Schriften scheint zuverlässig der unter diesem Namen
bekannte Doros zu sein, welcher wohl nach Walkers Vorgänge am
besten Doros citrofascialus Deg. genannt wird, ln der Ent. Syst. IV tritt

unmittelbar hinter ihm noch ein Syrphus laetns auf, welcher ihm ausser-

ordentlich ähnlich sein, aber nur die erste Hioterleibsbinde unterbrochen,

die drei andern ganz haben soll , und als dessen Wohnort Kiel angeführt

wird ; gäbe es eine Doros citrofasciatns so nahestehende und nur durch das

angeführte Merkmal unterschiedene .Art, so würde darin ein starker Beweis

liegen, dass Fabricius wirklich unter Syrph. festirus den Doros citro-

fascialus gemeint hat. Da diess aber nicht der Fall ist, so stützt sich diese

Ausdeutung seines Syrphus festirus einestheils darauf, dass er zu dcinsel-

Digltized by Google



«17

beo die ßfusca citrofasciata Deg. als Synonym (freilich auch ^tfsca /es/ira

Lin. und Conops feslirus Scop.) anzicht, ganz besonders aber auf das

Zeugniss Meigen's, welcher über die meisten Pa bri cius'schen Arten sehr

wohl unterrichtet war.

Bei Schrank Andet sich in der Faun. boic. Nr. S407 lUuica areucUa^

welche am sichersten auf Chrysot, elegans gedeutet wird, und Nr. £413

Jtfusca bieincta^ weiche Chr. bidnctum ist.

Fallen beschreibt als Mulio fasriolatus das Chrgaot. faseiolalwn^

als var. ß zieht er dazu Exemplare von Chryaot. arcuatum. Sein Mulio

nrcualHs ist Chryaot. festirum., die var. ß desselben aber Chryaot. oc/o>

maculatumy nicht Chryaot. intermedium wie Neigen vermiithet hat. Der

in den Nachträgen beschriebene Mulio linearia ist ChryaotoTum lineare.,

welches inzwischen durch Zetterstedt (Act. Holm. 1819, 83) bekannt

gew’ordcn war. — Panzer's Mulio arcuatua zieht er als Synonym zu

Chryaot. faaciolatum; inwiefern er darin Hecht oder Unrecht bat, vermag

ich im Augenblicke nicht zu entscheiden ^ da mir die Faun. Germ, nicht zur

llaiid ist; Meigen’s Ansicht stimmt damit nicht überein, da er Mulio ar-

cuatua Panz. für einerlei mit Chryaot. ayharum hält.

Der dritte Theil der Systeme t. Besch r. Neige n's, weicher 1833

erschien, hat durch einen nnglücklichen Umstand zur Vermehrung der Ver-

wirrung recht wesentlich beigetragen. Es ist nämlich ein Theil der Beschrei-

bungen von Wiede mann geliefert worden, ohne dass die von ihm be-

schriebenen Arten mit den von Neigen beschriebenen genau verglichen

worden sind; so ist es gekommen, dass zwei Arten doppelt beschrieben

worden sind und dass Wiedcmaiin in seiner Beschreibung des Chr. ayl-

rarum von einem Chryaot. faaeiolaium spricht, welches von der Art, welche

Neigen so nennt, verschieden ist. Es schwindet alle Confusion vollständig,

wenn man zwischen Meigen's eigener Arbeit und der von ihm miigelheil-

ten Arbeit Wiedemann's scharf unterscheidet.

Neigen selbst beschreibt: 1. Chr. bidnctum., die gleichnamige

Liune\«che Art; 3. Chr. arcuatum., das Chr. /es/trtim Lin.; 3. Clir.itUer-

medium über welches ich weiter unten ausführlicher sprechen muss;

4 Chr faaciolntum , w'as vom wahren Chr. fasciolatum völlig verschieden

und völlig identisch mit dem von Wiede mann iu M eigenes Werke be-

schriebenen Chr. aylvarum., der unter diesem Namen eben aufgezählten Art

ist; 5. Chr. coatale., welches das echte Chr. fasciolatum Deg. ist; 6. Chr.

horlenae., welches gleich mit arcuatum Lin., und 7. Chr. lineare., welches

die gleichnamige Z etter stedt'sche Art ist.

Wiederoann beschreibt bei Neigen I. Chr. marginatum, welches

mit Chr. fasciolatum Deg. identisch und 3. ayharum., was wie .<K-hon

bemerkt, mit fasciolatum Neig, identisch ist, aber seinen Namen beiiallen

muss, da kein älterer berechtigter Name für dasselbe existirt.

Unter allen N e i g e n‘*schen Arten hat keine einzige so viel Zweifel

hervorgerufeia , wie sein Chryaot. iaUermedium
, ja es ist bis heute noch
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von Niemandem eine irg^end Riiverlässliche Deutung desselben gegeben wor-

den. Diess Wörde sicberlich nicht der Fall sein, wenn nicht Abbildung und

Beschreibung wesentliche Mängel hätten. Auch ich würde schwerlich über

diese Art in das Reine gekommen sein, wenn nicht ein von M ei gen für

Jac. Sturm bestimmtes Männchen, welches noch M eigenes eigenhändigen

Zettel trägt, in meinen Besitz gelangt wäre. Es gehört der von mir oben

als Chr. intermedium anfgezählten höchst veränderlichen Art an. Vergleiche

ich es mit Heigen’s Angaben von Chr. intermedium., so finde ich, dass es

sich allerdings durch die dort angeführten Merkmale von Chr. festieum un-

terscheidet, bemerke aber zugleich, dass Neigen die am meisten charak-

teristischen Unterscheidungsmerkmale, die grosse Kürze der beiden ersten

Fühlerglieder und die breitere Gestalt des Hinterleibes übersehen oder ver-

schwiegen hat. Werfe ich einen Blick auf die Figur, so muss ich bekennen,

dass sie herzlich schlecht ist, und dass sie die Hanptveranlassung zu allen

Zweifeln gegeben hat

;

die Fühler, welche in der nebenstehenden Figur von

Chr. festivum etwas zu kurz dargestellt sind , sind bei Chr. intermedium

etwas zu lang ; der Hinterleib nimmt von der Basis aus nicht genug an

Breite zu, und sollte sich am Hinterende etwas mehr verschmächtigen ; der

Flügelwisch, welcher in der Beschreibung ganz recht blasser , aber weiter

nach der FlUgelspitze ausgedehnt, als bei Chr. festivum genannt wird , ist

in der Figur zu dunkel und in einer Gestalt dargestellt, in welcher er sich

nur allenfalls bei Chr. bicinctum., aber bei keiner anderen bisher entdeckten

europäischen Art findet

;

überdiess ist seine hintere Gränze, ganz in dersel-

ben Weise, wie in der nebenstehenden Figur von Chr. festiviim viel zu

wenig vom Vorderrande des Flügels entfernt. So schlecht Meigen''5 Figur

aber auch ist, blickt in der Zeichnung des Hinterleibes und in der schwä-

cheren Ausbuchtung der dritten Längsader, doch das Richtige hindurch. Da

aber ausser der von mir oben als Chr. intermedium aufgeführten Art noch

Niemand eine andere kahlhäuchige europäische Art hat aufweisen können,

die sich in der von Neigen angegebenen Weise von Chr. fesfteum nnler-

.scheidet“, da ferner Neigen selbst diese Art als sein Chr. intermedium

bestimmt hat, ao meine ich, das.s nun jeder Zweifel über die Deutung dieses

Namens gehoben ist. — Die Varietät des Mulio arvuatus Fall, welche

Neigen zu Cr. intermedium zieht, gehört nicht zu diesem, sondern zu

Chr. octomaculatum.

Der von Dumdril in seinen „Considdrations gdnerales sur les Insec-

tes^ Tab. 50, Fig. 9 abgebildete Mulio arcuatus ist Chrysot. elegans.

Von den M a c q u a r t'schen Schriften habe ich mir leider den die Syr-

phiden enthaltenden Theil der „Dipt^res du Nord de la France“ trotz aller

Mühe noch nicht verschaffen können , mit dessen Hilfe es vielleicht möglich

wäre zu entscheiden, welche Arten er gemeint hat. Die Beschreibungen in

den „Suites ä Buffon“ sind so oberflächlich, dass nichts übrig bleibt als die

von ihm aufgezählten Arten für einerlei mit den gleichnamigen Meigen'schen

gelten zu lassen. Er hat nur eine angeblich neue Art, sowie Chr. sniteUa-
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tum^ beschrieben, so dass auch mir die Ermitlliinjif dieser einzigen Ma~

q u a r t'scheii Art von Interesse ist. Sie ist nicht ganz leicht, wenigstens,

wenn nur Maquarl's Beschreibung in den ^Suites h BufTon^ und die vou

M eigen ThI. VII. pag. 107 initgetheilte, ofTenbar aus den „Suites ä BufTon^

und aus den »Dipl^res du Nord de la France^ compilirte Beschreibung vor-

liegt. Soviel ist ersichtlich, dass Herr Macquart entweder das Weibchen

von Chrysotoxum intermedium oder von Chrysotoxum sylvarum vor sich

gehabt hat; wenn Meigen's Beschreibung des Bauches („erster Ring gelb,

die vier folgenden mit breiter unterbrochener Binde, auf den Hinterrand

des vorstehenden Ringes übergehend^) mit Maquart's Angaben in den

„Dipt. du Nord^ übereinstimmt und das „vier^ nicht etwa ein Meigeu'scher

Zusatz ist, so wird man Chr. scutellatum unter die Synonyme von dir. syl-

ramm bringen müssen. Es scheint dafür auch zu sprechen, dass hei diesem

das Schildchen zuweilen ganz gelb, der Mundrand zuweilen geschwärzt und

das obere Ende der schwarzen Gesichtsstrienie spitz ist. Ich habe aus Frank-

reich , als dirysot. scutellatum bestimmt, mehrmals dirysot. intermedium

erhalten.

Herr Curtis bildet in dem 1837 erschienenen 14. Bande der „Brit.

Ent.^ Chrysotoxum octomaculatum ab, dessen Artrechle sich vollständig

bestätigen
; es ist schon früher in seinem „Guide^ aufgeführt, den ich nicht

vergleichen kann.

Zettersted t's im Jahre 1840 erschienene „Insecta iapponica'^ kann

ich Obergehen , da die Benennung der Arten in denselben dieselbe wie in

den „Dipt. Scaiid.^ ist, auf welche ich weiter unten zurückkomme.

ln der von mir selbst in der Stettiner entomol. Zeitung von 1841 piib-

licirten Abhandlung über Chrysotoxum hin ich der Heigetrschen Bezeich-

nungsweise der Arten gefolgt, so dass Chr. arcnatum = Chr. feslimm^ Chr.

marginatum= Chr. fasciolatum., Chr. bicinctum= Chr. bicinctum ist. Mei-
g'en's Chr. fascxolatum habe ich verkannt, und irrthümlich als solches das

Männchen von seinem Chr. hortense aufgeführt *, die von mir als Chr. fascio-

latum aufgeführte Art ist also das Männchen , die als Chr. hortense aufge-

führte das Weibchen von Chr. arcuatum Lin. — Die von mir etwas vor-

eilig für Chr. scutellatum Mcq. erklärte Art ist Chr. intermedium, — Die

beiden von mir als neu beschriebenen Arten

,

Chr. rernale und elegans

haben sich als selbstständige Arten bewqhrt.

Die schlesischen Arten, über weiche Schummel berichtet, sind 1.

Chr. bicinctum= Chr. bicinctum., 8. Chr. arcuatum= Chr. festirum.,^. Chr.

hortense= Chr. arcuatum., 4. Chr. marginatum= Chr. fasciolatumy 5. Chr.

rernale= Chr. rernale., 6. Chr. elegans =z Chr. elegans., 7. Chr. syharum
= Chr. syharum und 8. das von ihm für neu gehaltene Chr. monticola=
Chr. intermedium. Die Beschreibung, welche er von der letzten dieser Arten

nach grossen Exemplaren, bei denen die gelbe Zeichnung des Hinterleibes

nur eine mässige Ausbreitung gehabt hat, gibt , lässt die Art nicht vcr-



kfiiaen^ ü)»«rdiess habe ich Gelegenheit gt^habt, die typischen Exemplare zu

vergleichefti ,

• '

‘ Die von Herrn ZeCterstedt aufgezählten schwedischen Arien sind:

1 . Chr. bicinrlum Chr, bicinchm^ *. Chr. arcuatum j= Chr. fesftntm^ 3.

CKf‘. fasciolatnm s= Chr. arcuatnm , 4. Chr. marginalum =: Chr. fasciofa-

tum^ 5. Chr. linearem Chr. lineare

,

6. Chr. intermedium — Chr. octoma-

cnlalntHy 7. Chr. remale — Chr. rernale., 8. Chr. elegans = Chr. elegans.

Die von Herrn Honda ni aufgezählten italienischen Arten sind: 1.

Chr. bicinetnm= Chr . bicinctuniy %. Chr. tricinetnm— Chr. bicinetnm var.,

ä. Chr. arcuatum z= Chr. fesfwumy wahrscheinlich mit dem in Oberitalien

nicht seltenen Chr. vernale zusammengeworfen, 4. Chr. italicum= Chr. in-

termedium nach seiner Beschreibung, wie nach der Untersuchnng typischer

Exemplare, 5. Chr. fasciolatum = Chr. sglramm^ B. Chr. chrysopolita —
Chr. octomacfilatnmy 7. Chr. elegans = Chr. elegans^ 8, Chr. parmense und

9 . Chr. cisalpinumy von denen die beiden letzteren ausgezeichnete von ihm

zuerst bekannt gemachte Arten sind.

Die Beschreibungen Zettersted t's, S c h u m m e l's und R o n d a n i’s

sind der Art, dass es nicht schwer ist über die von ihnen beschriebenen

Arten in das Klare zu kommen. Einen gewaltigen Rückschritt bilden dagegen

die grundschlechten Beschreibungen Herrn Walkers. Sie treiben sich mit

unnützer Weitläufigkeit in allen oder doch vielen Arten gemeinschaflHcben

lllerkmaien herum, und lassen diejenigen Merkmale
,

durch w'elche sich die

verwandten Arten wirklich unterscheiden, unbeachtet bei Seite. Wenn er in

den „Dipt. brit.** die Chrysotoxum-Arien in solche mit behaarten und solrhe

mit nackten Augen theilt, so erweckt das gleich von vorn herein ein schlech-

tes Vornrtheil gegen Beobacblungstleiss und Beobachtungsgabe desselben, da -

die Augen bekanntlich bei allen Arten behaart sind. Lohende AiMTkeiinung

verdient daS hier und anderwärts in diesem We ke hervortreteiide Bestreben

vergessene ältere Namen in ihr Recht einzusetzen. Diess ist hier in dieser

Beziehung auf Chr. festirum mit entschiedener Sachkenntniss geschehen?

Aehnllches lässt sich von der Wiedereinführung älterer Namen für mehrere

Arten anderer Gattungen rühmen; leidersteht die an vielen Stellen des Boches

w'ahrhaft absurde Synonymie damit in einem solchen Widerspruche , dass

man in Jenen Steilen den guten Bnth eines Sachverständigeren sehr wohl

erkennt. Chr. bicinctum Wik. ist Chr. bicinetnm y Chr. festirum— Chr.

festirum. — Chr. arcuatum ist nach der grundschlechten Beachreihung für

Chr. sylrarnm zu halten ; die angezngenen Synonyme gaben gar keinen

Aufschliiss, da solche die zu Ch. sylrarnm gehören, wie fasciolatnm Heig.
und fasciolatnm Rond., mit solchen, die zu Chr. arcuatum gehören, wie

fasciolalum Zetl, fasciolatum L w., hortense Meig.

,

bunt durcheinander

laufen. — Chr. intermedium ist Chr. elegans \ von den angeführten Syno-

nymen gehört intermedium M g. zu Chr. intermedium und Chr. intermedium

Zit., so w'ie Mulio arcuatus var. ß. Kall, zu Chr. octomacuiatvmy wie
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oben schon erwähnt worden ist. — Chr. marginatum scheint ziemlich be-

stimmt Chr. fasciolatum zu sein.

Die Beschreibung., welche Herr Walker in den „Ins. Saund.^ pag.

*19 von Chr. graecnm gibt, lässt sich nur auf Chr. intermsdium beziehen ;

der einzige scheinbare Widerspruch ist der , dass er die Mittelstriemen des

Thorax „yellow“, die Seitenstriemen „lawny“ nennt ; da letztere gewiss

nicht tawny sind, werden erstere wohl auch nicht yellow sein. Ich bin der

festen Ueberzeugnng, das er gar nichts Anderes als die auf der ganzen grie-

chischen Halbinsel so gemeine Art Chr. intermediutn vor sich gehabt hat.

Um einige Uebersicht in die Synonymie zu bringen, will ich die ein-

zelnen Arten nochmals in der historischen Folge ihres Bekanntwerdens auf-

zählen und bei jeder angeben
,

unter welchen Namen sie bei den von mir

verglichenen Schriftstellern auftritt.

Chr. bicinctum Lin., — 1758 in der ed. X des „Systems naturae“

aufgezählt, — unter demselben Namen bei Degeer und bei Schrank in

der „Fauna Boica,“ — als S y rp hu s bicinchts in den älteren Schriften von

Pabricius und bei Rossi, — als Mulio bicinctu» in dem Supplement

zur „Bnt. systematica“ und im „Systema Antliatorum“ von Pabricius und

bei Fallen, — als Chrysotoxum bicinctum bei M eigen, Schum-
mel, Zetterstedt, Rondani und Walker, — die Varietät mit ganz

gelben Schenkeln als Chrysotoxum tricinctum bei Rondani.

Chr. festivum Linn., — 1759 in der ed. X des „Systema nalurae“

als Musca festira aufgezählt, — als Conops festicus bei Scopol i,
•-

als Musca arcuata bei Degeer, — als Syrphus arcuatus in den

älteren Schriften von Pabricius, — als MuHo arcuatus im Supplement

zur „Entom. syslemalica“ und im „Systema Anlliatorum, sowie bei Fallen,
— 9\s C hry sot oxum arcuatum bei üfeigen, itlaquart, Schum-
mel, Zetterstedt, Rondani, — wieder als Chrysotoxum feslimm

bei Walker.
Chr. ar CU a tum Linn., — 1758 in der ed. X. des „Systema iiatu-

rae“ als Musca arcuata aufgezählt, findet sich als Mulio fasciolatus var

ß bei Fallen, — als Chrysotoxum kortense bei M ei gen und

Schummei, — als Chr y s o to xuin fasciolatum bei Zetterstedt.

Chr. fasciolatum Deg., — 1783 als i/tisca fasciolata beschrieben

und abgebildet, — findet sich als Syrphus respiformis in der „Eiilomo-

logia systematica“ und als Milesia respiformis im „Systema Antliatorum"

von Pabricius, — ah Mulio fasciolatus bei F a I 1 e n ,
— als Chry-

sotoxum marginatum und coslale bei M e i g e n, — als Chr yso to x um
marginatum bei Schummei, Zetterstedt und Walker.

Chr. lineare Zett. — 18i9 in den „Act Holm.“ als Mul io linea-

ris beschrieben, — kommt vor als Mulio linearis bei Fallen in den

„Nachträgen,“ — ah Chr y s ot o x um lineare bei M eigen und bei Zet-

terstedt in den „Dipt. Scand.“

ßd.VI. Abh. 70
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ehr. in termedium Meig-., — 1S88 aufgeslellt, ist von mir in der

^enloinol. Zeitung“ vom J. 1841 «Ls Chrysotoxum snitellalum erwähnt,

von Schum mel nochmals als Chr. monticola ^ dann von Rondaiii als

ehr. iialicum und suletzt von Walker als ehr. graecum beschrieben

worden.

ehr. sylrarum Meig., — 1888 von Wiedemanii in M eigenes

Werke unter diesem Namen und ebenda von Meigen als ehr. fasciolatum

beschrieben, — findet sich als ehr. syharum bei Scham mel, — als

ehr. fasciolatum bei Rondani, — und als ehr. arenatum bei Walker.
M ac q u a r t*s ehr. scutellotum scheint ein Weibchen dieser Art zu sein.

ehr. oct omac ulatum Curt. — , zuerst von Fallen als Mul io

arcuatns var. ß. erwähnt, 1837 von Curtis in der „British Entoniol.“ als

eigene Art aurgeslellt, — findet sich als eh ry s o t o x um intermedium

hei Zelterstedt in den „Dipt. Scand.“, — ist nochmals von Rondani
als ehr. chrysopoHta beschrieben worden, und wird von Walker als ehr.

octomaculatum unter den englischen Arte^ aufgezählt

ehr. rernale L w., — 1841 in der „entomol. Zeitung“ aufgestellt,

—

findet sich unter demselben Namen hei Schummel und Zetterstedt
in den „Dipt. Scand.“

ehr. eie g ans Lw.

,

— bat w'ahrscheinlich der Beschreibnng von

Mus ca arcuata in Schrank's „Fauna boica“ zu Grnode gelegen, — ist

von Dumerii in den „Cons. gen.“ als Mul io arcuatus abgebildet, und

von mir in der „entomol Zeitung“ v. ,1. 1841 als eigene Art unterschieden

worden i — es findet sich als ehr. elegans bei Schummel, Zelter-
sledt und Rondani, — als ehr. intermedium bei Walker.

ehr. parmense R o n d., — 1845 aufgestellt, — kömmt bei keinem

späteren Schriflsleller vor.

ehr. cisalpinum Rond., — 1845 nufge.'^lellt, — findet sich eben-

falls bei keinem der späteren Schriftsteller.

ehr. sibirienm m. nov. sp. 185(>, — hier zuerst erwähnt.

Als Endresultat meiner gesummten (Jnlersuchung stellt sich mithin her-

aus, dass bis jetzt 13 sicher verschiedene, dom europäischen Faunengebietc

angchörige Chrysotoxum-\T\en bekannt geworden sind Zu ihnen mag noch

die oben unter besonderer Nummer aufgeiührle eigenthümliche Varietät des

ehrysoto.Tum syharum hinzugerechnet werden
,

da vielleicht eine eigene

14. Art darunter verborgen sein könnte.
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U e b c r ein n c n c s C a r y c h i ii in ").

V o II

J7.

Als ich im vergangenen Jahre Herrn Frauenfeid eine Sendung von
Carychien machte, verfertigte ich auch eine kleine Beschreibung über die-

selben, in der ich alle bis damals aufgefundenen in drei Gruppen theilte,

nämlich: glatte, gerippte und gegitterte.

Herr Franeiifeld stellt in seiner Abhandlung, in der k. k. Akademie
der Wissenschaften, bloss die glatten und gerippten auf, und verwirft das

gegitterte ; von diesen war nur eine Art aus der Dolga jama bekannt; die

Längsstreifen sind bei manchen ganz, bei andern wenig oder gar nicht sicht-

bar, daher ich selbst zugebe, dass es zu Carychium Schmidiii passt, ob-
wohl es später, wenn sich die Zahl der gegitterten vermehren wird, den

jetzt tragenden Namen verlieren kann.

Nachdem ich aber meine im vergangenen Jahre gesammelten Ca-
rychien zu untersuchen anfing, fand ich eine ganz vollkommen gegitterte

Art, die in der Höhle Bidou sturm lebt und auch mit Srhmidtii Aehnlichkeil

hat, allein die Längs- und Querlinien bilden ein ganz vollkommenes Gitter,

das sowohl bei frischen als auch bei alten Exemplaren schon bei mässiger

Vergrösserung ganz gut sichtbar ist. Diesem Merkmale nach ist das ein von

den bis jetzt bekannten ganz verschiedenes Thier, das ich Carychium reti-

rulatum benenne.

Carychium reticulatum: Gehäuse mit sechs Umgängen, letzter ziem-

lich gross, Naht mittelmässig
, Schale glasig und durchsichtig, die Sciilpinr

gerippt, die Rippen sind bei der Naht am grössten, zwischen diesen sind

öfters kleinere, die jedoch nur bis zur Mitte des Umganges reichen; die

oben erwähnten Längslinien fangen bei den meisten am dritten Umgänge
an, und laufen über die Querlinien; sie sind in der Nähe der Naht mehr

nebeneinander, in der Mitte aber mehr von einander entfernt; durch diese

kreuzweis laufenden Linien wird ein Gitter gebildet, daher der Name
;
Nabel

*) Siebe hierzu die Bemerkung von G. Frauenfeid in dem Sitzungaiierirlite

vuui S. Juli is.iß.

4«
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anfangs etwas offen., schticsst sich aber bald ; Mundöffnung länglich., Mund-

saum zurückgebogen
,

gelippt, an der rechten Seile eingedrückt; Spindel

etwas wulstig, an dieser ist in der Mitte ein kleiner Zahn, der mehr tief in

der Oeffnung liegt, an der Innenwand zwei Zähne, einer neben der Spindel

ist der grössere und fängt nahe vorne an, ist nebst dem kleineren, der tie-

fer in in der Oeffnung liegt, nach rechts gebogen; dieser kleine Innenwand-

zahn ist bei manchen gar nicht, bei andern nur wenig sichtbar; die an der

Innenwand vom rechten Saumwinkel bis zur Spindel laufende dünue Masse

des Mundsaumes ist mit kleinen vertieften Punkten versehen. Höhe 2— S.2 mm.

Breite 1 mm.

In der Grotte Bidou sturm und in einer hinter Laak.

Zu den bereits bekannten Fundorten der Grottenschnecken setze ich

noch folgende neue bei:

Carychium Schmidlii in Globok Potok und bei St. Georgen.

— lautum in Glaven verh.

— alpestre in Douga Jama, Skedenza üa Gasdizh.

— Framnfeldii in Skedenza nad Reinturnam.

Patudina pellucida in der Görzaher Grotte.
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Eine neue Gattung aus der Familie der Staphylinen.

Von

MBr. a. Mraai^,
in Berlin.

Der unten beschriebene Käfer ist eine der vielen interessanten Ent-

deckungen, welche Herr Ferd. J. Schmidt in den Grotten Krains gemacht.

Es sind bis jetzt nach brieflicher Uliilheiliing von Seiten Herrn Schmidt'.s

nur zwei Exemplare desselben bekannt. Das eine wurde von ihm in der

Gross-Kahlenberger Grotte entdeckt, das zweite nicht in einer Höhle, son-

dern in Oberkrain in einer Schlucht unweit Podkluka unter Baumrinde, auf

einer in Gesellschaft des G. v. Ki esc nw etter unternommenen Excursion

gefunden. Bei unverkennbarer Aehnlichkeit mit der Gattung Lathrohium

Grav.

,

namentlich mit L. spadiceum Er., trägt Typhlobium dennoch ein

durchaus eigenthümliches Gepräge, anderseits zeichnet sich die Gattung

durch ihre Blindheit aus. Der Käfer scheint indessen nicht vollkommen blind

wie Leptodirus und Anophthalmus , vielmehr Findet sich bei ihm an Stelle

der Augen ein Organ , welches aller Wahrscheinlichkeit nach den Zweck

hat, den Käfer für Lichleindruck empfänglicher zu machen, als seine voll-

kommen augenlosen Höhlengenossen. Nicht weit von der Elnlenkiingsstelle

der Fühler nämlich, hinter derselben, befindet sich auf jeder Seite des

Kopfes eine kleine, ovale, schräg von oben nach unten und innen verlau-

fende, mit hellerem, gelblichem Pigmente überzogene, einem Stigma in der

Form vergleichbare Stelle. Da eine mikroskopische Untersuchung mit Erfolg

nur an frischen oder in Weingeist aufbewahrten Exemplaren vorgenommen

werden könnte, muss ich mich mit diesen wenigen Angaben über eine höchst

interessante Bildung begnügen, zu der mir ein Analogon in der Insectenwelt

noch nicht bekannt ist.

Typhlobiam.
Labrnm breve, bilobum.

Palpi maxillares articulo ultimo acuto.

Antennae rectae.
.

Oculi nulli ; eorum loco rimula stigmatiformis
,

peritremale membra-

naceo pallidulo instructa.

articulo quarto simplice, posteriores articulo secundo primo

duplo fere longiore, ultimo praecedentibus conjunctim parum breviore.



«2(>

T. sta^ophilam : Rufo- piceum, parce minus siibtiliter

p u n cta tu m a bd 0 min is a p i ce fe m o ri bus tibiusque posteriori-
bus picescentibus, abdomine crebre subtilissime punctulato.
— Long. 5 lin.

Lathrobio spadiceo colore et habitu simile sed statura majore , magis

nitidum, rufo-picenm, abdominis apice, femoribus tibiisque posterioribus

picescentibus. Antennae capite thoraceque longiores , minus tenues , rufo*

ferrugineae., articulo tertio secundo sesqui fere longiore, 4—10 sensim paulo

brevioribus, elongato-obconicis. Palpi rufo - ferruginei. Caput thorace panlo

latius, lateribus leviter rotundatum , antice parum angustatum, supra parum

convexum, minus crebre et subtiliter punctatum, tenuiter pilosum , rufO”

fcrrugineum, paulo ante medium punctis duobus nigro - transiucidis. Oculi

niilli
; eoriim loeo utrinque pone antennas rimula stigmaliformis oblique

posita
,

peritremate membranaceo pallidulo instructa. Thorax coleopteris

paulo longior et parum latior, basin versus subangiistatus , lateribus fere

rectis angiilis anterioribus late, posterioribus leviter rotundatis , supra

parum convexus, nitidus^ parce minus subtiliter punctatus , linea longitudi-

nali media laevi
,

parce pilosus. Scutellum parce obsoleleque punclatum,

rufo - picenm. Elytra parce obsoleleque punctata , breviter pilosa
,
nitidula.

Abdomen dense subtilissime punctatum, pube brevi, depressa, grisea obduc-

tum, nitidulum. Pedes graciiiores, rufo-ferruginei, femoribus tibiisque poste-

rioribus, picescentibus.

Anmerkung;. Nach einer mündlichen Mittheilung des Herrn Dr. Kraaz in der

Section für Zoologie in der 3S. Versammlung der Naturforscher in Wien ist

die.ser Küfer gleichzeitig durch Herrn Dr. Müller (in Lippstadtr) beschrieben

und in einem einzelnen Flugblatte durch den Druck verbreitet worden, in

welcher Beziehung er demselben die Priorität einräumt. Ob diese Priorität

berechtigt ist, bleibt dahingestellt.

Die K e d a c t i u II.

Digltized by Google



Beschreibnng eines neuen Grotten-Käfers.

Von

Ladwijg; Nil 1er.

Oryot%§9 n.

Anteiinne M>articulatae.
^

Labriim apice subtilissime sinuatiim.

Mandibulae apice 4-dentalne.

Palpi maxillares 4-articuIati, articulo lY subulato.

Ociili niilii.

Torsi antici 4-, posteriores 5-articulati
;

tarsis anticis arliciilis duohiis

primis in mare dilatalis.

Die Fühler sind lfgiiedrig, sehr lang und dünn, die fünf letzten Glie-

der gegen die Spitze verdickt, dqs achte jedoch etwas schmäler als das

vorhergehende und die drei folgenden. Die Oberlippe vorn sehr schwach

gebuchtet. Mandibelii an der Spitze vierzähnig, die zwei inittlern Zähnchen

sehr klein. Die äussere Kinnlade ist oben behaart, die innere an der Spitze

mit einem Häckchen; die Kinnladentaster sind viergliedrig, dus letzte Glied

pfriemförmig. Die Zunge vorn tief ausgeschnitten , die Lippentaster drei-

gliedrig. Die Beine lang und dünn, die Vordertarsen in beiden Geschlech-

tern viergliedrig, die Mittel- und Hiiitertarsen fünfgliedrig. An den Vorder-

füssen des Männchens die zwei ersten Glieder erweitert.

Dieser neue Trogiodyte ist vom gestreckten und schlanken Habitus

eines Catops angustatns^ und bildet mit dem in Ungarn aufgefundenen Pho^

leuon angitstii olle ^ im Aeussern sowohl als auch in der Form der Mund-
thcile, besonders den an der Spitze gezähnten Mandibeln, daun den vier-

gliedrigen Vorderfüssen, ein vollständiges Bindeglied zwischen Catops,

Adelops und Leptoderus. Diese letztere Gattung hat daher weder eine

eigene Gruppe in der Familie der Silphalen zu bilden, noch zeigt sich eine

nähere Verwandtschaft mit den Anisotominen oder Seydmaeninen , sondern

sie steht in innigster Beziehung zu Adelops, wofür auch die übereinstim-

mende Aehnlicbkeit spricht

Oryotus Schmidtii m. : elongatus, angnstatus, subconvexus
,
ferrugi-

neus, nitidulus, subtilissime fulvo-pubescens , anteiinis longis
;
thorace late-
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ribus profunde sinuato, utrinque in medio puncto impresso , angulis poslicis

acutis
; elytris abdomiiie iongioribus. — Long. 1 Vi lin.

Länglich, schmal, sehr schwach gewölbt, einfarbig rostgelb, mit

glänzend gelber anliegender Behaarung bedeckt Die Fühler sind fast von

der Länge des Körpers, Itgliedrig, das erste Glied verdickt, die folgenden

lang, schmal, das siebente und die drei letzten etwas dicker als die vorher-

gehenden
, das letzte stumpf zugespitzt. Das Halsschild äusserst fein und

dicht punctirt, beiderseits etwas ober der Mitte mit einem tiefen punctförmi-

gen Eindruck; etwas länger als breit, an den Seiten gerundet, unter der

Mitte tief ausgebuchtet , hinten in weitem Bogen ausgerandet
,

die Hinter-

winkel vorgezogen , spitz. Die Flügeldecken sehr fein unregelmässig und

undeutlich der Quere nach gerunzelt, fast dreimal so lang als das Halsschild,

an der Wurzel etwas breiter als dieses, an den Seiten schwach gerundet,

gegen die Spitze allinälig verschmälert, den Hinterleib überragend. Die

Füsse sind lang und dünn, an den Vordertarsen beim Männchen die beiden

ersten Glieder erweitert
,

das erste Glied so lang wie die drei folgenden

zusammen, das zweite um die llälfle schmäler als das erste und von der

Länge des dritten.

Dieses Thier wurde von Herrn Ferdinand Schmidt in der Grotte

Volcja jama in Innerkraiii in vier Exemplaren aufgefunden.
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Beitrag
zur

F a n II a der A d r i a.

Von

MMr, Catnii MMeMUev*.

Unter mehreren interessanten Naturgegenslnnden , welche von dem
eifrigen Forscher Herrn Hauptmann Manger von Kirclisberg an der Mee-
resküste von Zara gesammelt und an das naturhistorische Museum der k. k.

Josephs-Akademie eingesendet wurden, befanden sich auch einige Exem-
plare eines Crustaceon, welches in die Familie der Caridineu und hier wie-
der in die Abtheilung der Alpheiden nach Milne-Edwards gehört, jedoch

durch mehrere wesentliche Merkmale von allen dort aufgetührten
, bisher

bekannten Gattungen sich unterscheidet, so dass die Aufstellung eines neuen

Genus als ganz gerechtfertigt erscheinen wird.

t*o»Uoweiia nov. gen.

Diegn. Corpus oblongum ,
compressum

, abdomine postico incurvo.

Testa tenuis, glabra, antice in rostrum breve, non serratum, apice recurvum .

producta. Oculi duo, petiolo cylindrico, mobili impositi
, prominentes. Aii-

tennae mediae superae bisetae; externae setaceae longissimae, multiarticii-

latae, squama lamellosa obtegente carentes. Pedum maxillarium tria paria,

Uli tertii paris angusti et palpo nd basin praedili. Pedum trunci paria quin-

que, sine palpo aut appendice laterali, duo antica didactyla. Pedes secundi

paris reliquos magnitudine mullum superautes, sed quoque interse in utroque

latere inaequales.

Der Körper hat eine längliche Gestalt, ist von den Seiten her ztisam-

mengedrtickt, am Ende des ersten Driltheils am breitesten, von hier aus nach

hinten allmalig sich verscbmäleriid 5 der Rücken ist abgerundet
,

glatt, die

Schale sehr dünn. Der Cephalothorax ist kurz, nach vorn verschmälert, in

seinem hintern Umfange am breitesten. Der Hinlerrand ist halbmondförmig

ausgeschweift und geht seitlich
,

bedeckt von der nach vorn gerichteten

Epimerial-Platte des ersten Abdominal-Segmentes, in einer nach hinten und

Bd. VI. Abb. SO
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unten gerichlctcu Bogenlinie unter stumpfem Winkel in den unteren Band

iiher. Am Vorder- oder Slirnrande sel7,t sich derselbe in drei fast in glei-

cher Linie neben einander liegende spitze stachelförmige Fortsätze, einem

Dreizack ähnlich, fort. (Fig. 'i a ) Sie sind kurz und zart, der mittlere, wel-

cher den Stirnschnabel (rostrum) vorstellt, ist um ein Dritlheil länger als

die beiden seitlichen, er ist gerade nach vorn gerichtet und reicht mit sei-

ner Spitze, die leicht aufwärts gebogen ist, Uber das erste Glied am Stiele

der inneren Antennen hinaus bis gegen die Mitte des zweiten Gliedes ; er

ist seitlich comprimirl und an seinem oberen und unteren Baude vollkom-

men glatt. Die seitlichen Stacheln sind von dem Vorigen durch eine tiefe,

am Grunde geschweifte Ausbuchtung getrennt , und nach vorn und aussen

gerichtet.

ln dem erwähnten Raum zwischen dem mittlern und äussern Stachel sind

beiderseits die Augen sichtbar. Dieselben sind kurz gestielt, jedoch deutlich

über den Stirnrand vorragend.

Die inneren Antennen (Fig. 1 a, Fig. 3) entspringen unmittelbar unter

den Augen nahe neben einander, sind nicht sehr lang und ziemlich dick. Der

Stiel oder Basaltheil derselben besteht aus drei Gliedern, hiervon ist das

erste am längsten, fast so lang als der Stirnschnabel, cylindrisch, bloss gegen

die beiden Enden hin etw’os verdickt, ohne seitlichen Anhang oder blatt-

artige Erw'eiterung, die zwei folgenden Glieder sind kürzer, besonders das

zweite. Die zwei Endfaden kaum so lang als ihr Stiel sind von ungleicher

Stärke, der obere ist dick, eilfgliederig, und verschmälert sich bis zu sei-

nem achten Gliede allmälig, dann plötzlich, so dass die letzten drei Glieder

eine ahlförmige Spitze bilden , an seiner unteren Seite ist er in seiner gan-

zen Länge mit vielen steifen Härchen besetzt ; der untere ist dagegen dünn,

borstenrörmig, vielgliederig
,
wenig länger als der obere. — Die äusseren

Antennen (Fig. 3 6) sind unter den Vorigen und etwas nach aussen von

ihnen eingefügt. Sie sind sehr lang und dünn. Ihr Stiel besteht bloss aus

zwei Gliedern, w'elche beide sehr zart, glatt und vollkommen stielrund sind.

Das erste ist um mehr als die Hälfte kürzer wie das zweite, beide zusammen
erreichen beiläufig die Länge des Stieles der inneren Antennen. An sie schliesst

sich ein langer horstenförmiger, vielgliederiger Faden. Ein blattartiger An-
hang, eine Deckschuppe, w'ie man fast bei allen übrigen Caridinen an der

Basis dieser Antennen findet, ist hier nicht vorhanden. Die äusseren Antennen

entspringen vielmehr mit ganz einfachem , nacktem Stiele unmittelbar hinter

den inneren.

Der Kaiiapparat zeigt von aussen nach innen drei Paar Kieferfüsse,

zwei Paar Maxillen, eine Unterlippe, ein Paar Maiidibel und eine Oberlippe.

Das äussere Kieferfusspaar (Fig. 10) ist schmal und schlank, den wah-
ren Füssen ähnlich gebildet. Man unter.<cheidet an ihm das etwas verdickte

rundliche Basalglied, welclies an seinem oberen Rande unmittelbar vor der
Gelenksverbindung mit dem nächstfolgendem Gliede eine borsleuformige,

ungegliederte, an der Spitze mit einem Haarbüschel versehene Palpe von
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der Längte des zweiten Gliedes trägt. Dieses zweite Glied verbindet sich

gelenkig mit dem Vorigen unter einem stumpfen Winkel, ist cylinderisch,

nach oben etwas verschmälert, länger als die übrigen. Das nun folgende

dritte Glied ist nach Innen gerichtet, gegen sein Ende hin erweitert und am
unteren Rande mit langen steifen Haaren besetzt. Das innerste, ziemlich kurze

Endglied ist ebenfalls am unteren Rande und an seiner Spitze wie das Vorige

behaart.

Das zweite Kieferfnsspaar (Fig. 9), vom Vorigen bedeckt, ist schon

mehr in die Breite entwickelt Es besteht aus einem Basalglied, mit dem es

am Körper sitzt, an dieses schliesst sich nach oben das zweite Glied an,

welches ziemlich lang, in der Mitte verschmälert, gegen seine beiden Enden

hin aber breiter ist. Es trägt an seinem Ursprünge nach aussen ein kleines

ovales Schuppenblältchen und #‘ine lange, borstenförmige, undeutlich geglie-

derte, am Ende mit einem Büschel geRederter Haare besetzte Palpe. Das

dritte Glied ist gross, beilförmig, nach innen gewendet und an seinem inne-

ren Rande mit langen, geraden, steifen
,
borstenartigen Stacheln bewaffnet.

Diese Stacheln stecken in eigenen Taschen des Randes, und sind an ihrem

vorragenden Theile wieder mit kurzen steifen Härchen besetzt.

Das dritte Kieferfnsspaar (Fig. 8) ist vollkommen blattartig. Man unter-

scheidet an ihm zwei Blättchen, ein inneres, welches grösser und breiter

sowie am geraden Innenrande mit gleichen borstenartigen Stacheln wie am
zweiten Kieferfusse bewaffnet und ein äusseres , welches schmäler und am
äusseren Rande mit langen, zierlichen Fiederhnnren besetzt ist. Beide stossen

nach unten zusammen und tragen hier an der Basis nach aussen zwei kleine

ovale Schuppen. Aus dem oberen Zwisebenranme, welcher zwischen beiden

Blättchen sich zeigt, ragt eine lange, ungegliederte, an der Spitze behaarte

Palpe hervor, die an ihrem Ursprünge nach innen noch ein kleines, spitzes,

rudimentäres Blättchen trägt.
'

Das nun folgende äussere oder zweite Maxillenpaar (Fig. 7) ist ähn-

lich gebildet. Es besteht ebenfalls ans zwei Blättchen, welche nach unten

zusammenstossen, der innere Stachelhesatz und die zierliche Behaarung des

äusseren Randes zeigt sich auch hier. Das innere Blättchen ist etwas aus-

gebuchtet und in dem oberen Einschnitte zwischen inneren und äusseren

Blättchen ist noch ein schmaler , znngenförmiger Fortsatz, ähnlich dem klei-

nen rudimentären Blättchen beim vorhergehenden Kieferfusspaare vorhanden.

Das innere oder erste Maxillenpaar (Fig. 6, Fig. 4 d) ist mit der Un-

terlippe an der Basis verwachsen und stellt sich dar als ein dreilappiges

Blättchen. Das innerste kleinste lanzettförmige Läppchen liegt unmittelbar

dem Grunde der Unterlippe an, das zweite, grösste, mehr ovale, nach aussen

von derselben und das dritte ebenfalls kleine am äusseren Rande des Vori-

gen. Das erste und zweite Läppchen sind an ihrem inneren Rande ebenfalls

mit den oft erwähnten borsteoartigen Stacheln besetzt.

Die Unterlippe (Fig. 4 c) , welche zwischen den beiden grösseren

Lappen der inneren Maxillcn und vor den Mandibeln gelegen ist, besteht

80 *
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aus einer viereckigen, nach vorn abgernndelcn, in der Mitte tief gespaltenen

Platte.— DieMandibeln (Fig. 40, Fig. 5) sind ohne Tasteranliang. Der änsser-

licli sichtbare von aussen und hinten nach innen nnd vorn gerichtete Ast

ist an seinem inneren Ende mit acht Karten Zälinchen besetzt. Von dessen

hinterem Umfange entspringt nach unten ein starker, am Ende ebenfalls mit

einigen grösseren Zähnen versehener Fortsatz und ist nach innen und hinten

gegen den Schlund und die Speiseröhre gerichtet. Nach aussen endigt sich

jede Mandihel in einen nach innen umgebogeuen Haken zur Befestigung

der Muskeln.

Der ganze Kauapparat wird oben von einer halbrunden Oberlippe

bedeckt

Die zwei ersten Fnsspaare des Cephalotborax sind scheerenförmig.

Während aber das erste Paar (Fig. l c. Fig. II) sehr zart, lang, faden-

förmig und mit eiuer sehr kleinen Scheere am Ende versehen ist, zeichnet

sich das zweite Paar (Fig. 1 d) durch ausserordentliche Grösse sowie durch

die ungleichförmige Entwicklung auf beiden Seiten aus. Diese auffallende

Vergrösserung betrilft bald die rechte , bald die linke Extremität, jedoch

fanden wir häudger namentlich bei den Weibchen die linksseitige vergrös-

sert. Die ersten Glieder dieser vergrösserten Scheerenfüsse (Fig. 1?) sind

länglich, walzenförmig, das vorletzte gegen sein Ende hin bedeutend ver-

dickt
;
das Scheerenglied (carpus) ist besonders entwickelt, es erreicht zwei

Drittheile der ganzen Körperlänge, ist länglich oval, an seinen beiden Flächen

stark abgerundet und glatt, am oberen und unteren Rande mit einer stumpfen

Kante versehen
,
gegen die Scheerenspitze hin etwas comprimirt und hier

zugleich nach innen gebogen, die Spitzen beim Schliessen der Scheere sich

kreuzend.

Die untere unbewegliche Branche der Scheere ist an seinem oberen

Rande von hinten nach vorn leicht geschweift , nach hinten mit zwei bis

drei stumpfen Zahnchen und an beiden Rändern namentlich gegen die Spitze

hin mii Härchen sparsam besetzt, die obere bewegliche Branche an dem
unteren Rande in seiner grösseren Länge von hinten nach vorn convex und

erst unmittelbar vor der Spitze ausgeschweift.

Der entsprechende Fuss der andern Seite ist ähnlich gebaut, nur um
ein Bedeutendes kürzer und kleiner.

Die folgenden drei Fusspaare (Fig. 1 e und Fig. 13) sind dünn, zart,

fadenförmig und an ihrem Ende mit eiuer kurzen Klaue versehen. Die ersten

vier Glieder sind ganz glatt, das letzte ist am untern Rande mit einer Reihe

kleiner Stacheln besetzt, wovon der letzte gewöhnlich über die Spitze die-

ses Gliedes unter der Klaue deutlich hervorragt; die Klaue selbst ist kurz,

unmittelbar vor der Spitze mit einem kleinen Zähnchen versehen (Fig. 13 o).

Besondere Anhänge an der Basis der Füsse sind nicht sichtbar.

Das Abdomen ist seitlich comprimirt, nach hinten verschmälert und

stark nach unten gekrümmt. Es besteht aus sieben Segmenten. Das erste

Segment zerfällt in einen vorderen kleineren Abschnitt , welcher der hin-
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teren Aasschweifiinfi: des Cephalothorax entspricht und von ihm zum Theii

bedeckt wird , sowie in einen hinteren g'rössern Abschnitt , weicher sich

seitlich mit einer dünnen spitz zulaufenden Platte nach vorn wendet und

hier den hinteren Seilenrand des Cephalothorax überdeckt. Das zweite, drille

und vierte Abdominal - Segment nehmen von vorn nacli hinten an Grösse

allmäHg ab, ihre hinteren Ränder sind gerad, seitlich und unten sind sie in

breite, dünne, nach hinten gerichtete, einander gegenseitig deckende Platten

verlängert (Fig. 1 F.). Das fünfte Abdominal-Segment ist kurz, hinten ous-

gerandet zur Aufnahme des sechsten. Dieses (Fig t b) besitzt einen schma-
len vordem, einen breiten bogenförmig gekrümmten hinteren Rand sowie

zwei kurze schiefe Seitenränder. Der Hinterrand ist mit fünf vorspringen-

den scharfen Zähnen bewaffnet, wovon der unpaare mittlere am kleinsten

ist. — Das siebente Segment (Fig. 14) ist länglich oval, und ist anf der

oberen Fläche zu beiden Seilen der hier verlaufenden seichten Mitlelfiirche

mit zwei Paar, sowie auch an der verschmälerten abgestumpften Spitze mit

einigen feinen Stacheln besetzt.

Die Abdominalfüsse des sechsten Segmentes, welche zu beiden Seiten

der eben erwähnten Schwanzplatte liegen ,
und mit ihr die rnderförmige

gewöhnlich nach vorn geschlagene Schwanzflosse bilden, sind etwas länger

als das Mittelstück. Sie bestehen aus einem sehr kurzen dicken ßasalstück

und zwei gleich langen, ovalen, an ihren Rändern leicht gew'imperten
, mit

dem Vorigen beweglich verbundenen schuppenartigen Blättchen.

Die Abdominalfüsse des fünften Segmentes haben schon einen lungern

und blattartig nach innen verbreiterten Stiel, die auf demselben eingepflanz-

ten beiden Schuppen sind lancettförmig. Die nun nach vorn auf einander

folgenden Füssc (Fig. 15) zeichnen sich dadurch aus, dass ihr Stiel immer

länger wird, deutlich ans zwei Gliedern besteht, wovon das erste kürzere

und meist breit gedrückte, nach unten und hinten , das zweite längere und

stielförmige nach vorn gerichtet ist, und an seinem Ende zw'ei kleine lan-

cetlförmige Schuppen trägt. Sie sind sämmtlich stark behaart, von hinten

nach vorn über einander gelagert und seitlich namentlich bei den Weibchen

von den weit abwärts reichenden Bpimerialblätlchen eingeschlossen.

Kiemen finden sich acht, sowie bei den meisten übrigen Caridinen.

Was nun die systematische Stellung des beschriebenen Genus betrifft,

so ist schon oben gesagt worden, dass es in die Abtheilnng der Alpheideii

M. Edwards gehört, und hier wäre es wieder am zweckmässigsten zwischen

die Geschlechter Ponlonia und Autonomea einzureihen , mit denen es am
meisten übereinstinimt. Es hat die grossen ,

beiderseits ungleich entwickel-

ten Scheerenfü.sse am zw'eiten Paar wie bei Pontonia^ unterscheidet sich

jedoch wesentlich von ihm durch das gänzliche Fehlen einer Deckschuppe an

den äusseren Antennen, sowie auch durch die cylindrische Beschaflenlieit

des ersten Stielgliedes an den inneren, Antennen ; es stimmt überein mit

Antonomea durch das Fehlen der Deckschuppe, unterscheidet sich jedoch

von ihm durch den Besitz von Scheeren am zweiten Paar

,

welche bei Au-
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tonomea gänzlich fehlen , indem bloss das erste Fusspaar scheerenförmig,

das zweite jedoch ganz einfach mit einer Klaue am Ende versehen ist.

JRo—tonelta ffiabra nob. ’^)

Der Körper sehr glatt, das Stirnrostrum kurz, einfach, das erste Stiel-

glied der inneren Antennen wenig überragend; Stiel der üussern und

innern Antennen fast gleich lang. Die Körperfarbe ist lichthraunlich ,
die

Länge 10 — 18'".

Ueber das nähere Vorkommen und die Lebensweise wurde Nichts mit-

getheilt, doch ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Art ebenfalls wie die

meisten andern Thiere dieser Abtheilung zwischen den Schalen von Molln.sKen

als Schmarotzer lebt.

ErklHruiig der Abbildungen,

Figur 1. Pontonella ylabra fern, in natürlicher Grösse von der rechleii

Seile gesehen , a) Antennen, b) Cephalolhorax, cj erster Fuss

des Cephalolhorax, d) zweites Fusspaar, ej die drei übrigen Tho-

raxfüsse, f) Abdomen, g) nach vorn geschlagene SchwanzHosse.

h) Abdominaltüsse.

Figur 8. Dasselbe Thier von oben
;
a) Cephalothorax mit den drei nach

vorn gericblelen Slirnstacheln, b) sechster Baucbring.

Figur 8. Gestalt und Lagerung der Antennen, vergrössert ; oj obere (innere)

Antennen, b) untere (äussere) Antennen.

Figur 4. Innere Mundtheile, vergrössert a) die Oberlippe, b) die Mandi-

bel, c) die Unterlippe, d) das erste Maxillenpaar.

Figur 5. Die rechte Mandibel stark vergrössert.

Figur 6. Die linke erste Maxille stark vergrössert.

Figur 7. Die linke zweite Maxille stark vergrössert.

Figur 8. Der erste rechtsseitige Kieferfuss stark vergrössert.

Figur 9. Der zweite linksseitige Kieferfuss stark vergrössert.

Figur 10. Der dritte oder äussere linksseitige Kieferfuss stark vergrössert.

Figur 11. Erster Fuss des Cephalothorax vergrössert.

Figur 18. Zweiter Fuss des Cephalolhorax, der stärker entwickelte linke,

von der inneren Seite, vergrössert.

Figur 13. Dritter Fuss des Cephalothorax, vergrössert, a letztes Glied des-

selben stark vergrössert.

Figur 14. Sechstes und siebentes Abdominal - Segment mit den letzten Ab-

doniinalfüsseu.

Figur 15. Ein vorderer Abdominalfuss.

*) Der von Oltvi in .seiner „Zoologi» adriatifa** pag. 51 l)e.Mfliri«‘li«*m* und auch

Tal). 3, Fig. 4 ahgebildete Canier glaber ist wollt /.u iintersclieiilen. Derst-Ibe

hat bloss am ersten Fusspaare Sclieeren, und gehört deuinach zu Autunouiea.
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Beschreibung'

eines

neuen G r o t t e n - K ä f e r s

aus Ungar n.

Von

|j. üliller.

EBfitneatMMS n. g.

Antennae 1 1-articulatae
,

articulis 4 antepenuitimis apicem versns in-,

crassatis.

Labrum apice subtilissime sinualum.

Mandibulae apice 4-dentatae.

Palpi muxillares 4-articulati, arliculo 4 subulalo.

Oculi nulli.

Tarsi antici maris
,

feminae 4- articulati
,
posteriores in iilroqiic

sexu 5-articulali.

Elytra margine latetali reflexo.

Die Fühler sind eilfgliederig
,

lang, die ersleren Glieder dünn, vom
siebenten Gliede an gegen die Spitze verdickt, das achte kürzerund schmä-

ler als das vorhergehende und die drei folgenden, das letzte zugespitzt. Die

Oberlippe vorn sehr schwach gebuchtet. Die Mandibeln an der Spitze vier-

zähnig, die beiden mittleren Zähnchen schwächer. Die Kinnladentaster vier-

gliedrig, das letzte Glied pfriemförmig. Die Zunge vorn tief ausgeschnitten»

die Lippentaster dreigliederig, das drille Glied so lang wie das erste. Augen
fehlen. Die Vorderfüsse beim Männchen 5-

,
beim Weibchen viergliederig,

die Hinterfüsse in beiden Geschlechtern mit fünf Gliedern Die Flügeldecken

mit drei schwachen Rippen und aufgebogenem scharfkantigen Seilenrand.

Bei der grossen Uebereinstimmuiig, welche dieser Catopide mit Oryo~

tus hat, unterscheidet er sich durch die viergliederigen Vorderfüsse des

Weibchens, so >vie durch die in dieser Gruppe ganz eigenlhümliche Bil-

dung der Fiügeldecken. Ini Habitus reibt er sich zunächst an Pholeuon an

guslicolle an.
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Drimeotus Kofiorsii m.: Oblongo-ovalis , subconvexus, ferrugineus,

nitidulus, minus siibtiliter fulvo > ptibescens , thorace confertissime subli-

lissimeque, elytris minus dense forliusque punctatis, subtricostaüs.

Long. l'/i lin.

Läiiglicb-eirörmig, einrärbig rostgelb, mit glanzend gelber Behaarung

bedeckt. Der Kopf- sowie das Halsscbild äusserst fein und dicht punktirt.

Letzteres schwach gewölbt, fein anliegend behaart, etwas breiter als lang,

an den Seiten ober der Mitte gerundet - erweitert
,
gegen die Spitze ver-

schmälert; unter der Mitte gebuchtet, dann gegen die Basis gleichbreit i der

Fliiiterrand in weitem Bogen ausgerandet
,

daher die Hinterwinkel etwas

spitz; der Vorderrand fast gerade abgeschnitten, die Vorderwinkel jedoch

vorgezogen
, >5pitz. Die Flügeldecken scbw’acli gew'ölbt, mit stärkeren ab-

stehenden Haaren besetzt , an der Basis breiter als das Halsschild , an den

Seiten scliw'ocli gerundet, mit bis über den unteren Aussenwinkel aufgebo-

genem scbarfkaniigen Seitenrande; die Spitzen einzeln abgerundet. Auf

jeder Flügeldecke mit drei nach unten und oben abgekürzten Längsrippen,

von denen die dritte etwas undeutlich ist. Die Punktirung ziemlich grob

und nicht sehr dicht, hier und da Bunzeln bildend, zwischen den Rippen

undeutlich in Reihen. Die Beine lang und dünn. An den Vorderfüssen des

Männchens sind die drei ersten Glieder schwach erw'eitert.

Dieser neue Grotlenbewohner wurde von Herrn Dr. Joh. v. Koväcs
am 29. Juli 1856 in der igricz'er Höhle in Mehrzahl, und am 19. Juni 1854

in der Knochenhöhle bei Fericse im Biliarer Komitate in Ungarn aufgefun-

den, und mir von Herrn Ferdinand Schmidt freundlichst mitgetheilt.
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U e b e r

Oestrus hominis.
Von

A. Mefersteif.

Gibt es einen Oestrus hominis^ d. h. ein fliegenartif^es Insecl, dessen

Larve, wie wir es bei manchen Vierfüssern und namentlich dem Rindvieh

sehen, dergestalt auf die Haut des Menschen als Wohnort angewiesen ist,

dass sie darin bis zu ihrer Verwandlung sich aufhält ; diess ist eine Frage,

deren Lösung die Naturforscher noch immer bcschSfligel.

Dass Oestrus und andere Fliegenarten den menschlichen Körper mit-

unter als passende Nahrungsquelle für ihre Nachkommenschaft betrachten,

davon Anden sich vorzugsweise in Europa mannigfache Beispiele aufgezeich-

net. So erzählt Clark einen Fall, wo Oestrus bovis seine eigentliche

Nahrung verlassend in die Kinnlade einer Frau seine Eier gelegt hatte, und

die ausgekrocheneii Larven zuletzt deren Tod verursachten*). Auch hat Herr

Dr Schaum nach einer mir gemachten brieflichen Mittbeilong eine Puppe

beobachtet, die aus der Beule eines Mädchens entnommen war, und der von

Oestrus sehr ähnelte. Eines Tages brachte ein Chirurgus **) dem Leuwen-
hök einen drüsenartigen Körper, der von dem Scheukel einer Frau genom-

men war, welche an diesem Schenkel von dem Fusse bis Uber das Knie seit

mehreren Jahren an drüsenartigen Beulen litt. Nachdem dieser drüsenartige

Körper mit Weingeist abgewaschen war, zeigten sich bei der OeflTnung kleine

Würmer, Leuwenhök nährte sie mit Fleisch, worauf sie so geschwind

wuchsen, dass sie binnen sieben Stunden doppelt so gross wurden , als sie

vorher waren. Innerhalb fünf Tagen erreichten sie die Grösse eines Finger-

nagels und verwandelten sich in eine tönnchenartige Nymphe, die anfänglich

weiss, dann röthlich und zuletzt schwärzlich wurde. Nach neun Tagen schlüpfte

eine Fliege aus, die Leuwenhök als eine der grössten Fliegen seiner

Gegend beschreibt. — Dem Dr. Delavigne in Rheinpreussen brachte in dem

S. Kefer stein: »Die den Menschen und Thieren schädlichen Insecten.*^

Erfurt, 1836. S. 60.

**} K e f e r 8 1 e i II b. H.

Bd. VI. Abh. 81
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.lalire 1835 ein« MiiUer ihren eiirjnhri^eii Sohn weg-cn eines Geschwüres

oben »ul dem hehuiirlen Theil des Kopfes, weiches seil vier Tagen sich dort

von seihsl gebildet halle und dem Jungen die unaussprechlichsten Schmer-

zen verursachte. Oben und mitten auf dem Kopfe befand sich eine bedeu-

tende Geschwulst, bedeckt mit den Haaren und einer Eilerkruste, unter

welcher beim Druck jauchenartiger Eiter auslloss. Nachdem die Kruste ab-

geiiominen uud die Haare abrasirt waren, zeigte die Geschwulst in der Mitl(?

eine liniengrosse Oeirnung, in der sich auf eigene Art Etwas bewegte. Der

Arzt fasste mit der Pincette hinein und zog einen '/i Linien langen und

mehrere Linien dicken Madenwurm heraus. Einige Minuten später trat ein

zweiter Wurm in die OelTnung und wurde eben so entfernt. So wurden

cilf Stück herausgenommen
,

worauf Geschwür und Geschwulst heilte^).

Leider sind diese Madenwüriner nicht näher beschrieben, doch leidet es

wohl keinen Zweifel, dieselben für Zweillügler-Larven anzuerkennen. — Eben

so wurde in der Klinik zu Siena ein merkwürdiger Fall von Fliegenlnrven,

welche sich in der hinteren Nasenhöhle entwickelt halten, beobachtet. Eine

Frau suchte Hilfe wegen unerträglichen Kopfschmerze.s, dieSchmerzen erstreck-

ten sich über die Stirne und die rechte Wange, welche roth angeschwollen

war; sie waren so heftig, dass die Frau oft in Delirium verfiel; sie halte

heftiges Fieber und ihr Zustand iiess für ihr Leben fürchten. Sie erzählte,

dass ihr einige Tage vorher Würmer von Grosse uud Gestalt eines Mandel-

kernes aus der Nase gekommen wären und behauptete
,

dass kurz vor dem
Anfang ihrer Krankheit eine Fliege in die Nase gekrochen sei. Indem man

verinuthete^ dass in der Stirti' und Hiruhölile sich Würmer ausgebiidet haben

möchten, Hess man sie Wurinpulver schnupfen, und brachte Räucherungen

von anliielmintischen Mitteln in die Nase. Einige Stunden nachher sah man,

wie Würmer von der angegebenen Gestalt aus der Nasenhöhle abzugehen

anfingen und zählte deren binnen acht Tagen einiindfünfzig ,
worauf die

Kranke vollkommen gesund nach Hanse ging. Die Untersuchung zeigte, dass

dieWürmer Maden oder Larven der F'Ieischlliege HluscaCarnaria waren**).

Dergleichen F'liegeniarven fand gleichfalls Goyon nach dem Sturm vou

Constanline in Algerien in den Wunden der Soldaten, wo die Eiterung

eingelrelen war, so wie in d(*m vorderen Gaumen eines Typhösen zu Algier

und in einem lliessenden Ohr bei einem vom Sumpifieber befallenen .Mann

du.selbsl ***). Ein anderes hierher gehöriges Beis|>icl ist in den Caleullncr

y,Transaclions'^ Vol. IV\ enlballen j). Ein junger S.^jiibriger Mann, der vor etwa

acht Jahren venerisch und desshalb mit Caries der Nasenknochen behaftet

gewesen, wurde in der Nacht von 8. zum 9. 3Iürz 1837 von sehr peiuigen-

*) Generalbericlit des königl. Rlieintsclien MediRinal-ColIegiums auf dtu« Jahr

CDblfii/., IP.37. 8. S. *81.

**) Frorien’.s -Neue Noti/.en der Natur- uud Heilkunde,“ 18.37, Bd. 4, S. 1.5*.

**•) Isis von Oken 1H;19. .S. .37*.

ij S. das Note 1 lierülirle Werk von Ke fei stein. S, 81.
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den SchmcrKcn innerhalb der Nase befallen, die sieb auf beiden Seilen bis zu

den Backenknochen und Schläfen erstrcckleii. Sic wurden noch stärker und

zuletzt nagend, als ob sichThiere durch die Backen- und Oberkieferknochen

durchfressen wollten. Fast rasend vor Sebmerz bemühle sich der Kranke

mittelst starken Schnaubens durch die Nase die Ursache seiner Leiden zu

beseitigen. Auch gelang es ihm einigcrniassen, indem drei bis vier lebende

Würmer aus den Nasenlöchern heraiisgelrieben wurden. Die anfänglich ver-

spürte Erleichterung hörte jedoch bald auf, der Schmerz kam allmälig wie-

der, nahm die Obcrkieferhöhle ein und erstreckte sich bis zum Backen-

knochen und aufwärts bis zum Schläfenbein. Aeusserlich zeigte sich Ge-

schwulst und Röthe und aus den Nasenlöchern sickerte eine mit Blut ver-

mischte höchst übelriechende Flüssigkeit. Es ward nun Olivenöl , Opinm-

Tinclur und Terpentinöl in die Nasenlöcher eingespritzt, auch wurden Dämpfe

von verdünntem Salmiak, Spiritus und Schwefeläther angewandt, zuletzt aber

eine Tabaksblötter- Infusion cingesprilzt, worauf am fünften Tage, nachdem

allmälig über hundert lebende Maden abgegangen waren, der Kranke all-

mälich genas. Die Maden waren V< Zoll lang, nach vorne zu verschmälert,

fusslos und geringelt, nach hinten zu schwarz, sonst weiss, bewegten sich

bei der Berührung lebhaft und trieben einen Tropfen von einer stinkenden

schwarzen Flüssigkeit aus dem After. Sie gehörten offenbar einem Zwei-

flügler, etwa einer Muscide an, welcher seiue Eier in die durch die Caries

zugänglich gemachte Oberkieferhöble gelegt hatte, wie denn auch während

der Krankheit die Fliegen schaarenweise auf den Patienten gefallen waren.

— Galvagni erzählt, dass am Aetna die Musca vicipara ihre Eier in die

Augen, die Nase und den Mund der Menschen lege, woraus Entzündungen,

und noch Schlimmeres folge, wesshalb die Hirten immer mit ge.'ichlossenem

Mund bei ihren Heerden zu steheu pflegen*). — Robin. Desvoidy beob-

achtete eine Dame in Auxerre, die an heftigen Schmerzen im Unterleibe litt.

Eines Tages vermehrten sich die Schmerzen am Blusenhals, und in einem

starken Abfluss von Urin fand mau einen Wurm, der munter umherkroeb,

wodurch sie dann von der Krankheit befreiet war; der Wurm zeigte sich

bei der Untersuchung als die Larve eines Oestrus **). — Einen ähnlichen

Fall erzählt Sundevall: Helene Lund zu Halmslad in Schweden, GV> «lahr

alt, klagte im Februar 184u über Jucken und Empfindlichkeit in der Kopf-

haut, besonders an einem einzelnen Punkte des vorderen und linken Kopf-

tbeiles, ungefähr */*" über den Anfang der Haarbedeckung in der Gegend

der Kranznatb. Sie hatte sich oft den grö.sseren Theil des Tages, namentlich

iin August des vergangenen Jahres mit blo.ssem Kopf in der freien Luft und

im Sonnenschein aurgebulten. Der Punkt der Schmerzen zeigte eine erhöhte

Stelle, die an Grösse, Jucken und Empiindlicbkeil zunalim. Man fand an der

Spitze des kleinen Knotens, der etwa so gross wie eine Haselnuss war, eine

l.sLs üo 1»40, S. G16.
**) Aniialcs du la Suciutü Eiiluui. de Frauce de ib4;^, pag.XVtll. und XIX.

öl *
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kleine runde OefTnunnTi in welcher sich besonders lebhaft eine kleine weisse

Larve bewegte. Die Mutter druckte stark auf den Knoten, worauf die Larve

herausfiel und zwei Tage darauf war das kleine Geschwür geheilt. Die

Larve war nach Versicherung der Mutter etwa V*" lang, weiss, in das Gelbe

ziehend und durchsichtig ,
auch wollte die Mutter am Ende einen kleinen

schwarzen Punkt und wie zwei Hörner oder dünne Härchen bemerkt haben.

Sie wurde in eine Tbeetasse gelegt, und dem Sonnenschein ausgesetzt , w*o

sie zu einer trockenen weissgelben Haut einschrumpfte. Dr. Smidt weichte

sie in Branntwein auf, und Sunde vall untersuchte sie. Es war eine Diple-

renlarve derjenigen Abtheilung, deren Kopf retractil « sehr klein, aber so

weich wie die übrige Körperhaut und deren letztes Segment quer abgestuizt

und mit zwei getrockneten nicht gestielten oder vorspringenden hornartigen

Scheiben für die RespirationsölTnungen versehen ist. Sie ähnelte am meisten

den Larven von Oestrus oder Tachina^ war jedoch von beiden etwas ver-

schieden. Bock erklärte in der skandinavischen naturforscheuden Gesell-

schaft, dass dergleichen Fälle ziemlich oft zu Söndemar in Norwegen vor-

kämeii und nach einer Beobachtung des Gand. Med. Meyer zu Fönsberg

werden im Ronsdaler Amte nicht selten kleine Beulen bei Kindern ange-

trolfen , welche Insectenlarven (wahrscheinlich von Oestriden) enthalten*^).

Wie furchtbar manchmal Fliegenmaden selbst dem noch lebenden mensch-

lichen Körper werden können, davon lesen wir bei Kirby und Spencc
in ihrer Einleitung zur „Entomologie^ (übers. 1. S. 149) ein schauderhaftes

Beispiel: John Page, ein Armer zu LIncolnshire in England hatte die Ge-
wohnheit von Dorf zu Dorf zu betteln, und besonders das Fleisch, was er

erhielt, zwischen Haut und Hemde zu stecken. Nachdem er einen beträcht-

lichen Yorrath dieser Art zusammengebracht und verwahrt hatte, überfiel

ihn eine Unpüsslichkeil und er legte sich , es war in dem Monat Juni, in

einem Felde hin, das bei sich habende Fleisch ging jedoch durch die Hitze

der Jahreszeit bald in Fäulniss über und wurde voll Maden. Diese aber

betrachteten den lebenden Körper auch als ihre Beute, und als der Unglück-

liche von den Einwohnern gefunden w'urde, w'ar er so von den Maden a'n-

gefressen, dass sein Tod unvermeidlich schien. Der Anblick war eckelhaft.

Weisse Maden (w'elche Dipteren angehörten) von ungeheurer Grösse krochen

über und in seinen Körper, den sie ganz erbärmlich zugeriebtet hatten, und
das Hinwegiiehmen der äusseren machte den Anblick nur scheusslicher. Ein

herbeigerufener Wundarzt erklärte, dass er den Verband nur einige Stunden

überleben würde, was auch geschah. Noch schrecklicher aber als dieser

arme John Page musste Mithridates sein Leben enden. Die härteste

*) König]. Vent. Acnd. Handlingar foer är 1840. Stockholm, 1845, S. 63 — 68
uuü Iftis de 1843, S. $98 und de 184.5, .S. 131. S. auch Zeitschrift für Ento-

mologie, berausgegeben von dem Vereine für schlesische Insecten- Kunde,

4. Quartal, Nr. 18, 1848. S. 1844 und Kricbsoii’s Bericht über die Leistungen

in der Entomologie auf 1845 S. 108.
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Strafe bei den Persern bestand in dem sogenannten ^Kahiien/^ Der Verbre-

cher wird dabei zwischen zwei Fahrzeuge von gleicher Grösse angebunden ;

in eines derselben wird er auf seinen Rücken gelegt und dergestalt mit dem
andern bedeckt, dass Hände, Füsse und Kopf frei bleiben ; das Gesicht wird

ganz der Sonne ausgesetzt und mit Honig getränkt, dadurch aber die Plie'

gen und Wespen eingeladen, welche ihn nicht w'eiiiger quälen als die

Schwärme von Maden, die sich in seinen Excrementen, welche er unter

sich gehen lässt, und auf seinem Körper erzeugen und bis in das Einge-

weide dringen. Ueberdem wird er gezwungen, so viel Nahrung, als zur Er-

haltung des Lebens nolhwendig ist, zu sich zu nehmen. Zu dieser Todesort

durch ArtaxerxesLongimanus verurtheilt, lebte N i thr id atsrebzebnTage

in dem äussersten Todeskampfe, und als der oberste Kahn bei seinem Tode

abgenommen wurde, war sein Fleisch ganz verzehrt und Tausende von Wür-
mern (ohnstreitig Dipterenlarven) nagten an den Eingeweiden Mehrere

Beispiele, dass Menschen bei lebendigem Leibe von Würmern oder Maden

aufgezebrt sind , werden uns namentlich aus dem Alterthum berichtet. So

heisst es in der „Septuaginta^ von Antiochus Epiphaiies: aus seinem

verfluchten Leibe wuchsen Würmer, und unter Qualen und Schmerzen fielen

bei seinem Leben Stücke Fleisch aus seinem Leibe und er verbreitete einen

solchen Gestank, dass ihn die ganze Armee kaum ertragen konnte Aehn-

lich wurde der Christeiiverfolger Claudios Herminianus in Cappado-

cien lebendig mit Würmernbedeckt*) ***). Bei Julian, dem Oheime des Kaisers

Julian Apostata verwandelte sich das faule Fleisch in Würmerf). Hero-
des der Ascalonite starb an Würmern, die aus seinem ganzen Körper her-

vorquollen ff). Herodes Antipas wurde von Würmern verzehrt

Ä»7)co/?ff<öTog) ttl) und Pheretyma die Königin von Cyrene ward belieben-

dem Leibe eine Beule der W’ürmer («vTrat) a ). Zwar sind in allen diesen

Fälleu die Würmer, meist (rKtontjnsi \n\d ^vnai genannt, nicht näher beschrie-

ben, doch muss man sie höchst wahrscheinlich für Dipterenlarven erachten,

da zumal in den wärmeren Gegenden fliegenartige Insecteii nicht nur jede

Wunde und jedes Geschwür für einen passenden Ort ihre Nachkommen-
schaft abzuselzen ansehen , sondern sogar bisweilen zu diesem Behuf in

das Innere des menschlichen Körpers cindringen. Umscliwärmt doch z. B.

in Jamaica eine grosse blaue Fliege die Kranken in den letzten .Unfällen des

Fiebers, und wenn sie mit olTenem Munde schlafen, finden es die Wärter

*) Plutarch Artaxerxe» cap. 16, pag. 1019 und Kirby und Spencc Einlvit

in die Entomologie übers. I. 8. 1.^4.

**) 81. Maecabäer 9, 9.

***} Tertiilliamis ad Scapiilaro in princ. pag. 86. in f.

i) Sozomenea lib. 5. cap. 8.

Ü-) Fiaviui« Joseplius Ant. Jud. lib. 18. vap. 8.

ttt) ApostelgescUichte cai). 18. Ver«. 8.1.

h} llerodot. lib. 4. u. f.
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sehr schwer die Fliege zu verhindern ihre Eier in Nase , Mund und Zahn-

fleisch zu legen ^ wie denn namentlich ein Frauenzimmer, als es von dem

Fieber genesen war, ein Opfer dieser Fliegenmaden wurde, welche ihren

Weg von der Nase durch das Siebbein in die Höhle des Schädels, zuletzt

aber in das Gehirn gefunden hatten’^), und gewiss sind viele dergleichen

Fälle bei der Schnelligkeit, mit der die Verwesung in den heissereii Kliraa-

teii eintritl, verschwiegen geblieben. Azara*^*) versichert, dass die Fliege,

welche Würmer auf dem Leibe lebendiger Tliiere erzeuge, in Paraguay so

häufig sei, dass man jede Woche einigemal den neugeborenen Kälbern und

Füllen die Würmer wegnehmen müsse, indem solche sonst den Nabel ab-

fressen, und eben so wurden die Hunde von ihnen geplagt; denn wenn sich

diese um läulische Hündinnen gezankt und gebissen hätten, so lege die Fliege

gleich ihre Würmer in die Wunde. Sie habe überhaupt einen sehr feinen

Geruch, und wenn man eine Wunde, wie klein sie auch sein möge erhalten

habe, gleich höre man sie umherschwärnien , und das einzige Sicherungs-

mittel sei, hei Tage an einem dunklen Ort zu schlafen, da sie die Dunkelheit

scheue. Gewiss ist es dieselbe Fliege, von welcher der Prinz von Neuwied

io 'seiner brasilianischen Reise erzählt, dass bei den jungen Lämmern, die

von den Knaben eingefangen würden, sich häufig in der noch unverwach-

senen Nabelhöhle eiue Menge Maden fänden
,

und die Stelle
,

woraus man

diese Maden nehme, werde gewöhnlich mit Quecksilber bestrichen, ein Mit-

tel, welches .ebenfalls in England gegen dergleichen Fliegenmaden in Ge-

brauch sei.

Aber geht auch hieraus hervor
, dass besonders schmeissfliegeuartige

Dipteren den lebenden thierischen und menschlichen Körper gelegentlich mit

den von der Natur ihnen angewiesenen Orten verwechseln und ihre Nach-

kommenschaft darauf absetzen
,

ja dass die auf gewisse Vierfüsser ange-

wiesenen Oestriden sich mitunter zu den Menschen verirren und diesen für

den natürlichen Wohnort ihrer Nachkomnienschaft erachten, so ist doch das

Insect davon verschieden, welches von der Natur bestimmt sein soll als

• Larve sich wie der Oeslrus hei Hirschen und Rindern, so in der Haut des

lebenden Menschen einzuquarticren, und darin bis zu seiner Verwandlung

zu hausen. Es ist diess Insect die sogenannte Menschenbreme oder Oeslrus

hominis^ welche im südlichen Amerika vorkomint. G m c 1 i n in seinem „Na-

tursystem*^ erwähnt, nach Pallas sich auf die Autorität des jüngeren Linne
stützend, dieses Zweillüglers, welcher braun und ohngeführ so gross wie

eiue Haiisfliege sei, dessen Larve aber unter der ßaiichhaut des Menschen

sechs Monate lang lebte, sieb wenn sie gestört würde, immer tiefer ein-

graben und oft den Tod verursachen solle, ln den von Gmelin angezoge-

nen neuen „nordischen Beiträgen^ von Pallas ist der Brief des jüngeren

*} Kirby und Speiice. Einleitung in die Entomologie libers. 1. S. 149.

**) Reisen in Südamerika, nach dem Pranzöaischeu von Lindau. 1. S. 107. 1S3.

•••J I. cap. 7. S. 191.
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Linnd über diesen Geg^enstand« mitgetheilt, welcher darin schreibt: Er

IiolTe den Oestrns hominis^ der in Peru den Menschen angreife, zn erhalten.

Die Fliege, fährt er fort, legt ihre Eier oder vielmehr lebendige Maden,

deren sie bis fünfzig am ninierleibc heruinträgt , eine nach der andern auf

die Haut des Menschen. Der Wurm bohrt sich sogleich ein und wächst

*/j Jahr. Legt man Mittel auf die Wunde, so bohrt er sich noch tiefer ein

und das Geschwür wird schlimmer. Lässt man die Larve in Ruhe, so kommt
sie gegen die Verwandlungszeit hervor und wird zu einer schwärzlichen

Fliege, Oestrns hominis. — Schon Pater Gilii"^) inseinen „Nachrichten von

Guiana und dem Orinocoflusse^ erwähnt dieses Insectes. Ein gewisser Wurm,
den die Spanier Gnsano peludo nennen, so berichtet er, nährt sich auch

von Menschenfleisch. Man sagt, er entstehe durch den Stich einer Schmeiss-

fliege, deren Namen mir entfallen ist. Er wächst inwendig im Fleische, und

nährt sich von demselben Tag und Nacht. Ich glaube nicht, dass man ihn am
Orinoco findet. Aber auf meiner Reise nach San Fede sah ich einen guten

Freund, den vor einigen Tagen eine Schmeissfliege gestochen hatte, und

auf dessen Rücken sich ein ziemlich grosser haariger Wurm befand. Er

wurde herausgenommen, indem man das Fleisch an beiden Seilen fest za~

sammendrückle
, wodurch er auf einmal ganz heraussprang. Eben so war

Azara von der Existenz dieses Insectes unterrichtet. Eine Art Nachtfalter,

so erzählt er, legt die mit einer Art Geifer iimwickcllen Würmer auf die

Haut der nackt schlafenden Menschen. Die kleinen Würmer kriechen unmerk-

lich unter die Haut und die stelle schwillt schmerzlich auf. Die Landleute

speien gekauten Tabak auf die Geschwulst , und es kommen fünf bis sechs

haarige Würmer hervor, die von dunkler Farbe und etwa ’/i Zoll lang sind.

— Nach dem Prinzen Maximilian von Neuwied gibt es in Brasilien ein

Insect, das sein Ei in das Muskelfleisch oder unter die Haut des Menschen

legt. Auf den Stich des Thieres spürt man einen kleinen örtlichen Schmerz,

die Stelle schwillt bis zu einer gewissen Hohe an , und alsdann zogen seine

mit diesem Hebel schon vertrauten Leute eine Made, in einem kleinen weis-

sen, länglichen Wurm bestehend hervor, worauf die entstandene kleine Wunde
sogleich heilte. — Auch Poppig erwähnt in seinen naturhistorischen Reise-

berichten aus Amerika unter den Waldplagen der Provinz Maynas der

Bremsen, die den Menschen und Thieren unbemerkt ihre Eier unter die Haut

zu legen wissen, ohne sic jedoch näher zu beschreiben. Gleichfalls ver-

sichert Rengger in seiner Reise nach Paraguay, S. 472, dass die Fliegen,

wclciie Eier in die menschliche Haut legten (zu .Assumcion) so gemein

wären, dass man Alt und Jung an dieser Plage leiden sähe und ihm selbst

kam ein Mann zu Gesicht, welchen eine Fliege in einem Augenblick mehrere

Eier in das Ohr gelegt halle, die jedoch durch Einspritzung von Sublimat-

auflösiing gelüdlel wurden. — Ebenso fand Rosen Schild in Paraguay sehr

häufig Ocs/rns- Larven unter der Haut von Rindern, Ziegen und Hunden,

*) S. hierüber und di« weiteren Anfiihriiii^en Keferstein a. a. O. S. A4— 69.
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und man versicherte ihn , dass sie bisweilen in dem menschlichen Körper

vorkämen’^); Roulin aber erwähnt eines einzigen von ihm beobachteten

Falles., wo er bei einem, während des Jahres 1825 in den Cordilleren getödte-

ten Jaguar zahlreiche lebende Larven von Oestrus unter der Haut und

besonders in den Seiten fand**). — Wie Dr. Will erzählt, föhlte ein

Schiffer von George Town am Demarara ein unuusstehliches Jucken hinten am
rechten Arme ; es entstand eine kleine sehr schmerzhafte Geschwulst und nach

fünf Wochen zeigte sich etwas Blut und ein kleines Loch , wodurch man

sich Etwas bewegen sah; endlich kam der Kopf einer Larve hervor, die

sich jedoch wieder zurückzog. Zuletzt kroch sie wirklich heraus , fiel auf

den Boden ,
bewegte sich einige Zeit und wurde nach und nach um die

Hälfte kleiner. Sie lobte drei Tage und wurde dann in Weingeist gesetzt.

Die Verletzung heilte bald und das ganze Uebel dauerte sechs Wochen. Diese

also eingeschrumpfte Larve war */io Zoll lang und 1 Zoll dick; Farbe grün-

lich braun; zwei Kiefer; Augen gross; Leib ohne Kopf nur geringelt mit-

hin zusammen aus eilf Riugeln bestehend ; keine Füsse, aber die grösseren

Ringel hatten Kreise von schwarzen Stacheln, und auf dem Rücken sowie an

den Seiten fanden sich kleine Höcker: Ra ul in zog in Surinam einem Sol-

daten aus einer sehr hervorragenden Rückengeschwulst eine Oes/rus-Larve

hervor i derselbe sah in,den Bergwerken von Santana der Provinz Mariquito

einen Zimmermann mehrere Monate lang an einer Gescbwalst am Scrotum

leiden, was sich erst dann zertheilte , als man eine Larve aus derselben ge-

nommen hatte; auch behandelte derselbe Raul in im Jahre 1827 zu Mari-

quito einen Kranken, der am Scrotum eine konische Geschwulst hatte , die

etwa sieben bis acht Linien hoch war und an der Basis zw'ei Zoll im Durch-

messer hatte. Die Spitze derselben war sehr roth und in der Mitte mit einer

Oeffnung versehen, welche nur eine Linie im Durchmesser hatte. Nachdem
diese mit einer Lancetle vergrössert war, zog er eine weisse , bimförmige,

wenigstens zehn Linien lange und fünf bis sechs Linien im Durchmesser

haltende Made heraus, welche mit mehreren Reihen sehr kurzer schwarzer

Haare oder Stacheln besetzt war. Sie glich den Maden, welche in jenen

Gegenden sich häufig auf den Hauslhieren einnisten
,

und gehörte W'obl

einer Oes/nzs-Art an i Guyon sah im Jahre 1823 den sogenannten Vermaca-
que oder Oe$trus humanus bei einem Matrosen, welcher aus Guiana gekom-
men war und das kalte Fieber hatte. Die Larve kam aus einer Geschwulst

in den Weichen und lebte noch einige Zeit*^**). Derselbe Dr. Guyon traf

auf Martinique bei einem Neger weissliche Maden
, die sich an der Ober-

fläche des Körpers, besonders an den Beinen befanden. Zwei davon wurden
mit nach Europa gebracht. Sie waren sieben Linien lang und am Hinterende

*3 Schaum. Bericht über die Leistungen in der Entomologie auf das Jahr
1849. 8. 1U6.

Annales de la Soci^te Entom. de France de 1833, pag. 524.
**•) 8. über die angegebenen Fälle Isis de 1839. S. 382.
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piwn eine Linie dick ; dns liinterende wnr wie abgestiilzt , dageg^en das

Vordertheil sehr zugespitzt. Der Leib bestand aus eilf Ringen« an deren

jedem sich ein Gürtel befand « welcher mit sehr kleinen nach hinten zu

stehenden hornartigen Häckchen besetzt war; der Mund am Ende des Vor-

dertheils bestand aus einer mit einer Wulst umgebenen OelTnung.. und war
mit zwei ein wenig gebogenen Haken bewaffnet. — Am genauesten jedoch

ist von Thomas Say eine Made beschrieben, welche Dr. Brior wahrend

einer Reise nach Süd-Amerika, nachdem er von einem, wie er glaubt, ge-

flügelten Insect gestochen war, sich aus seinem eigenen Unterschenkel her-

nnszog. Die Made war keulenförmig, die obere Hälfte der ganzen Länge

nach erw'eitert und etwas zusammengedrückt; die Segmente dieses Theiles

waren mit transversalen Reihen kleiner schwarzer haariger Knötchen beM'aff-

net

:

an ihrer Basis breit und kurz, unter der Spitze sich ziemlich schnell

in einen fadenförmigen Haken verlaufend, der nach vornehin stand, nnd

scharf zugespitzt war

:

dieser Reihen waren sechs auf Rücken und Seiten

paarweise gestellt, und auf dem Unterleibe drei. Unfern der hintern Endung
des Körpers befanden sich viele winzige Tuberkeln, die den oben erwähnten

ähnlich, jedoch regellos vereinigt waren ; der vordere Körper war glatt,

cy linderisch oder vielmehr verlängert kegelförmig, mit einem weit gerin-

geren Durchmesser als der hintere Theil und vorn ahgestutzt ; an der hinteren

Endung des Körpers waren die Lippen kurz und der dazwischen liegende Spalt

von geringer Weite; Gesammtlänge grösste Breite aber */io Zoll. —
.Aus der neuern Zeit liegen uns Berichte des Herrn Goudot*)vor, nnd es

erscheint wohl am zweckmässigsten, namentlich den letzten grösseren Aufsatz

seinem Hauptinhalte nach mit den Worten des Verfassers wiederzugeben.

„In Neugranada (Süd-Amerika) lebt parasitisch in der Haut der Haus-

thiere, namentlich der Rinder und Hunde die Larve eines ZweiflUglers,

Cnterebra noxialis ähnlich der M a c q ua r t’schen C. Cyanoventris^ doch

wieder davon verschieden. Das Männchen (welches Gondot nur beschreibt)

ist sieben bis acht Linien lang
;
Fühler gelblich, das erste Glied hat am Ende

einen kleinen Büschel kurzer schwarzer Haare, das dritte Glied ist eben so

oder fast gleich lang wie die beiden andern. Der Stiel ist etwas braun und

hat nur oberhalb Haare; die Augen sind braun mit einer schwärzlicheu

Millelbinde (avec une bande iioirätre au milien)j Stirn vorgestreckt (avanc^),

abgestutzt, braun mit schwarzen Haaren. Untergesicht (a face et covitd frontale)

gelb mit kleinen Haaren bedeckt, die einen Pflaum (duvet) bilden und diesen

Theil wie weisse Seide erscheinen lassen; Rückenschild (thorax) braun in

das blaue ziehend, grau und schw'arz gefleckt, w'elches Längslinien bildet,

mit sehr kurzen schwarzen Haaren bedeckt ; Schüppchen (ecusson) wie der

Rückenschild ; Hinterleib chagrinartig, schön blau, mit sehr kurzen schwar-

*) Annalea de la Societe Kntom. de France de 1844 pag. XI.I. und Annales

des Sciences naturelles de France de 184.'» pnrtie Zoologique
,

III. Seile

pag. 281 — 44.

Bd. VI. Abh. »2
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zen Haaren bedeckt; der erste Ring und der Vorderrand des zweiten

schmutzig weiss, mit Haaren von derselben Färbung; Füsse röthlich mi(

rbthlicben Haaren; Flügel braun. Die Larve ist schmutzig weiss , fast einen

Zoll. lang, gInH und hat auf dem ersten Ring schwarze Erhabenheiten (d'aspc>

ril^s noires) und sehr kleine Haken; die drei folgenden tragen jeder zwei

cirkelformige Reihen stärkerer schwarzer Haken ^ die nach hintenzu gerich-

tet sind; die fünf letzten Ringe sind glatt; der Mund ist mit zwei Haken

bewalTnet. Die Puppe ist einen Cenlim eler sieben Millimeter lang, und hat io

der Mitte vier Millimeter im Durchmesser; in der verhärteten Haut schimmern

die erwähnten Haken durch. Das Insect schlüpft aus , indem das vordere

Ende quer (obliquement) aufspringt, wie man solches bei Uypoderma bovis

wahrnimmt. Ich sammelte des Morgens auf der Erde mehrere Larven io

einem Gehäge, wo das damit behaftete Rindvieh die Nacht Uber zugebracht

hatte. Sie bohrten sich in den Staub, und die Larve, welche mir das

beschriebene Thier gab 9 ward in der Mitte des Juni gefunden, und das

Insect entwickelte sich am folgenden 4. August. Ich traf die Larve in den

Minen von Maemato, wo die jährliche mittlere Temperatur nach Boussin-

g a u 1 1 90" 4 Centigr. beträgt. Sie wird von den Einwohnern Neugranadas

mit dem Namen Gusano und noch häufiger mit dem Namen Nucke belegt, ln

den kälteren Weidegegenden ist sie unbekannt. Was aber die niederen

Gegenden (basses terres) betrifft, auch das heisse und gemässigte Land ge-

nannt, so findet sie sich nur an der Gränze der grossen Wälder und io den

sogenannten Rastrojas, d. h. in den Parthien , wo sich Wiesen vermischt

mit Unterholz finden, ln diesen Gegenden vermehrt sich das Insect erstaun-

lich , besonders wenn die Regenzeit ungewöhnlich lange angehalten und

dadurch das Abbrennen der Wiesen verhindert hat; desshalb sind auch der-

gleichen Localitiilcn nicht geeignet Rinderheerden aufzunehmen. Treibt man
sie demungeachtet dahin, so sieht man, dass die Thiere den grössten Tbeii

des Tages es vorziehen, statt im Schalten, da wo ihr Feind haust zu wei-

den, sich auf sandige und unfruchtbare Strecken zuriiekzuziehen. Oft habe

ich zumal während der Nachmittagsstunden die Thiere in der Ebene ver-

zweillungsvoll umherlaufen sehen, ohne Zweifel wegen der Qual, welche

ihnen die Versammlung einer grossen Menge von Cuterebrafliegen verur-

sachte, deren es in manchen Jahren so viele gibt, dass man ihre Larven bei

einem einzigen Stück Vieh nach Hunderten zählen kann, doch ist es auch

möglich, dass die Unruhe bei dem Hornvieh durch Stechfliegen und Mücken

verursacht wird. Die Larven bedecken oft einen grossen Theil der Schulter-

bläller bei den Rindern , und durch ihre Versammlung bilden sie unter der

Haut eine Anhäufung vieler Beulen, w'oraus durch zahlreiche Oeffnungen sich

eine eiterarlige Materie ergiesst. Sind die Culerebra-Larven aus diesen Oeff-

nungen herousgctrelen, so werden solche nicht selten von andern Zweiflüg-

lern benützt um ihre Eier darin abzulegen, so dass dadurch gefährliche und

schwer zu heilende Wunden enstelien. Man Irillt aber auch die Culciebra-

Larve. auf dem Kopfe, in den Seiten, am Schwanz, auf dem Rücken, jedoch
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stets nm häufigsten am Schiiiterblnlt. Bisweilen gibt es so viel Larven, dass

die Haut wie ein Sieb durchlöchert erscheint.

Auch die Hunde sind dieser furchtbaren Fliege ausgesetst , doch ob-
wohl sie manchmal viele solcher Larven beherbergen, habe ich doch noch aus

keiner derselben das vollkommene Insect erziehen können. Da jedoch die

Larve, welche auf den Hunden vorkommt, derjenigen, welche man auf dem
Rindvieh trifft, gleicht, und an denselben Orten, wo das Rindvieh davon
befallen wird, auch die Hunde angegriffen werden, so ist es gewiss dasselbe

Thier. Als ich in der Provinz Cauca eine Saline untersuchte, fand ich dort

rriichlbare Weidegrönde, auf denen sich Pferde und Maulesel sehr behaglich

fähllen, doch gab es wegen der Menge der Cuterebra kein Hornvieh. Die

armen Hunde sah man aber andern ganzen Körper mit Beulen besetzt, welche
diese Fliegenlarven bewohnten. Auch die Menschen waren hier den Angriffen

des Insectes ausgesetzt. Ich selbst beherbergte an verschiedenen Theilen

meines Körpers , besonders an solchen
,

welche durch die Kleidung nicht

geschützt waren, Larven
,

die sich von denen der Rinder und Hunde nicht

unterschieden. Fünfzehn Tage lang ertrug ich eine solche am Schenkel,

und namentlich zwischen 5 und 6 Uhr Morgens und wiederum Abends erregte

sie heftige Schmerzen, wie wenn eine Nadel in das Fleisch gebohrt wird.

Obwohl ich sehr aufmerksam war, habe ich doch die Fliege, welche ihre

ßier auf meinem Körper ablegte, niemals weder gehört noch gesehen. Ich

habe deren Larven auf keinem andern Vierfiisser, mochte er heimisch oder

aus Europa hingebracht sein, beobachtet, und nie eine dergleichen in den

Fellen der wilden Vierfüsser
,

welche mir oft gebracht wurden, gefunden-,

doch vermuthe Ich, dass Füchse und gewisse Arten kleiner Kaizen , M-elche

man nn den Rändern der Wälder und im Unlerholze nicht selten antrifft,

die F'liegenlarven ebenfalls beherbergen. Immer bleibt es auffallend, dass

eine parasitische Fliegenlarve sich hier selten auf einheimischen Vierfüssern,

dagegen in grosser Masse auf zwei erst von Europa gebrachten Thiereo,

Rind und Hund, findet.

Das gewöhnlich angewandte Mittel um ein mit einer solchen Larve

befallenes Thier zu heilen besteht darin, es auf die Erde zu werfen und die

Larve durch einen heftigen Druck an die Beule heraiisziischnellen. Ist der

Druck aber zu stark, wird sie gelödlet, reisst ab, und bleibt sie theilweise

in der Beule, dann bildet sich unter der Haut ein Zusammenfluss von Eiter,

welchen andere Dipteren benützen um ihre Brut darin abzulegen , woraus

gefährliche Geschwüre entstehen. Ist ein Rind mit vielen Larven bedeckt, so

treten manchmal aus Einer Oeffiiung fünf bis sechs derselben heraus. Wenn
ein .Mensch eine solche Larve beherbergt, thul man wohl solche erst einige

Tage wachsen zu lassen, und sie dann auszudrücken, was die dortigen Ein-

wohner gut verstehen. Sucht man sie zu voreilig zu entfernen, dann geht

sic meist durch den Druck nicht heraus, und der hervorströmende Eiter bietet

ihr einen passenden Schutz dar, um sich darin zu bergen.



Ist auf die voraiigegebcne Art bei dem Vieh die Larve lieraiisgedrückt^

dann muss man die Wunde mit Salzwasser waschen, um dadurch das Thier

zu nölhigen, sich beständig zu lecken, und hierdurch die Bier, welche die

Fliege nicht aufliörl zu legen, sofort zu entfernen. Mindestens zweimal muss

solches an jedem Tage geschehen , denn oft findet man in der am Morgen

gereinigten Wunde an demselben Abend einen Haufen kleiner Würmer, die

mau dadurch tödlet, dass man die Wunde mit Tabaksabsud oder noch besser

mit den gepulverten Früchten der Asagraea officinalis ein reibt.

Spielen schon in Europa die Dipteren eine nicht unbedeutende Rolle,

so erscheinen sie dagegen in den heissen Aequalorialgegcnden von noch

grösserem Gewicht in dem Haushalt der ISutiir. Die kleinste Wunde sieht man

in einer Spanne Zeit mit Tausenden ihrer Bier bedeckt, woraus sich nach

zwei bis drei Stunden eben so viel kleine Larven entwickeln, welche lang-

wierige oft unheilbare Geschwüre verursachen. Daher bedürfen die zahl-

reichen Viehheerden, w'elche sich über weite grasreiche Ebenen, die bis-

w'eilen mit Gehölz abwechseln verbreiten, einer sorgfältigen üeberwachung

der Hirten
,
und w’enn die jungen Kälber nicht io den ersten drei Tagen

ihrer Gehurt bemerkt werden, so kommen sie oft durch die Wunden um,

welche Dipteren -Larven besonders aus den Gattungen Lnct/ta und Ca//t/>Aora

ihnen bereiten, indem sie durch die NabelölToung in das Innere dringen.

Desshalb werden bei Menschen und Vieh alle solche Wunden mit Asagraea-

Pulver bestreut, um die sich darin bildenden Larven zu tödlen.

Als Resultat meiner ßeobachtunuen möchte ich folgende Sätze hinstellen :

1. dass verschiedene Fliegenurten, namentlich von den M a c q u a r fschen

Gattungeu Lucilia und Calliphora^ deren Larven in todten Thieren hausen,

durch Wunden oder eine Eiterung verlockt, ihre Eier auf lebende Menschen

und Thiere absetzen, wo sie auskriecheu und bisweilen bis zu ihrer Ver-

wandlung verbleiben

;

2. dass der von Gmelin, Rudolphi und G u e r i n (Annal. de la

Süc. Entom. de France de 1833 pag. 518 — 49) aufgeführte Oestrus humanus
lediglich ein Geschöpf der Phantasie ist, und sich entweder auf eine wirk-

liche Oeslrns-Art, oder auf eine von den zwei andern genannten Dipteren-

Ai teil zurückführen lässt

;

3. dass die von verschiedenen Geschichtschreibern und Reisenden,

wie Fray-Pedro-Simon*), der das Thier Gusanvs nennt; De la

") Nutlcias hiaturialcM de la Comiuiata de tierra Arme. t. 11. p. i08 Ct^anuscript)

Verf. erwähnt 3. des Insecte.s als eine Geissei, welche die ersten spanischen

Eroberer erduldeten, indem .sie bei Rückkehr mittelst des .Hagdaleuenäusses

(en reiaoutant ie deuve de la .MagdaleineJ die Wälder und Sawanneii ul>er-

schritleii, so wie Diejenigen, welche spater l.iA9 b«‘i der Aufsuchung des
Dorado die westlichen Elieiien des l.anüe.s betraten.
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C o n d a m i II e der es nach den Bewohnern von Cayenne Ver macacque,

und nach den Indiern in Maynas Suylacuru nennt; des Arztes Antiius, der

es ehenfalls macncque nennt; und speciell von Say, Hownship und

Kaulin (Annai. de la Soc. Entern. 1. c.) beschriebene Larve zu der Gat**

tung Cuterebra und wahrscheinlich zu meiner Art gehört;

4. dass der Mensch unter gewissen zufälligen (JmslHiiden die Larven

von Luvilia^ Calliphora und Cuterebra in seinem lebendigen Leibe manch-

mal bis zu ihrer Verwandlung beherbergen kann; ersteren Eolls hinsichtlich

der Musciden begünstigt durch eine langdauernde Eiterung des oberen Haut-

Systems als passende Niederlage für die Eier; letzteren Falls hinsichtlich der

Oestriden« deren Larven parasitisch in der Haut leben, mittelst einer Durch-

bohrung der Haut, nachdem das Ei auf die äussere Haut gelegt ist; endlich

b. dass dieselbe Art von Cuterebra sich wohl auf verschiedenen

Thieren findet.“

So weit Goiidot. Die neuesten Nachrichten über diess interessante

Thier verdanke ich dem Herrn Dr. Friedrich Müller, welcher mir in

einem Briefe aus Itajahy, Provinz Santa Catharina in Brasilien vom 24. Juni

Folgendes mittheilt: Zunächst denke ich, so schreibt er, kann man die

Hauptfrage, ob es eine besondere die Menschen ausschliesslich bewohnende

Oestru$-\rX gebe, mit aller Bestimmtheit verneinen. 3Iein Grund ist ein-

fach der, dass gewiss nie der Mensch einen so ungemein lästigen Eindring-

ling bis zu seiner vollen Ausbildung als ungebetenen Gast dulden wird, dass

also auf den Menschen allein beschränkt die Species binnen Jahr und Tag

aiisgerottet sein würde. — So gerne ich auf diese Weise das vollkommene

Insect kennen lernen möchte, habe ich mich doch nicht eiiUschliessen können,

der Larve im Interesse der Wissenschaft ungestörte Herberge in meiner

Haut zu gönnen. Hm das Insect kennen zu lernen, bleibt also nur der Fall,

dass ein Naturforscher dasselbe beim Eierlegen überraschte. Der Act des

Eierlegens soll sehr empfindlich sein, wie mir verschiedentlich gesagt wor-

den, unter Andern erinnert sich meine Frau an der Stelle des Armes, wo
später die Larve sich zeigte, von einer grossen Buiacca besonders schmerz»

huft gestochen worden zu sein. Butcu ca ist übrigens der hiesige Name der

Tabaniden, die ja auch in Deutschland das Volk mit den Oestriden zu ver-

wechseln pilegt Dass unter der 3Ienge der empfindlich stechenden Tabaniden

der Oestrus seine böse Brut in der Kegel unbnaebtet anbringt, ist indess

kein Wunder. Oestrus - Lar\ei\^ y.bicho da perna'* der Brasilianer sind hier

eine häufige Plage der verschiedensten i»äugethiere und eine nicht seltene

des Menschen. Sie verschonen kein .Alter, uicht den zartesten Säugling, und

*) Der Wurm wäcbst in der H«ut von Thieren und Menschen bis ssiirGrAHae einer

Uuhiie und verursacht einen unerträglichen Schmer/.. Kr soll in einer Wunde
eiitMtehen, die eine Art Fliege hervorbriiigt, doch hat bia Jetüt daa Thier, wa.s

die Eier legt, noch Niemand gevsehun. (ilelalionM abregea d’ un voyage dans

r.\uierique tueridionale. p. 166.)
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scheinen ohne Wahl alle möglichen Gegenden des Körpers zu bewohnen; so

sah ich sie an den Extremitäten., in der Achselhöhle, auf dem Kopfe, auf

dem Rücken, am Scrotiim. Das erste Exemplar, was mir zu Gesicht kam,

stammte aus meinem eigenen Böcken. Seit mehreren Wochen hatte ich eine

kleine, runde, härtliche Geschwulst bemerkt, die langsam anwuchs und von

Zeit zu Zeit unerträglich stechende Schmerzen verursachte. Ich hatte keinen

Gedanken an Oes/rus-Larven
,
und fürchtete schon ein krebsartiges Leiden,

für das bekanntlich lancirende Schmerzen als charakteristisch gelten, als ein

Bekannter, dem ich mein Leid klagte und der eben den bicho da perna an

seinem Knie kennen gelernt, mich über die Ursache meiner 0»>al aufklärte,

auch mich sofort durch Ausdrücken der etwa vier Linien langen Larve

davon befreite. Später hatte ich einen solchen Gast um Scrotum und zu

Anfang dieses .lahres wurde ich deren gleichzeitig acht gewahr, von denen

drei am linken Vorderarme, zwei am linken, einer am rechten Oberschen-

kel, einer am linken Unterschenkel und einer am Scrotum sass. Die Anfangs

einer kleinen Eclhymapustel ähnlichen Geschwülste sind leicht von allen an-

deren zu unterscheiden
, einmal durch die ungemein heftig schiessenden

Schmerzen, die bald häufig, bald in Tage langen Zwischenräumen wieder-

kehren, und dann durch eine nie fehlende kleine Oeffnun«:, durch die man

bei grösseren Thieren die Larve bisweilen ihr Schwanzende aus- und ein-

ziehen sehen kann. Aus der Oeffnung lässtsich ein wenig FlQssigkeitdrücken,

die meist serös, bisweilen eiterig, selten blutig eiterig ist. Es scheint mir,

dass die Schmerzen besonders durch Bewegungen des Thieres entstehen, die

dasselbe macht, um das verklebte Athemloch seiner Höhle wieder zu ölfnen;

man kann sie durch Drücken der Geschwulst, welches das Oelfnen hewerk-

stelligt, sofort beruhigen. Man hat acht Tage lang volle Ruhe, während ich

wiederum bei meiner achtfachen Einquartierung eine ganze Nacht fast schlum-

merlos zugebracht habe. Sobald man den bicho da pema erkannt hat, ist es

leicht sich seiner zu entledigen. Ist das Thier schon etwas grösser, und

sitzt so, dass man die Geschwulst mit den Daumennägeln untenher zusam-

menpressen kann , so lässt sich das Thier in der Regel heraiisdriicken. Wo
nicht, so hat man nur nöthig, um es durch Erstickung zu tödten, die OeiT-

nung der Geschwulst vierundzwanzig Stunden lang durch Salbe , Pllasler

oder Piras (Teig aus Maiiiocmchl mit heissem Wasser bereitet) zu ver-

scliliessen. Das todte Thier ist dann meist sofort leicht auszudrücken ; der

entleerte Balg füllt sich oft noch ein oder ein Paar Mal mit Serum oder

Elter. Auch wenn es zurückbleibt, pflegt das abgestorbene Thier meist keine

weiteren Unannehmlichkeiten zu verursachen. Mir ist diess wenigstens nur

ein einziges Mal an mir selbst vorgekommen. Als ich eine seit längeren

Zeit todte bicho da perna am linken Vorderarme durch Druck zu entfernen

suchte, entstand eine entzündliche Anschwellung des .Armes von der Hand-

wurzel bis zum Ellbogen, die mich einige Tage arbeitsunfähig machte, und

sich erst legte , als mit einer ansehnlichen Menge Eiter das Thier endlich

entleert wurde. In der Voraussetzung, dass auch die Larve für Sie eiuiges
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Interesse haben wird , werde ich nicht verabsäumen , wenn sie mir wieder

vorkommty sie in Spiritus aufzubewahren.

Ich bin neugierig die Larven, deren Mittheilung mir zugesichert wor-
den, kennen zu lernen, um festslellen zu können, ob dieselbe , was höchst

wahrscheinlich, mit der von Goudot beschriebenen identisch ist.

Betrachten wir diese Müller'scheo Notizen in Vergleichung der

G 0 Q d 0 fschen Nachrichten und der oben angeführten Thatsachen, so ist

leicht daraus zu ersehen, wie noch viel bei dem so merkwürdigen Insect zu

ermitteln und festziistellen ist, namentlich:

a) auf welchen VierfUssern zumal von den ursprünglich amerikanischen

die Larve der Cuterebra noxialis lebt , indem solche schon bei der

Endeckung Amerikas an manchen Orten so häufig war, dass die

spanischen Conquistadoren sie für eine Geissei erachteten (c. f. die

Stelle in Note p 648) ;

b) auf welche Art die Fliege ihre Eier anbriugt, und wie lange die Larve

bis zur Verpuppung lebt;

c) ob Cuterebra noxialis in Süd-Amerika das einzige Insect ist, welches

unsere Oestriden dort vertritt, oder ob, was wohl anzunehmen, neben

derselben noch andere Cuterebra - \Tieu eine ähnliche Lebensweise

führen, und resp. ob ausser Cuterebra noch andere Oestriden dort

Vorkommen
;

dj ob diese anderen Cuterebra-AHen resp. die sich sonst daselbst finden«

den Oestriden ebenfalls in der Haut des lebenden Menschen parasi-

tisch gefunden werden.

Aber abgesehen hiervon, so dürfte doch schon jetzt Folgendes für

ermittelt erachtet werden können:

1. dass in Uebereinslimmung von Goudot und Ilrn. Dr. Möller die

Existenz des Oestrus hominis oder eines solchen Zweifliiglers , w'ovon die

Larve dergestalt auf den lebenden Körper angewiesen ist, dass sie inner-
'

halb der Haut bis zu ihrer Verwandlung parasitisch lebt, bestritten wer-

den muss;

2. dass in Sud-Amerika die Gattung Cuterebra und namentlich C. no-

xialis ursprünglich auf dort heimischen Thierarten hausend , sich auf die

aus Europa dorlhiu verpflauzten Rinder und Hunde mit ausgebreitet bat, und

an den für das Insect passenden Orten der furchtbarste Feind der neuen

Ankömmlinge geworden ist;

3. dass ferner die Cuterebra nicht selten den lebenden Menschen an-

greift, so dass deren Larve innerhalb der Haut lebt, was die Veranlassung

zu der Sage des Oestrus hominis gewesen;

4. dass aber auch in Europa, im Allgemeinen zwar seilen, doch häufiger

in Norwegen, Oestriden und namentlich Oestrus boris parasitisch die Haut

des lebenden Menschen hewohnt

;
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5. dass endlich verschiedene andere Dipteren, wohin namentlich die

M e i ge naschen Gultuiigen Sarcophaga^ Mnsca und auch wohl Tachina^ so-

wie die Ma c q u a r t'schen Gattungen Lucilia und Calliphora gehören wer-

den, bisweilen den lebenden thierischen und menschlichen Körper, besonders

in wärmeren Gegenden und sobald sich Wunden und Geschwüre zeigen, als

passenden Nahrurigsquell für ihre Nachkommenschaft ansehen , und zu die-

sem ßehufe die Kier darin absetzen.
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VerzeiohAisB

der

Lepidoptcrcii
des Kreises ober dem Wienervalde.

Von

W¥itHeln% ScHteieHew*

in 6r*!8ten.

VORWORT.
Während manche der öslerreichischen Kronländer, wie: Tirol, Krain

u. s. w. rücksichtlich ihrer Fauna genauer durchforscht sind, lassen andere

in dieser Hinsicht noch viel zu wünschen übrig, und es sind seihst einige

Gegenden von Unter-Oesterreich, die zu den am wenigsten bekannten des

Kaiserstaates gehören, namentlich der Kreis ober dem Wienerwalde, in seiner

Ausdehnung von der Donau bis zur Alpenkette an Steiermarks Gränze.

Im gebirgigen Theile dieses Kreises, in dem anmuthigen Greslner Thale

wohnend, ist mir die möglichst genaue Erforschung der Fauna desselben

eine angenehme Pflicht. Ich bringe zuerst ein Verzeichniss der Lepidopteren

zur Veröffentlichung, weil ich mich mit denselben am längsten beschäftige,

und auch die Erfahrungen des Vereinsmitgliedes, Herrn Cberstaller in

Gresten benützen konnte.

Vielleicht ist es mir gegönnt, über die Gegend von St. Pölten und

Mölk, die hier nur spärlich vertreten ist, später nachträglich zu berichten.

Die folgenden Verzeichnisse werden alle Ahtheiiungen der Insecten,

wie auch Land- und Süsswasser-Conchylien berücksichtigen, und ich ersuche

hiermit die geehrten Herren Collegen, mir ihre Erfahrungen über die Fauna

des Kreises 0. W. W. geneigtest mittheilen zu wollen, damit diese Ver-

zeichnisse möglichst vollständig und genau ausfallen.

Von Coleopteren besitze ich schon ein ziemlich ansehnliches Ver-

zeichniss, das ich nach Vervollständigung mit den heurigen Ergebnissen,

unterstützt von tüchtigen Entomologen in Mölk und St. Pölten, veröffent-

lichen werde.

Bd. VI. Abh. ».T
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A b k ü rzu ngen :

v4. Alpen^ S. A. subalpine Reg^ion, G. Gresten, M. Molk, St. P. Sl. Pollen,

e. einzeln, h. häufig.

I. JPapMomidae.

I. M elitae a.

1. Artemis Fb. G.

Didyma Fb.

.S. Diclynna Esp.

4. Cynthia F b, A.

5. Phoebe Fb. G
6. Athalia B k.

7. Parthenie B k.

II. Argynnis.

8. Euphrosyne L.

9. Dia L.

10. Pales F b. A.

11. Herate Fb.

18. Ino Esp. G. h.

13. Thore H b. S. A.

14. Latonia L.

15. ^'iobe L.

16. Adippe F b.

17. Aglaja L.

18. Paphia L.

III. Vanessa.

19. Cardui L.

80. Atalanta L.

81. Jo l.

88. Antiopa L.

83. V. album F b.

84. Polychloros L.

85. Urticae L.

86. C. album L.

87. Prorsa L.

88. V. Letana L.

IV. Limenitis.

89. Popul

i

L.

SO. Sybilla Fb.

V. Apatura.

31. Iris L.

38. Ilia Fb.

33. V. Clytie H b.

VI. H ipparchia.

34. A. Proserpina H b.

35. Hermione L !^.

36. Alcyone H b. üf.

87. B. Jantra L.

38. C. Hyperanthus L. *)

39. Dejanira L. G.

40. Maera L.

41. Megaera L.

48. Egeria L.

4.3. D. Galathea L.

44. E. Pyrrha H b. .A.

45. Medusa F b.

46. Psodea 0 li, S. A.

47. Medea Hb.

48. Ligea L.

49. Euryale Esp.
50. Pronoe Esp. 5. A.

51. F. Davus L. G. St. P.

58. Pamphilus L.

53. Iphis H b.

54. Arcania L.

VII. Lycaena.

55. A . Arion L.

.56. Alcon P b.

'•) Die Var. Arete »m St. I*. A.

r

Digltized by Google



^7. Euphetnus H b. G. 94.

58. Cyllarus F b. 95.

59. i4cts S. V.

60. Argiolus L.

6t. Alsns Fb.
96.

6«. Daphnis Hb.
97.

63. Corydon Fb. 98.

64. Dorylas H b.
99.

65. Adonis F b.

66. Alexis Fb. 100.

67. Agestis Esp. 10t.

68. Argus L. 103.

69. Amyntas F h. 103.

70. V. Polysperchon Oh. G. 104.

71. Hylas F b. 105.

7«. Battus F b. 106.

73. B. Ctrce S. V.

74. Chriseis F b.

75. Virgaureae L.

76. Phlaeas L.

77. C. Luvina L.
107.

78. D. Rubi L.
108.

79. E,. Quercvs L. G- e.
109.

80. Spini F b.

81. W. albuin K n.
110.

83. Prnni L. 111.
83. Betulae L. 113.

VIII. Papilio. 113.

t i Ä

84. Podalirius L.
1 1 4*

1

1

85. Machaon L.
1 iO«

116.

IX. Zerynthia. 117.

86. Polyxena Hb. M.

X Doritis. 118.

87. Apollo L.

88. Mnemosyne L. 110.

XI. Pontia.

89. Cralaegi L. 130.

90. Brassicae L. 131.

91. Rapae L. 133.

93. Napi L. 133.

98. V. Bryoniae II b. 5. A. 134.

Cardamines L.

Sinapis L.

XII. Colias.

Edusa L.

S.Helice Hb. G.

Hyate L.

Rhamni L.

XIII. H esperia.

Aheolus H h.

Scrioriws Oh. G.

Tages L
Paniscus Fb.

Comma L.

Syhanus F b.

Linea F b.

11 .

I. Atychia.

Globulariae E s p.

Statices L.

Chloros H b. G.

II. Zygaena.

Minos S.V.

Meliloti Esp.
Lonicerae Esp.
Filipendulae L«

Angelicae 0 h.

Peucedani Esp.

\ ^ Athamanthae Esp.

Onobrychis Fb.

III. Syntomis.

Phegea L.

IV. Thyris.

Fenestrina F b.

V. Sesia.

Apiformis L.

Asiliformis F b. M.

Hylaeiformis L s p. G
Mntillaeformis L s p.

Tipulifortnis L.

8a*
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VI. M acroglossa.

125 . Fuciformis L. 151 .

126 . Bombyliformis 0 h. St. P.

127 . Stellatarum L.
Ut.

VII. D eilep hila. 153 .

128 . Elpenor L. 154 .

129 . Porcellus L. 155 .

130 . Galii Fb.

131 . Enphorbiae L. 156 .

VIII. Sphinx. 157 .

132 . Pinastri L.
1 .'. 8 .

133 . Ligustri L.
1 .^9 .

134. Convolvuli L.
160 .

161 .

IX. Acher ontia. 162 .

135 . Atropos L.

X. S merinthus.

163 .

136 . Tiliae L. 164 .

137 . Ocellata L. 165 .

138 . Popult L. 166 .

167 .

111 . BatwsbyeaieMtse. 168 .

I. S atnrnia. 169 .

139 . Pyri S. V. Sl. P.
170 .

140. Carpini S. V.

11. Aglia. 171 .

172 .

141 . Tau L.
173 .

111. E ndr otnis.
1 74 .

142 . Versicolora L. G. 175 .

IV. Harpyia. 176 .

143 . Vinula L.

144 . Bifida H b. 177 .

145 . Fagi L. Gatning. e. 178 .

V. Notodonta. 179 .

146 . Tritophus F b. Cf.
180 .

147 . Ziczac L.
181 .

148 . Camelina L.

149 . Palpina L. 182 .

150 . Tremula S. V. G. 183 .

•) Raupe in «len Wiir%elu von Aconitum.

VI. C088U 8.

Ligniperda Fb.

VII Hepialus.

Humnli L.

Lupulinus L.

Carnus F b. S. A.

Hechts L.

VIII. Litho sia.

Quadra L.

Griseola Hb.

Complana L.

Depressa Esp.

Aureola H b.

Rubricollis L. G,

Irrorea Hb.

Mundana L. G.

IX. Psyche.

Pulla Esp.

Plumella Oh. St P.

Hitidella Hb. Gossling.

Nudella 0 li. G.

Atra F r. josefsberg.

Opacella H. - S c h f.

Graminella S. V.

X. Liparis.

Morio L.

Monacha L.

Dispar L.

Salicis L.

Chrysorhoea L.

Auriflua F b.

XI. Orgyia.

Piidibunda L.

Fascelina L.

Coryli L.

GonosUgma L.

Antiqua L.

XII. Pygaera.

Reciusa F b.

Anachoreta F b.
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1 84. Cttr/ula L.

185. Bucephaia L.

XIII. .Gastropacha.

186. A. Quercifolia L.

187. Prtmi L.

188. Pini L.

189. B. Potaloria L.

190. C, Trifolii Fb,

191. Quercus L.

192. RubiL.

193. D. Dumeli L. 6f.

194. E. Populi L.

195. Crataegi L. G.

196. Everia Fb.

197. Lanestris L.

198. Pleustria L.
'

XIV. Euprepia.

199. B. Jacobaea L»

800. C. Rtsssula L."^)

801. Piantaginis L. S. A.

808. . Dominula L.

803. Hera L.

804. D. Purpnrea L.

805. Aulica L. G.

206. Matronula L. M.
807. Caja L.

808. E. Fuliginosa L.

809. F. Lubricipeda F b.

810. Menthastri Fb.

811. Mendica L.

IV. Noet^nMae.

I. Acr onyct a.

818. A. Leporina L.

813. Aceris L.

814. Alni L. G. e.

815. Slrigosa Fb. G. e.

816. Ligustri Fb.
817. B. TridensS. V.

818. Psi L.

819. Cuspis Hb, G.

Raupe auf Tussilago farfara.

880. Rumicis L.

881. Euphorbiae Fb.

II. Kymatophora.
888. Xanthoceros Hb. G.

III. Episema.

883. Caeruleocephala L.

IV. Agrot i s.

884. Suffnsa Fb. G.

885. Segetum S. V.

886. Exclamationis L.

887. Cinerea Bk. St. P.

888. Tenebrosa Hb. Lassx

V. Amphipyra.
889. Tragopogonis L.

830. Pyramidea L.

831. Perflua Fb. G.

VI. Hoctna.

838. Rarida H b. G.

833. Augur F b.

834. Rhomboidea Esp.

835. Tristigma Oh. G. e.

836. Plecta L. G.

VII. Triphaena.

837. Subsequa S. V. G.

838. Pronuba L.

839. V. Innuba T r.

VIII. Hadena.

840. A. Capsincola Es p.

841. Cucitbali S. V.

848. B. Popularis F b.

843. Leucophaea Bk.
844. C. Dentina E s p.

845. Atriplicis L.

846. D. Salura S. V. G. e.

847. Thalassina ß k.

848. Genistae B k.

849. Convergens F b.
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IX. Phlogophora.

850. A. Meticulosa L.

851 . B. Lncipara L.

8.58. A.

X. Miselia.

Caesia S. V, G.

85S. B. Culta F b. G

854. Oxyacanthae L.

855. Aprilina L.

856. A.

XI. Polia,

Chi L.

857. Polymita L. Lunz.

858. B. Tincta B k.

859. Nebulosa H T n. G.

860.

XII. Trachea.

Porphyrea S. V. Lunz.

861. Piniperda L.

868.

XIII. Apamea.

^’ictitans L. G.

863. Dydima E s p.

864. Imbecilla F b. Lassing.

865. Capliuncnia T r. S. A.

866. Latntncnla S. V.

867. Slrigilis L. G.

868.

XIV. M amestr a.

Pisi L.

869. Oleravea L.

870. Suasa S. V. G.

871. ßrassicae L.

878. Persicariae L.

873.

XV. Thyatira.

Batis L. G.

874.

XVI. Calpe.

hibatrix L.

875.

XVII. Orthosia.

Caecimacula F b. G.

876. Instabilis F b.

877. Rubricosa F 1). G.

878. Munda F b. G.

879. Ypsilon S. V.

880. Gracilis F b. G.

881. Opima 11 1). G.

888. Popnleti F b G.

883. Golhica L.

884. Slabilis 11 b

885. flfiniosa F r. G.

886. Cruda S V. G.

887. Litura L. G

XVIII. Caradrina.

888. Cubicularis S. V.

889. Respersa S. V. G.

890. Trilinea S.V.

XIX. Xanthia.

891. Rubecvla Esp. A.

898. Cerago S. V.

893 ^Silago Hb. G.

XX. Gortyna.

894. Micacea Esp. G. c.

XXI. Cosmia.

895. Oo L. G.

896. Trapezina L.

897. Retusa Fb. G.

89«<. Subtvsa F b. G.

899. Difßnis L. Reinsperg

300. Pyralina S. V. G.

XXII. Cerastis.

3ül. Rubiginea S.V. G.

308. Vaccinii L.

303. Satellitia L.

XXIII. Xylina.

304. Velusta H b. G.

305. Exoleta T r. G.

306. Rhizolitha Fb.

307. Petrificata F b.

308. Conspicillaris S. V.

309. Hepatica S. V. G.

310. Polyodon L.

311. Lythoxylea S. V. G.

318. Pelrorhiza Bk.-
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X\IV, C leophana.

313. Rectilinea Hb. S. A.

314. Hyperici Fh. G.

315. Linariae Fb. G.

XXV. Cucullia.

316. Umbratica L

317. Lavtucae E s p.

818. Chamomillae S. V. G.

319. Lucifnga Esp. G.

880. Tapsiphaga T r. G.

881. Si rophvlariae Hb.
388. Verbasci L.

383. Ceremanthae F r. G.

XXVI. Abrostola.

384. Urticae Hb.

XXVII. Plusia.

385. Moneta F b. G. e.

386. Festucae L G.

887. Chrysitis L.

388. Orichalcea Fb. G. e.

389. Bractea F b. G.

330. Jota L.

331. Gamma L.

XXVIII. Anarta.

338.

Cordigera T h b g. A-

333. Heliaca H b.

XXIX. Heliothis.

334. Ononis F b.

335. Dipsacea L.

336. Marginata Fb. G.

XXX. Acontia.

837. Luctuosa S. V. St. P.

XX.XI. E r astria.

338. Sulphurea H b.

339. Fusnila S. V.

340. Alratula B k. G.

34

1

. Candidula S. V.

•) llaiip<> Hilf Scynphttlarin.

XXXII. Antophila.

348. A neu S. V

.

XXXIII. Catephia.

343. Alckymista F b. G. e.

XXXIV. Mania.

344. Iffaura L. G. h.

XXXV. Catocafa.

345. Elocata E s p.

,346. Electa Fb.

347. Paranympha L.

XXXVI. Brephos

348 Parthenias L.

XXXVII. Enclidia.

349. Glyphica L.

3.50 Mi L.

XXXVIII Platypteryx.

331. Spinul

a

Hb.

358. Falcula S V.

353. Lacertula H b. G.

V. GeotnetrMae.

I. Enno mos.

Zh4. k.Flexularia Hb. G.

355. Adspersaria Bkh. G.

356. B. Lituraria H b. G.

357. Signaria Hb. S.A.

358. ^otataria Esp.

359. Alternaria H b.

360. Amataria L.

361. C. Apiciaria S. V G.

368. Adrenaria Esp. Gossling.

363. Dolabraria L. G.

364. D. Prunaria L
305. V . Corylaria Esp.
366. Syringaria L.

867. Lunaria S. V.

368. Illustraria H b.

.369. E. Evonymaria. S.V.

870. Angularia S. V.
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371. V. Carphiaria Hb.
378. Erosaria S. V. G.

II. Acaena.

373. Samburaria L.

III. Rumia.

874. Crataegata L.

IV. Ellopia,

375. Margarilaria L.

376. V. Prasinaria H b. G.

V. G eometr a.

377. Vemaria S. V.

379. Papilionaria L.

379. Viridata H b.

380. Aeruginaria S. V.

381. Putataria L. Lassing.

38«. Aestivario E s p. G.

383. Cylisaria S. V.

VI. A spilates.

384. Purpuraria L. St. P.

385. Gilvaria S. V. G.

386. Vespertaria Tr.

387. Palumbaria S V.

388. Pelraria Esp. C.

VII. Gnophos.

389. Obscurata T r.

390. Dilucidaria S. V.

391. Serotinaria S. V. S. A.
398. Sartata Tr. S. A.
393. Glaucinata H b. Lunz.
394. Pullata H b. Lassing.

395. Punctulala Hb..

400. Abietaria SV. C.

401. Repandaria S. V.

408 Rhomboidaria S. V. G.

403. Secundaria S V. G.

404. Lichenaria S. V.

406.

Carbonaria S-V.

IX Amphidasis.

406. Betularia L.

407. Prodromaria F b.

408. Hirlaria L.

409 Pilosaria S. V. .

X. Psodos

410. Alpinata S. V. S. A.

411. Horridaria Hb. A.

XI. Fidonia.

418. Hepararia Hb.
413. Piniaria L.

414. Atomaria L.

415. Glarearia Tr.

416. Clathrata Hb.
417. Immoraria L.

418. Wawaria L.

419. Capreolaria Fb.
480. Puheraria L. G.

481. Progemmaria Hb.
488. Defoliaria L.

483. Leucophaearia S. V.

484. Aescularia S. V.

XII. Chesias.

485. Juniperata L. G. h.

486. Variata S. V.

487. V. Obeliscata Hb. St,P.
488. Stragularia H b. G.

VIII. Boarmia.

896. Cinctaria S. V.
397. Crepuscularia S. V.
398. Roboraria S V.

399. Consortaria H b.

XIII. Cabera.

489. Pnsaria L,

430. Exanthetnaria Esp.
431. Sylrestrata B k.

438. Punctaria L.

433. Gyraria T r.



XIV. Avidalia. 473. Flaricinctata H b. S. A.

474. Sertata Tr. G. h.

434. Ochrearia H b.
475. Psittacata F b.

435. Rufaria H b.

436. Rubricaria H b. St. P. XVI. EupitheciaCvxTX.
437. Aureolaria F b.

43S. Alhulata F b. 476. Reclangulata L.

439. Syhata S. V. S. A. 477. Debiliata Hb. S. A.

440. Lvteata S. V. 478. Begrandaria B d v. G.

44f. Candidata S. V. 479. Obrutaria H. - S c li. S. A.

443. Osseata S. V. 480. Singularia H. -Scli. G. e.

443. Dilvtaria H b. G. 481. Valerianala Hb. G.

444. Pallidaria H b. 483. Austerata H b. G.

445. Scabraria Tr. S. A. 483. Silenaria S l d f. A.

446. Elutata H b. G. 484. Scriptaria H. -Sch. S. A.

447. Implumata H b. 485. Satyrata H b.

448. Brimata L. 486. Indigata Hb. G.

449. Boreata H b. S. A. 487. Oxydata T r. G.

450. Dilutata S.V. 488. Pusillata S. V.

451. Rupestrata F b. 5 A. 489. Hospitata Tr. S. A.

453. Hexapterata F b. G.
490. Lariciata F r. G.

453. Sexalata B k. G. e.

4.54. Appensata Evers. G. e.
XVII Cidar i a.

455. Viretata Hb. G. e. 491. Propugnaria Fb. G.

456. Rivulata S. V. 493. Aptata H b. S. A. »

457. Blandiata S. V. 493. Muni tata H b. S. A.

458. Salicaria Tr. S. A. 494. Minorata T r.

4.59. Scripiurata S. V. 5.^1. 49.5. Ferrugaria S. V.

460. Podevinaria H. - S c h. Kirvh- 496. Spadicearia H b.

berg. 497. Quadrifasciaria S. V.«5. A.

461. Undulata L. Prohling. 498. Lignslraria T r. G.

463. Vetulala S. V. 499. Ocellata L.

463. ßilineata L. 500. Gallata S. V.

464. Corticata T r. G. 501. Oliraria T r.

405. Tersata S. V. 503. KoUariaria H S. S. A.

466. Dubitata L. 503. Miaria S.V.
467. Certata H b. 504. Nebulata T r. S. A.'

505. Aquearia T r. S. A.
XV. Larentia.

506. Populata L. S. A.

468. Mensuraria S. V. 507. Pyraliata S. V.

469 Plagiata L. .508. Fuhata S. V.

470. Cassiata Tr. S. A. 509. Derivata S. V.

471. Bipunrtaria S. V. 510. Berherata S. V.

473. Caesiala S. V. G. 511. Rnssata F b. G. S. A.
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51«. Snffiimata S..V. G. Ä. /4.

51.^. Silaceata S. V. G. S. A.

514. Ruptata Tr. S. A.

515. Monfanaria T r.

516. Discepfaria F. R. S. A.

517. Molhujinata H b. S. A.

518. AlcheiniUala L.

519. Hasiatn L. G.

580. Trisfalu L.

581. V. Funerata II b. G.

58«. Rival

a

11 b. Lassimj

.

583. Lncluuria S. V. S. A.

584. Tnrbaria T r. 5. A.

XVIII. Zerene.

585. ProceUata S. V.

586. FInvfuana L.

587. Adustala S. V.

588. Rubiginata S. V. G.

589. Albiciliala L.

530. Ataudaria Frey. S. A.

5.<1. Marginata L.

5.S8. Maciilaia L.

533. Grossnlariuia L.

534. Taminata S. V.

535. Temerata S. V.

XIX Minoa.

536. Euphorbiuta H b.

537. Ckaeropliyllata L. G. h

XX. Idaea.

538. Dealbala L.

539. Vibicaria L,

540. Remutata L.

541. Aversata H b.

548. Mutata T r.

543. Immnlala L.

544. Slrigilata S. V.
545. Incanal

a

H b. Lassinq,
546 Ornaia S. V.

547. Risetata Tr.

548. T r G.

VI. Pyrnliane^

I. Herminia.

549. Emortunlis H b. (i.

550. Deriralis Hb. G.

551. Grisea/is II b.

55:{. Teniaculalis II b. G.

55;i. Tarsicr'malis Kii. G.

554. Bdi balis L.

II. Hypaena.

55.'». ProboscidcUis U i>.

556. Roslralis H.

557. Salicalis H. G.

JII. Pyt'alis.

55s. Pinyuinalis L.

559. Anynstaiis II.

IV. Scopula.

560. Prnnalis S. V.

561. SophialisW. S.A.

5612. Siicliralis L.

56:i. OHraUs S. V. G. S A.

504. ISebulalis H. S. A. h.

565. Alpinalis II. S. A. A.

566. Decrepilalis FR. S. A.

567. MargariialisS.W.

568. Stramenlalis H. G.

V. Bolys.

569. Lancealis S.V. G,

570. Sambucalis H. G.

571 . Parielarialis Mann. Lassimj.

578. Verbascalis S. V. G. S. A.

573. Fernigalis H. G.

574. Fiiscalis S. V.

575. Crocealis H. Gössliny.

576. FlavalisH.

577. Hyalinalis H.

578 Verticalis II.

579 Pandalis H. S.
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ASO. Urticalis L.

581. Uybriäalis H.

588. Forficalis H.

583. Sericealis H. G.

VI. N ytnphula.

584. Literalis H.

5v5. PotamogaHs T r.

VII. Asopia.

.586. Farinalis L.

587. Glancinalis L. G. c.

VIII. Choreutes.

588. Parialis T r.

589. Alternalis T r. G.

590. Vibralis T r. G.

IX. Pyrausta.

591. Piirpuralis L.

598, Phoenicealis F R. G.

593. Punicealis D. G.

594. Porphyralis D. G.

595. Cespitalis F b.

X. Ilercyna.

596. A. Simplonialis And. A.

597. Alpeslralis F b, A.

598. Aethiopella Dup. A.

599. B. Strigulalis H.

600. Palliolalis H. G.

XI. Ennychia.

6(»1. Angninalis H.

608. Cingntalis H !tf. A.

603. OciomaculaUs T r.

604. Migralis II. 5. A.

605. Alralis II. G.

VII. TartrieMae,

1.

H alias.

606. Prasinana H. G.

607. Qnercana H. Scheibbs.

II. Heterogenen.

608. Testudinana II.

609. Asellana H. G.

III. Pent hina.

510. Rerayana S. V. G.

611. V. dilulana Hb.

618. Salicana L.

613. Capreana Hb. G.

614. HartmannianaL. G.

615. Acnlanu Tr. G.

616. Laptdeana FR. G.

6 1 7. Pruniana H.

618. Variegana H.

619. Ochroleucana H. G.

680. Gentiunana H b. Lassing.

681. Sellana Hb. G.

688. Cynosbana L.

683. Roborana F b.

684. Dealbana Fb. G.

IV. Tort rix.

685. Piceana L. G.

686. Atneriana L.

687. Xylosfeana L.

688. Crataegana Tr. G.

689. Sorbiana H.

630. Heparana S. V.

631. LaeriganaS.W.

638. Diimetana F R. G.

633. Corylana F b.

634. Ribeana H b.

635. Orana T i.

636. Walkeriana Curl. G.

637. GerninganaS V.

638. Consiinilana Hb. G.

639. B. Grotiana F b.

640. Steineriana S.V. A.

641. Diversana H. G.

648. Signana H. -Schf. G.

643. Hamana L.

644. Zoegana L.

645. C. Ministrana L.

H4 *
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646. Rosetana fl b. G.

647. Rusticana H b.

648. Viridana L.

649. D. Leackeana L. G.

650. Tesserana S. V.

651. Baumanniana S. V.

652. Rubigana H b. S. A.

653. Plnmbana L.

654. V. Ectypana H. G.

655. Forskaeleana L.

6.50. Bergmanniana L.

657. lloffinannseggana H. G.

058. Ilolmiana L.

6.59. E. Pratana H b.

600, Gouana L.

V. Coccyx.

601. Piigricana Manu. G.

662. Pygmaeana H.

663. Abiegnana FR.
664. Hercyniana T r. G.

665. Comitana S. V.

666. Tvrionana II. G. St. P.

667. Irnplicana Khl. G.

668. ^anana T r.

VI. Sericor is.

609. IJmbrosana Zell. G.

670. Urticana T r.

671. Lacunana S. V.

672. Rurestrana F R. G.

673. Conchana II.

674. Gigantana H. - S c h f. G.

675. Micana H. G.

676. Olitana T r. G.

677. Cespilana H.

678. Flaripalpana F’ R, G.

679. Charpentierana T r. S. A.

680. Trifoliana H.

681. Tiedemanniana Zell. G.

VII. Aspis.

082. Vddmanniana L.

VIfl. Carpocnpsa.

«S3. PomotianaL.

694. Splendana H.

695. Arcuana H.

IX. Sviaphila.

696. Quadrana H. G. Gossling.

687. Cnphana T i.

688. Uhnana fl b.

689. Mendicnlana T r. Hötjer. B. b.

Türtiilz^ e.

690. Terreana T r.

69 1 . Virgaureana T r.

692. Alticolana Koll. G. S. A.

693. Wahlbomiana il.

694. Hyemana H b.

695. Pasirana H b. G.

696. I\'ubilana li b.

697. Musculana H.

698. Striana S. V.

699. Hislrionana F r o Ii.

X. Paedisc a.

700. Rubiginosana F K. G.

701. Fiiiletana li.

702. Imtnundana T i.

703. Corticana H.

704. Ratzebnrgiana Sax.s. G.

705. Rnfimiirana F H. G.

706. Hepaticana F U. S. A.

707. Profundana S.\

.

708. Fiiligana H I». G. Sl. P.

709. Turbidana T r. G. S. A.

710. Similana S. V.

711. Chalybeana F U. S. yi.

712. Brunnivhiana S. V.

713 Dissimilana T G.

714. Sublimana FR. G.

71. Ophtalmicana II b. II.

716. Parmatana \\. G.

717. V. Ratana H.

718. V. SordidaHall.

719. V. Semimoi.ulana 11.
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XI. Grap ho lit ha.

78«. A. Hohenwarliana S.V. Gössling.

781. Incana Z eil. G.

788. Modestana F R. G.

78.3. Aspidisvana H.

784. Ilypericana H.

785. B. Succedana S. V.

786. Freyeriana F R. S. Ä.

787. Penkleriana S. V.

78>^. Minulana II. G.

789. C. Tciiehrosana F R. G.

759.

760. B

761.

768.

763.

764.

765.

766.

767.

768.

769.

730. Funebrana T r.

781. Zachana H. 770.

738. Blepharand H. - S c h f. 771.

733. Coecana H. - S c h. G. 778.

734. Gruneriana M a ii n. G. 773.

735. Plumbagana T r. A. 774.

736. D. Spiniana F R. G. 775.

737. Argyrana Z. Gössling. 776.

738. Diffusana F R. G.

739. Coronillana Zell.

740. Loderana K o 1 1.

741. Gundiana H.

748. Pactolana Khl. A. 777. B.

743. Interruptana H.-Sch. G. 779.

744. K. Jungiana Fröli. St. P. 779.

745. Peliperana Fröb. 780.

746. Questionana Mann. Lassing. 781. C.

788.
XII. Phoxopteryx. 783.

747. Siynuna Podv. G. 784. D.

748. Siculana II. 685.

749. ISaerana H. 786.

7.50. Achalana9i.\ G. 787.

751. Cuspidatta T r. G. St* P. 788.

758. Uncana II. 789.

753. Unguicana F. S. A. 790.

754. Milterpacheriana S. V. 791.

755. Badiana S. V. 798.

7.>6. Derasana II. S. P.

XIII. Teras.

793.

757. A . Candana F R. 794.

758. V. Emargana F R. (J. 795.

Effractana F R.

Conlamiuana H.

V. Ciliana II.

Cristana H. G.

Sparsana S. V. G.

Abietana FR. G.

Famllaceana H. G.

Ferrugana F R.

Svhalleriana H. G.

Ahildgaardana F r ö h. G
Asperana T r.

XIV. Cochylis.

Mussehliana T r. G.

Rubellana H.

Dubilana H.

Pallidana F R. G.

Manniana T r. G. St* P.

Schreibersiana H. M.

Phaleratana FR. G.

Vlll. Tit^eMae*

I. Crambus.

Hamellus Thbg. G.

Dumetellus II.

Pratorum F.

Pascuellus L.

Hortuellus II b.

Rorellus L. St. P.

Chrysonnchellus S co p.

Falsellns S V. G.

Stentziellus T r. S. A.

PineteUns CI. G.

Myelins Hb. A.

Pyramidelins Tr. /l.

Combinellus SV. G. S. A
Culmellus L.

inguinatellus S. V.

Tristellus S. V.

Perlellus S c o p.

II. Eudorea.

Centnriella ü. V. S. A.

Mercurella L.
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796. Ambignalis T r.

797. Sudelicella Zell.

798. Albatella F R. G. e.

7.99. Ingratella F R. G.

800 Pyralella H b. G.

Hl. Myelois.

801. InterpuncteUa Hb. G.

808. Elntella Hb.
S03. Suat^ella Z k.

804. Tumidella Tj k. G.

805. Rubrolibiella Mann.

IV. Episch nia.

806. Melanella T r.

807. Marginea S. V. S, A*

V. N ephopteryx.

808. Argyrella S. V. Sl, P.

809. Abietella S. V. G.

VI. Pe mpel ia.

810. Carnella L.

811. Ornalella S. V.

VII. Galeria.

818. Sociella L.

VIII. Exapate.

813. Salicella Hb. G.

IX. Chimab ache.

814. Phryganella H b.

815. Fagella S. V.

X. Semioscopis.

816. Steinkellnerella T r.

XI. Tinea.

817. A. Oehlmanniella T r. G.

HI8. Capitella L. S. A.

819. Praelatella S,\. G.

880. Rupella S. V.

881. C. Ime’la Hh. G.

888. Germanella P o d. S. A.

88 S. Feruginella H I).

S84. Tapetiella L.

885. Clematella Fb.

886. Granella L.

887. QuercicoleUa F R.

888. Emorinella Zell. G.

889. Fvscipunciella II w.

830. Pellionella L.

83 1 . ßiseliella Hummel.

838.

D. Cerasiella H b.

Xll. Mici opteryx,

833. CaliheUa L.

834. Aruncella Scop.

835. Mansuelella Zell. G.

836. Ammanelia T r. S. A.

837. Rubrifasciella Haw. 5 . A.

838. Allionella Fb.

839. Sparmanella F b. G.

840. Fasluosella Zell. 0 .

Xlll. ISe/natopogon. .

841. Swammerdamellns L.

848.

Pilnlellvs Hb. G. S.A.

843. MelaxeUus Zk. G.

844. Pilellus S. V.

\IV. Adela

845. A. Fibnlelfa S. V. G.

846. Friscliella H b.

847. Tombacinella F

848. Sulzeriella L. G. Sl. P,

849. Associalella F R. G.

850. Degeerella L.

851. C. Cuprella F b. G.

Digltized by Google



HH?

VirideUa S c o p. St. P.

H53. D. Albivinctella mihi. S. A. A.*)

XV. JS emotois.

8A4. ScabioseUus

855. Violellns S.V. G.

856. MinimeUus M. Sclif.

857. MoleilVS H b.

XVf. Evplocamus.

85'<, Fuesslinellvs Sulz. G
859. Chovagellas S V. G,

XVII. Plulella.

860. Xyloslella L.

861. Porreclella L.

862. Coriacella FR. 0. e.

86.3. Fissella H b.

864. V. lutarella Hb.

865. V. tariella H b.

866. Costella F b.

867. Sylvella L.

868. Atilenella S. V.

869. Scabrelld S. V. G.

870. Asperella L.

87 K Cultrella Uh. G.

XVIII. Y psolophus.

872. Illustrellus H b. G.

873. Deflectwellvs F R. G.

874. Fasciellus Hb.

XIX. Aiichinia.

875. A. Pyropella S.’V. St. P.

876. Bicostella L.

877. C. Daphnella S. V. S. A.

878. Verrucefla S.V. G.

XX. H arpella.

879- Proboscidella Sulz.

880. Geoffvoyella F b. G.

XXI Oecophora.

SSl.U.Trisiynella Vfl. G.

882. Sulphnrella H b G.

8S3. Stroeinella F b. Gossling.

884. Leav>enhoekeUa S. V.

885. Procerella S. V. G.

886. Tindella Hb G.

887. Flariangulella M ii. G.

888. FlaoifroniellaS V. Gossling.

889. Curlisella D o n v. G. e.

890. Lacteella S. V.

891. C. Esperella H b. S. A.

892. Seliniella Zell. St. P.

893. Parvella F R. G.

894. Cnspidella S. V.

895. Chenopodiella H b.

XXII. H ypercallia.

896. Christiernella T r.

XXIIl. Yponomeuta.

897. Plumbellns S. V.

898. Agnatellus H e y d. G.

899. Jrrorellus H b. G.

900. Etonymellus H e y d.

901. Malinellus Zell.

XXIV. Psecadia.

902. Scalella S c o p.

XXV. Depressaria.

903. Assimilella T r.

904. Arenella S. V.

In den Verein.sverhandlungen vom Jahre 1852, pag. 135, beschrieben; das
damals unbekannte Weib Ist durch eine srhroälere Binde auf den Vorder-
flügeln , ausserdem durch kurze Fühler unterschieden. Am Uochkohr einzeln

iin Sonnenscliein fliegend zu Anfang des Juli; ausserdem im Thale von Jnhns-
bach bei Admont.
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905, VaccineHaUh.G.

»06. Capreolella Zell. G.

907. Laterella S.V.

908. Characterella S. V.

909. Chaerophylinella H. - Sch.

910. Badiella Hb.

XXVI. Carcina.

911. Fagana H b. G.

XXVIl. Gelechia.

91«. Populella L.

918. Denisella S.V. Lilienfeld.

914. Ferrngella S. V.

915. Tripunctella

916. einerella L.

917. Spurcella F R. G.

919. Manniella F R. G.

919. AtripUcella F R.

920. Disiinctella Zell. G.

921. Terrella Hb.

922. Interruplella H b.

923. ISebulea S t e p b. G.

924. Rhombella S.V.

925. Humeralis Zell. G.

926. Fugacella Zell. G.

927. Quadrella Fb. St.P. G.

928. B. Ligulella S. V.

929. Vorticella S c o p. G.

930. Taeniolella T r.

931. Coronilella 1 \.

932. Bigutella?^. G.

933. Anthyllidella Hb. G.

934. Unicolorella Zell. G.

935. Dissonella F R. G.

936. VulgellaS.W-

937. Psilella T i. G.

939. Lepidella F R. G.

939. Luculella H b.

940. Micella S. V. G.

9AI» C. Conscriptella Hb. G.

XXVIH. Glyphtpteryx.

942. Variella F h.

XXIX. Aechmia.

943. Thrasonella Sc o p.

944. Equitella S c o p.

XXX. Tinagma.

945. A Perdicella T i.

946. B. Transcersella Zell.

947. SaUatricella F R. G.

XXXI. Argyreslhia.

94f^. \. Denudatella FR. G.

949. Maritella FR.

950. Pruniella L.

951. Fagetella Moritz.

952. Conjtigella Zell. G.

9.’»3. Tetrapodella L.

954. Fundella Ti. G.

955. Sparsella S. V. G.

956. Sorbiella T i. G.

957. Pygmaeella S. V. G.

959. Goedartella L.

959. Illuminatella F R. Lassing

960. Argentella L. G.

961 . B. Gysseleniella Rbl. G.

XXXII. Coleophora.

962. Mayrella Hb. G.

963. Ornatipenella H b.

964. Albicostella FR.

965. Lacnnaecolella FR. G.

966. Autumnella FR. G.

967. Unipunctella Mann. G.

968. Lineariella FR G.

969. Hemerobiella Scop. G.

970. Recfilineella F R. G.

9J1. Badüpenella F R.

972. Caespiticiella Zell. G.

973. Lutipenella Zell.

974. Flaripenella F R.
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975. Binderiella KoW.
976. Ochripenella Zell. G.

977. Coracipenella H b.

979. Liridella Mann. G.

XXXIII. Gracilaria.

979.
,

Franckella H b.

980. Hemydartylella Hb. G.

981. Elonyella L.

083. Roscipenella H b. G.

98.}. Tringipenella F R.

984. Syrinyella F R

.

98.5. Lacerlella FR.

980. Imperaliella Mn. Cr. e.

087. Onoriidis ZeW. G . e.

XXXIV. Ornix.

988. Meleayripenella H b.

989. Gutliferella Zell.

990. Caelatella Zell. A.’*)

991. Kollariella F R. M.

XXXV. Cosmopteryx,

999. Pinicolella Zell. G.

XXXVI. Elachista.

993. Epilobiella S. V. 5. A.

994. Rhamniella Zell. G.

995. Pntripenella F R» G.

900. Idaeella Zell. S. y4„

997. Gibbiferella Zell. S. A.

998. Heydeniella FR. S. A.

999. Locuplelella H.-Sch. S.A. G.

1000. Roesella L. G.

1001. LangiellaHh. G.

1002. Albifrontella Hb. 5. A.

1003. F R. G.

1004. Incaneil

a

FR. G.

1005. Arundinella FR. G.

1006. Contaminatella Zell. G.

()Y>9

1007. Canifoliella Hb. G.

1008. Stadtmüllerelia Hb. G.

1009. Treitschkeella Mn. G.

1010. Magnificella Mn. G.

1011. Parnulella G,

1012. JSiyrella ilh. Gössliny.

1013. Rudectella F R. G.

1014. n. sp. Gossling.

1015. Anseririella FR. G.

1016. Cygnipenella Hb.

XXXVII. Opostega.

1017. Crepusculella F R.

XXXVIII. Lyonetia.

1018. A. Nigricomella F R. G.

1019. Argyropeza Zell. G.

1020. Cidarella 1 i. G
1021. B. Rhamnifoliella T i.

1022. C. Clerckella L.

1023. Y,Aereella Tr.

1024. Padifoliella Hb. G. e.

XXXIX. Lithocolletis.

1025. A. Distentella F R. C.

1026. ß Delitella F R. G.

1027. Cramerella F b. Cr.

1028. TenellaZeU. G,

1029. Heegeriella K o 1 1. G.

1030. Rajella L. G.

1031. Alnifoliella H b.

1082. Blancardella F b.

1033. Ilicifoliella FR.
1034. PomifoliellaTi.

1035. Mespilella {{h. G.

1036. Confertella ¥ f\. G.

1037. Emberizaepenella o u ch.
1038. Froelichiella Zell.

*) Von Herrn Mann in ToKcana entdeckt, von mir auf unaern Alpen, am Hocb-
kohr und Scheiblingalein aufgefunden ; immer in geringer Anzahl auf Satices.

B(l. VI. Abli. H5
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XL. Tisch eria.

1039. Complanella Hb. G.

1040. Angusticolella H e y d. G.

1041. Gaunacella FR. G.

IX.

1 . Alucita.

1048. B. Tesseradactyla T r. S, A.

1043. CalodactylaT T. G.

1044. Acanlhodftctyla H.

1045. Cosmodactyla H.

1046. C. Trist is Zell.

1047. Hieracii Z e 1 1.

1048. Brachydactyla Tr. S. >1.

1049 . E. ISyctidactyla K o 1

1

. G.

1050. Ptilodactyla T r.

1051. Plerodacfyla L.

1058. Osteodactyla Zell. G.

1053. Tepkradactyla Zell.

1054. CarphodactylaU.
185.5, Microdactyla Tr.

1056 F. Pentadactyla L.

1057. Xanlhodaclyla'f r.

1058. Tetradactyla L.

II. Orneodes.
1050 . Uexadactytus L. G.

1060. DodecadactylnsW G. Gossling,
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Ve rzeicli niss

der

in der Umgebung' des Fnriteiohes

bei Mariahof in Ober-Sleiermark

vorkom in enden Vögel
mit

Bemerkungen über die Lebensweise, Fortpflansung und Jagd
einiger derselben.

Von

Bia9.

Um über die geogrsphische Verbreitung der Vögel zu einem Resultate

zu kommen, ist die Kenntniss der Verbreitung derselben , nicht bloss über

Kunze Länder, sondern auch über einzelne Provinzen ein nolhwendiges Erfor-

derniss. — Da nun gerade durch die Vergleichung der Faunen einzelner

Provinzen das erwünschte Ziel am sichersten erreicht werden kann, so finde

ich mich veranlasst, ein Verzeicliniss aller bisher von mir in der Um-
gebung des Furtteiches bei Alariahof in der oberen Steiermark beobachteten,

auch in einer Local-Sammlung im Stifte St. Lambrechlen aufgestellten Vögel

mitzulheilen. — Ich glaube^ dass ein solches Verzeichniss zur Lösung der

Aufgabe ein wenig mitwirken
, und daher von den Ornithologen unseres

Vereines nicht ungünstig aufgenommen werden dürfte. Ich glaube diess um
so mehr, da die Nachrichten von den ornithologischen Verhältnissen der

Steiermark noch sehr sparsam sind, und daher diese meine Arbeit ein Mate-

rial zu einer Vogelfauna Stiriens liefern könnte.

Was die Menge der Species anbelangt , dürfte dieses Verzeichniss so

ziemlich ganz Oher-Steiermark vertreten ,
was aber die Fortpflanzung der

Anm « r k II iig. Mariahof liegt 47 — 13' N. B., 31"— 37' 0. L. und 3170 Wiener

Fu«« über der Meereaflache.

85 *
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Vögel betrilFt, glaube ich mit Bestimmtheit anncbmen zu dürfen, dass manche
der verzeichneten Vögel e. g. von den grossen Raubvögeln, von denCalamo-
herpen, den Sumpf - und Wasservögelu , die ich bei mir nicht brütend

fand, auf den hohen Alpenzügen der oberen Steiermark, und in dem sumpf-

und wasserreichen Enns- und Paltenthale brütend Vorkommen werden.

Ich führe aber hier nur jene Daten an ,
die ich selbst beobachtete,

und von denen ich mich selbst überzeugte.

Ich erlaube mir auch, meine Beobachtungen und Erfahrungen über die

Vermehrung, die Jagd, und besonderen Eigenschaften einzelner Arten mil-

zutheilen. — Sollte darin vielleicht schon Bekanntes oder in grösseren

ornilhologischen Werken Mitgelheiltes enthalten sein, so bitte ich es zu

entschuldigen, da mir bei meiner isolirten Stellung, und meinem ländlichen

Aufenthalte nicht die Mittel zu Gebote stehen
,

alle neueren Werke an-

zuschaffen.

In diesem Falle dann
,

sollen meine Mittheilungen
, die jede fremde

Beobachtung ausschliessend , und besonders Jägersagen und Erzähluni^en

verschmähend, bloss auf eigene Erfahrungen gestützt sind, nur zur Bestäti-

gung schon gemachter Erfahrungen ihr Scherflein beitragen.

Ich setzte diesem Verzeichnisse auch die in meiner Umgebung gebräuch-

lichen Benennungen der Vögel bei, fehlt ein solcher Provinzialausdruck bei

einem oder dem anderen Vogel, so ist derselbe unter dem V’^olke entweder

gar nicht, oder höchstens dem Gattungsnamen nach bekannt.

Den Angaben über die Zeit der Ankunft der Zugvögel im Frühjahre,

liegt ein seit dem Jahre 1840 geführtes ornithologisches Tagebuch zu

Grunde.

Schliesslich muss ich noch bemerken, dass ich nach Herrn Graf W o-

dzicki's Classification der Ornithologen, zu den Nestflüchtern gehöre,

daher ich um gütige Nachsicht rücksichtlich der Form dieser Miltheilun-

gcn bitte.

1. 0 r d n u n g.

Ohelidonesa
Cypmetws.

I. C y pselns murarius Temra. Mauersegler, Thurra-

schwalm, Mauerschwalbe. Wieldschwalm. Kommt häufigauf Kirchthürmen und

in alten Ruinen brütend vor. Zeit der Ankunft ist der 9. Mai ;
wurde durch mehrere

Jahre an demselben Tage das erste Mal von mir beobachtet. Die Spyrschwalbe

nähret sich zu gewissen Zeiten vorzüglich von fliegenden Ameisen, welche

sieb in warmen und heiteren Sommertagen hoch in die Lüfte erheben,

und die man auf den höchsten Rücken der Alpen schwärmend antrilTt ; daher

auch der Segler an schönen Sommertagen sich bis in die höchsten Alpcii-

Regionen erhebt.
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2. H ir un do ur b ic a h. H a u s sc h wa 1 b e, Speier. Allenthalben

brütend, kommt Ende April oder Anfangs Mai zurück, bat seit einiger Zeit

an Menge bedeutend abgenommen.

S.Hirundo riparia L. Uferschwalbe, kommt bloss am
Durchzugc Anfangs Mai am Furtteiche vor. Nach mir schriftlich gemachten

Mitlheiliingep brütet sie an den Ufern der Drau in Unter-Steier.

4. Hirundo rvstica L. Rauchschwalbe, Schwalm. Brütend,

gemein, kommt zwischen dem 3. und 6. April zurück.

L.

5 . C 0 pr im ul (j US punct a t u s M e y r. P u n k t i r l e Nacht-
schwalbe. Kommt nur am Durclizuge zwischen dem IG. und 3J. Mai und

zwar selten vor. Im Herbste bemerkte ich den Ziegenmelker erst ein ein-

ziges Mal und zwar am 3 . October 1835 ; am 5 . Oclober 1835 wurde mir

noch ein Exemplar zur Präparalion eingeschickt.

II. Ordnung.

R a p a c e 8a

A.

Strikt.

6. Sir ix Sc ops L. K I e i n e 0 h r e u 1 e. In meiner nächsten Um-
gebung sehr selten, wahrscheinlich wegen Mangel an Laubwäldern und

daher an hohlen Bäumen. Im Jahre 1854 wollte ein Pärchen in einer hohlen

Linde brüten, wurde aber leider gestört. Kommt jedoch in Unter-Steier nicht

selten brütend vor. Ist ein nützlicher Raubvogel.

Anmerkung. Bei den meisten Eulen gebraucht der ge-
meine Mann nur /den Gattungsnamen „Nachteule,^ und iinter-

sciieidet sie
,

indem er sie mit „gross oder klein^ bezeichnet,

bloss nach der Grösse.

7. Sir ix otus L. Mittlere Ohreule. Bei uns die gemeinste

Eule , wurde jedoch von mir im Winter noch nie beobachtet. Die ersten

erlegte ich gewöhnlich in Mitte März, zu welcher Zeit sie in Weiden oder

in nieder gelegenen Feldhölzern auf einzeln stehenden jungen Fichten unge-

fähr in der Mitte derselben anzulrcfTen sind.

Ihren Standort verrälh sie dem Jäger durch ihre Losung (Excremente),

mit welcher sie den Stamm und die Aesle, Über denen sie sitzt, weiss färbt,

und durch das Gewölle, welches man auf dem Boden findet. Einem zum
Ruheplätze ausgewählten Baume bleibt sie treu, und wird sie nicht beunruhiget,

so findet man sie bisweilen ein anderes Jahr auf demselben Baume wieder.

Kommt bei uns ziemlich häufig brütend vor; ich traf vier Junge in einem

alten Krähenneste. Ein sehr nützlicher Raubvogel ; ich fand noch nie etwas

Anderes als Mäuse und die Reste derselben in dessen Magen oder im Gewölle.

Digltized by Google



674

8. St rix Bubo L. Uhu, vom gemeinen Manne Auf, auch Stochniif

genannt. Standvogel, brütet meistens in unzugänglichen Felsenwänden, kommt
aber zum Glücke nicht häufig vor. Auf der Schnepfensiich erlegte ich am
17. October 184.1 zwei Exemplare, und am 84. Oclober desselben Jahres

wieder ein Stück, zwei davon traf ich auf der Erde sitzend
, einem stand

der Hühnerhund förmlich vor. Am 18. Juni 1846 schoss ich einen schon

ausgeflogenen Jungen absichtlich flügellahm, indem ich einen Stamm des

Gehölzes, also den Uhu schützend vornahm
,
dass ich mit dem Schüsse nur

einen Flügel desselben streifend verletzen konnte. Der eifrige Jager,

welcher dem Krähengeschrei fleissig nachgeht, wird bisw'eilen auch das

Glück haben, einen Uhu zu erlegen. Der Uhu, möchte ich sagen, ist bei uns

der einzige schädliche Nachtraubvogel durch Vertilgung der Hasen, auch

traf ich Reste von Telrao bonasia in dessen Magen.

9, Strix brach yotush. KurzohrigeEule, Sumpfe nie.

Brütet nicht bei uns; Zugvogel. Wurde von mir zwischen dem 1. und 16. Mai,

aber selten beobachtet, und auch erlegt. In dem Magen desselben fand ich

einmal die Reste einer Feldlerche (Alauda arrensis) , sonst aber immer
Mäuse. Wird meistens bei Zäunen , oder aus dem dichten Sumpfgrase vom
Hühnerhunde aufgestöbert und im Fluge erlegt.

10 Strix a /uc 0 L Wa I d e ul e. Wegen Mangel an grösserem Laub»
holz und daher auch an hohlen Bäumen seilen , auch nicht brütend

; es

wurden jedoch sowohl die rostgelbe als auch die graue Varietät mitten im

Winter eingeliefert. Am 85. September 1854 schoss ich selbst ein Männchen

der rostgelben Varietät.

11. Strix dasypus Bechst. Rauhfüssiger Kautz, Katzen«

locker, Habergeiss. Lasst schon im März ihren Begattungsruf hören , kann
' durch den menschlichen Pfiff nachgeahmt werden , wenn man im tiefmög>

liebsten Tone, die Laute „ru-ru-ru-ru-ru“ nach Art eines abgestossenen

Trillers pfeiift. In diesem Rufe findet der gemeine Mann durch seine lebhafte

Phantasie in nächtlicher Stille in der Entfernung eine Aehnlichkeit mit dem

Meckern der Ziege, und gibt ihr den Namen Habergeiss. Nach Andern soll

Strix uralensis die sogenannte Habergeiss sein, was ich aber für meine

Gegend nicht annehmen kann
,

da Strix uralensis mir noch niemals vor-

gekommen ist; nicht einmal auf dem Hause eines Jägers oder Bauers habe

ich sie aufgenagelt gefunden. Und doch ist auch bei uns nicht leicht ein

allerer Mann oder Jager, der nicht schon die Habergeiss rufen gehört hätte.

Sie ist durch Nachahmung ihres Rufes leicht herbeizulocken , und zu

schiessen, und hat keine Furcht vor dem Menschen. Bei Tag verralhen bis-

weilen die Meisen, Parus^ durch ihr ängstliches Geschrei den Aufenthaltsort

derselben. Am 10. Juni traf ich schon flügge Junge; ihre Zahl war vier bis

fünf. Das Kleid der Jungen ist von dem der Alten ganz verschieden, ein-

farbig dunkelbraun ohne weisse Flecken. Diese Eule ist das ganze Jahr hin-

durch bei uns, kommt im Winter in die Nahe der Häuser und wird dann
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öfters gefangeQ. Ich fand immer nur Mäuse in ihrem Mögen, ist daher sehr

nützlich.

19. Strix flamm ea L. Schleiereule. Sehr selten; soll im

Jahre 183A im alten Schlosse Forchtenstein gebrütet haben.

IZ. S tr ix niso ria Mey. Sperbereule. Sehr selten; wurde
am 4. November 1650 in der Lasnilz geschossen.

14. iS f r ta? pas 5 ertna L. S p

e

rl i n gs

k

a n z. Selten, das einzige

Exemplar, welches ich besitze, schoss ich am 4. Jänner (h 5.5 in meinem
(iarten.

iZ, Strix pygmae a. Zw ergkau Sleineule. Standvogel. Ihr

.Aufenthaltsort sind höher gelegene Waldungen, welche sie auch im Winter

nicht verlässt, ich selbst schoss sie im Jänner und Februar am Kuhberge.

Sie hat gar keine Furcht vor dem Menschen, kann durch Nachahmung ihres

Lockrufes selbst auf einen bestimmten Baum gelockt, und sehr leicht ge-

schossen werden. Sie hält im Frühjahre ihren bestimmten Standort, und

kann daher, wenn mau diesen kennt, jeden beliebigen Morgen oder Abend
abgeholt werden. Diese kleinste Eule hat auch eine Art Gesang. An schönen

Herbstmorgen, auch dann, wenn schon die Sonne mit ihren erquickenden

Strahlen alle lebenden Wesen des Tages erfreut
, pfeift dieser Nachtvogel

eine Art Scala, die aus fünf bis sechs immer höher steigenden Tönen besteht.

Während den Unerfahrenen diese Laute der Wälder, vermeintlich von fröh-

lichen Hirtenknaben oder heiteren Holzarbeitern berröhrend
, unberührt -

lassen ,
wird der erfahrene Wanderer vorsichtig nach den Wipfeln der

Bäume (besonders den Fichten) spähend
,

bald diese kleine Eule erblicken,

welche diese, kein Verlangen, sondern eine vollkommene Zufriedenheit aus-

drückenden Laute hören lässt. Diese modulirteu vom Lock- und Begattungs-

rufe ganz verschiedenen Töne, weiche die Eule, ruhig sitzend, als .Ausdruck

ihres Wohlbehagens, in längeren Zwischenräumen schlagartig hören lasst,

glaube ich mit Recht einen Gesang nennen zu dürfen. Das Kleid der Jungen

ist dem des alten Vogels ziemlich ähnlich; nur hat der junge^ Vogel am
Oberleibe gar keine, und im Gesiebte wenig weisse Fieckeo. Ich fand in

dem Magen dieser Eule nichts als Mäuse, also wieder ein sehr nützlicher

Raubvogel.

B.

#Vf#eo.

16. Falco py g argus L. Kornweihe. Kommt auf dem Zuge im

April ziemlich selten in der Umgebung des Furtteiches vor, hält sich nie

lange auf, streicht gewöhnlich nur vorüber , man darf daher nicht säumen,

so bald als möglich seinen Schuss anzubriiigen , selbst wenn wenig Wahr-

scheinlichkeit zum Treffen vorhanden ist.

17. Falco rn fUS L. S u m p f w e i h e, wie oben.
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18. Faleo milriusL. Gabelweihe. Selten. Ziigvog-el. Am 11. Oclo-

ber 1943 von Murau erhalten. Selbst öfter gesehen, nie erlegt.

19. Faleo apit) 0 ru 3 L. Wespenfalke. Selten
;
kommt doch

bisweilen brütend vor.

80, Faleo lay Opus L. Rauhfüssiger Bussard, grosser weis-

ser Mausgeicr. Zugvogel, im März und April nicht seiten, doch gegenwärtig

eine Abnahme desselben wahrzuuehmen. Kann auf freiem Felde noch am

besten beschlichen werden, wenn man nicht in einer geraden Linie auf ihn

zugeht, sondern sich stellend als wollte man Vorbeigehen , sich demselben

gleichmässigen Schrittes, aber ohne ein Auge auf ihn zu richten , auf der

rechten Seite also nähert, dass man, wenn man ihm gerade gegenüber ist,

nur auffahren und losdrücken darf. Diese Jagdmethode ist bei allen frei-

sitzenden Vögeln, weiche man nicht abschleichen kann, anzuwenden. Beson-

ders mit Vortheil habe ich sie bei Vanellus erist.^ Oedienemus crepitans

und bei den Charadrius-^ Totanus- und Tringa-Arten angewendet.

81. Faleo buteo L. M«äuse-Bussard, grosser Mausgeier. Kommt
Ende März bei uns an , ist der gemeinste und am häufigsten brütend vor-

kommende Falke. Obschon er vorzüglich von Mäusen und Amphibien sich

nährt, so habe ich demselben doch einmal zwei kleine Rebhühner, welche

er wahrscheinlich zugleich gefangen haben mag, abgejagt. Jagd wie bei

Faleo lagopus.

88. Faleo t in a u n culu s L. Thurmfalke, kleiner Mausgeier.

Häufig, brütend in alten Ruinen, auf hohen Bäumen, auch in der Alpen-

region auf den unzugänglichen Kalkwänden der Grebenze. Ohschon ich den

Thurmfalken öfters auf Vögel stossen sah, so konnte ich mich doch nie-

mals überzeugen, dass er sich dieselben auch zur Beute gemacht hätte. Es

scheint nur mehr eine Flugübung für ihn zu sein, wenn er nach kleinen

Vögeln jagt ; wie er sich auch mit Krähen und Elstern gerne in der Luft

herumtummelt. Dass er den kleinen Vögeln nicht schädlich sei
,

glaube ich

auch daraus schliessen zu dürfen, weil sie diesen Falken gar nicht fürchten

;

nicht selten sieht mau eine Emberiza oder Fringilla ganz in der Nähe die-

ses Falkens ruhig und sorglos sitzen, während sie, wenn sie Fal.nisus oder

Subbuteo von Ferne erblicken, ihr warnendes zii-i oder tii*i hören lassen,

oder in dichtes Gesträuch sich retten. Nach v. Tschudi (Thierleben der

Alpenwelt) soll dieser Falke den Schnee- und Steinhühnern gefährlich

sein. — Vielleicht den Jungen, wenn sie in ihrem Flaumkleide noch den

Mäusen ähnlich sind.

83. Faleo tinnuneuloides Schfnz. Kleiner Thurmfalke.
Sehr selten; wurde Anfangs Mai 1858 in Gesellschaft mehrerer rothfüssiger Fal-

ken erlegt. Soll aber nach verlässlichen schriftlichen Mittheilungen des

Hrn. Eduard Seidensocher schon bei Pettau in Ünter-Steier brütend

Vorkommen.

%A. Faleo rufipes Bechst. Rothfüssiger Falke. Kommt
am Zuge zwischen dem 80. April und 15. Mai einzeln , und auch in klei-
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neren Gescllschafton (fünf bis r.elin Sliicke) fast alljälirlicli hier durch ^

wurde aber im Herbste von mir noch niemals gesehen. Unter allen Falken

am leichte.sten zu schiessen. Sucht seine Nahrung (Käfer und Mäuse) ent-

weder in der Luft schwebend und rüttelnd wie Fal. tinnnnculns^ oder nach

Art der Würger auf dem Wipfel eines Baumes, Feldgebüsches, oder auf

einem über das Feld hervorragenden Gegenstand lauernd zu erspähen. Scheut

den Hühnerhund nicht, sondern betrachtet ihn von der Höhe herab neu-

gierig, und übersieht so die ihm vom Jäger drohende Lebensgefahr. Ist ein

gar nicht schädlicher Raubvogel.

85. Falco subbuteo L. Baumfalke, Lerchenfalke. Kommt Mitte

April von seiner Wanderung zurück, brütet auch bei uns, aber nicht häufig.

Nährt sich zwar auch von grösseren Inseclen , besonders von Wasser-

nymphen (Libellen)
, verfolgt aber auch sehr gerne die Schwalben ,

wovon

ihm auch die Jungen häufig zur Beute werden.

86. Falco aesalonL. Sehr selten, ich besitze ein Exemplar dieses

Falkens.

il. Falco palumbarius L. Taubenhabicht, Hiihnergeier,

Habicht. Brütet in geschlossenen Waldungen , bleibt auch einzeln bei uns

über Winter. Der schädlichste Falke; zum Glücke nicht häufig. Kann am

leichtesten beim Rauben, oder noch besser, wenn er schon seinen Raub hat,

bei welcher Gelegenheit er öfters alle Vorsicht vergisst , erlegt werden.

Besonders ist das Geschrei der Krähen wohl zu beachten, indem sie diesen

gefährlichen Räuber dem Jäger dadurch verrathen. Der erfahrene Jäger

kann selbst aus dem Ausdrucke des Angst- und Wurnungsrufes der

Krähen (nämlich Coro. cornixL ) erkennen, ob derselbe einem gellügellen

Räuber, oder einem aus der Classe der Säugethiere gelte. Verfolgt Coro,

comix einen geflUgelteo Räuber, so ist ihr Geschrei höher, kurz und scharf

herausgestossen ;
gilt es aber einem laufenden Räuber, dann ist der Ton des

Geschreies tiefer, rauher und gedehnt.

88. Falco nisus L. Sperber, Vögelstessl , Vogelgeier. Brütet

und überwintert auch einzeln bei uns. Ein sehr kecker Räuber, bemeistert

selbst den Eicbelheher (Garrulus glandarius)
,

und trägt ihn in seinen

Krallen davon, besonders das Weibchen. Am 83. Juni traf ich schon aus-

geflogene Junge.

Ausser diesen verzeichneten Falkeuarten wurden von mir noch

beobachtet: Falco pergrinus., fulous und haliaetos L., war aber noch nicht

so glücklich Einen derselben zu erlegen.

Bd. VI. Abh. HO
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III. Ordnung".

Passeres
Wjnniwm.

89. L anius excnbitor L. Grosser Würger, bei uns auch

der Meiscitkönig genannt. Kommt nur im Winter einzeln auf den Spitzen

der Feldgeslrauclie und Biiumcauf seinen Raub — Mäuse und kleine Vögel —
Inuernd vor, welche er aiicii wie die Falken in seinen Klauen davonlragt.

30. L anius minor b. S c h w a r z s t i r ii i g e r Würger, Dorn-

drnl. Nicht selten ; brütet in den Wipfeln der Bäume. Scheint die besondere

Bigenheit zu haben , sein Nest nicht allzeit auf denselbeu Baum zu bauen,

auf welchen er zuerst das Materiale zusammenträgt. Was Nauman von

diesem Würger, den er in seinem Garten beobachtete, erzählt (,.Naumania“"

Jahrgang 1853, Quart IV. pag. 357), habe ich auch in meinem Garten bei

ihm beobachtet. Anfangs trugen sie das Materiale in die Gabel eines alten

Apfelbaumes, wie ich solches von meinem Fenster aus deutlich sab ;
als ich

mich aber nach einigen Tagen in der Nähe vou der Vollendung des Nest-

baues überzeugen wollte, fand ich an der Stelle, wo sie früher das Materiale

ziisammentriigeii , kein Nest, sondern in einer kleinen Entfernung in der

Krone eines wilden Pnanmenbaumes fand ich dasselbe, wo sie ihre Jungen

mit sorgfältiger Wachsamkeit gross zogen. Auffallend war mir die beson-

dere Sorgfalt dieser Würger für ihre Jungen. Nicht nur, dass sie dieselben

sehr lange bebrüteten, so hielt, als die Jungen schon ziemlich erwachsen

waren, noch immer einer der beiden Gatten, entweder auf den Jungen, oder

wegen der zu grossen Hitze am Rande des Ne.stes sitzend , sorgfältige

Wache ; während der Andere die .lungen mit Nahrung versorgte, nur selten

waren Beide zugleich vom Neste abwesend. Obschori ich niemals bemerkte,

dass dieser Würger den kleinen Sängern oder ihren Jungen nacbgestellt

hätte, so ist es doch nicht rathsam denselben das Brüten in einen Garten

zu gestatten, weil die übrigen den Gärten so nützlichen Vögeln als: Syh.
cinerea^ curruca^ Tifhis^ Fringilla coelebs etc. sich vor ihm fürchten (was

sie durch ihr Angst- und Wamungsge.'jchrei genug.'^ani zu erkennen geben),

und durch denselben aus den Gärten verscheucht werden.

31. L anius spinitorquus Rechst. Kleiner Würger,
Dorndrail. Nicht selten; kommt Ende April zurück, und nistet im Dornen-

gebüsciie oder jungen dichten Fichten. Die Eier variiren stark in der Grund-

farbe und Zeichnung.

VOfVUM.
38. Corvus pica li. Elster, Alster, Agalster. Gemein; über-

wintert grösstentheils bei uns. Brüten ziemlich hoch auf Fichten und Lär-

chen. Auch habe ich kleinere Individuen beobachtet, welche sich besonders
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durch die g-elbe Farbe der Haut, von den grösseren mit fleischfarbiger Haut

unterscheiden. Ob diese Verschiedenheit bloss eine Varietät oder eine wirk**

liehe Species begründen, getraue ich mich nicht auszusprechen, da ich bis-

her hierüber noch zu wenig Beobachtungen niacheu konnte. (Vide ,,Nau-

mania“ 18.).^, Quart 111. pag. ^98.)

33. Corvusmonedula L. Dohle, Daacher. Nistet in der Nähe

;

nur selten bleibt im Winter ein oder das andere, vielleicht zur Wanderung
unfähige Individuum in Gesellschaft der Nebelkrähe zurück.

34. Corpus cornix L. Nebel krähe, Kraa. Gemein, auch die

ganz schwarze Varietät dieser Krähe ist gar nicht seiten. Nur einzelne In-

dividuen überwintern bei uns; kommt aber schon Ende Februar wieder

zurück, und brütet dann sehr häufig bei uns. Verräth ihr Nest, wenn sie

auf den Eiern sitzt, besonders wenn anhaltendes schlechtes Wetter oder

wohl gar Schnee eintriit, durch ein eigenthiimliches den hiingerigen Jungen

ähnliches Geschrei (ein einzelner nach längeren Zwischenranmen ausgestos-

sener rauher und gedehnter Ruf). Obschon mir diese Krähe manche fremde

Vögel (durchziehende Falken, Reiher etc.) verjagt, besonders wenn sie sich

io der Nähe ihres Brüteplatzes niederiassen wollen, so bestimmen mich doch

mehrere Gründe sie zu schonen; indem sie nicht nur allein dem Landwirthe

durch Vertilgung schädlichen Ungeziefers , sondern selbst dem erfahrenen

Jäger mehr nützlich als schädlich ist Denn abgesehen davon, dass sie, wie

aufgeslellte. Wächter durch ihren Warnungsruf
,
welchen die Vögel so gut

verstehen, wie der erfahrene Jäger, nicht nur ihre Artsverwandten, sondern auch

alle andern Vögel iin Wald und Feld auf die Gefahr aufmerksam machen, welche

ihnen von Fatco palumbartus^ diesem gefährlichsten Räuber unserer Gegend

droht, und dass sie diesen von Baum zu Baum, von Waid zu Wald so lange

verfolgen, bis sie nach und nach zu einer zahlreichen Schaar angewachsen, mit

vereinten Kräften den gemeiuschaflliehen Feind zu vertreiben im Stande

sind ;
so bieten überdiess ihre Jungen diesem schädlichen Räuber Nahrung

zu einer Zeit dar, wo er wegen der Ernährung seiner Jungen dem edlen

Federwilde noch weit schädlicher sein würde, w'ürden nicht die jungen

Krähen einen grossen Theil der nöthigen Nahrung für ihn und seine Jungen

liefern.

35. Corpus frugilegus L. Kommt nur am Zuge, und zwar

seilen bei uns vor.

30. Corrus corone L. Rabenkrähe. Kraa. Nur am Zug lässt

sich bisweilen die Rabenkrähe in grossen Schaaren auf unseren Saatfeldern

nieder, einzelne Exemplare bleiben über Winter an den Strassen ihre Nahrung

suchend zurück ; im Sommer ist keine zu sehen ; soll aber nach verlässlichen

Itlitllieiliingen im Ennsthnle brüten.

37. Corpus corax L. Rabe. Dieser Standvogel brütet schon im

März meistens auf schwer zugänglichen Felsenabhängeii
, hat drei bis fünf

Junge, und lässt sich gut zähmen, so zwar, dass er seinen Herrn selbst auf

stundenweite Excursionen wie ein Hund freudig begleitet. Ich besass nach

86 *
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einander zwei also gezähmte Raben, welche mich, sobald sie mich mit Gewehr
und Hund erblickten , mit Freuden auf die Jagd begleiteten. Ja ich war oft

froh, wenn mein Rabe nicht zu Hause war, wenn ich ausging, denn allzeit

war mir dessen Begleitung nicht genehm; allein bisweilen schon weit vom
Hanse enlfcrnt, vernahm ick hoch in den Lüften meines Raben Ruf, und in

schönen Schwingungen sich pfeilschnell herabstürzend, nahm er auf meinem

ziim Aufsitzen ausgeslreckten Arm seinen Platz, and plauderte mir als

besonderes Zeichen seiner Zuneigung (die Federn des Kopfes und Halses

sträubend, die Flügel etwas hängen lassend
, den Schnabel beinahe vertical

abwärts gerichtet) die am öftesten von mir gehörten Worte oder ein Hunde-

gebell vor. Eben so empfing er mich mit Freuden bei meiner Heimkehr,

besonders wenn er meinen ihm schon bekannten Ruf (einen scharfen mit

Hille der Finger bervorgebrachten PfilT) aus der Ferne vernahm.

Das Begleiten auf Excursionen kann dem Raben gelernt werden, wenn
man ihn in seiner Jugend, da er noch nicht vollkommen fressen und fliegen

kann , auf die nächst gelegenen Wiesen oder Brachfelder auf dem Arme
sitzend mitnimmt, ihn dann auf die Erde setzt, Heuschrecken für denselben

fängt und ihn damit füttert. Setzt man dieses so lange fort, bis er voll-

kommen flügge wird, so wird er mit der Zeit seinen Herrn selbst gerne

beiileitoo-^ weil er sich es gar wohl gemerkt, dass auch für ihn etwas

Angenehme« mit einer solchen Excursion verbunden ist. Gibt man ihm später

die Eingeweide eines oder des anderen in seiner Gegenwart erlegten Vogels,

so ist diess ein neuer Reiz seinen Herrn zu begleiten , und er wird sich

auch bald an den Knall des Schusses gewöhnen.

Das Aufsitzen auf dem hingestreckteo Arme lernt man ihm, wenn man
ihm den vorgefangenen Heuschrecken oder sonstige Nahrung in solcher

Entfernung vorhält, dass er dieselbe nur von dem vorgebaltenen Arme
aus erreichen kann. Ungeachtet aller dieser Anhänglichkeit an seinen Herrn

ist der Rabe seiner communistischen Gesinnung wegen frei herumfliegend

nicht zu halten, indem er Alles, was ihm gefällt, als Gemeingut betrachtet,

und nicht nur bei oifenen, sondern selbst bei geschlossenen Fenstern, welche

seinen starken Scbnabelhieben nicht zu widerstehen im Stande sind, oft

unbemerkt, oft aber auch mit Gewalt entwendet, und so durch Verschlep-

pung werthvoller Gegenstände bedeutenden Schaden anriebtet; ohne zu

erwähnen des Schadens, welchen er in Gärten und Hühnerhöfen anriebtet;

ja er wird selbst kleinen Kindern gefährlich.

38. Corpus pyrrhocorax Gmel. Alpendohle, Dachen,

Alpendaehen, Schneedacben. Kommt in unserer Alpenregion schon in der

Höbe von .%900' über der Meeresfläche brütend vor. Ihr Aufenthalt ist nicht

so sehr durch eine bestimmte Höhe Uber der Meeresfläebe, als vielmehr

durch die Beschaffenheit des Gebirges bedingt. Sie zieht die mit unzugäng-

lichen Wänden und verticalen Schlünden versehenen und zerklüfteten Kalk-

gebirge, den oft weit höheren , aber nicht so zerklüfteten aus Granit oder

Glimmerschiefer bestehenden Alpen vor; daher sie auf der an der Süd*

DIgltized by Google



681

Westseite aus sehr verwitterten Kalkwanden bestehenden 5900 W. F. hohen

Grebeoze, nicht nur in dem sogenannten ^Dachenloche^, sondern in dem
noch niederer gelegenen, unermesslich tiefen , sogenannten „wilden Loche“

brütet ; während sie auf der in ihrer höchsten Kuppe (Sirbitz Kogel) 7579^

hohen, aus Granit und Glimmerschiefer bestehenden, aber nicht so schrolfen

Judenburger oder Weitalpe nur ein einziges Mal vorüberziehend von mir

beobachtet wurde. Sehr häufig kommt die Alpendohle in den ausgedehnten

aus Kalk bestehenden Alpenzügeii des Hochschwabs im Bracker Kreise vor,

wo sie bei stürmischem Weiter nicht nur im Winter, sondern auch im Herbste

und oft noch spät im Frühjahre auf die Felder der hochgelegenen Ortschaften

Mariazell und Seewiesen herahkommt. Ich selbst habe in Seewiesen vor

mehreren Jahren um Pfingsten herum mehrere Exemplare erlegt. Ihre Kröpfe

w’aren grösstentheils mit Wachholderbeeren gefüllt. Dass sie auch auf den

kärnthneriscben Alpen vorkomme, w'ird hiermit als bestimmt erklärt, da eben

die oben erwähnte Grebenze zur Hälfte, und auch das so genannte Dachen'

loch schon in Kärnthen gelegen ist; indem Fr. v. Tschudi in dem so

interessanten Werke „das Thierleben der Alpenwell“ über das Vorkommen
der Alpendohle in den Tiroler und Kärthuer Alpen sich nicht mit Be-

stimmtheit auszusprechen getraut, da dieselben „bisher noch so wenig wis-

senschaftlich durchforscht worden sind.“ Pag. 526.

89. Corvus caryocatactes L. Nussheher, Nussprangl, Tschanck.

Hinsichtlich der Verbreitung und des Aufenthaltes dieses Vogels scheint man

so ziemlich im Unklaren zu sein, wie ich aus den Mittheilungen der „Nau-

mania“ (Jahrgang 1854, II. Quart, pag. 117), so wie auch aus Schwab’s
Mittheilung des zoologisch - botanischen Vereines, Jahrg. 1854, pag. 5t7,

ersehe. So viel ist gewiss, dass dieser Strichvogel in der oberii Steiermark,

insbesondere in meiner nächsten Umgebung das Heimathrecht habe, denn

er pnaiizet sich nicht nur alljährlich in der höheren Bergregion nohe an der

Alpenregion so ziemlich zahlreich fort, sondern einzelne Individuen ttber-

w'inlern auch bei uns. Ich hielt den grauen Nussheher immer für einen

Standvogel in meiner Umgebung, und glaubte, dass derselbe sich im Winter,

wo man ihn weniger sieht, wieder in die höhere Bergregion zurückziehe

(nach genaueren Erkundigungen bei Jägern ist es auch wirklich so); da er

den ganzen Herbst hindurch sich sehr fleissig Nahrungsvorräthe für den

Winter sammelt. Er fängt schon sehr früh , nämlich Ende August mit dem
Sammeln der Nahrungsvorräthe an , und zwar zuerst mit den Zirbelnüssen,

welche früher als die Haselnüsse reif werden. Später im Herbste sieht man
ihn den ganzen Tag hindurch die Haselnüsse bergan tragen; und da er

ziemlich hoch seine Vorraihskammern anicgt, so ist er genöthigt , öfters

Rastslation , wozu er oft die bestimmten Bäume wählt, zu halten. Diese

Vorräthe trägt er summt der Schale nicht im Kropfe, sondern in einen

eigenen Sack zwischen den beiden Aesten des Unterkiefers. Indem er die

Zunge zurückzieht, werden die beiden \este des Zungenbeines so abwärts

gerichtet, dass sie mit der Zunge selbst einen Winkel bilden, welcher die
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dehnl)arc Ifnul zwischen den Aesten des Unterkiefers zn einem Sacke aus-

dehnt. In diesem Sacke trägt er, sowie alle Kaben- Arten die Nahrung für

ihre Jungen, seine Vorrülhe, die er sich wenn nicht für den Winter, gewiss

für den Spätherbst sammelt. Leider habe ich seihst seiner Fortpflnnzung

bisher zu wenig Aiirmerksamkeit geschenkt. Er soll , wie mich Holzarbeiter

versichern, nicht in hohlen Häiimen , sondern in junge , dichte Fichten und

zwar schon im März brüten; wurden auch später brütend beobachtet, im

Jahre 1846 wurden Ende Mai Junge beobachtet, welche gerade das Nest

verliessen. Um diese Zeit sind unsere höheren Hergregionen schwer zu

passiren, daher auch die Eier dieses Vogels so schwer zu erhalten sind.

Wenn mau Ende Mai oder Anfangs Juni die Alpen zu besuchen anfnngt,

trilTt man gewöhnlich schon ausgeflogene Junge an. Wahrscheiniich ist

Plucifraga caryocalactcs im höheren Norden Strichvogel , bei uns aber

wenigstens theilweise schon Standvogel. Sehr häufig kommt dieser Heller

auf der Judenburger oder Seethaler Alpe vor, weil der an die Alpenregion

angränzende Waldhesland grösstentlieils aus Zierbelkiefern (Arven) besteht,

deren Same seine Lieblingsnahrung ist.

40. CorvHS glandarius L. Eichel he her, Tschoi bei uns

genannt. Standvogel, doch bleiben nicht alle bei uns über Winter. Ist ein

für die Bruten nicht nür den kleinen Singvögeln, sondern selbst den Dros-

selarten sehr schädlicher Vogel, indem er sowohl Eier als selbst Junge

derselben raubt.

Carnciet».

41. C or acias garrula L. Blaue Rake, Mandlkräb, auch der

blaue Tschoi genannt. Zugvogel, der bei uns gewöhnlich den Zug im Früh-

jahre beschliesst ; zieht erst Ende Mai oder Anfangs Juni hier durch, wurde

am 16. Mai am frühesten und 3. Juni am spätesten beobachtet. Im Herbste

kommt er Ende August und Anfangs September aber seiten hier durch. Brütet

aber schon in Uuter-Steiermark.

48. Merops a pias t er. Bi en e n f r es se r. Sehr selten; wurde bei

Todenburg erlegt, und schon ausgestopft mir übergeben , ging aber W'egcn

schlechter Präparation zu Grunde.

Aie^aa.

43. Alcedo ispida L. Eisvogel. Erscheint bisw'eilen im April

und November am Furtteiche, und brütet an dem Murtlusse.

44. Cinclus aquaticus Bechst. Wasserstaar, Bach-

amschel, Wasseramscliei. Standvogl. Baut schon im März an allen iinserngrössern

VValdbächen unter Wasserabfällen und sogenannten Wehr.schlägen sein künsl-

Digltized by Google



«83

liches gegen das Eindringen des Wassers gescliiil/tes Nest. Ein jedes

Pärchen hat zur ßrütezeit eine gewisse Strecke des Baclies in seinem Besitze^

innerhalb welcher andere nicht geduldet werden , daher gibt es heftige

Kämpfe unter ihnen, und ihre Zahl, welche im Winter und Sommer so

ziemlich gleich slark ist, ist nicht bedeutend. Scheint seinen Standort bei

uns niemals zu verlassen.

4b. Sturnus vulgaris L. Gemeiner Staar, Slarl. Zugvogel.

Kommt in gelinden Wintern Mitte März oft in grossen Sebaaren in Gesell-

schaft der Cor. cornix und mo«erfM/o bei uns an. Im Jahre 1856 beobachtete

ich schon am 87. Februar die ersten Slanre. Einzelne Paare brülen auch

bei uns in den von den Spechten ausgemeiselten BatimlÖcherii , in Unter-

Steiermark aber schon colonienwcise in aufgestellten Staarenhäuschen.

' 46. Sturnusroseus L. Pastor roseus Fleniin. Rosen-
staar. Eine Seltenheit für unsere Gegend. Iin Jahre 1835 wurde im Juni

bei St. Lambrecht ein Weibchen erlegt
,
welches sich in meiner Sammlung

beßndet.

OWoftc«.

47. Oriolus galbula L. P i r o 1, Goldamschel
,

Pfingstvogel, in

Ünter-Steier Gugler genannt, einer der späteren hier durchziehenden Zug-
vögel (8. Mai 1656 früheste, 11. Juni 1845 späteste Beobachtung), brütet in

Untcr-Steier, wo es mehr Laubbäume gibt.

TterefM«.

48. in US »c US L. Singdrossel, Drescherl, Drösche!.

Kommt Ende März bei uns an, und brütet mehr in höher gelegenen Weiden
und Waldungen bis gegen die Alpenregion hinauf.

49. Turdus Iliacus L. Weindrossel. Zieht im Marz und No-
vember in Gesellschaft der Wacliholderdrossel hier durch.

50. Tur du s pil ar i s L Wach holderdrossel, Krametsvogl,

Kronabeter. Ueberwintert auch bei uns, wenn er viele Vogelbeeren flndet.

51. Turdus viscivorus L. Miesteldrossel, Zarer. Gemein;

brütend, Einzelne bleiben auch über Winter bei uns.

58. Turdus merula L. Schwarzdrossel, Kohlamschel,

Omascbel. Theilweise Standvogel, die am häufigsten vertretene Drosselart

io niedergelegenen Weiden und Waldungen.

53. Turdus torquatus L. Ringeldrossel, Krauzamscbel,

Kronzomaschel. Brütet häufig auf unseren Hochgebirgen, am liebsten an der

Gränze der Waidregion in dichte durch die hohe Lage verkümmerte und

mit Flechten bewachsene Fichten und Lärchen. Manchmal bleibt ein oder

das andere Individuum über Winter zurück.
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54. Sylvia lurdoides Mayer. Rohrdrossel. Zieht Ende
Mai hier durch. Von den Rohrsängern brütet keine in meiner nächsten Um-
gebung; da ihnen die zusagenden Brutplätze fehlen., doch werden die Mei-

sten in dem rohr- und sumpfreichen Enns- und Paltenthale der Ober-Steier-

mark brütend Vorkommen, ich selbst hörte bei Admont im Sommer die

verschiedensten Calnmoherpen singen.

55. Sylvia arundinac e a Schinz. Ende Mai am Furtteich zu

beobachten.

56. Sylvia cariceti Naum. Ende April am Furtleiche.

57. Sylvia aquatic a La t h. Wie Oben.

58. Sylvia phragmitis ß e c h s t. Wie Oben.

ü9, Sylvia locustella L a t h. Erst Ein Exemplar am Furt-

teiche erlegt.

60. 5 y fv 1 a c t n e r e a B e c h s t. Die am häufigsten vorkomniende

Grasmücke, kommt Anfangs Mai bei uns an, und brütet nicht nur im Dor-

nengebUsche , sondern auch in dichten Gräsern ,
ja selbst in Kornfeldern

fand ich öftera ihr Nest, aber noch niemals das Ei des CucuL canorus in

demselben.

61. Sylvia currucaj garrula Rechst. K lapper grasmück e

anch Holzmücke genannt, kommt Ende April bei uns an, und brütet nicht

nur wie die vorige Art in Stachelheeren-Stauden, sondern in junge von den

Schafen abgefressene, und daher dicht verwachsene Fichten,

68. Sylvia hortensis Lath. Garten - auch spanische
Grasmücke genannt. Ankunft Ende Mai. Brüteplatz wie bei den vorher-

gehenden Arten.

63. Sylvia atric apilla Lath. S c h w a rz b 1 a 1 1. Ankunft Ende

April, nur wenige bleiben bei uns gewöhnlich in wilden mit Erlenholz und

Fichten verwachsenen und von Waldbächen zerrissenen Gräben zurück, wo
sie brüten, das Nest aber schwer aufzuflnden ist.

64. Sylvia rubecula Lath. Rothkröpfl. Gemein; kommt
schon Ende März an, und ist oft spät im November noch in unseren Fich-

tenwäldern einzeln zu sehen. Ihr Brüleplatz auf der Erde unter Rasenabrissen

und Baumwurzeln ist schwer zu finden. Die Rothkehlchen sind bei uns auch

bisweilen die Ziehältern des Cnc. catwrus.

65. Sylvia Tithys Lath. R o t h s c h w a n z, Brandvogel, Branterl,

auch Marvogl genannt. Tritft schon Ende März bei uns ein (24. März 1855

früheste, 30. März 1853 späteste Beobachtung) und bleibt bis Mitte Novem-
ber , wo man sie noch in dem Steingerölle der höchsten Alpenkuppen an-

trilTt. Brütet sehr häufig bei uns ; es ist nicht leicht ein Dach einer Hütte,

und zwar vom Dache der ländlichen Wohnungen, Scheuern, Holz- und

Wagenhütte bis zur Senn- und Halterhütte der Alpen hinauf, wo mau

nicht das Nest dieses zutraulichen Hausgenossen findet; ja selbst in dem
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Chaos Her iiniibersteiglicheii Steininasseii der Hochgebirg'e baut dieser Sän-

ger sein Nest. Syh Titkys ist in meiner Umgehung beinahe der einzige

Vogel, dem der Cuculns canorus die Pflege seiner Nachkommenschaft an-

vertraul; so zwar, dass bei vielen unter dem Landvolke die Meinung herrscht,

der Brandvogel (Sylt. Tilhys) selbst brüte diesen Unhold , der dann seine

eigenen Eltern frisst» aus; ja, es gibt gewisse höher gelegene Gehöfte, wo
man beinahe mit Zuverlässlichkeit alljährlich das Ei oder das .Innge des

Cuc. canorus im Neste der Sylr. Tiihys findet. Zum Beweis hiervon führe

ich bloss die Thatsache an, dass ich sie selbst am 83. und 86. Mai 1^56 bei

einer des Kuckuckseies wegen vorgenommenen Durchstöbernng gewisser

Scheuern, Holz- und VVagenhüUen zwei Eier und vier Junge des Cuculns

canorus in den Nestern der Syhia Tilhys fand. Das Nähere hierüber ist bei

Cuc. canorus verzeichnet.

«6. Sylvia phoenicurus Laib. G a r t e n r ö t b 1 i n g , Holler-

rötl, Weissblall. Kommt Mitte April und verlässt uns schon Ende September

(10 April früheste, 8A. April späteste Ankunft), brütet in hohlen Bäumen

und Mauerlöchern bis zur Holzgränze hinauf, ist nicht häufig.

67. Sylvia Luscinia Lath. Nachtigall. Kommt bisweilen

Mitte August in meinen Garten. Brütet in Unter-Steiermark.

68. /nta Suectea L a th. B

I

a ii k e h I c h e n, Blaukröpfl. Beide

Subspecies Sylvia Wolfii B r e h m. und Sylvia cyanecula B r e h m. kommen
regelmässig zwischen dem 7. und 18. April hier durch, nur im Jahre 1853

bemerkte ich am 80. April noch ein Exemplar. Ich hatte vom 8. April 1853

bis September 1855 ein Blaukehlchen {Syl. WolfiiJ im Käßch ;
konnte aber

keine so genannte Verfärbung an derselben bemerken. Die blaue Kehle

blieb sich während der ganzen Zelt der Gefangenschaft gleich , nie habe

ich eineu bräunlichen Stern in dessen Mitte bemerkt, nur wurde das Blau

derselben durch die Länge der Zeit und durch Abnützung etwas matter, da

er diese Federn niemals wechselte. Ueberhaupt hat der Vogel während der

ganzen Zeit der Gefangenschaft (obschon er seine Gesundheit durch seinen

Gesang, welchen er so ziemlich ßeissig hören iiess, zu erkennen gab) nie-

mals vollkommen gemausert; so dass bei dessen Tode beinahe nur mehr

die Schäfte von den Schwungfedern übrig waren.

69. Sylvia hypolais Laib. Spottvogel. Die letzte hier

durchziehende Sylvia^ nämlich Ende Mai.

70. Sylvia sibilatrix Bechst. Selten, kommt Anfangs Mai,

brütet in Unter-Steiermark nach verlässlichen Mitlheilungen.

71. Sylvia trochilu s Lath. Kommt bisweilen schon Ende März

zurück (30 . März 1855 früheste, 19. April 1853 späteste ßeobachtong),

brütet zahlreich in meiner Umgebung
;
jedoch sind die Eier schwer zu finden.

78. SylviaN alter erii Schinz. Ankunft Anfangs Mai, dasUebiige

wie bei der vorhergehenden Art. Auch einen jungen Kuckuck fand ich in

dem Neste dieses Laubsäiigers.

Bd. VI. Abh.
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73. Sylvia rn f a Lath. Dieser wie auch die nächst vorhergehen-

den Laubsänger, die von dem Unkundigen nicht unterschieden werden,

werden gewöhnlich mit dem Namen Fliegenschnapperl benannt. Sy'.via rnfa

kommt zuerst unter den Laubsängern bei uns an (87. März, früheste, 3. April

späteste Beobachtung) , ist seltener wie die zwei vorgehenden Arten. Das

Nest fand ich auf der Erde grösstenthcils aus altem Farnkraut gebaut.

Regw9u9.

74. Regulus f l av i c a p illus B r e h m . G o 1 d h a n d I . Sta iid-

vogel
;
baut sein Nest zwischen die dünnen herabhängendeu Zweige der

Fichten, ziemlich weil vom Stamme entfernt.

75. Bombicilla garrnln L. Der Seidenschwanz erscheint sehr

selten bei uns, ich habe ihn erst zwefmal in einem Zeitraum von beiläufig

dreissig Jahren beobachtet. In grossen Schaaren erschien er im December

1847, Jänner und Februar 1848 , und hat sich die Namen Todten-, Pest- und

Kriegsvogel, weil solche Calamilälen oft mit seinem Erscheinen verbunden

waren, auch diessmal wieder mit Recht verdient. Ein Männchen, w'elches

ich dazumal flügellahm schoss, lebte trotz den Mittheiluiigeii so mancher

Naturgeschichten, dass der Seidenschwanz, obschon er Alles fresse, doch

nicht lange in der Gefangenschaft zu erhalten sei, bis April 18.56. und würde

vielleicht noch leben
, hätte ich ihn nicht selbst durch eine Operation am

beschädigten Flügel den 4'od gegeben.

JBwscicaifn.

76. Muscicapa grisola L. Zugvogel, kommt Ende April und

brütet bei uns,

77 Muscicapa atricapilla L. Erscheint nur im Vorüberziehen

im Frühjahre (?t. April 1858 früheste, 7. Mai 1851 späteste Beobachtung).

78.

Muscicapa parva. Sehr selten. Ein Männchen wurde von

mir am 7. Mai 18.51 an den Ufern des Furtteiches von einer Birke herab-

geschossen, sein Lockton ist ähnlich dem des Zaunkönigs (Troglodyles

punctatus).

Saacicota.

79. Saxicola rubicola Bcchst. Ist nur seilen am Zuge An-
fangs Mai und im Oclober von mir beobachtet worden. Brütet nicht bei

uns, aber schon in Unter-Steiermark.

80. Saxicola r nbetra Bcchst. Dieser Steinschmätzer ist der einzige

Vogel, welcher vom Volke mit dem Namen Grasmücke belegt wird
, da er

im Grase brütet, und dessen Nest am öftesten beim Mähen angelrolTen wird,

kommt um den 80. April bei uns au.
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81. Saxicola oenanthe Bechst. Kommt schon Ende Mär® von

seinem Zuge zurück , hält sich dann ziemlich lange auT iinsern Feldern,

auf den Zäunen oder anderen Erhöhungen sitzend auf; brütet aber nur in

der Alpenregion.

SI 0 t ac il l a alb a L. Weisse Bachstelze, bei uns auch

Sauhalterl genannt. Kommt bisweilen schon Ende Februar zurück (87. Feb.

früheste, 8. März späteste .Ankunft), daher eine der ersten Frühlingsboten,

bisweilen sind sie auch die Pflegeellern des Cuc. canorus.

83. Motacilla sn l phurea Bechst. Gelbe Bachstelze.
Gemein; brütend, doch nicht häufig, einzelne überwintern auch an den

offenen und warmen Quellen und Waldbächen. Ich besitze auch einen Albino

dieser Art. Am 3. .luni 1853 bemerkte ich, dass eine Motacilla sulph.

masc. und eine Motac. alba in ein und dasselbe Loch der Mauer, die den

Damm des grossen Furtleiches bildet, Futter trugen. Ich freute mich schon

eine Barstardirung in der Freiheit entdeckt zu buben ; als dann auch das

Weibchen der Mot. sulphnrea mit Nahrung in dem Schnabel ankam, die-

selbe aber anderen Jungen
,

welche in einer etwas entfernten Mauerspalte

wohnten, ziitriig. Längere und genauere Beobachtung überzeugte mich, dass

Motac. sulphurea masc. es seiner Ehehälfte überliess, ihre Jungen allein zu

ernähren; während der um seine eigenen Kinder unbekümmerte Gatte, seiner

Nachbarin, der Mot. alba., welche wahrscheinlich Witwe war, — denn ich

beobachtete nur eine alba — ihre Jungen mit gleichem Fleisse ernähren half.

Durch eine mehrere Tage fortgesetzte Beobachtung habe ich die Mot. sul-

phurea masc. niemals ihren eigenen Jungen Nahrung bringen gesehen. In

den später erlegten Jungen konnte ich jedoch keine Bastardirung erkennen.

Notiz aus meinem Tagebuch von 10. Mai 1856; .^.Sylvia Tithys ma.se. hilft

der Motacilla sulphurea ihre Jungen in der Damm-Mauer des Furtteiches

ihre Jungen ernähren. Das Weibchen der Syl. Tithys sitzt in einer nur ein

Paar Schuhe entfernten Kluft derselben Maner noch auf den Eiern. Klrklä-

rung: Wenn ich mehr Poet wäre, würde ich sagen, dass die Einsicht, wie

schwer Mot. sulphurea ihre Jungen bei der gegenwärtigen Kälte (Nachts

die Temperatur noch immer unter 0*^11.) ernähre, die Sylt. Tithys zu dieser

thierrrenndlichen Handlung bewogen habe. Am natürlichsten möchte jedoch

die Erklärung sein , dass das Hunger verrathende Gezwitsche der jungen

Motacillen einen unwiderstehlichen Eindruck auf die Sylv Tithys machte,

denselben Hilfe zu leisten.

84. M ot acill a fl av a L. G e I h e B a c h s l c 1 z e
,

auch Schafhal-

terl genannt, da sic sich mitten unter die Schafheerdeu
,

ja sogar auf den

Rücken derselben gerne setzet. Zieht im Frühjahre Milte April uud auch

im Herbste in Gesellschaft der Melanocephala'i (ob eine gute Species für

mich zweifelhaft) bei uns durch , brütet aber auch in Cilli in Unter-

Steiermark.

8i
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AntHws.
Alle Pieper-Arten werden bei uns mit dem Namen „Schmeichen^ be-

nannt; ein Beweis^ dass^ man unter dem Volke die einzelnen Arten nicht

unterscheiden kann.

85. Anthus aquaticus Bechst Kommt schon Ende Närz oder

Anfangs April von seiner Wanderung zurück (26. März früheste, 3. April

späteste Ankunft). Einzelne überw'inlern auch bei uns an den warmen Quel-

len. e. g. bei dem so genannten Ursprung in Zeitschach. Anthus aquaticus

brütet in der Aipenregion unter mit Rasen bewachsenen Steinen.

86. Anthus ar b or eus Viechsi. Kommt Mitte April und brütet

allenthalben in der Waidregion ; die Eier variiren stark in Farbe und

Zeichnung.

87. Anthus rufogularis Brehm. Der rothkehlige Pieper ist

ein seltener Zugvogel, am 28. April 1847 schoss ich masc. und fern, an der

sogenannten Hungerlacke, und am 24. April 1855 wieder ein Weibchen. Ist

mit Anthus pratensis nicht zu verwechseln. Anthus pratensis ist schon im

Auffliegen aus seinem eigenthünilichen Fluge und Lockton von Anthus ru-

fogularis leicht zu unterscheiden Ich halte rufogularis für einen süd-

lichen Vogel ?

88. Anthus pratensis Bechst. Kommt schon in der ersten

Hälfte des März bei uns an (13. März 1854 früheste, 27. März 1846 späteste

Ankunft) brütet aber nicht io meiner Umgebung.

89. Anthus campestris Bechst. Brachpieper. Zieht im

Mai hier durch, ist ziemlich selten.

AtnMsein.

90. Al au da arv ensis L. 10. Februar 1856 früheste, 8. März

späteste Ankunft, brütet häufig bei uns.

91. Al au da c r is t at a L. Obschon die Schopf- oder Haubenlerche

in Unter-Steiermark gar nicht selten ist, und auch brütet; so habe ich doch

durch vierundzw'anzig Jahre in unserer Gegend erst ein einziges Exemplar

beobachtet und erlegt

92. Al au da arhorea L. Waldlerche zieht im März und

October in kleinen Familien hier durch.

Aceentor.
93. Accentor alpinus Bechst. Flüevogel, Alpenlerche, Stein-

lerche. Belebt unsere Hochgebirge mit ihrem lieblichen Gesang, w'o sie unter

mit Rasen überwachsenen Steinen oder in Felsenklüften brütet, kommt im

Winter in hoher gelegene Gehöfte herab. Vom Neste aufgezogen wird sie

einsehr zutraulicher Slubenvogei, welcher bekannte Personen, so oft sie sich

ihr uähern
, mit seinem freundlichen Gesänge begrüsset, welche Begrüssung

ich mit dem freundlichen Anbellen eines ver.ständigen Hühnerhundes , dem
in manchen Stücken nur die menschliche Sprache fehlt, vergleichen möchte.
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Ist auch das Geschlecht dieses Vogels nicht aus dem Kleide, so ist es doch

aus den zwei schwarzen Pünktchen (h'iecken), die das Männchen an dem
hinteren Theile der Zunge hat, und die dem Weibchen fehlen, schon im

Neste leicht zu erkennen. Würde wahrscheinlich auch wie Alauda cristata

kurze Stückchen nachpfeifen lernen, da ein solcher Vogel , den ich auf der

Grebeiize im sogenannten Schneeioche, Cweil man dort zu jeder Jahreszeit

Schnee antrilTt, so genannt) aus dem Neste nahm , und gegenwärtig noch

im Käfiche halte, die Töne der Pyrrhula vulgaris^ wie auch des menschlichen

Pfiffes nachzuahmen viele Fähigkeit zeigt. Dieser am 3. Juli 18.'^4 aus dem
Neste genommene Vogel hat wohl im Herbste desselben Jahres sein Nest-

kleid äusgezogen, aber seither (SO. Juni 1836) keine Feder mehr verloren,

obschon er seine Gesundheit durch seinen täglichen Gesang an den Tag
legt, besitzt auch sehr vielen Muth. Meine Hühnerhunde , dessen Zimmer-
genossen, müssen bisweilen als die Gescheideren vor ihr die Flacht ergreifen.

94.

Accentor modul aris Koch. Bergbraunelle, Ruserl.

Trifft bisweilen schon Ende März bei uns ein, und brütet in jungen, von den

Schafen benagten , daher sehr dichten Fichten , höchstens ‘/a Klafter über

der Erde durch die ganze Waldregion bis zur Holzgränze hinauf. Wurde von
mir im Winter niemals beobachtet. Der Kuckuck legt bisweilen sein Ei in das

Nest des Accentor modularis. Das Kuckucksei, welches ich selbst in dem
Neste dieses Vogels bei seinen zwei schön grünen, noch ganz unbebrüteten

Eiern fand, bat keine Aehnlichkeit mit denselben, sondern ist bis auf die

Grösse dem matt olivengrünen
,
grau besprengelteu Ei der Syh. cinerea

sehr ähnlich.

Tragtadytea.

95.

Troglodytes europaeus Cuv. Zaunkönig, Kinivögert,

Zaunschlupferl. Standvogel; gemein, brütet in der Bergregion bis zur Alpen-

region hinauf unter Hasenabrisse und Baumwurzeln. Besondere Lieblings-

Brutplätze sind bei uns für diesen Vogel, die sogenannten Windfälle. Wenn
nämlich ein grosser Baum vom Winde umgerissen wird, so bilden die Wur-
zeln mit dem Hasen

,
den sie mit sich vom Boden losgerissen haben, ein

vor Ungewitter schützendes Doch, weiches der Zaunkönig gerne wählt, um
darunter sein Nest zu bauen.

96. Emheriza citrinella L. Goldammer, Ammoring. Ist

unser zahlreichster und treuester Standvogel

97. E mb er i z a sckoeniclus L. Hohrnmmer, Hohrspatz.

Zieht schon Ende März bei uns durch.

Mjaaein.

98. Loxia curvirostra L. K r e u z sc h n a h I , Kriimpschnabel.

Da Herr Schwab in seiner „Fauna der Vögel‘‘ eines Theiles von Mähren
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und Schlesien (Verhaiullungcn des zoologisch-botanischen Vereines, Jahrg.

1854, B. IV. pag. .500) bemerkt, dass er ungeachtet des hgufigen Vor-

kommens dieses Vogels im Februar und März des .Jahres 185« kein Nest

desselben auftinden konnte, so erlaube ich mir, meine Erfahrungen über die

Fortpilanzimg und das Auffinden des Nestes der Loxia curvirosfra hier

mitzntheilen ; da eben auch in meinem daziimaligen .Aurenllialtsorle (Zcit-

schach eine Gebirgsliochebene der Ober-Steiermark bei 3800 Fuss über der

Meeresfläche) der kleine Kreuzschnabel im Jänner, Februar, Marz etc. des

Jahres 1858 besonders häufig, und Ende Februar, Anfangs März auch allent-

ben brütend vorgekommen ist.

Lox. curpirostra ist in seiner ganzen Lebensweise, so auch hinsicht-

lich der Zeit seiner Fortpflanzung , und in der Wahl seines Brulplatzes ein

wahrer Strichvogel ; d. i. er lässt sich beim Brülgeschäfle rücksichtlich

Zeit und Ort oft von ganz zufälligen Ereignissen bestimmen. Während die

meisten Zug- und Standvögel alljährlich gewisse ßrutplätze zu beslinunten

Zeiten wieder aiifsnchen, so brütet Im Gegentheil Loxia curt>. zu jeder Jah-

reszeit, und es vergehen oft mehrere Jahre bis derselbe eine gewisse Gegend

W'ieder zu seinem Brulplatz wählt. Ich habe den Kreuzschnabel um öftesten

im März, aber w'ohl auch erst im September brütend angelroll'en. Das gute

Gedeihen des Waldsamens scheint ihn grösstentheils bei der Wahl des ßrut-

platzes zu bestimmen. Da im Jahre 1838 die Lärche (Pinus larix) ^ welche

nach den Fichten (Abies exvelsa) den Ilauptbestand unserer Wälder atis-

machen, sehr reichlich besamt war, so fand sich Lox. curviroslra auch

bestimmt, in diesem Jahre unsere Umgebung zu seinem Brutplatze zu wählen.

Um das Nest eines bestimmten Vogels mit einiger Gewissheit zu finden,

muss man erstens die Gegend, zweitens die Beschaffenheit der Gegend und

des Baumes, drittens die Stelle (Localität) am Baume selbst , w'o der Vogel

gerne Nester baut, und endlich viertens dasBenehmen des Vogels in den ver-

schiedenen Perioden der Brutzeit: als beim Nestbaue, während des Sitzens

auf den Eiern, und beim Aufziehen der Jungen kennen.

Loxia riirr. wählte im Jahre 1858 in Zeitschach eine schattseitig

gelegene, theilweise mit einem jungen, drei bis vier Klafter hohen Fichlen-

anfluge bewachsene, eben gelegene, noch mit tiefem Schnee bedeckte Weide
zu ihrem Brulplatze. Ich fand in dieser W'^eide, der sogenannten Graslupper

Gemain, in einem Umfange von einer halben Stunde sechs Nester, und zwar

von den die Weide durchkreuzenden Waldw’egen aus; da ich wegen der

Tiefe des Schnees von den Wegen abzuweichen nicht im Stande war. In

diesem seinen Lieblingsbrutplalze wählte der Kreuzschnabel junge drei bis

vier Klafter hohe
,

ziemlich einzeln stehende , daher dichter verwachsene

Fichten, um sein Nest gewöhnlich ganz an dem Stamme, heilänfig auf den

vierten oder fünften Jahreswuchs, von Oben herab zu bauen i zo zw'ar, dass

ich solche wenig verborgene Nester, ohne den Vogel selbst zu beobachten,

bloss durch die Kenntniss der Beschaffenheit des Baumes und der Lokalität

am Baume, wo er gerne brütet aiiffand. Seltener fand ich das Nest des
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Kreiizscluinhels auf alten ausgoNvachseiien Fichten, und dann wohl etwas

vom Stumme entfernt auf einem geschützten Aste. Ein einziges Mai fand

ich, und zwar erst im September, das Nest unter den Fruchtzapfen einer

zwar ziemlich hohen, aber noch jungen Fichte verborgen.

Im Allgemeinen mochte ich rücksichliieh des ßrulplatzes des Kreuz-

Schnabels bemerken, dass man ihn vergebens dort sucht, wo man die Vögel

in grösserer Gesellschaft Nahrung suchend antrifft
;
oft ist der Brntpialz von

dem Orte, wo sie Nahrung finden weit entfernt

Kennt man einmal die Localität, wo der Kreuzschnabel gerne brütet,

dann ist es nicht schwer, durch das Benehmen desselben auch das Nest zu

entdecken. Denn schon beim Nestbauen macht das Männchen den erfahrenen

Vogelsteller auf dieses Geschäft ,
welches er, wie viele Fringillen, dem

Weibchen allein überlässt, aufmerksam. Während nämlich das Weibchen

fleissig arbeitet, um der zarten Nachkommenschaft ein vor Kälte schützen-

des ßetllein zu bereiten, sitzet der Galle gemächlich auf dem Wipfel eines

vom Nislplalze nicht weit entfernten Baumes, und stimmt seinen gewöhn-
lichen Gesang aber so leise an , dass der Kundige durch diesen leisen

Gesang aufmerksam gemacht, sich alsogleich um das mit dem Nestbane

beschäftigte Weibchen Umsehen, und nach kurzer Beobachtung dasselbe

entweder vom Neste ab, oder mit einem Slräusscheo oder ßaumllechte im

Schnabel dem Neste zufliegeri sehen wird.

Begünstiget den Oologen der Zufall, den Vogel beim Nestbau belauschen

zu können, so wird er bald auch das Nest entdecken; du nach meiner

Beobachtung die Vögel überhaupt beim Nestbau noch nicht so vorsichtig,

als wenn sic schon Eier oder wohl gar Junge haben, dem Neste sich nähern.

Da aber die Zeit des Nestbauens oft sehr kurz ist, so kommt es besonders

darauf an, auch das Benehmen des Vogels während er brütet zu kennen,

um während dieser Zeit sein Nest finden zu können. Auch da ist es wieder

das Männchen, welches das Auffinden des Nestes erleichtert. Bekanntlich hat

während der Brutzeit bei Loxia ntreirostra
,

wie bei FringiUa linaria,

spinus^ Serinus, chloris etc. das Männchen das Geschäft über sich, das auf

den F2iern sitzende Weibclien , mit der im Kropfe gesammelten Nahrung

(Fichten- oder Lerchensamen bei Loxia') zu ernähren. Das Männchen kommt
daher alle ein bis zw'ei Stunden zum Neste um das Weibchen zu füttern. Da

es aber gewöhnlich die Nahrung ziemlich weit vom Neste sucht, so kann

man, wenn man F'nde Februar oder Anfangs März einen einzelnen Kreuz-

schnabel streichen sieht
,

ziemlich sicher den Schluss niacheu , doss er

auf dem Wege sei, seinem brütenden Weibchen eine Nahrung zu bringen

oder zu suchen. Das erstere wird gcw'iss, wenn sich das Männchen noch in

der Luft flatternd freudig seinen Gesang anstimmend , auf den Wipfel des

höchsten Baumes der Umgebung ansetzt, denselben wenn er keine Gefahr

oder Nachstellung entdeckt, laut und freudig fortsetzet; um so dem brüten-

den Weibchenseine Anwesenheit mit Nahrungzn verkünden. Ist der ßeobuciiter

zufällig dem Neste schon so nahe, dass das Männchen Nachstellung fürchtet,



dann wird sich der fröhliche Gesang desselben bald in einen klagenden

Wariiiiiigsnir (Digrk, Digck^ wenn ich den gewöhnlichen Lockton mitDögk,

Dögk unvolikominen nusdriicken darf) verwandeln ; was dem Beobachter

eine Mahnung sein möge, dass er sich etwas zu entfernen habe; denn sonst

wird sich das vorsichtige Männchen dem brütenden Weibchen nicht nähern,

um das Nest dem Nachsteller nicht zu verrathen. Bisweilen lässt auch das

aul den Eiern sitzende Weibchen einen leisen, schnell nach einander aus-

gestossiMieii etwas höheren Lockton hören , wodurch es die Gegend des

Nestes verräth. Meisteiitheils bringt das Männchen dem Weibchen die

Nahrung zum Neste, dann und wann verlässt aber auch das Weibchen das

Nest, um sich vom Männchen füttern zu lassen ; besonders wenn das Brut-

geschärt in eine wärmere Jahreszeit fällt. Im Februar und März 1852 ent-

fernte sich das Weibchen nie vom Neste, da dazumalen noch grosse Kälte

herrschte ; so zwar, dass viele Bruten zu Grunde gingen. Ich habe in einem

Neste erfrorene Junge angetrolfen, in einem anderen unterkühle Eier, nach-

dem dieselben das Weibchen schon über die Zeit bebrütet hatte, habe ich

sie genommen , welche leider die einzigen Eier von Loxia sind, die ich

besitze, da ich dazumal für meine lokale Sammlung nicht mehr zn benölhi-

gen glaubte.

Es waren meistens drei , höchstens vier der Fring. chloris (bis auf

die Grosse) in Farbe und Zeichnung sehr ähnliche Eier in einem Neste,

w'elches in seiner änssersten Lage aus dürren Fichten- oder Lerchenreisig, in

der zweiten aus gewöhnlichem Waldmoos oder Baiimbart (Baumflechlen) , in

der dritten innersten Lage ans Haaren oder Federrhen bestand.

Den 14. März 1S52 traf ich die ersten ausgeftogenen Jungen. Seit dem

Jahre 1852 kein Nest mehr gefunden
, weil ich meinen Aufenthaltsort

geändert, aber auch die Nadelwälder sehr spärlich Samen trugen, lin Jahre

1856 noch keinen Kreuzschnabel gesehen (Juni). Ueberhaupt sehr wenig Vögel,

im Jauner, Februar und Marz, obschon bis zur Alpenregion kein Schnee

liegt, im Februar ungewöhnlicher Höhenrauch , wie ich solchen um diese

Zeit noch nie bemerkte.

99. Pyrrhula rulgaris L. Gimpel. Standvogel; kommt
allenthalben, doch nicht häufig bis zur Baumgränze hinauf brütend vor. Zu

seinem Brüteplatz wählt er am liebsten solche Weiden oder Holzschläge,

welche stellenweise mit jungen, zwei bis drei Klafter hoben Fichten bewachsen

sind. Bei der Auffindung seines Nestes leitet mich einzig und allein die

Konntniss der Beschaffen heil des Baumes und der Localität am Baume , wo
Pyrrhula gerne ihr Nest baut: da dessen stilles verborgenes Leben während
der Brütezeit mir bisher noch keinen anderen sicheren Anhaltspunkt zeigte.

Obschon der Gimpel ausnahmsweise sein Nest auch in junge Fichtendickungen,

und dann bisw'eilen am Stainnie anbaut
;
so zieht er doch einzeln siebende,

junge, in den untersten Aeslen dicht verwachsene Fichten als ßrutplatz vor.
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Jedoch dürfen die unlersten Aeste (Grastasclieu) einer solchen Fichte

erst in der Höhe einer Klafter anfangeu (dürfen nicht ganz zur Erde reichen),

und so nahe über einander zu stehen kommen, dass die Zweige der oberen Aeste

(Graslaschen) die des unteren Astes gut bedecken. Zwischen diesen untersten

nahe über einander liegenden
,

dicht begrasten Aesten baut Pyrrhula

vulgaris meistentheils weit vom Stamme entfernt sein kunstloses aus dürren

Zweigen, feinen Wurzeln und Baumflechten bestehendes Nest.

Ich kann nicht unterlassen über diesen freundlichen Stubenvogel noch

eine Mittheilung zu machen. Als Stubenvogel ist Pyrrhula , wenn er vom
Neste aufgezogen wird, hinlänglich bekannt, dass er aberzu einem zutraulichen

Begleiter in der freien Natur erzogen werden könne, möchte noch nicht so

allgemein bekannt sein. Ich besass im Jahre 1855 ein Pärchen so zahmer

Gimpel, welche aus meinem Wohnzimmer in den sehr passend gelegenen,

mit Obst- und Zierbäumen (Arven) und vielen Ribesstauden bepflanzten

Garten durch das Fenster frei aus- und einflogen
, und in diesen Stauden

zweimal nach einander brüteten, indem sie ihr Nestchen aus im Garten vor-

flndigen Materiale bauten, das erste Mal mit sechs und das zweite Mal mit

fünf Eiern belegten, aber leider schon nahe darau Juuge zu erhalten, ver-

unglückten.

Die Zähmung erzielte ich auf folgende Weise: Im Jahre 1854 zog ich Junge

vom Neste auf, and da ich sie fähig hielt, sich selbst im Freien fortbringen

zu können, wollte ich die Weibchen im Garten in die Freiheit setzen , und

behielt nur ein Männchen zurück. Allein da ihnen von Jugend auf das Haus

mehr zur Gewohnheit wurde, als die Bäume und Gesträuche des Gartens,

so suchten sie im gewohnten Hause wieder ihre Zuflucht und Nahrung, und

kamen bei ein oder dem anderen Fenster wieder ins Haus, bis endlich ein

besonders intelligentes Weibchen auch das Fenster meiner Wohnung, und in

derselben ihren bekannten Nestconsorten wieder fand. Ich sperrte es dann

ein, liess es nach ein oder ein paar Tage wieder fliegen, es kam wieder

und so ging es den ganzen Herbst hierdurch, bis endlich der Winter solches

untersagte. Im Winter liess ich sie im Zimmer öfters frei herumfliegen, da-

mit sie die Flugfertigkeil nicht verlören. Im nächsten Frühjahre liess ich

wieder das Weibchen zuerst fliegen, nachdem dieses den schon bekannten

Weg einige Male gemacht hatte, sperrte ich es ein und liess das Männchen

in die Freiheit, welches sich nicht lange von seinem Weibchen trennte,

sondern selbes bald auf meinem Fenster im Vogelhaus aufsuchte und auch

den Weg in meine Wohnung kennen lernte. Da nun beiden der Weg in

meine Wohnung bekannt war, liess ich Beide mit einander ausfliegen
,
und

cs kamen auch beide täglich wieder zurück ,
wo sie auch bis zur Brutzeit

in ihrem Hause Nachtquartier hielten. Natürlich sorgte ich nicht nur für die

gewöhnliche Nahrung, sondern auch für besondere Leckerbissen, als da sind

Zierbelnüsse, Mehlwürmer; letztere haben eine so unwiderstehliche Gewalt

Aber sie, wie über viele andere Vögel j so zwar: dass, wenn ich meine Mekl-

Bd. VI. Abh. 88
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würmcrscliachtel aus der Tasche zog, mir mein Gimpel auch im Freien

zudog.

Fringiitn.

100. Fr in gilla Coccoth raustes L. K e r n b ei s s e r. Strich-

vogel, brütet nicht in meiner Umgebung.

101. Pringilla serinus L. Girlitz, Hirngrillerl. Kommt in

Mitte April zurück, brütet in Gärten auf Obslbäumen, im Walde auf Fichten.

102. Fringilla chloris L. Grünling. Ueberwinlerl oft bei

uns, brütet in Gärten und Wäldern auf jungen Fichten.

103. Fringilla c annah in a L Hänfling. Strichvogel, brütet

nicht in unserer Umgebung.

104. Fringilla domestica L. Hausspatz, Spatz. Gemein;

Standvogel.

105. Fringilla montana L. Feldspatz, Spatz. Gemein;

Standvogel.

106. Fringilla coelebs L. Fink. Gemein; nur wenige Männchen

bleiben über Winter bei uns.

107. Fringilla montifringill a L. B e r g f i n k ,
Pörng, Nigo-

bitz. Strichvogel, brütet nicht.

109. Fringilla nitalis Liiin. Schneefink, Alpeiispalz, Stein-

spalz. Brütet auf unseren Hochgebirgen, besonders häufig auf dem Schwa-

benziig iin Brücker Kreise; kommt nur selten im Winter auf die Stoppel-

felder (wenn sie schneefrei sind) und auf die Wege herab.

\09. Fringill a carduelis L. Distelfink, Stigellitz. Strich-

vogel, brütet nur ausnahmsweise bei uns.

110. Fringilla Spinus L. Zeisig, Zeiserl. Brütet auch bisweilen

bei uns, besonders wenn es viel Samen von Nadelholz gibt, oft schon

früh im März, zu welcher Zeit ich zwei Nester auf jungen Fichten beiläufig

zwei Klafter hoch in niedriggelegenen Weiden fand. Brütet aber auch

mitten im Sommer, zu welcher Zeit ich an der Gränze der Waldregion auf

dem Aste einer s o genannten Standfichte zwischen dichten Flechten (Baum-

barl) weit vom Stamme entfernt, ungefähr in der Milte des Baumes ein

solches Nest fand. Es vergehen aber oft wieder mehrere Jahre, in welchen

man bei uns keinen Zeisig brütend antrüTt. Er ist ein echter Strichvogel

selbst in der Wahl des Brüleplalzes
, wie Loxia curmrostra. Sein Nest

kann man auf dieselbe Weise, wie bei Loxia curvirostra auffinden (vide

supr. Nr. 98. Loxia curmrostra),

111. Fringilla linaria L. Leinzeisig, Meerzeisel, Stein-

zeiserl, Zctscher. Dieser Strichvogel, welcher in manchem Winter in grossen

Schaaren aus dem hohen Norden zu uns kommt, wurde von mir seil dem
Jahre 1848 bei uns als Brulvogel beobachtet. Seither habe ich alljährlich

denselben im Sommer bei uns gesehen
,
am 84. Juni 1858 habe ich zwei

Junge im Nestkleide geschossen, welche sich in meiner Sammlung befinden,
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nm 15. Seplember 1855 habe ich einen Fing von dreissig bis vierzig Stücken

gesehen ,
welche wahrscheinlich noch nicht ans dem Norden gekommen,

sondern bei uns ausgebrütet waren. Endlich am 18. Juni 1856 war ich so

glücklich auch das Nest der Fringilla tinaria mit drei Jungen auf einer

hohen Lerche in Milte des Banmes, beiläußg sechs bis sieben Klafter hoch

in den Verzweigungen eines Astes, beiläufig zwei Klafter vom Stamme entfernt

zu finden. Ich habe die Jungen mit dem gewöhnlichen Canarienfutter (hart

gesottene Eier mit geweichter Semmel und Hühnerdarm (Slellaria media)

leicht aufgezogen, und dieselben erfreuen sich noch gegenwärtig des besten

Wohlseins. Der Fundort des Nestes war eine nicht weit vom Furtteichc,

mit demselben beinahe in gleicher Höhe gelegene , etwas felsichte Weide.

Dieselbe ist sparsam mit hohen Lerchen und jungen Fichten
,

auf welchen

ich lange vergeblich das Nest suchte bewachsen. Das Nest besieht in der

äussersten Schichte aus dürren Fichten- und Lerchenzweigen, in der zweiten

Lage aus Haaren und Grashalmen, innen ist es mit dem Filze einer Weiden-

wolle, wahrscheinlich der Salix caprea nach Art der Singdrossel-Nester

ausgeglättet. Die Alten verriethen mir das Nest durch das Weglragen der

Excremente der Jungen, wodurch sie sich von andern ihre Jungen aus dem
Kropfe fütternden Fringillen (e. g. chloris^ serinns^ spinus etc.), welche den

Unralh der Jungen nicht vom Neste entfernen unterscheiden. Da Fringilla linaria

ihren Jungen die Nahrung nicht wie Fringilla coelebs^ domestica, montana

im Schnabel zutragen , so sind sie oft weit und lange (über eine Stunde)

vom Neste des Nabrungssuchens wegen abwesend
;
daher dasselbe schwer

zu entdecken, um so mehr, da sie sich beim Neste ganze stille verhalten

wie Pyrrhula vulgaris^ wenn nicht die Anwesenheit eines fuchsähnlichen

Hundes sie zu einem das Nest verrathenden Klagerufe boi oder hui

veranlasst.

JParu9.

112. Par US major L. Spicgelmeise, Kollmcise. Strichvogel,

brütet selten bei uns.

113. Par US palustris Kothmeise, Kerlerl. Standvogel,

allgemein.

114. Par US coeruleus L- Blaumeise. Strichvogel; brütet

nicht bei uns.

115. Par US ater L. Tannenmeise, Waldmeise. Standvogel,

brütet häufig bei uns.

116. Parttscr*s/a/«s L. Haubenmeise, Schopfmeise. Wie

Par. ater.

H7. Parus caud atus L. S c hw a nz m e ise, Schneemeise. Wie

Par. ater.

118. Sit t a eur opea L. Spechtmeise, Wandschoper. Standvogel*

119. Certhia familiar is L. Baumlauferl. Standvogel.
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120. Tichodroma jihoenicoptera Temin. Mauerläufer.
Hallet sich auf unseren aus ürknlU — Grauwacke — bestehenden Hochgebirgen

auf, ich selbst beobachtete Tichodroma in den schroiTeu uud zerklüfteten

Wänden der Aflenzer Gemsgebirge im Sommer. Auf der aus Glimmerschiefer,

Granit bestehenden Weit- oder Seelhaler Alpe habe ich denselben ein ein-

ziges Mal im Herbste gesehen. Kommt im Winter jährlich auf die alten

Mauern des Stiftes St. Lambrecht herab.

Upupa.
121. Upupa epops L. Wiedehopf, Wilthupf. Kommt Mille

April bei uns an , und nistet auch bisweilen in den von Spechten aiisge>

haucnen Baumlöchern. Den üblen Geruch habe ich noch niemals hei einem

im Freien erlegten Exemplare wahrgenommen. Wahrscheinlich haben diesen

üblen Geruch nur die Nestvögel , weil die Alten (wie auch Juns) die Ex-

cremente der Jungen aus dem Neste nicht entfernen ,
wodurch dem Ne:<t-

vogel sich ein übler Geruch miltheilen muss, der sich aber wieder verliert,

wenn der Vogel längere Zeit im Freien zugebracht hat.

JPicus,

122. Picus mar tius L. S c h w a r z s p e c h t, Holzkraa, Hollkraa.

Standvogel.

123. Picus viridis L. Grünspecht. Standvogel. Brütend, Einige

streichen im Winter fort.

J24. Picus canus L. Grauspecht, Grünspecht. Wie Oben.

125. Picus major L. Grosser Buntspecht, Baumhakcl.

Standvogel,

126. Picus mino r L. Kleiner Buntspecht. Sehr seilen ;
ich

habe erst ein Exemplar von einer Birke an dem Ufer des Furlteiches

herabgeschossen, welches sich in meiner Sammlung befindet.

127. Picus tridaclylus L. Dreizehiger Specht, Baumbakl.

Kommt hoch in der Waldgränze aber sehr sparsam brütend vor.

128. Junx torquilla L. Wendehals. Kommt Milte April bei

uns an, und brütet auch bisweilen in hohlen Bäumen.

Cfcuiw».
iZ9. Cuculus canorush. G r a u e r K u c k u c k, Gugu. Kommt

gegen Ende April (28.) in unserer Gegend an, und lässt alsogleich seinen

bekannten Ruf hören, so wie auch das Weibchen sich gleich um Pflege-

eltern für ihre Nachkommenschaft umsieht.

Da die Lebensweise und besonders die ForlpOanzuog des Cuculus

nicht nur dem Laien, sondern selbst dem Ornithologen noch in manchen
Stücken ein Räthsel ist , und gewiss auch mauche aufgestellte Regel noch
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keineswegs so feststeht, wie sie sowohl in naturwissenschaftlichen als

auch belletristischen Zeitschriften gedruckt steht
, so erlaube auch ich mir

meine hierüber gemachten Erfahrungen und Ansichten mitzutheilen.

So wie der Cuculns eine Ausnahme in der ganzen Classe der Vögel ist,

indem er w'eder seine Eier selbst bebrütet, noch seine Jungen gross zieht; so

scheinen selbst wieder einzelne Individuen Ausnahmen in ihrer eigenen Art

zu machen* Ja wahrlich ! sein Ruf „Gugu^ scheint auch selbst dem Ornitho-

logen zu gelten, indem noch so Manches in seiner FortpRanzung unserem

Auge verborgen ist. Daher die so widersprechenden Beobachtungen!

Am öftesten legt in meiner Umgebung der Kuckuck sein Ei in das Nest

der Sylvia Tithys^ so zwar, dass Viele der Meinung sind» der Brandvogel

(Sylvia TithysJ lege selbst das Kuckucksei, und der von dem Brandvogel aus-

gebrütete Vogel sei, das erste Jahr Kuckuk, im zweiten Jahre werde
er Vogelgeier (Astur nisnsj ^ und im dritten Jahre gar ein Hühnergeier

(Ast. palumbariusj. Ferner herrscht beinahe allgemein der Glanbe, der

junge Cuculns fresse, wenn er gross wird, seine eigenen Pflegeeltern, daher

auch sehr schonungslos mit denselben verfahren wird.

Nach der Sylvia Titkys ist es die Motacilla alba, Sylvia rubecula^

Natlererii und Accenlor modularis
^
welche ich noch als Pflegeeltern des

Cuculus bei uns beobachtete; jedoch so, dass Sylvia Tilhys in der Regel,

alle übrigen Arten nur ausnahmsweise dieses Geschäft zu verrichten haben.

Junge Kuckucke habe ich wohl öfters, und zw'ar im Jahre 1856 allein vier

in den Nestern der Sylvia Tilhys
, aber Eier des Cuculus habe ich bisher

nur drei Stücke in den Nestern dieses Sängers gefunden, einerseits w'eil

ich mich früher wenig darum bekümmerte, anderseits, weil der junge Kuckuck

weit leichter als das Ei zu finden ist. Bekanntlich macht der junge Cuculus^

wenn er einmal ziemlich erwachsen , und die Sylvia seinen Hanger kaum

mehr zu stillen im Stande ist, ein den Jungen Emb. citrineil, sehr ähnliches

Gezw'itscher
; da aber diese unter den Dächern nicht ausgebrütet werden,

so hat man, wenn man ein solches Gezwitsche unter einem Dache hört,

einen jungen Cuculus entdeckt.

Alle drei von mir in den Nestern der Sylvia Titkys gefundenen Kuckucks-

eier sind einander in der Farbe ganz gleich ,
nämlich sehr licht bläulich

grün, ohne alle Zeichnung oder Punktirung, (dem Ei des Slurnus vulgaris

ähnlich) in der Grösse sind sie von einander etwas verschieden, aber be-

deutend grösser als die Eier der Sylvia Titkys. Sie haben insoferne einige

Aebnlichkeit mit den rein weissen Eiern der Sylvia Titkys.^ dass auch diese

ohne Zeichnung sind , und die lichtblaulich grüne Farbe der Kuckuckseier

schon etwas in das Weisse übergehend ist; dass sie aber in der Grösse und

Farbe so gleich seien
,

dass sie von den Eiern der Pflegeeitern schwer zu

unterscheiden wären
, davon ist wohl keine Rede. (Vide Famil. Buch des

„Oesterr. Lloyd“ III. Bd, pag. 251.)

Am 29. Juni 1853 fand ich einen noch wenig befiederten jungen

Cuculus in dem Neste der Sylvia Nattererii s. prasinopyga Liehst., und vor
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dessen Neste in einer Entfernung* eines halben Schuhes drei Eier, und in der

Entfernung von ein bis zwei Schuhe zwei Eier der Sylvia Nallererii auf

dem Rasen vor dem Neste lagen. Ein Ei war schon etwas bebrütet, zwei

Eier waren noch gar nicht bebrütet, der Inhalt des vierten Eiers war schon

an die Schale angedorrt, nicht mehr zum Ausblasen, wahrscheinlich weil

es an der Sonne lag, das fünfte Ei wurde wahrscheinlich heim Herausw'erfen

zerbrochen, und dann von den Ameisen ausgefressen. Auch bemerkte ich,

dass sich die Sylvia mit weit weniger Vorsicht beim Füttern dem jungen

Cunilus näherte, als sie sonst ihren eigenen Jungen sich nähert.

Am 9. Mai 1854 fand ich in dem Neste des Accentor modularis Koch,
neben den zwei ^hön grünen Eiern des Nesleigenthümern ein bedeutend

grösseres, an beiden Seiten beinahe gleich stumpfes, auf blassgrünem Grunde

mit kleinen grauen und bläulichen Flecken und Punkten ungleich bespren-

keltes (der Sylvia cinerea in der Zeichnung ähnliches) Ei, welches wohl

niemand Anderem , als dem Cuculus zugehört. Ist wiederum mit dem ein-

färbig grünen Ei des Accentor modularis gar nicht zu verwechseln; ja es

war der Contrast der Eier beim ersten Anblick so gross
,

dass ich glaubte,

es wolle mich Jemand zum Besten hallen ; erst als ich das Ei keinem

anderen mir bekannten Vogel zutheilen konnte, Hel mir bei
,

es müsse ein

Kuckuksei sein.

Am S3. Mai 1856 fand ich bei einer absichtlich der Kuckuckseier wegen

unterbrochenen Durchstöberung der Rothschwänzchen ‘Nester bei drei rein

weissen Eiern der Sylvia Titliys ein von den oben beschriebenen Kuckucks-

eiern, und in zwei anderen Nestern desselben Vogels fand ich in jedem der-

selben einen jungen Kuckuck, die aber noch so klein waren, dass sie von

den Pflegemüttern noch bebrütet wurden, und daher noch unfähig waren,

einen anderen jungen Neslkonsorten zu verdrängen , und doch war von

einer jungeu Sylvia Tilhys Nichts mehr zu sehen.

Am 25. Mai 1856 bei einer zweiten solchen Durchsuchung der Rolh-

schwänzchen-Nester fand ich abermals bei drei Eiern der Sylvia Tithys ein

Kuckucksei (die Eier w'aren wie in vorhergehendem Falle auch in diesem

schon stark, und zwar mit denen der Sylvia gleich bebrütet) und in einem

anderen Neste einen noch ganz kleinen, auch von der Pflegemutter noch

bebrüteten Kuckuck, welcher noch eine gleich junge Sylvia Tithys zum

Nestgefährten hatte. Nach zw'ei Tagen fand ich nur mehr den jungen Kuckuk

nicht aber die }uuge Sylvia in dem Neste. Auch dieser junge Cuculus war

noch nicht fähig, seine Nestgefährlen zu verdrängen.

Aus diesen Beobachtungen glaube ich folgende Schlüsse ziehen zu

dürfen.

1. Dass der alte Cuculus^ welcher aus Sorgfalt, dass die ganze müt-

terliche Pflege seinem Sprösslinge zukomme, bisweilen schon die Eier der

Pflegeeltern aus dem Neste entfernt (vide „Naumania“ 1856, II. Hft., p. 191),

auch die jungen Nestgefährten seines Nachkommeiis aus demselbe werfe

,

sobald er Gelegenheit findet
,

solches unbemerkt zu thun ; denn man ver-
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sichert mich öfters jange Branterl (Sylvia Tithys) unter dem Neste, in

welchen ein junger Cuculus war, em Boden liegend angetroffen zu haben,

was jedoch ich selbst zu bemerken bisher noch nicht Gelegenheit halte.

Auch möchte ich glauben, da.ss der Cuculus
^
wenn nicht alle doch öfters

einige Eier des Nesteigentiiümers entferne, da ich in obigen zwei Fällen

nur drei Eier der Sylvia Tilhys im Neste anlraf, welche nicht die gewöhn-
liche Zahl der Eier dieses Vogels ist

Da der alle Cuculus weder die Eier noch die Jungen der Pflege-

ellern, die er nach meinem Dafürhalten selbst aus dem Neste entfernt frisst,

so glaube ich um so weniger, dass der junge Cuculus seine Pflegeellern,

wenn er ihrer Pflege nicht mehr bedarf, aufzehre (was man so allgemein

glaubt, und desshalb diesen Unhold so schonungslos vertilgt). Man müsste

nur bei dem jungen Cuculus eine widernatürliche Mordlust voraussetzen,

die er selbst io seinem Alter nicht mehr verübt.

3. Dass die Behauptung, dass der Kuckuck öfters sein Ei mit Ulfe

des Schnabels in das fremde Nest lege, auch durch meine Beobachtung seine

Bestätigung finde ; indem derselbe sein Ei in das Nest der Sylvia Nattererii

nicht anders als mit Hilfe des Schnabels hatte legen können, ohne dasselbe

zu zerstören, da es nur seitwärts eine kleine Oeffnung hat.

4. Dass der von Dr. Gloger im Familienbuche des „Oesterr. Lloyd“

Band III, pag. 351 von Cuculus anfgestellte Salz: „dass alle diese ein-
zelnen Eier, deren ein Weibchen in jedes von ihm dazu gewählte Nest

immer nur Eines legt, nach ihrer Farbe und Zeichnung stets eben
so aussehen (?), wie jene der wirklichen Ncsteigenthüiner“ noch immer
sehr viele Ausnahmen zulasse; was selbst Baldamus annimmt, obsebon

er seine Regel nicht so feststellt: „die Kuckuckseier sind annähernd eben

so gefärbt etc.“ (Vide „Naumania,“ Jahrgang 1853, Quart III, pag. 317).

Ja, dass selbst Dr. Gloger’s Salz: „In der Thal würde auch kein Vogel

ein Kuckucksei für sich allein bebrüten“ im obigen Falle der Sylvia Natle-

rerii^ wo die Eier derselben ausser dem Neste lagen , eine Ausnahme fand.

Dos schon etwas bebrütete Ei der Sylvia Nalleveriiy war wahrscheinlich das

zuletzt gelegte Ei, welches der Cuculus zu entfernen, nicht allsogleicli Ge>

legenheit fand, da die meisten Vögel, nachdem sie das letzte Ei gelegt

haben, gleich auf denselben sitzen bleiben.

Noch muss ich bemerken, das ich noch niemals ein Ei oder Junges
des Cuculus im Neste der Sylvia cinerea, die er in anderen Gegenden öfters

zu seinen Pflegeellern wählt, aiigelrolTcn habe; ungeachtet diese Sylvia bei

lins sehr häufig vorkommt, und ihr Nest von mir sehr oft, besonders durch

meine Hühnerhunde aufgefunden wurde; ja dem so scheuen Cuculus sich

weit weniger Schwierigkeiten darbieten würden
,

sein Ei diesem Sänger

anzuverlraiien, als der Sylvia Tithys, welche meistens ihr Nest in den von
Menschen bewohnten Localiläten baut; was beinahe zum Schlüsse veran-

lassen könnte, dass bei uns eine Subspecies (?) des Cuculus sei, welche

mit der Sylvia Tithys am meisten sympathisirt. Auch scheint cs mir nicht
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ganz unnatürlich anzunehmen, dass der Eindruck, >velchen die Pflegeeltern

durch den so often Anblick beim Füttern auf ihren Pflegling machen, ein

so bleibender werden müsse, dass derselbe für den Cuculus im nächsten

Frühjahre ein Beslimmungsgrnnd sein könne, derselben Yogelart, welcher

er sein eigenes Leben zu verdanken hat, auch wieder das Leben seiner

Nnchkommcnschaft anzuvertrauen ; umsomehr, da es bei uus gewisse Loca>

liläten gibt, W'O man fast jedes Jahr einen jungen Cuculus im Neste der

Sylpia Tithys antreifen kann. Und so wie die Schwalbe das Rolhschw’änz-

chen etc. wahrscheinlich aus sympathischen Gründen alljährlich wieder gewisse

Localitäten zu ihrem Brulplalze wählen ;
so glaube ich auch annehmen zu können,

dass nicht bloss die Sympathie zu einer gewissen Vogelart, sondern auch

die Sympathie zu einer gewissen Ocrllichkeit dem Cuculus bestimme, sein

Ei einer bestimmten Yogelart anzuvertrauen. Woher es also kommen dürfte,

dass gewisse Cuculus^ deren Eier eine gewisse Farbe und Zeichnung haben,

gewissen Yogelarten ihre Eier unterschieben.

IV. Ordnung.

Colambae*
CoiuMtbn

130. Columba palumbus L. Ringeltaube, Wildtaube. Kommt
in Mitte Mürz zurück und brütet bei uns.

131. Columba livia verirrt sich äussersl selten zu uns (28. Oclo-

ber 1840).

132. Columba turtur L. Turteltaube. Zieht Anfangs Mai

hier durch.
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Zwei neue Schnecken*).

Von

JSf.

Da das von mir mitgetheille Car. reticulatum von Hrn. Frauenfeld
zu C. Schmidti einbezogen wurde

, so erlaube ich mir vorher noch einige

Bemerkungen über selbes. Herr Frauen fe Id hat, wenn er diese von mir

aufgestelUe Art zu Car. Schmidti zieht, sie wohl nur mit der L upe be-

trachtet, und nach der Form der MundölTnung geschlossen. Unter geringer

Vergrosserung mit dem Mikroskope, sieht man jedoch bald, was mich ver-

anlasste, das Thier C. reticulatum zu nennen. Die über die Längslinien

laufenden Querllnien, die auch Alle sahen, denen ich es zeigte
,

und nicht

nur an einem, sondern auch bei später aufgefundenen , frischen und alten

Gehäusen, bei letzteren noch deutlicher, vorhanden sind, lassen mich es

wohl mit Recht für verschieden von C. Schmidti halten. Es dürfte Herr

Frauenfeld auch das hier unten beschriebene für C. Schmidti halten,

wenn er sagt, der dritte Zahn sei durchaus nicht massgebend. Ich glaube

aber wohl nur dann, wenn mau in einer Grotte solche mit zwei oder drei

Zähnen ßndet. Ganz anders
,
wenn man eine grössere Zahl bestimmt nur

mit zwei Zähnen findet. Ich habe in der Grotte am Glaven vrh siebzehn

Stück gegitterte gefunden, in der Form von Schmidti, die alle nur zwei

Zähne, und zwar einen an der Spindel, den andern neben demselben an der

Innenwand besitzen, und die ich

Car» bidentatum nenne. Sie gleicht ganz C. reticulatum^ doch ist

das Gehäuse niederer, und die MundölTnung unten breiter. Eine Ausnahme

hiervon, die jedoch auf das Gesagte keinen Bezug hat, macht ein Exem-
plar, ebenfalls zweizähnig und gegittert; aber lang, schmal, mit langer

schmaler Mündung, wie ich noch bei keinem Carychium gefunden.

Siehe hierzu die Bemerkungen in den Berichten vom Monat Oktober.

Bd. VI. Abh. Nl>
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Valvata spelaea mihi. Gehäuse aus drei schnell zunehmenden Um-
gängen

, zweiter stark hervortretend
,

erster fast flach auf dem zweiten

liegend, letzter Umgang unten bauchig, dünn, Farbe glasig, Naht tief,

Nabel offen, Nundöffnung rundeiförmig, Muiidsaum scharf, auf der linken

Seite etwas dicker. Höhe 1 , 08"”“. Breite l'““. In der Grotte am Gla-

ven verh.

Neue Fundorte für Carycbien sind folgende : Car. alpestre : Grotte

Seile und Grotte bei Gottschee, Car. Frauenfeldi Menscbenloch : bei Golt-

scbee, Car. Schmidti: in Gradah und Gabroviza, Vodaniza eine schöne grosse

Varietät mit langem Gewinde, Car. lautum: Yolzhja jama.
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Rückblick
auf

die im Jabre 1850

beschriebenen Ssterreichischen Arten der Gattung

Vhry s op a lieaeli.
nebst

Beschreibimg der €h. trieolor noT. sp.

Von

FrieiMrieh Brauer,

Ein Jahr, nachdem ich meine Untersuchungen der österreichischen

Chrysopen (Beschreibung und Beobachtung der österreichischen Arten der

Gattung Chrysopa. A. d. naturwissensch. Abhandl. gesammelt und durch

Subscript, herausg. von W. Haidinger. IV.Bd. 4. Abth. S. 1. Wien, 1850.

b. W. Braumüller) verÖfTentlicht hatte, erschien die grosse Monographie

dieser Gattung von Dr. Schneider in Breslau (Symbolae ad Monograph.

Gen. Chrysopa Leach. Vratislaviae apud Ferd. Hirt. ed. maj. et min. 1851).

Durch diesen Umstand zum Theil geschah es, dass manche Arten doppelte

Namen erhielten, zum Theil aber auch dadurch, dass mir damals Wes-
mael's Schrift (Notice sur les Hdmörobides de Belgique. Acad. Royale de

Bruxelles. Tome VIII. nU des Bulletins) völlig unzugänglich war. Der Mangel

dieser Arbeit war mir um so unliebsamer, als ich später ihren Werth

schätzen lernte.

Schon lange wünschten meine Freunde eine Aufklärung in Betreff

der Synonymie, die ich ihnen wohl nicht länger mehr schuldig bleiben darf.

Seit dem Jahre 1850 ist die Zahl der Chrysopen-Arten von Nieder*

Oesterreich von 13 auf 30 gestiegen. Bevor ich über die neuhinzugekom*

89 *
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menen Arten spreche, ist es nolhwendig, die Vergleichung“ meiner 13 auf-

gefiihrlen Arten mit jenen der oben erwähnten Werke vorzunehmen, um

weitere Irrlhünier zu vermeiden.

Ich behalte die Ordnung der Arten so bei, wie sie in meiner Arbeit

aureinanderfolgen.

1 . Ch. perlaLinn. m = Ch. nnlgaris’^) Schneider= CÄ.per/aL.

Wesm. — Var. /?, y entstehen nur durch Farbenwechsel ein und des-

selben Individuums, sind somit keine wahren Varietäten **).

i. Ch. tenellam. Diese Art, welche mir damals nur in einem schlechten

Exemplar zu Gebote stand, ist « C h. phyllochroma Wesm. —
Schneider hält sie für synonym mit Ch. abbreüiata Gurt., welches ich

nicht richtig finden kann, da letztere, wie schon Hagen bemerkt (Ent. Zeit.

1852, S. 43), Klauen mit erweiterter Basis hat, w'ährend sie hei phyllochroma

einfach sind.

3. Ch. flavifrons m. Diese Art unterscheidet sich durch ganz

grünen Hinterleib von C. tiridana Schneid., welche eine gelbe Längs-

linie über die Rückenschilder des Abdomen trägt. Lebende und frischein-

gesammelte Individuen der C. flavifrons zeigen ausserdem 2 rothbraune,

krumme Linien am Pronotum.

4. Ch. micr ocephala m. Ich war lange selbst der Ansicht, dass

diese Art gleich C. alba Linn. Schneid, sei, habe mich aber jetzt von

der Unrichtigkeit dieser Meinung überzeugt. Drei Exemplare aus Preusseii,

welche ich durch die Güte des Dr. Hagen in Königsberg erhielt, zeigten

die grosse Verschiedenheit von microcephalay so dass ich bis vor einem

Monat, an dem Vorkommen der C. alba L. Schn, bei uns schon zw'eifelte,

wo ich aber diese Art, durch die Güte unseres verehrten Mitgliedes, Herrn

Rogenhofer, aus der Umgegend von Baden eingesendet bekam. Letztere

steht 6er C. vulgaris Schneid, am nächsten. Es trifft, w’ie bei dieser, die

erste Querader zwischen CubUus und Sector radii den Cubitus (ersten Sect.

nach Schneid) ausserhalb des Ram. divisorius oder gerade auf demselben,

während bei den übrigen Arten, ausser der Ch. stenoplila Schn., Ch. gra~
cilis Heyd. und tricolor nov. sp. m., die Querader den Cubitus innerhalb

des Ram. divisorius., auf der Cell, divisoria trifft. Die an den Endpuncten

- schwarzen Queradern im Costal- und Radial - Streifen trennen micro-

*) Die bleibenden Namen sind durchschossen.

*•) Siehe Schrift, d. zool.-bot. Ver. 185*, S. 13 d. Berichte.
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cephala von obigen Arien dieser Gruppe. C. ciliata Wesm. wird durch

den Verlauf des ram. dieisorius ebenfalls ausgeschlossen und kann nur

bei alba L. Schn, oder tenella Schn, untergebracht werden.

5. Ch. alba Linn. m. = Ch, vittata Wesm. — Ch. alba L.

B u r m.

6. Ch. nigrico stata m. = Ch. Heydenii Schneid,

7. Ch. coerulea ra. =r Ch. prasina Bur m. Schneid. Ch. pra-

sina ß u r m. und Ch. aspersa Wesm. Schnd. vermag ich nicht mit

Sicherheit als Arten zu trennen. Ich besitze Individuen mit zwei

und vier Puncten, sowie zwei braunen Längslinien am Pronotum, von sehr

verschiedener Grösse und in mannigfaltigen Uebergängen, will mir aber

eine Entscheidung über die wirkliche Verschiedenheit dieser Arten nicht

voreilig erlauben, besonders da mir keine Type von Schneider zu

Gebote steht. Jedenfalls passen meine Thiere mehr zu prasina Burm.
Schneid., deren Tasterglieder an den Enden blass geringelt sind, nicht

aber, wie diess bei aspersa W. Schneid, sein soll, röthlichgelb.

8. Ch. abdomine-punctata m. Mir seither nicht mehr vorgekommen.

Klauen wie bei Ch.prasina. Die beträchtliche Grösse und die ganz schwarzen

Queradern unterscheiden sie von dieser, ausser den Flecken am Abdomen.

Da der Name contra leges Linnaei gebildet worden, so ändere ich ihn

in abdominalis. Einer weiteren Beobachtung bleibt es Vorbehalten, ob

diese Art als Varietät von Ch. prasina Burm. angenommen werden kann.

9. Ch. nobilis m. = C. septempunctata Wesm. Schneid.

10. Ch. formosa m. = C. Burmeisteri Schneid.

11. Ch» pusilla m. =^C.phyllochroma Wesm. — Ch. tenellam. trennte

ich yovk pusilla m., weil sie fast ganz grüne Flügeladern besitzt; es erweist

sich diess aber bei der Art für nicht constant, ebenso das Auftreten zweier

schwarzer Hinterhauptflecke.

12. Ch.reticnlatahee c\i. Burm. m. sa Ch. cancellata Schrank.
Wesm. = Ch. perla L. Schneid. Nach Schneider steckt diese Art

in Linnä's Sammlung.

13. Ch. pini m. Diese Art ist sicher von Ch. dorsalis Burm.
Schneid, verschieden , namentlich durch die schwarzbraunen Schenkel.
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Ch. dorsalis ist mir in Oesterreich noch nicht vorgekommen, ich fing sie

auf der frischen Nehrung bei Kalberg io Ost-Preussen.

Es sind also fünf Arten meiner Chrysopen schon von Wesmael
beschrieben worden, ln Bezug der Ch. perla Linn. m. folgte ich, wie bei

reticulata Leacb. m. und alba Linn. m. , Burmeister, da ich

nicht Linn^'*s Typen vergleichen konnte, wie diess Schneider
möglich war. Vier Arten sind in Schneidens Werk nicht beschrieben,

und waren ihm unbekannt. Ch. coerulea war nach Bur meistens kurzer

Diagnose nicht als prasina zu erkennen.

Ch. tenella m. > pusilla ni. und nobilis m. hätten nach

Wesmael bestimmt werden können, die übrigen drei waren ohne Yer~

gleich der Typen nach den Diagnosen als die Linne'schen Arten nicht

zu erkennen, und sechs Arten waren bis zum Erscheinen meiner Arbeit ganz

unbekannt.

Zu den oben aufgezählten Arten wurden noch folgende um Wien
aufgefunden

:

1. Ch. nobilis Heyden von Herrn J. Scheffer bei Baden,

2. „ capitata Fahr, von Herrn J. Man auf dem Schneeberge,

3. „ centralis Gurt, von Herrn G. Frauen fe Id ebendaselbst,

4 . „ a/6aLinn. Schn, von Herrn A. Rogen ho fer bei Baden,

5. n tenella S c h n d. von mir im Schönbrunner Garten,

6. „ pallida Schnd. in der Brühl auf Pinus abies^

7. „ tricolor nov. sp. m. ebendaselbst,

8. „ abbreciata Gurt, bei Weidliogau auf Weiden.

Ch. centralis Gurtis unterscheidet sich durch die schwarzen Bauch-

scbilder von aspersa und prasina. Schneider hält sie (wie ich aus

brieflicher Mitlheiluug von Dr. Hagen ersehe) jetzt auch für eine eigene

Art und nicht für synonym mit Ch. aspersa Wesm. — Ch. tenella Schnd.

ist durch die schmalen mehr gespitzten Flügel und die an den Enden dick

punctirten Queradern im Gostalstreifen, sowie durch die schwarzen Flecke

an den Wangen und Seiten des Clypeus leicht von Ch. alba L. S c h n.,

von microcephala m. aber schon durch den Verlauf des Ram. dicisorius

zu unterscheiden.
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Beschreibung
N

der

€^Hry9opa trieaMor nov. sp> m.

Schön saftgrQn oder spangrUn, Stirn and Scheitel grQn
,
erstes

Fühlerglied, Clypcus, Oberlippe und eine Bogenlinie vor
den Fühlern an der Stirne dunkel fleisch roth; um die Augen
eine rothbraune Kreislinie; Augen dunkelgrün, goldglänzend; zweites

Fühlergiied licht fleischroth in der Mitte mit einem dunkleren Ring, die
folgenden Glieder saftgrün. Taster braun, die zwei vor-
letzten Glieder an den Enden blass. Pro-, Meso- und Meta-
no tum in der Mitte fleisch- oder kirschroth; Beine bis an
die Klauen ganz saftgrün, Klauen einfach ohne erweiterter
Basis. FlOgeladern alle saftgrün, in der Gegend des Pterostigma die

Flügelhaut grün. Die erste Querader zwischen Sector radii und
Cubitus (ersten Sect. nach S ch n e i d er) trifft letzteren gerade
über der Einmündung des Ramus divisorius. Zahl der Quer-

adern zwischen den Aesten des Sector radii im Discoidalfeld sehr gering; in

der ersten Reihe fünf, in der zweiten nur drei. Flügel im Ganzen sehr

schmal, dreimal länger als hreit
,

glashell, durchsichtig, im
Costal-, Cubital-, Postcostalfeid und im Hinterflügel auch
zwischen Sector radii und radius eine Trübung der Flügel-
haut in Form eines im auffallenden Lichte weissen, im
durc h fal le n d e n aber bräunlichen Streifen, so dass die

Flügelim gel egten Zusta n de drei s c h ö n e o p a i i s i r e n de
Längsstreifen zeigen, wie es bei keiner bekannten Cbrysopen-Art

vorgefunden wird. Hinterleib oben und unten saft- oder span-
grün, die Verbindungshaut der Rückenund Bauchschilder
aber licht gelbgrün. Behaarung schwach. Wimpern am Flügelrande

sehr kurz
, an den .4dern die Haare sparsam und kurz. Körper schwarz

behaart
, die Haare borstig und sehr kurz ,

am Hinterleibsende etwas

dichter. Fühler % kürzer als die Flügel. Körper lang. Länge mit

gelegten Flügeln .V". Flügelspannung 9'".

Die weissen Flügelstreifen sieht man am besten , wenn die Flügel

über dunklen Grund gehalten werden.

Ich fand diese schöne Chrysopa bei Mödling auf dem Eichberg oder

dem sogenannten Himmelreich auf Pinus abies aufangs October in Gemein-

schaft mit Ck. pallida Schnd. nicht selten.
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Die einfachen Klauen weisen diese Art in die Gruppe von C. gracilis

Heyden, Schnd.

,

mit welcher Art sie nahe verwandt zu sein scheint

;

jener fehlen aber die Flügelstreifen und nebstdem hat sie gelbliche Tarsen.

Frischausgeschlüpfte Individuen von C. tricolor sind weisslichgrttn und

haben schwache FlUgelstreifen ,• wodurch sie leicht mit C. microcephala

verwechselt werden könnten, wenn nicht die geringere Grösse, sowie die

sehr schmalen, spitzen Flügel mit ganz grünen Adern sie trennten.

CUierzu eine Abbildung der Ch. tricolor.^

%

DIgltized by Google



INSTRUCTION

für

phaenologische Beobachtungen

aus dem Pflanzenreiche

an den Gestaden der Donau.

Von

CarM FritBcH.

ln der am 5. November I. J. unter dem Vorsitae des Herrn k. k.

Sectionsrathes, Ludwig Ritter von Heu fl er, abgehaltenen Monatsitzung des

zoologisch-botanischen Vereines in Wien knüpfte Herr J. Bayer an meinen

Vortrag über phänologische Beobachtungen die Ansicht, dass es besonders

wünschenswerlh erscheine, derlei Beobachtungen aus dem Pflanzenreiche an

den Gestaden der Donau auf ihrem Laufe durch Oesterreich von der baieri-

schen bis zur türkischen Grenze zu sammeln.

Ich stimmte der Ansicht des Herrn Bayer aus dem Grunde bei, weil

vorauszusetzen ist, dass die Pflanzen auf allen oder doch wenigstens den

meisten Standorten des Gebietes nahezu unter denselben Local-Verhältnisseii

Vorkommen dürften, und daher die an den verschiedenen Standorten gesam-

melten Beobachtungen als besonders geeignet erscheinen, den Einfluss eines

Factors der Entwicklung der Pflanzen zu beurtheilen, welcher hierbei eine

grosse Rolle spielt, nämlich die Seehöhe.

Herr k. k. Custos-Adjunct, Dr. Siegfried Reissek, bezweifelte in-

dessen einen günstigen Erfolg des Unternehmens, indem die Auen und Ge-

stade der Donau durch den sehr veränderlichen Wasserstand des Stromes,

seine Ueberfluthungen und Eisgänge grossen Veränderungen unterworfen

seien.

Von der Ansicht ausgehend, dass genaue Aufzeichnungen über den

Stand der Flora schon nach Verlauf einiger weniger Jahre genügen, Normal-

werthe von wissenschaftlicher Brauchbarkeit für die wichtigeren Phasen

Bd. VI. Abh.
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der Pflaiizen-Enlwicklung zu erhalten^ enlgegnele ich Herrn Dr. Reissek,
dass jo seine eigenen im Jahre 1855 in den Donau-Auen bei Wien ange-

stellten Beobachtungen seine Ansicht widerlegen, da sie im schönsten Ein-

klänge stehen mit jenen, welche ich im Jahre 1856 daselbst anstellte, ohne

dass wir ein besonderes Uebereinkommen getroffen haben, indem wir auch

nicht ein einziges Mai den Beobachlungsbezirk gemeinschaftlich besuchten,

sondern uns nur im Allgemeinen an dieselben Regeln der Phasenbestim-

mungen hielten.

Auch machte Herr Bayer gellend, dass wir durch die verdienstvollen

Bemühungen des Herrn Dr. Reissek wohl die Vegetalions-Verhältnisse

der Donau-Auen bei Wien, aber nicht von anderen Localitäten ihres langen

Laufes durch Oesterreich kennen, und somit bei der Ausführung seines Vor-

schlages sich die schöne (iielegenhcil ergebe, dieselben auch von anderen

Gegenden kennen zu lernen.

Der Besorgniss des Verfassers dieser Instruction, dass sich nicht

leicht Tbeilnehmer an den Beobachtungen linden werden, welche an der

Donau wohnen, selzle Herr Ritter von Ileufler entgegen, dass ja schon

gegenwärtig solche Theilnehmer bestehen*, in Linz: S. H. P. J. Hinler-
öcker J. S. , in Melk: S. H. P. Vincenz Staufer, in Wien: Adjunct

C. Fritsch, Pressburg: S. H. P. J. Esch fäll er. S. J. , Ofen: Professor

Dr. A. Kerner.

Nachdem ich noch einige Vorsichten bei der Anstellung dieser Beob-
achtungen empfohlen hatte, deren Anführung hier unterbleiben kann, da sie

ohnehin aus der folgenden Instruction zu entnehmen sind, machte der Vor-
sitzende, Herr Bitter von Heu fl er den Vorschlag, der hochgeehrte Verein

möge den Beschluss fassen, mich um eine Instruction zur Anstellung von

Vegetations-Beobachtungen in den von Herrn Bayer vorgeschlagenen

Localitäten anzugehen, wozu ich mich mit Vergnügen bereit erklärte.

Dieser Vorschlag ist angenommen worden ,
und ich habe non die

Ehre, die von mir verfasste Instruction zur Genehmigung milzutheilen.

Als erstes Erforderniss steht wohl ohne Zweifel fest, dass die Beob-

achtungen aus verschiedenen Donau-Gegeuden nicht nur unter sich, sondern

auch mit jenen anderer, davon entfernter Stationen vergleichbar seien.

Dieser Bedingung ist nur dann Genüge geleistet, wenn Ueberein-

stimmung besteht

:

1. rücksichtlich der Pflanzenarten,

i. in Beziehung auf die an denselben zu beobachtenden Entwicklungs-

phnsen.

In Betreff der Pflanzenarten ist aber auch noch der specielle Zweck
nicht aus dem Auge zu verlieren, die Abhängigkeit der Entwicklungszeiten
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von möglichst vielen Loealitäten der verschieJenen Höhenschiclilen des
Donaulaufes kennen zu lernen. Diess setzt nun freilich eine genaue Kennlniss
der Flora der verschiedenen Donau-Gegenden voraus, welche uns derzeit

noch abgeht, insbesondere gilt diess von dem unteren Laufe der Donau in

Ungarn und der Miiitärgränze.

Es ist somit nur indirect zum Ziele zu gelangen. Unser hochgeehrter
Vicepräsidenl

, Herr k. k. Oberlandesgerichls-Ralh
, August Neil reich,

schliesst die pflanzengeographische Uebersicht seiner rühmlichst anerkannten
„Flora von Wien“ S. LVIII mit folgenden Worten :

„Aus der hier gegeben Darstellung der Vegetations-Verhältnisse ergibt

sich der Reichlhnm und die Mannigfaltigkeit der Flora Wiens von selbst.

Wien, an der letzten Abdachung eines hohen Gebirges, an den Ufern eines

mächtigen iiiselreichen Stromes, in der Bucht des grossen mittlerii Donau-
beckens gelegen

, das die Ausläufer dreier Gebirgssysleme
, der Alpen,

Sudeten und Karpathen begrenzen
; Wien mit seinen bewaldeten Sandstein-

bergen, seinen sonnigen Kalkfelsen, buschigen Rebenhügeln, fruchtbaren

Wiesen, sandigen Flächen und sumpfigen Niederungen ist gleichsam der

Verbindungspuncl der west- und ost-europäischen
,

der nord- und süd-

deutschen Flora.“

Berechtigen schon diese Bemerkungen zu der Annahme , dass die

Flora der verschiedenen Donau-Gegenden in der „Flora von Wien“ vertreten

ist, so ist um so mehr Grund zu dieser Annahme vorhanden, als nach dem
Ausspruche des Herrn v. Neil reich in seiner „Flora von Wien“ S. XXXIX.
das Bett der Donau in ganz Deutschland nirgends breiter als in der Ebene

unterhalb Wien ist, wo sie zahllose kleinere und grössere Inseln (Haufen

oder Schütten genannt) bildet.

Verfolgt man den Lauf des Stromes auf einer Karle, so wird man sich

leicht überzeugen, dass diese Behauptung auch für den übrigen Lauf von

Wien bis an die türkische Gränze als gütig angenommen werden darf.

Von diesem Gesichtspunkte aus wird die Auswahl der Pflanzen sehr

erleichtert, da Herr von Neil reich die Flora der Ufer und Inseln der

Donau bei Wien in seinem erwähnten Werke zusammengeslelll hat. Sie

theilt sich in die der Auen und in jene der Sümpfe. Auf letztere allein

dürften die Bemerkungen des Herrn Dr. Reissek, dass sich die Flora der

Donaugegenden zu genauen phänologischen Beobachtungen nicht eigne,

Anwendung finden.

Nach Neil reich sind die Ufer der Donau in der Regel zwar nicht

sumpfig, aber durch Dämme und Versandungen werden öfters todle Arme mit

stehendem oder doch langsam fliessendem Wasser gebildet und auf denlnseln

finden sich auch zahlreiche, abgeschlossene, oft sehr tiefe Sümpfe vor. In

heissen, trockenen Jahren treten oft die Wasser der Dunau weit von ihren

90 *
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Ufern zurück und auf diesem Iheils sumpfigen, tlieils weichen Wellsoiide

entsteht dann im Herbste eine ganz neue üppige Vegetation, wahrend die

Sonne in den benachbarten Auen schon Alles zusammengebrannt hat. Allein

diese Flora der Donau-Sümpfe ist höchst veränderlich und ungewiss. Denn

plötzlich steigt die Donau, überfüllt die Sümpfe mit Wasser, überschwemmt

die sandigen feuchten Ufer und die- niedern Auen, und bedeckt Alles mit

Schlamm und feinem Sande.

Nach der Ansicht des Herrn Dr. Keissek, welche ich auch durch

meine eigenen Erfahrungen zu bestätigen in der Lage bin, eignen sich auch

noch alle untergetauchlen Wasserpllanzeti nicht zu den Beobachtungen, wie

z. B. Ranunculus aqiiatilis
,
Sagittaria sagUlaefolia

y
weil bei diesen die

Zeiten gewisser Enlwicklungsphasen von dem Wasserstande abhängig sind,

welcher bei der Donau sehr veränderlich ist. Da die ßlüthen dieser Pflan-

zen nur über der Oberfläche des Wassers zur Entfaltung und überhaupt zur

Entwicklung gelangen können, so verzögert sich die Blülhezeit so lange,

als ein hoher VVasserstand anhält, oder es erschöpft sich die Pflanze selbst

durch eine unverhältnissmässige Verlängerung des Blüthenstieles oder Hervor-

bringung von Laubhlättern, bevor ein zur Entwicklung der Blüthen günsti-

ger Wassersland eiiilrill. Der entgegengesetzte Fall findet bei ungewöhn-

lich tiefem Wasserstande statt. Die theilweise von Wasser eutbiössle Pflanze,

dem unmittelbaren Einflüsse des Lichtes ausgesetzt, beeilt sich zurBlüthe zu

gelangen und blüht ungewöhnlich frühzeitig.

Nach der durch diese Betrachtungen gebotenen Beschränkung auf die

Flora der Auen wird die Auswahl der zu beobachtenden Pflanzenarten noch

mehr erleichtert. Es werden nur noch jene auszuschliessen sein, welche sel-

ten oder nur sehr vereinzelnt Vorkommen, erstere weil ihr Vorkommen an

den einzelnen Donaustationen , wo in der Folge Beobachtungen angestellt

werden könnten, zweifelhaft ist, letztere hingegen, weil die Entw'icklungs-

zeiten von der Individualität der einzelnen Pflanzen einer Art abhängig

sind , und den störenden Zufälligkeiten, welche ein einzelnes Individuum

treffen können.

Es ist daher wünschenswerlh nur solche Arten zu wählen
,
welche

gruppenweise Vorkommen.

Von Bäumen also vorzugsweise Popti/ws alba und Ainus incanOy w'elchc

die Gehölze der Auen bilden ; VImus campestris und Acer campestrey W’el-

che gruppenweise Vorkommen. Die meistens nur einzeln vorkommenden

Arten : Ulmns effusa, Salix albtty Populus canescenSy P. nigrUy Fraxinus

excelsiory Prunns Padus, Pyrus communis
,

P. Malus nur in so weil, als

sie in Gruppen Vorkommen und \veil sich Bäume unter allen Pflanzen am

meisten zu vergleichenden Beobachtungen eignen. Von gepflanzten Bäumen:

Populus pyramidahSy Betula albOy Aesculus Hippocastanum.

Von den Lignosen , welche niedrige Gebüsche bilden, ist vorzugs-

weise: Salix purpurea zu empfehlen. Dann können noch folgen: Kt'6ttr-
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num L antana^ Sambucns nigra^ LigusMm mlgare^ Cornus mas und sun-

guinea
^
Berberis rulgaris^ Eronymtts europaeus ^ Prunus spinosa^ Rosa

caninay Crataegus Oxyaeantha,

Von Schlingpflanzen : Humulus LupuluSy Vitis uinifera und Clematis

nitalba.

Unter den übrigen Pflanzen ; Gagea lutea^ Scilla bifolia^ Allium ursi-

nuniy Galanthus nivalis, Valeriana ofßcinaliSj Tanacetum vulgare^ Senecio

sarracenicus, Cirsium arvensCy Carduus crispusy Galeopsis versicolor, Litho^

spermum officinale, Convolvulus sepium , Thalictrum ßavumy Ranunculus

Ficariay Viola Marliiy Rubus caesius^ Melilolus alba ; sie kommen in lich-

ten Hainen und jungen Holzanflügen vor. Von Wiesenpflanzen wären zu

wählen : Muscari racemosuttiy Oniithogalum umbellatumy Asparagus offici-

nalis Orchis Morio
^
Scabiosa Columbaria ^

Carlina acaulis ^ Cardamine

pratensis.

Es sind im Ganzen wohl über 50 Arten, darunter nahezu die Hälfte

Lignosen, wenn man aber bedenkt, dass sie wohl kaum an irgend einer

andern Donaustation vereint, sondern in der Regel nur theilweise Vorkom-

men werden, so dürfte ihre Anzahl nicht zu gross sein. Auch kann es den

Theilnehmern freigestelU bleiben, aus dem Verzeichnisse nach Müsse und

Gelegenheit beliebig zu wählen.

Als dieser Entwurf bereits beendet war, ist mir von Herrn Dr, S.

Reissek ein Schreiben in dieser Angelegenheit zugekommen, dessen Inhalt

mir so beachtenswerlh erscheint, dass ich mich bestimmt finde, denselben

in Kürze in die Instruction aufzunehmen.

Mein hochgeehrter Freund erläutert darin seine in der letzten Monats-

sitzung ausgesprochene Ansicht, dass die Gestade und Inseln der Donau im

Allgemeinen für phänologische Beobachtungen kein entsprechendes Terrain

sind und spricht sich speciell nur gegen Beobachtungen auf den Inseln, mit

Ausnahme so grosser, wie etwa die Schütt, aus, verspricht sich dagegen

von Beobachtungen längs der Hauptufer und insbesondere längs der Hügel-

reihen derselben, gute Erfolge.

Auf jeden Fall ist den Herren Beobachtern anzurathen, die Aufzeich-

nungen nur anf das Terrain mit stationärer und von den Veränderungen

des Stromes gänzlich unabhängiger Flora zu beschränken.

Dass dieser Vorschlag sehr praktisch ist, beweisst die üebereinstim-

mung der vom Herrn Dr. Reissek im Jahre 1855 und mir im Jahre 1856

angeslellten
, bereits erw'ähnten Beobachtungen ; in der That ist der Grund

dieser Uebereinstimmung nur darin zu suchen , dass wir ein Terrain für

unsere Aufzeichnungen wählten, wo die Verhältnisse dieselben wie amFesl-

lande sind.

In Betreff der Phasen, deren Eintrittszeit bei den aufgezählten Pflan-

zenarten zu notiren ist, sind folgende Regeln zu beobachten.
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1. Bei Bäumen und Sträucliern bemerke man den Tag, an welchem a)

die Laiibblattoberfläche zuerst sichtbar wird, b) die ersten vollständig ent-

falteten BlUthen , c) die ersten vollkommen reifen Früchte, d) der erste

vollständig entlaubte Baum sich zeigen, möge diess an einem oder mehreren

Individuen einer Gruppe der Fall sein, vorausgesetzt, dass nur Tags zuvor

keine dieser Erscheinungen noch vorgekommen ist.

S. Bei den übrigen Pflanzen genügt die Aufzeichnung der Phasen

b) und c) der Abtheilung 1. In beiden derfelben ist auch noch jener Tag

anznmerken, an weichem gleichzeitig die meisten entfalteten Blüthen

und jener, an w'elchera die meisten reifen Früchte zu treffen waren

:

Die Beobachtungen sind stets an derselben Gruppe der einzelnen Arten

wenigstens an zwei auf einander folgenden Jahren anzustellen, falls sie nicht

mehrere Jahre hindurch fortgesetzt werden können. Sie haben im Frühjahr

zu beginnen mit dem Aufhören der Fröste und sind im Herbst bis' zum Ein-

tritte des ersten Frostes fortzusetzen. Die Tage, an welchen diess der Fall

war, sind im Journale zu bemerken.

Es sind nur solche Gruppen der einzelnen Pflanzenarten zu wählen,

welche auf ebenen, wagrechten Slandpuncten Vorkommen und den ganzen

Tag oder doch wenigstens den bei weitem grössten Theil des Tages hin-

durch dem unmittelbaren Einflüsse des Sonnenlichtes ausgesetzt sind. Auf

geneigten Standorten, falls der Neigungswinkel mehr als einige wenige Grade

beträgt, auf ungleichförmigen, abwechselnd mehr oder W'enigcr anhaltend

beschatteten Standpunkten sind keine Beobachtungen anzustellen. Bei Bäu-

men und Strauchern genügt es, wenn die Aufzeichnungen sich auf jene

Zweige beziehen, welche fortwährend besonnt sind, wenn auch derFuss des

Stammes oder sein Standpunkt beschattet ist. Auch kommt hier auf die

Neigung des Standortes weniger an, falls nur die Krone des Baumes die

höher gelegenen Theile des Standortes überragt.

Es ist wohl überflüssig zu bemerken, dass sich die Beschaltung nur

auf nebenstehende Gebäude, Bäume u. s. w. bezieht, nicht auf die Bewöl-

kung u. s. w. Es ist bloss vorausgesetzt ,
dass die Pflanze bei heiterem

Himmel von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang den grössten Theil des Tages

hindurch, insbesondere aber mehrere Stunden um die Mittagszeit den Sonnen-

strahlen ausgesetzt sei.

Jene Pflanzen, welche auf Wiesen abgemäht zu >verden pflegen, sind in

demselben Jahre nicht mehr zu beobachten, w’enn sie auch daselbst ein zweites

Mal zur Blüthe oder Fruchtreife gelangen sollten. Erfolgt das Abmähen vor

Eintritt der ersten Blülhezeit, so sind solche Pflanzen aus dem Verzeichnisse

ganz wegzulassen.

Die an den einzelnen Standorten gesammelten Beobachtungen sind am

Schlüsse des Jahres nach beiliegendem Formulare zusaramenzustellen

:
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Zur Abkürzung können die Daten bruchweise eingetragen werden, in

der Art, dass der Zähler den Tag, der Nenner das Monat bedeutet.

Schliesslich stelle ich das Ansuchen, die an den hochgeehrten Verein

im Sinne dieser Instruction eiolangenden Beobachtungen vor ihrer Publica^

tion in den Vereinschriften mir zur Benützung überlassen zu wollen, da ich

für die Jahrbücher der metcorol k.k. Central-Anstalt alle derartigen Beob-

achtungen zusammenstelle und seit mehreren Jahren bereits von vielen Sta-

tionen in Oesterreich nach einer ähnlichen Instruction Beobachtungen ange-

stellt und an die genannte Anstalt portofrei eiugesendet werden.
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Fauna der Adria.

Von

J»r. Camii HeMMer,

Von dem in europäischen Meeren häufig vorkommenden RQsselkrebse

Stenorhynchus waren aus unserem adriatischen Golfe bis nun die beiden

Arten Stenorhynchvs phalangium H. Edw. und Stenorhynchv» longi-

rostris H. Edw. bekannt. Hiervon kommt besonders der letztere bänfiger

vor, während der erstere seltener ist und mehr auf die nördlichen Meere

angewiesen zn sein scheint.

Die von Milne Edwards*) noch angeführte dritte Art St* Aegyp-

tius wurde bis nun im adriatischen Meere noch nicht beobachtet, er hat ein

südlicheres Vorkommen, nämlich an den Küsten vonSicilien und Nordafrika.

ln dem k.k. zoologischen Museum befinden sich jedoch mehrere Exem-

plare von Stenorhynchus^ durch Herrn Frauenfeld auf seiner Reise nach

Dalmatien im Jahre 1B54 gesammelt, die sieb von allen übrigen aulTallend

unterscheiden und durchgreifende specielle Charaktere darbieten.

*) Hiatoire naturelle des Crustaces. Tom . I. pag. SSO.

Bd. VI. Abh. 91
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Vermöge der bedeutenden Länge ihres Stirnrüssels nähern sie sich

noch am meisten dem Stenorkynchus longirostris^ unterscheiden sich aber

davon durch mehrere wichtige, unten näher angeführte Merkmale. Bevor

wir jedoch zur nähern Beschreibung und Charakterisirung dieser neuen Art

übergehen, werden wir früher die Diagnose der verwandten Species; Ste-

norkynchus longiroslris hier genau anführen, um alsdann durch den Ver-

gleich beider die Verschiedenheit um so leichter herauszuflnden.

M i 1 n e-E d w a r ds hat die letztgenannte Art ganz kurz charakteri-

sirt mit den Worten: „Rostre depassant de beaucoup le pedoncule des

anlennes externes“ und dadurch dieselbe auch ganz gut von ollen übrigen

bisher bekannten, welche sämmtlich viel kürzere Stirnrüssel besitzen, unter-

schieden. Nachdem jedoch die von uns erwähnte neue Art ebenfalls einen

sehr langen Stirnrüssel » wenigstens von der Länge der äussern Antennen

besitzt, so ist der von Milne-Edwards angeführte Charakter nicht mehr

hinreichend und eine genauere Deterroinirung seiner Art höchst nothwendig.

Zu diesem Ende lassen wir hier zuerst eine vollständigere Diagnose und

Beschreibung von Stenorkynchus longiroslris nach genau bestimmten Exem-

plaren des k. k. Museums vorhergehen.

^teno»*hynehu9 iot%giro9tri9 H. Edw.

N. Edw. I. c. tom. I. pag. !SS9. — liiachus longirostris Fab. sup.

p. S58; — Macropus longirostris. Latr. hist. nat. des Crust. t. 8. pag. 110

;

— Macropodia tenuirostris. Leach, Malac. tab. 23, fig. 1—5 ;
— Latr. Encycl.

tab. 298, Fig. 1—5 (nach Leach); — Desm. pag. 154; — Macropodia longi-

rostris. Risso hist. nat. de FEurope m^rid. t. 5, pag. 27; — Blainville,

Faune francaise, tab. 8, Fig. 1.

Diagn. Rostrum frontale pedunculum antennarum externarum superans.

Arliculus primus hujus pedunculi quinque — sex spinulis armatus. Articu-

lus secundus et tertius pedum maxillarium exlernorum versus marginem ’

exlernum spinosus. Testa scabriuscula, io spatio inter antennarum mediarum

originem et aream oris dentibus duobus aut tribus sicuti etiam in superßcie

spinis pluribus instructa, quarum duae mediae magnitudiue prae celeris excel-

lunt. Pedes primi paris multis spinis obtecti, sequentes versus finem articuli

tertii spina una et ad flnem quinti una aut dnabus armati, ceterum pilosi.
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Der Stirnrüssel überragt den Stiel der äusscrn Artennen. Die Körper-

form ist länglich dreieckig, die Schale rauh. Der Raum zwischen Mund

und mittleren Antennengrube ist mit 2—3 spitzen Zähnchen besetzt. Das

zweite und dritte Glied der äossern Kieferfüsse ist gegen den änssern Rand

hin mit einer Reihe kleiner Stacheln versehen , ebenso ist das Basalglicd

der äussern Antennen nach aussen mit 5—6 nach vorn gerichteten Stacheln

bewaffnet. Die obere Fläche zeigt mehrere deutliche spitze Höcker und

Stacheln, wovon besonders die beiden auf der Mittellinie hinter einander

stehenden sich durch ihre Grösse auszeichnen. Der erste ist auf der Magen-

gegend befindlich und hat vor sich zwei kleinere spitze, nach vorn und

aussen gerichtete, ziemlich w’eit von einander abstehende Stacheln, in deren

Zwischenräume man zwei kleinere Höcker bemerkt. Nach aussen von dem grös-

. sern vordem Mittelstachel sitzen beiderseits in gleicher Linie nach aussen gleich-

falls zwei spitze Stacheln über einander. Der hintere grosse Stachel ragt auf

der Herzgegend empor und ist auf beiden Seiten von drei kleinen Höckern

umgeben, wovon die vordem und mittlern auf der Kiemengegend, die beiden

hintern am hintern Rande dar Schale stehen.

Längs der Mittellinie des Schwanzes zieht sich eine deutliche Reihe von

Höckern hin. Die Vorderfüsse sind verhältnissmässig kurz und dick, an

beiden Rändern mit scharfen Stacheln besetzt. Die andern Füsse sind sehr

lang und dünn, am Ende des dritten Gliedes mit einem nach vorn ragenden

ziemlich starken Stachel, ebenso gegen das Ende des fünften Gliedes mit

einigen dünnem langem Stacheln bewaffnet und besonders gegen die Spitze

hin stark behaart. Die Körperfarbe ist bräunlich, die Länge des Körpers

9—1*'".

Stenorhymeh%§9 iner§ni9 nov. spec.

Diagn. Rostrum frontale pedunculum antennarum externarum omnino

aeqnans. Pedunculi articulus primus ac pedum maxillarium articulus secundus

et tertius inermes; testa inter os et antennarum foveam perfecte laevis et

glabra; superficies tubercnlis obsita minoribus. Pedes primi paris parcis

armati spinis, pedes insequentes inermes, versus apicem pubescenles.

Der, Stirnrüssel ist wenigstens so lang als der Stiel der Antennen und

das erste Glied des letztem ist vollkommen glatt* Ebenso ist die Schale in

91*
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der Gegend zwischen Mund und Antenneiigruben vollkommen glatt und die

Bussern Kieferfüsse ohne Zähne und Stacheln.

Wiewohl man auf der Oberfläche der Schale fast dieselbe Anordnuug

der Höcker wie in der vorigen Species findet, so sind diese doch kleiner

und stumpfer, sowie die kleinen zwischen den beiden vordem seitlichen

ganz fehlen. Ebenso sind die beiden Höcker am Hinterrand sowie längs der

Mittellinie des Schwanzes viel undeutlicher. Die VorderfQsse ziemlich kräf-

tig, zeigen bloss an dem Geienkende der einzelnen Glieder sparsame Stacheln,

an den hbrigen Füssen fehlen sie ganz und an ihrer Steile finden sich bloss

lange steife Härchen. Farbe lichtbräunlich. Körperlänge
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den Alraun.
- $

Von

Jl. Jt. r. M*erffer.

Die Mandragora officinalis (noch bei Linnc Atropa Mandragora')^

Alraunwurzeln Hundsapfeln Schlafapfel, OoIIwurtz und ßorchartsaat genannt,

spielte schon in den frühesten Zeiten eine bedeutende Rolle. Sie soll den

Namen Mandragora von dem Worte i^ardgaz^stabuliim^ Stall, Höhle haben,

weil die ersten Alraunwurzeln in Höhlen gefunden wurden, in denen HauS”

thiere, besonders aber Schweine eingestellt waren. Bei Pythagoras heisst

sxedvff^condpoqtpov bei C 0 1 u m e 1 1 a (in Hort.) semihominem^ und wurde

von Anderen auch Circaea^ nach der Zauberin Circe genannt, welche

sie za ihren ZaubertrSnken , besonders zu Philtra gebraucht haben soll,

wesshalb auch die Venus den Beinamen Mandragoritis erhielt. Auch diente

die Wurzel zum Schlafmachen, wesshalb sie der Karthager Haniilcar sei*-

nen Gegnern, den Lybiern unter den Wein gemischt haben soll, worauf er

einen vollkommenen Sieg davon trug.

Auch in der alten Medicin hatte sie grosse Wichtigkeit, and Diosco-
rides schrieb ein eigenes Capitel über ihre Anwendung. Auch Plinius

widmete ihr (L. *5. C. 13.) eine eigene Abhandlung, welche von allen spä-

teren Antoren nachgeschrieben wurde. Doch erwähnt D io s cor ides nichts

von Zauberkräften und noch weniger von aberteuerlicben Ceremonien bei

dem Ansgraben der Wurzel. Erst als man im „Josephus“ von einer Wurzel

gelesen hatte, die durch einen Hund aus der Erde gezogen werden müsse,

glaubte man, nach der damaligen Weise Alles mit einander in Beziehung zu

stellen und mit einander zu vermengen, dass jene Wurzel die Mandragora

sei, ja man ging noch weiter und behauptete, wozu die gelehrten Rabbiner

des Mittelalters nicht wenig beitrugen, dass die Wurzel Dudaim^ ans wel-

cher Laban seinen Hausgötzen geschnitzt habe, gleichfalls die Ma^ra-
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ffora sei und zuletzt kam noch die Sage von den Alraunen hinzu, die sich

endlich fest mit der dioscorischen Mandragora verschmolz.

Die deutsche Mythe erzählt nun folgendes vom Alraun: Diese glück-

bringende Wurzel wächst nur unter dem Galgen und zwar nur dann, wenn
ein Erbdieb, der jedoch noch vollkommen reiner Jüngling sein muss, gehängt

*

wird, der bei der Vollstreckung des ürtheils „seinen Harn Hess, aut sperma

effundit,'^ Sie schreit, w'enn sie ausgegraben wird, so entsetzlich, dass man
vor Angst stirbt, wesshalb man, wie Odysseus bei den Syrenen, die Ohren

mit Wachs verstopfen muss. Man gräbt um sie zu bekommen rings um die

Wurzel die Erde weg, so dass sie nur noch mit den feinsten Fasern an dem
Boden hängt, bindet sie dann an den Schweif eines schwarzen Hundes und

legt diesem in einiger Entfernung ein Stück Fleisch hin, worauf man ent-

flieht. Der Hund, von seiner Fressgier getrieben, strebt zu dem Fleisch zu

gelangen und zieht dadurch die Wurzel aus dem Grunde, diese bricht in ihr

furchtbares Geheul aus und der Hund stürzt todt zu Boden

!

Nun kann man sie ohne Schaden an fassen. Man trägt sie nach Hause,

wäscht sie mit rothem Wein, gibt ihr ein Kleid von weiss und rotben Sei-

denzeug und hüllt sie in ein schwarzsammtenes Mäntelchen. Eine Schach-

tel, die an einem stillen Orte steht, wird ihr zur Wohnung angewiesen, sie

wird alle Freitage Abends gebadet und bekommt alle Neumond ein frisches

Hemd. Aus Dankbarkeit für diese Sorgfalt gibt der Alraun auf alle Fragen

Bescheid, offenbart Verborgenes und Zukünftiges und bringt dem ganzen

Hanse Segen. Legt man Abends ein Geldstück zu ihm, so findet man es

am nächsten Morgen verdoppelt. Allein man darf es nicht ausbeuten wol-

len, sonst wird es unmulhig und verdrossen, und leistet endlich keine Dienste

mehr. Soll es vererbt werden, so kann es vom Vater nur auf den jüngsten

Sohn, und erst wenn dieser starb, auf den älteren übergehen. Man behaup-

tete, dass alle Leute, welche vom Glück ganz besonders begünstigt waren^

einen solchen Alraun besässen. Auch die Jungfrau von Orleans soll einen

Alraun gehabt haben. Indessen fanden sich Viele, die gegen diesen Aber-

glauben eiferten, so sagt unter Andern der berühmte Leonhard Fachs in

seinem Kräuterbuche (p. 801) *)

:

„Die Landstreicher, oder das ich sie recht nenue, die Lnndscheisser, tragen

wurtzel hin vnnd wider feyl, die seind nit also von sich selbs gew'aclisen,

sondern auss den rohrwurtzeln vorhin geschnitten, dass sie ein menschliche

gestalt überkommen. Dieselbigen setzens darnach wiederumb jn, so werden

solche wurtzeln darauss, mit har, hart vnd anderen dingen einen Menschen

aenlich. Dazu liegen (lügen) sie noch vil mehr das man solche wurtzel muss

under dem galgen graben mit etlichen ceremonien und teufclsgespenster,

das ich hab hie wollen anzeygen darmit sich eyn yeglicher vor sölchen

buben wisse zehuten.”

Anhorn in seiner Magiologia (p. 888) **) sagt als Warner:

•) Basel, 1534. Fol.

Magiologia. Basel, 1674. 8. ^P. II. Cap. «3.
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y^Diese Allraun ist nichts'Anderes
,

als eine natürliche Wurzel in und

bei deren der lebendige Teufel selber sich, dem Geizigen zu dienen, dar-

stellet, damit er von ihnen als ihr Gott und Gutlhäter hinwiederrumb geehrt

werde und reisset endlich anstatt des Zinses die Seele in den Abgrund der

Höllen !“

Der um mehr als siebenzig Jahre früher schreibende Martin dei Rio

sagt in seinen y^Disquisitiones magicarutti* *)

:

„Ais ich anno 1578 das Richterliche Ampt anoch verwaltet, ist mir

unter eines beklagten Licentiaten conßscirlen Schriften, neben einem mit

wunderlichen Charakteren und Zeichen erfüllten Zauberbuch auch ein Läd-

lein, w'ie ein Todtensarg formiret, zur Hand gekommen, in welchem ein alt

schwarz Alraun-Männlein gelegen, mit sehr langem Haar aber ohne Bart,

welches zu Zauberei und Vermehrung des Geldes gebraucht worden. Ich

habe die Arme von dem Alraun weggerissen. Die welche das gesehen,

haben gesagt, es werde mich zu Hause ein grosses Unglück angehen. Ich

hab' aber darüber gelacht und gesagt, wer sich förchte der könne wohl

hinweg gehen. Ich hab endlich das Buch, Lädlein und Allraun-Männlein in

das Feuer geworfen und hievon keinen anderen Geruch, als den einer ver-

brannten Wurzel gerochen.^

Der Jurist del Rio w'ar also für seine Zeit jedenfalls ein starker

Geist. Auch Paullini schrieb in seiner „Zeilkürzenden Lust^ **) über

die Mandragora^ und Harsdörffer erzählt in seinem „Schauplatz jäm-
merlicher Mordgeschichten^ (Nr. 45) eine sehr „erbärmliche^ Geschichte vom
Alraun. Uebrigens besitzen wir Monographien über ü/andra^^ora von Tho-
mas! us (Lipsiae 1655. 4«) von Berte loni (ßononiae 1835) und von
D e u 8 i n g.

Es wurde schon erwähnt, dass Diosco r i d es Nichts von Zaubereien

bei der Mandragora erwähnt (vergleiche die Ausgabe desselben von Curd,

Sprengel), um so mehr ist es zu verwundern, dass dem berühmten grossen

„Codex manuscriplus*^ der k. k. Hofbibliolhek , welcher die Pßanzen des

Dioscorides in Abbildungen zeigt, die ungefähr 30U Jahre nach Dios-
co r i d e s gefertiget wurden

, mehrere griechische Gemälde von anderer

Hand vorgebunden wurden, von denen das fünfte, den Dioscorides
auf einen Sessel sitzend vorstellt, der nach der Mandragora greift, welche

in menschlicher Gestalt mit fünf Blättern auf dem Kopfe abgebildet ist und

von einer weiblichen Figur, der «upaotg (= intenlio) gehalten wird
, wäh-

rend zu seinen Füssen der eben verendende Hund rücküber fällt. Sollte das
eine der ersten „Ergänzungen“ und „Vermehrungen“ sein, die später dem
Meister von so vielen freigebigen Schriftstellern beigegeben wurden ? Es
lässt sich nicht auf den ersten Anblick entscheiden, verdient aber jedenfalls

eine genauere wissenschaftliche Untersuchung.
'

%

*3 Lovanll 1.S95. Libri VI. (L. IV. C. *. M. 647.}

3. Tbl. p. 6*8.
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Was jedoch die Freunde der Botanik unseres Vereines besonders

interessireu dürfte, ist das, dass in der k. k. Hofbibliokhek noch zwei der

jetzt äusserst selten gewordenen Alraune, und zwar ein Männchen und ein

Weibchen, beide in Sammtröcke gehüllt, aufbewahrt werden, welche ich

hiermit, nach eingeholter Erlaubniss vorzuzeigen das Vergnügen habe. Sie

sind in NesseTs Katalog der Handschriften der kaiserlichen Bibliothek,

Pars. VII abgebildet und müssen desshalb noch als eine besondere Merk-

würdigkeit gelten , dass sie aus dem y^Cimeliarchium physicunC*" Kaiser

Kudolfs des Zweiten herrühren, von wo sie um 1680 in die k. k.Hofbiblio-

thek gelangten.
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V c r b c s s e r u n g e n.

;i(c 26 Zeile

»

5

Slizungsberioh
V. 0. ist nicht weg:z(i lassen.

t e«

n 34 ^ 8 V. u. d. Spalte statt Homoeosoma lies Homoeosoma.
r>

63 - r 24 V. 0. statt Corolla r coroUae

« 64 ^ 22 V. 0. n G. monlaua
T.

G. montannm
11 • n 26 V. o.

y>
Häufigkeit

r>
Häufigkeit

y>
100 „ 11 V. 0. n mit vor

n 10.5 „ 10 V. 0. n Sedum W Ledum
n 14 V. 0. n Sedum

T)
Ijedum

Abh andlungen«
Seite 5 'Adle 8 V, n. statt Latus lies Lotus

r» 6
rt

8 V. 0. „ Knauati
r>

Knautia
n 6 r 16 V. 0. „ Epipacta T Epipactis

rt
0

r*
11 V. II. „ divicum n Dioicum

r>
10

rt 18 V. u. „ corriculatus
7) corniculatus

rt
—

r 11 V. u. „ actonetala n octopetala—
y»

5 V. u. „ arhiculare n orbiculare
13

r.
2 V. 0. „ Homayyne

r»
Homoyyne

y)
13

r>
18 V. 0 . „ aceloseUae

T>
acetosella

r>
—

rt 15 V. 0 . „ vir(die n viride

n 18 rt 10 V. e, „ Paedanota buonarota
X)

Paederota bonarota

V 19
rt

— V. a. „ Krrodium n Erodium
V»

33
rt 2 V. u. „ scariotca

y>
scariola

199 3 V. 0 . „ Petskekö
T)

Peeskekö

r* 210
r» 24 V. 0 . „ Patenelia n Polentilla

T)
213

yj 5 V. 0 . „ rezidia n riyida
Fallen'scbeny» 223

rt 5 V. u. „ Faller’scheu «

n 231 n 6 V. U. y,
Aeschnae T) Aeschna

y) 232 ist noch hinznziifügen

:

Lestes macrostiyma E v e r s m. Ungarn
Ayrion speciosum C h a r p.

- viridulum C h a r p.

n 234 Leuctra tenuis hat ganz 5vegzul)leibeii, da diese Art nur aus

Versehen angeführt wurde.

Ti
352 Zeile 16 V. 0. statt Finder lies Fiedern

rt
253

rt
15 V. u. „ ausdehiit

T)
aus

rt
277 r 20 V. u. ,,

deiiig W dem
rt

339 r 9 V. 0 . „ heiläfig r> beiläufig

rt
—

•• 17 V. u. „
10'-

r>
10"'

y* 348 1 1 V. U. y. Luainiis n Laciniis

r
— 7 V. U. y 235 r> 253

362 r 16 V. u. riculare M riruture
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lite 376 Zeile 18 V. 0. !statt auch lies al.s auch

r 428
Ti

4 V. 0.
T)

StrOtne y Slilinme

n 447
r>

13 V. u.
T)

mayinatus y margiurttun

rt
449

r» 9 V. 0.
ri

ckcspilhamei y ac spithamei

n 450
r)

2 V. 0.
T»

Korto y horto
—

rt
10 V. 0. n explicataranm y explicatarnm

r>
—

rt
12 V. 0. n dissemiation^ y disseminatione—

r»
2t V. 0.

11
et ac y et ad

rt
451 V 12 V. 0.

T>
neclectum y neytectum

452
t5

13 V. a.
TI

Siziliens y Sizilien

r>
463

T»
10 V. 0.

TT
Poleuon r Pholetion

rt
—

r 16 V. 0.
TI

lorj» y lon^

r 480
7*)

12 V. 0.
TI

mUticipite y rnuiticipite

rt
—

y 13 V. 0.
TT

pubescentibusfo iolis „ pubesce/Uibus foi

489
Ti

16 V. 0.
TI

canica
TT canina

rt
492

T>
2 V. u. r promorsi

TT
praemursi

n 499
rt

10 V* 0»
T>

Ameria
TI

Armer!a
500 y 1 V. 0. TI cogrsta TI congesta

rt 510 y 11 V. u. r Diplotanin
rt

Diplotaxis

rt 530 y
— V. ü.

T)
procox

TI praecox

rt
536 y 9 V. u.

TI
cantahan'ca

T!
cantabrica

539 y 6 V. ll. n Athiopis
TI

Aethiopis

rt 550 y 2 V. u. r dioeca
rt

dioica

r» 552 y 15 V. ll.
TI

bnytossis
11

biytossis

rt
562 y 2 V. n. n pericifoUa n persicifolia

rt 569 y 20 V. u. r dioeca
Tl

dioica

rt 576 y 8 V. 0«
TI

Oymnademta
rt

Gymnadenia
r 583 y 10 V. 0. r lampocarpus

rt
lamprocarpns

rt 592 r 16 V. a.
TI

Rhizomale
rt

Rhixomate

r 593 y 3 V. u.
TT

Danlhoina
TT

Danthonia

r 625 y 2 V. u.
rt

articulo
TT

Tarsi articulo

rt 626 y 2 V. 0. n tihiusque « tihiisque

rt 627 r 3 V. II. n Aehiilichkcit
TI Lehen.s weise

rt 632 y 2 V 0.
TI

46 TI 4 h

r 634 y 2 V. II. H Cauier
TI Cancer

669 Nr. 986 —
r Imperaliella n ltnperialella

r! 689 Zeile 22 V. 0. « uiiterbroclieiicii TJ iiiiternoinmeueu

y 699 11 2 V. e.
TI

em
TT

am
rt

—
r. 15 V. 0. T Hlfe

r>
Hilfe

r- 706 r 16 V. u.
r.

Man
TI Mann

719 r 1 V. 0. r Arteimcii n Aiiteiiiien.
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