
 
 
 
 

Diverse Berichte 



lsster
des

W estfälischen

P r o v i n z i a l - V e r e i n s

für

Wissenschaft und Kunst

für 1900/1901.
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Y  erzeiclmis
der

Mitglieder des Westfälischen Provinzial-Vereins für Wissenschaft und Kunst.*)

Eliren-Präsident des Vereins:
Frhr. v. d. R ecke, Excellenz, Staatsminister, Ober-Präsident von Westfalen.

Eliren-Mitglieder des Vereins:
Se. Excellenz von H a g e m e is te r , Wirkl. Geh. Rat.
Se. Excellenz S tu d t, Minister der geistlichen pp. Angelegenheiten. 
Wirklicher Geh. Oberregierungsrat Over weg, Landeshauptmann a. D.

Ausfülirender Ausschuss des Vereins-Vorstandes:
V orsitzender:...........................................Dr. N ieh u es, Prof., Geh. Reg.-Rat.
Stellv. V o rs itzen d e r:.............................von Vieh ahn , Ober-Präs.-Rat.
G enera l-S ek retär:................................. S chm edd ing , Landesrat.
Stellv. General-Sekretär:........................Dr. H. L an d o is , Professor.
R e n d a n t : ............................................... von L aer, Landes-Ökonomie-Rat.

Mitglieder des Vorstandes:
S e k tio n s -D ire k to re n :

Dr. K assner, Professor, (Mathematik, Physik und Chemie).
Dr. H. L ando is, Professor (Zoologie).
Dr. H. L ando is, Professor (Vogelschutz, Geflügel- und-Singvögelzucht).
Dr. H. L ando is, Professor (Botanik).
Dr. H. L ando is, Professor (Westfälische Gruppe der deutschen Anthropo

logischen Gesellschaft).
H e i d enr ei ch , Königl. Garten-Inspector (Gartenbau).
Dr. P h ilip p ! , Professor, Archiv-Direktor, (Historischer Verein).
Dr. M ertens, Pfarrer in Kirchborchen bei Paderborn (Geschichte und Alter

tumskunde Westf., Abteil. Paderborn).
Dr. P iep e r, Professor (Geschichte u. Altertumskunde Westf., Abteil. Münster). 
R ü lle r, Bildhauer (Kunstgenossenschaft).
S ch u lte , Rektor (Florentius-Verein).
Dr. O hm , Geheimer Medizinal-Rat (Musik-Verein).
Künne, A., Fabrikant in Altena (Verein f. Orts- u. Heimatkunde im Süderlande).

*) Etwaige Ungenanigkeiten und unvollständige Angaben dieses Ver
zeichnisses bitten wir durch Vermittelung der Herren Geschäftsführer oder 
direkt bei dem General-Sekretär, Herrn Landesrat S chm edding , zur Kenntnis 
zu bringen.
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S o e d in g , Fr., Fabrikant in Witten (Verein für Orts- und Heimatkunde in 
der Grafschaft Mark).

Graf von M erv e ld t, Landrat in Recklinghausen (Gesamtverband der Vereine 
für Orts- und Heimatkunde im Veste und Kreise Recklinghausen). 

M e tt  in , Bürgermeister in Borken (Altertums-Verein).
Dr. V o g ele r, Professor (Verein für Geschichte von Soest und der Börde). 
Dr. R eese, Realschul-Direktor in Bielefeld (Historischer Verein für die 

Grafschaft Ravensberg).

V on A u s w ä r t ig e n :
von  B ö c k u m -D o lf f s , Landrat und Königl. Kammerherr in Soest.
Graf v o n B o d e ls c h w in g h -P le t te n b e rg , Erbmarschall in Bodelschwingh 

bei Mengede.
Dr. D a rp e , Gymnasial-Direktor in Coesfeld, 
von  D e t te n ,  Landgerichts-Rat in Paderborn.
Dr. H ö ls c h e r ,  Professor in Herford.
Dr. L u c a s , Professor in Rheine.
Dr. H o ltg re v e n , Oberlandesgerichtspräsident in Hamm.
von P i l g r i m ,  Reg.-Präsident a. D., Wirkl. Geh. Ober-Reg.-Rat in Minden.
Dr. R ü b e l, Stadtarchivar in Dortmund.
Freiherr von  H e y d e n -R y n s c h , Landrat, Geh. Reg.-Rat in Dortmund.
Dr. med. S c h e n k  in Siegen.
M äch en s, Erster Bürgermeister in Gelsenkirchen.
Dr. W i lb r a n d ,  Professor in Bielefeld.
Dr. R envers, Reg.-Präsident in Arnsberg.
S c h re ib e r , Reg.-Präsident in Minden.

Von in  M ünster A n sässig en :
v. G escher, Regierungs-Präsident. 
Dr. H eche lm ann , Prov.-Schulrat, 

Geh. Reg.-Rat.
H o lle , Landeshauptmann, Geheimer 

Ober-Reg-Rat.
J u n g e b lo d t, Ober-Bürgermeister. 
K ie s e k a m p , Kommerzienrat,
Dr. K öpp, Professor.
von L ae r, Landes-Ökonomie-Rat.
Freih. von L an d sb erg , Landrat a. D.

Vorsitzender d.Provinz.-Ausschusses. 
Len g e lin g , Geheimer Baurat. 
L u d o rff, Königl. Baurat, Prov.-Bau- 

Inspektor und Konservator.
M e r c k e n s , Stadtbaurat.
Dr. M o lito r , Direktor der Königl. 

JPauliniscken Bibliothek.

Dr. N ieh u es, Prof., Geh. Reg.-Rat. 
von N oël, Geh. Reg.-Rat.
Dr. N ord hoff, Professor.
Dr. R o th fu ch s, Prov.-Schul- u. Geh. 

Reg.-Rat.
S ch m ed d in g , Landesrat.
Sch med d in g , Königl. Baurat. 
Som m er, Direktor der Prov.-Feuer- 

Sozietät.
Freiherr von Spiessen.
von V ieb ah n , Ober-Präsidial-Rat.
Dr. W o rm sta ll, Professor.
Z i m m  e r m a n n , Lan des-Baurat. 
Zopf, Dr., Professor.



V

Wi r k

Pie Namen derjenigen, welche als

Ahaus, Kreis Ahaus. 
Delden, van, Jan, Fabrik

besitzer.
♦Driever, Rechtsanwalt.

Altena, Kreis Altena. 
Berkenhoff, F. W., Bau

unternehmer.
* Büscher, Bürgermeister. 
Geck, Theodor, Fabrikant. 
Ger des, Julius, Fabrikant. 
Hofe, vom, Dr., Arzt. 
Knipping, H., Fabrikant. 
Könne, A., Fabrikant. 
Rasche, G. Fabrikant. 
Selve, Aug., Fabrikant. 
Stromberg', Hrm., Fabrik.

Altenberge, Kr. Steinfurt.
♦Beckstcdde, Komm.-Empf. 
Beuing, Brauereibesitzer. 
Engelsing, Fr., Apotheker.

Altenbergen, Kr. Höxter. 
Wiederhold, Pfarrer.

Anliolt, Kr. Borken. 
Hiesfeld, Domainenrat. 
Fortkamp, Pfarrer, 
zur Nieden, Pfarrer.
Pitiper, Kaplan, 
van Rickelen, Rektor. 
Salm-Salm, Fürst. 
♦Schlösser, Bürgermeister.

Anklain.
Stamm, Dr., Realgymn.- 

Direktor.

Aplerbeck, Kreis Hörde. 
♦Clarenbach, Ad., Rendt. 
Gutjahr, A., Amtmann. 
Knebel, A., Bauunter

nehmer.

Arenshorst bei Bob inte, 
Kreis Osnabrück. 

Ledebur, Frlir. von, Ritter
gutsbesitzer.

l i e h e  M i t g l i e d e r .
I. Einzelpersonen.

Geschäftsführer des Vereins fungieren, sind mit einem (*) bezeichnet.

Arnsberg.
Becker, F. W., Buchdrucke- 

reibes., Kgl. Hofbuchdr. 
Droege, Landrat.
Kerlen, Major a. D. 
Riemenschneider,Dr., Reg.- 

u. Schulrat.
Schneider, R., Justiz-Rat. 
Schwemam 1, Land ger.-Rat. 
SurmanHjF., Geh.Reg.-Rat. 
Tilmann, G., Rentner. 
Walter, Geh. Reg.-Rat. 
Winzer, Reg.-Präsident.

Ascheberg, Kr. Lüdingh.
Einhaus, Dr., Oberstabsarzt 

a. D.
Felgemachcr, A., Lehrer. 
Homering, CL, Postverw. 
Koch, Dr. med.
Merten, Fr., Kaufmann. 
♦Press, Amtmann. 
Westhoff, F., Kaufmann.

Attendorn, Kreis Olpe. 
♦Heim, Bürgermeister. 
Riesseimann, Gymn.-Ober- 

Lehrer.
Werra, Gymn.-Oberlehrer.

Beckum, Kreis Beckum. 
♦Peltzer, Kgl. Rentmeister. 
Thormann, Kreis-Sekretär.

Belecke, Kreis Arnsberg. 
Ulrich, F., Apotheker.

Bellersen, Kr. Höxter. 
Koehne, Pfarrer.

Benolpe b. Welsehen- 
ennest, Kreis Olpe. 

Schlüter, Vikar.

Berleburg, Kr. Wittgenst. 
Albrecht, Fürst zu Wittgon- 

stein.
Vollmer, C. H., Amtmann.

Berlin.
Kruse, Dr., Geh. Reg.-Rat 

u. Vortragender Rat im 
Ministerium des Innern. 

Laue, Director (N.-W., Al- 
tonaerstrasse).

Wendler, Osk., (NW.Schu- 
mannstr. 13).

Bevergern, Kr. Tecklenb. 
♦Jost, F., Apotheker.

Beverungen. Kr. Höxter.
Bremer, Dr. med.
Dane, Kaplan.
Dettmer, Pfarrer.
Larenz, W., Bürgermeister. 
Schlitt, Dr. med.

Bielefeld, Kr. Bielefeld.
Bertelsmann, Arnold.
♦Bunnemann, 0 berbürger

meister.
Nauss, Fabrikant. 
Sartorius, Franz, Direktor. 
Tiemann, T., Kaufmann. 
Wagener, Apotheker.

Bigge, Kr. Brilon. 
Förster, J. H. C., Dr. med.

Bocholt, Kr. Borken.
Ellering, L., Kaufmann. 
♦Geller, Bürgermeister. 
Herding, Max, Fabrikbes. 
Piepenbrock, J., Kaufmann. 
Quade, G., Pfarrer.
Quiller, Lehrer.
Schwartz, Kommerzienrat. 
Scppeler, G., Lehrer.

Bochum, Kr. Bochum. 
Bluth, Stadtbaumeister. 
Broockmann, Dr.,Vorsteher 

des berggewerksch. La
boratoriums.

Broicher, Dr., Gymn.-Dir,



VI

Schragmüllcr, C., Eliren- 
Amtmann.

Schultz, Bergschul-Direkt. 
Tüselmann, Rud., Rendant 

der Westf. Berggewerks
schaftskasse.

Bonn.
Selve, Gr., Geh. Komm.-Rat.

Borgentreich, Kr. War
burg.

*Falter, Amtmann. 
Lohmann, Dr., Arzt.

Borghorst, Kr. Steinfurt. 
Debray, Albert, Kaufmann. 
Drerup, Pb., Gastwirt. 
Gronhcid, Ed., Rektor. 
Hübers, Th., Kaufmann. 
Kock, A. jun., Fabrikant. 
Reins, J. C., Kaufmann. 
Rickmann, Heinr., Dr. 
Rubens jun., B., Kaufmann. 
Stroetmann, Dr., Arzt. 
*Vormann, H., Amtmann. 
Vrede, H., Rentmeister. 
Wattendorff, Ant., Fabrik. 
Wattendorff, F., Fabrikant. 
Wattendorf, J., Kaufmann.

Borken, Kreis Borken. 
Boele, C., Amtsgerichtsrat. 
*Bucholfcz, W., Landrat, 

Geh. Reg.-Rat.
Clerck, Kgl. Rentmeister. 
Fel dm ann, Kr eis-S e kr e tär. 
Schmidt, Dr. phil.
Storck, CI., Kr.-Scbulinsp.

Bottrop, Kr. Recklingb. 
Dieckmann, T., Kaufmann.

Brackwede, Kr. Bielefeld. 
Bertelsmann, G., Prokurist. 
Gräbner, Fabrikdirektor. 
*Hilboll, Amtmann. 
Jesper, Postmeister. 
Jürging, Fabrikdirektor. 
Möller, Tb., Kommerzienrat 

in Kupferhammer b. Br. 
Otto, Kalkbrcnnerci-Bes. 
Scheffer, Dr. med, 
Stockmeyer, Dr. 
Wachtmeister, Iugenieur.

Wiethüchter, Aug., Kaufm. 
Wolfes, Ingenieur und Fa

brikbesitzer.

Brakei, Kreis Höxter. 
Cromme, Apotheker. 
Flechtheim, Alex, Kaufm. 
Gunst, Gutsbesitzer, Prov.- 

Landtags-Abgeordneter, 
Ökonomie-Rat.

Meyer, Job., Kaufmann. 
Sarrazin, Dr. med. 
Temming, Rechtsanwalt. 
*Thüsing, Amtmann. 
Wagener, J., Bauuntern..

Brechten, Kr. Dortmund. 
Schlett, Pfarrer.

Brenken, Kr. Büren. 
Vocrmank, Rentmeister.

Brilon, Kreis Brilon. 
Carpe, Casp., Kreisbauinsp.

u. Geb. Baurat. 
*Federath, Dr. H. C., Land

rat, Geb. Reg.-Rat.

Bünde, Kreis Herford. 
Grosse, Reg.-Assessor. 
Steinmeister, Aug., Fabrik

besitzer.
*Weibe, Amtsgerichts-Rat.

Buer, Kr. Recklinghausen. 
*Eicbel, Konrektor. 
Heiming, W., Lehrer. 
Kropff, Rechn.-Rat.

Büren, Kreis Büren. 
Derigs, Frd., Direktor der 

Taubs tum men - A nsta 11. 
Freusberg, E., Sem.-Dir.
Gockel, Amtsgcr.-Rat.
*M el ies, B ür ge rin eister. 
Terstesse, Dr., Kreispbysik.

Bürbach, Kreis Siegern.
* B< ick 1) aus, A m tm an n. 
Null, Frd., Dr.

Burgsteinfurt, Kreis 
Steinfurt.

Alexis, Fürst zu Benthoim- 
Steinfurt,

Escbmann, Dr., Oberlehrer 
a. D.

Gansz, Rechtsanwalt. 
Klostermann, F., Oberlehr. 
Lorentz, V., Fürstlicher 

Kammerrat.
Meyer, Oberlehrer.
Orth, Gymn.-Ob erleb rer. 
Plenio, E., Landrat. 
Rolinck, Frz., Spinnereibes. 
Rottmann, A., Komm.-Rat. 
Schröter, Dr., Gymn.-Dir. 
*Terberger, Bürgermeister.

Cainen, Kreis Hamm. 
*Basse, v., Bürgermeister. 
Koepe, H., Dr., Arzt. 
Marcus, R. Kaufmann.
Wortmann, E., Apotheker.

Caternberg, Kr. Gelsen
kirchen.

Honcamp, E., Dr., Arzt. 

Cleve.
Salm-Salm, Alfred, Prinz.

Coesfeld, Kr. Coesfeld. 
Otto, Fürst zu Salm-Horst

mar zu Schloss Varlar. 
Bauer, Dr., Kreisphysikus. 
Becker, Dr., Oberlehrer. 
il:Bönninghausen, v., Land

rat, Geh. Reg.-Rat.
B r u n g e r t , Pro fc s s o r. 
Cliüden, J., Fürstl.Kammer- 

Direktor.
Goitjes, J., Steuer-Insp. 
Hamm, v., Rechn.-Rat.
Mey er, Bü rgorni e istör.
N iosert, Am tsgerichts-Rat. 
Th im-, Brd., Zinngiesser u. 

Kaufmann.
*Wittneven, B., Buchhändl. 
Zach, C., Fabrikbesitzer.

(Teuzthal, Kreis Siegen. 
Dresler, H. A., Hüttenbe

sitzer, Kommerzienrat.

Dali Ihausen, Kreis Hat
tingen.

Falke, Amtmann. 
Hilgenstock, G., Geschäfts

führer bei 1). C. Otto & Co.



Derne bei Camen, Kreis 
Hamm.

Boeing, H., gnt. Brügge
mann, Schulze, Ökonom.

Detmold.
Wicsmann, H., Apotheker.

Dorstfeld, Kr. Dortmund. 
Otlimor, J., Apotheker. 
Schulte Witten, Gutsbes.

Dorsten, Kr. Recklingh. 
Heissing, H., Professor. 
Jungcblodt, F., Justiz-Rat.

Dortmund, Kr. Dortmund. 
Berger, Oberförster. 
Beukenberg, W., Eisen

bahn-Direktor.
Bodekor von, Karl, Rechts

anwalt.
Bömckc, Heim*., Brauerei

besitzer.
Brauns, Horm., Gen.-Dir. 
Broelemann, Fried., Dr.med. 
Briigmann, P., Kaufmann. 
Brügmann, L., Kaufmann. 
Briigmann, AV., Kaufmann. 
Gramer, Willi., Kaufmann. 
Cremer,J., Brauereibesitzer. 
Döpkc, Karl, Direktor. 
Fabry, Job., Dr. med. 
Funcke, Fr., Apotheker. 
Göbcl, Direktor. 
Gottschalk, Dr., Justiz-Rat. 
Hartung, H., Dr. med. 
lleimsoth, Karl, Direktor. 
*Hoyden-Rynsoh, Freiherr 

0. v., Landrat (f. d. Kreis 
Dortmund), Geh.R.-Rat. 

Kleine, Eduard, Stadtrat 
u. Bergwerks-Direktor. 

Kolm, Rechtsanwalt. 
Kramberg, W., Reclitsanw. 
Krupp, 0., Dr. med. 
Kullrich, Fried., Stadtbau- 

Inspektor.
Maiweg, Architekt. 
Meininghaus, A., Kaufm. 
M(‘ininghaus, E., Kaufm. 
Melchior, V., Justizrat. 
Metzmacher, Karl, Dainpf- 

mühlen-Besitzer. 
Morsbach, Dr. med., San.- 

Kat*

Müser, Rob., General-Dir. 
Neunert, Alfred, Direktor. 
Offen borg, R., Landger.- 

Rat.
Ottermann, Moritz, Hütten- 

Direktor.
Otto, Fabrikant.
Overbeck, J., Kaufmann. 
Overbeck, Dr. med.
Prelle, W., Lehrer.
Prüm er, Karl, Schriftsteller 

und Buchhändler.
Rauda, A., Justiz-Rat. 
Reese, Friedr., Wasser

werks-Direktor. 
Schmieding, Theod., Land

gerichtsrat.
Schmieding, Oberbürger

meister, Geh. Reg.-Rat. 
Schulze Vellinghausen sen., 

Rentner.
Spanko, Arn., Kgl. Baurat. 
Sinn, Anton, Kaufmann. 
Taeglichsbeck, 0., Berg

haupt mann.
Towaag, Karl, Rechtsanw. 
Tilmann, Bergwerks-Dir.

und Stadtrat.
Wcnker, Hch., Brauereibes. 
Weispfennig, Dr. med.
Westhoff, Rechtsanwalt.
AViethaus, Lan dger.-Dir. 
Wilms, Karl, Kaufmann. 
Wiskott, F., Kaufmann. 
Wiskott, W., Kaufmann.

Driburg, Kreis Höxter. 
Ellebrecht, Ferd., Lehrer. 
Ewald, Th. Willi., Rentner, 
von der Forst, C., Bürgerin. 
Gell haus, Joh., Gastwirt. 
Giese, Jos., Hauptlehrer. 
Linhoff, Franz, Kaplan. 
Lünnemann, Leop.. Dr. med. 
Oeynhausen - Himmig

hausen, Graf Wilhelm. 
Tommes, Heinr., Pfarrer. 
Waldeyer, Leonli., Gutsbes. 
Wolff, Heinr., Gastwirt.

Dülmen, Kr. Coesfeld. 
Bendix, A., Kaufmann. 
Bendix, M., Fabrikbesitzer. 
Croy, Karl von, Erbprinz, 

Durchlaucht.
Einbaus, J., Bierbrauer,

Göllmann, Th., Brennerei
besitzer.

Hackebram, M., Apotheker. 
Havixbeck, Carl, Kaufm. 
Heymann, Kaufmann. 
Hilgenberg, A., Stadtver

ordneter.
Leeser, J., Kaufmann. 
♦Lehbrink, Bürgermeister. 
Naendorf, B., Rektor.
Pütz, Redakteur.
Quartier, Hütten-Direktor. 
Renne, F., Oberförster zu 

Merfeld.
Schlautmann, Dr. med. 
Schlicker, Bern., Fabrikbes. 
Schlieker, Leon., Fabrikbes. 
Schmidt, Rechtsanwalt und 

Notar.
Schücking, Paul,Fabrikbes. 
Schnell, J., Buchhändler. 
Schwartz, Dr. med. 
Wiesmann, L., Dr. med.

Düsseldorf.
Ilgen, Dr., Archiv-Direkt. 
Quinke, Adele, Fräulein.

Effeln, Kreis Lippstadt. 
Schöttler, Pfarrer.

Eisenach.
Junius, H. W., Kaufmann, 

Luisenstr. 3.

Epe, Kreis Ahaus. 
Geschor, Apotheker.

Erkeln.
Fecke, Pfarrer.

Erwitte, Kr. Lippstadt 
♦Schlünder, H., Amtmann.

Eslohe, Kr. Meschede. 
Gabriel, Fabrikbesitzer.

Flechtmerhof bei Brakei, 
Kreis Höxter. 

Berendes, Gutsbesitzer.

Freckenhorst, Kreis 
Warendorf.

Brüning gt. Waldmann, A., 
Gutsbesitzer.

*Wirtli, Amtmapn,



VIII

Freudenberg, Kr. Siegen. 
Utsch, Dr., Arzt, San.-Rat.

Fürstenberg, Kr. Büren. 
Winkler, A., Apotheker.

Fürstenberg a. d. Weser. 
Trettner, Amtmann a. D.

Gelsenkirchen.
Alexy, Rechtsanwalt.
Bisch off, Ernst.
Dadder, Hrch., Uhrmacher. 
Elverfeld, W., Zahnarzt. 
Falkenberg, C., Dr., Arzt. 
Feller, CL, Hotelier. 
Fisenne, L. von, Architekt. 
Glandorff,A.,Rechtsanwalt. 
Greve, Rechtsanwalt. 
Grüttner, A., Dr., Arzt. 
Hammerschmidt, Königl. 

Landrat.
Herbert, Hrcli., Gutsbes. 
Hess, J., Rechtsanwalt. 
Jötten, W., Bankdirektor. 
Kaufmann, Rechtsanwalt. 
Keller, W. Apotheker. 
Knodt, G. A., Büreau-Chef. 
Limper, Dr., Kreisphysikus, 

Sanitätsrat.
Lindemann, W., Dr., Arzt, 
zur Linde, C., Kaufmann. 
*Machens, Erster Bürgerm. 
Münzesheimer, Direktor. 
Münstermann, Ch., Buch

druckereibesitzer. 
Nadcrchoff,Zechendireotor. 
Neuhaus, Gust., Rendant. 
Niemann, Dr., Arzt. 
Pinnekamp, J., Bauunter

nehmer.
Robbers, Dr. mod. 
Rohmann, J., Kaufmann. 
Rosenthal, Ch., Wirth. 
Rubens, Dr., Arzt.
Sander, Fried., Baum item. 
Scherer, M. J., Architekt. 
Schmitz, J., Uhrmacher. 
Schneider, M., Kaufmann. 
Sehrakam p, Apothe ke r. 
Springorum, A., Kaufmann. 
Tietmann, J., Büreau-Chef. 
Timmermann, II., Bau

unternehmer.

Vattmann, Ober-Bürger
meister a. D.

Vogelsang, W., Kaufmann. 
Vohwinkel, Fried., Kom

merzienrat.
Wallerstein,Dr., Augenarzt. 
Wichmann, H., Apotheker. 
Wissemann, Dr. med. 
Zimmermann, W., Bau

unternehmer.

Gemen, Kreis Borken. 
Winkler, A., Pfarrer.

Gescher, Kreis Coesfeld. 
*Block, Amtmann. 
Grimmelt, Postverwalter. 
Hucsker, Fr., Fabrik-Bes. 
Huesker, Hrm. Hub., Fahr. 
Huesker, Job. Alois, Fabr. 
Huesker, Al. jun., Fabrik.

Gladbeck, Kr. Recklingh. 
Vaerst, H., Bergbauuntern.

Greven, Kreis Münster.
Becker, J., Kaufmann. 
*Biederlack, Fritz, Kaufm. 
Biederlack, J., Fabrikant. 
Biederlack, Dr. med. 
Derken, Postverwalter a. D. 
Homoet, A., Gutsbesitzer. 
Kröger, H., Kaufmann. 
Ploeger, B., Kaufmann. 
Schründer, A., Fabrikbes. 
Schründer, A., Fabrikant. 
Schründer, C., Fabrikant. 
Schründer, Hugo, Kaufm. 
Schmeink, Landdechant. 
Simons, Apotheker. 
Sprakel, Dr. Sanitäts-Rat. 
Temming, J., Brennereibes. 
Tigges, W., Kaufmann.

Gronau, Kreis Ahaus. 
Bauer, Dr. med. 
Blydenstein, H. IL, Fabrik, 
van Dolden, M., Fabrikant, 

Kommerzienrat, 
van Dolden, G., Fabrikant, 
van Dolden, Jan., Fabrik, 
van Dolden, II., Fabrikant, 
van Dolden, Willem, Fabr. 
van Delden, Hendr., Fabrik, 
van Delden, Matth., Fabrik.

Gescher, dein., Apotheker. 
*Hahn, Bürgermeister. 
Hasenow, Arnold, Rektor. 
Meier, H. Fabrikant. 
Pabsfc, C., Rektor. 
Schievink, Joh., Buch

druckereibesitzer. 
Schröter, Ernst, Dr. med.

Gütersloh, Kr. Wieden
brück.

Bartels, F., Kaufmann. 
Bartels, W., Fabrikant. 
Becker, Pfarrer.
Greve, R., Kaufmann. 
Erocnig, H., Apotheker. 
Lünzner, E., Dr., Professor, 

Gymnasial-Direktor. 
*Mangelsdorf, E., Bürgerin. 
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Jahresbericht
des

fistfä liscta  Pramial-Tereis für Wissenschaft i l  K is t
für das Jahr 1900/1901.

Erstattet vom Generalsekretär Landesrat Sc hm edding .

Das Berichtsjahr ist für den Provinzial-Verein insofern ein 
bedeutungsvolles gewesen, als es ihn seinem Hauptziele, für seine 
und die Sammlungen der Sektionen ein Museum zu gewinnen, 
um einen grossen Schritt näher gebracht hat. Unter dem 10. Mai 
1900 richtete der Vereins Vorstand an den Herrn Landeshauptmann 
der Provinz Westfalen folgendes Schreiben:

Der Bau des neuen Landeshauses an der Fürstenbergstrasse 
hierselbst ist in letzter Zeit augenscheinlich in solcher Weise 
vorangeschritten, dass der Tag nicht mehr fern sein dürfte, an 
welchem die Provinzialverwaltung in jenes Haus übersiedeln wird. 
Wir glauben deshalb hoffen zu dürfen, dass auch die Zeit heran- 
naht, in welcher seitens der Provinzial Verwaltung der Frage, betr. 
Errichtung eines Provinzialmuseums, näher getreten werden wird. 
Einen solchen Schritt würden wir um. so freudiger begrüssen, als 
das Bedürfnis, die von uns, unsern Sektionen und dem West
fälischen Kunstverein erworbenen Sammlungen in einem Museum 
unterzubringen und dort dem Publikum zugänglicher zu machen, 
von Tag zu Tag dringlicher geworden ist. Schon zu Beginn der 
1890er Jahre besassen namentlich der Westfälische Verein für Ge
schichte und Altertumskunde sowie der Kunstverein so viele 
wertvolle Erzeugnisse der Kunst und so zahlreiche Geschichts
denkmäler, dass hiermit ein stattliches Museum ausgefüllt werden 
konnte. Seitdem sind, namentlich durch die von uns dazu be-

b
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willigten Mittel, weitere Sachen in grossem Umfange hinzugekommen 
und von Tag zu Tag wird es schwieriger, für die erworbenen 
Sachen ein Unterkommen zu finden. In notdürftiger Art ist ein 
Teil im Museum für Naturkunde auf dem Zoologischen Garten, 
ein anderer Teil in dem dem Publikum nicht zugänglichen Keller 
der Königlichen Akademie, ein dritter Teil im Umgang des Domes 
hierselbst, ein vierter Teil — die Sammlung des Kunstvereins — 
endlich im sog. Stadtkeller untergebracht. Überall liegen die 
Sachen so gedrängt bei einander, dass eine sachgemässe und 
wissenschaftliche' Ordnung ausgeschlossen erscheint. Dazu kommt, 
dass die benutzten Räume zumeist nur vorübergehend und ver- 
gönnungsweise eingeräumt worden sind und dass jeder Zeit be
fürchtet werden muss, dass wir von den Eigentümern veranlasst 
werden, die betreffenden Räume zurückzugeben.

Durchdrungen von der Überzeugung, dass die Provinzial
verwaltung alsbald dazu übergehen wird, diesen Misständen ein 
Ende zu bereiten und ihren, seit langen Jahren gehegten Plan 
der Errichtung eines Provinzial-Museums, das alle jene Samm
lungen aufzunehmen bestimmt sein soll, zur Ausführung zu bringen, 
glauben wir nicht fehl zu gehen, wenn wir annehmen, dass 
Eurer pp. Wert darauf legen, aus unserer Mitte Personen be
zeichnet zu sehen, die bereit sind, Eurer pp. etwaigem Wunsche 
nach Mitteilung der Raumbedürfnisse der interessierten Vereine 
zu entsprechen.

In dieser Annahme hat der Vorstand unsers Vereins sich am
3. d. Mts. mit der vorliegenden Angelegenheit beschäftigt und 
beschlossen, einen aus den Herren

1. Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. N i e h u e s
2. Oberpräsidialrat von Viebahn
3. Landesrat Schm edding
4. Reg.-Rat a. D. Frhr. von H eerem an
5. Prof. Dr. P ieper

bestehenden Ausschuss zu wählen, dessen Aufgabe es sein soll, 
sich Eurer pp. bei Ermittelung der Raumbedürfnisse zur Ver
fügung zu halten.

Indem wir nicht verfehlen, hiervon ergebenst Mitteilung zu 
machen, würden wir Eurer pp. durch eine Bescheidung, ob wir
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auf eine Zuziehung des genannten Ausschusses bei den dem- 
nächstigen Vorbereitungen für den Museumsbau rechnen dürfen, 
zu grossem Danke verbunden sein.

Der Vorstand.

Hierauf ging unterm 20. Oktober 1900 vom Landeshauptmann 
die Antwort ein:

Mit den Ausführungen des verehrlichen Vorstandes über die 
Notwendigkeit, dem Plane zur Errichtung eines Provinzial-Museums 
demnächst näher zu treten, bin ich im Wesentlichen einverstanden 
und spreche dem Vorstande für die gütige Bezeichnung derjenigen 
fünf Herren, welche mit mir zu gemeinsamer Beratung in dieser 
Angelegenheit zusammenzutreten bereit sind, meinen ergebenen 
Dank aus.

Um eine feste Unterlage für diese Verhandlungen zu ge
winnen, bedarf ich jedoch vorerst einer genauen Angabe des
jenigen Raumbedarfs, welchen der Provinzial-Verein für. Wissen
schaft und Kunst im künftigen Provinzial-Museum für seine Zwecke 
für erforderlich erachtet.

Sobald ich im Besitze der erbetenen Unterlagen bin, werde 
ich nicht verfehlen, die mir bezeichneten Herrn Vertreter der 
verschiedenen in Betracht kommenden Vereine zu einer gemein
samen Beratung einzuladen.

Nachdem der Vorstand am 15. Nov. 1900 die erforderte 
Auskunft erteilt hatte, lud der Herr Landeshauptmann die ihm 
bezeichneten Vertreter des Provinzial-Vereins sowie der zumeist 
interessierten Sektionen und den Oberbürgermeister der Stadt 
Münster zu einer gemeinsamen Beratung der Angelegenheit auf 
den 15. Januar 1901 ein. In dieser Sitzung wurde völlige Über
einstimmung über die Raumbedürfnisse, über die Verwendbarkeit 
des bisherigen umzubauenden bezw. durch Anbauten zu ver- 
grössernden Landeshauses am Domplatze zu Münster und über 
das aufzustellende Bauprogramm erzielt. Die weitere Verfolgung 
dieser Sache liegt nunmehr in den Händen der Provinzialverwal
tung und es steht zu hoffen, dass der nächste Provinziallandtag 
die erforderlichen Mittel zur Ausführung des lang ersehnten Baues 
bewilligen wird.

b*
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Im Übrigen ist das Geschäftsjahr für den Verein ruhig ver
laufen. Vorstandssitzungen zur Erledigung der vorkommenden 
Geschäfte, soweit diese vom geschäftsführenden Ausschuss nicht 
erledigt werden können, haben stattgefunden am 3. Mai, 23. Juni,
12. November 1900, 26. April und 15. Juni 1901. Es wurden 
darin u. a. Beihülfen bewilligt:

1. für Einrichtung eines Malunterrichts in Münster
durch den Düsseldorfer Maler Klinger  . . . 500 Mk.

2. dem Verein für Geschichte und Altertumskunde
zur Anschaffung von A r c h iv a lie n .....................  350 Mk.

3. dem Florentiusverein zur Bestreitung der Kosten
einer Ausstellung von christlichen Kunstwerken 400 Mk.

4. zur Herausgabe eines forstbotanischen Merk
buches über die Provinz Westfalen . . . .  100 Mk.

5. zum Ankauf wertvoller alter Münzen . . . .  774 Mk.
6. zur Herausgabe eines westfälischen Trachten

buches neben den Mitteln zum Ankauf von 
Trachten noch . ................................................. 1000 Mk.

7. zur Ergänzung des Inventars im Museum für
Naturkunde.....................................................................150 Mk.

In gewohnter Weise wurden im Winter 1900/1901 in den 
Bäumen des Landeshauses Vortragsabende veranstaltet und Vor
träge gehalten von den Herren:

1. Regierungs-Assessor Dr. S i l i e r :  „Reiseeindrücke aus dem
Innern Serbiens“.

2. Gymnasial-Oberlehrer Dr. Zurbonsen: „Spiel und Tanz
im Mittelalter“.

3. Dr. E. Renard: „Kurfürst Clemens August von Köln, Bischof
von Münster, als Mäzen und Kunstsammler“.

4. Professor Dr. Ko epp: „Über die römische Niederlassung
bei Haltern an der Lippe“.

5. Professor Dr. Kappes: „Über Sprachentwickelung beim
Kinde“.

6. Professor Dr. O ncken:  „Die Sage von Teil und Schiller’s
Wilhelm Teil“.

Soweit uns die Vorträge oder Auszüge zur Verfügung stehen, 
folgen dieselben in der Anlage. #
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Der Schriftenaustausch des Vereins wurde im früheren Um
fange fortgesetzt. Der Vorstand vermittelte den Austausch mit 
nachstehenden auswärtigen Vereinen, Instituten und Korporationen 
und erhielt Schriften, welche an die betreffenden Sektionen abge
geben bezw. der Vereins-Bibliothek einverleibt sind, und für deren 
sehr gefällige Zusendung hiermit unser ergebenster Dank ausge
sprochen wird.
Aachen: Aachener Geschichtsverein.

,, Polytechnische Hochschule.
Aarau: Aargauische naturforschende Gesellschaft.
Altena: Verein für Orts- und Heimatkunde im Süderlando.
Altenburg (Herzogtum): Naturforschende Gesellschaft des Ostcrlandcs.
Amiens: Société Linnéenne du Nord de la France.
Amsterdam: Königliche Akademie.
Angers: Société des étudés scientifiques.

„ Société académique de Maine et Loire.
„ Académie des Sciences et Belles-Lettres.

Annaberg: Annaberg-Buchholzer Verein für Naturfreunde.
Ansbach: Historischer Verein.
Arcachon (Frankreich): Société Scientifique et Station Zoologique.
Augsburg: Naturwissenschaftlicher Verein.

„ Historischer Verein für Schwaben und Neuburg.
Aussig (Böhmen): Naturwissenschaftlicher Verein.
Auxerre: Société des sciences historiques et naturelles de l’Yonne.
Baden bei Wien: Gesellschaft zur Verbreitung wissenschaftlicher Kenntnisse. 
Baltimore: Peabody Institute.

„ John Hopkins University Circulars.
Bamberg: Naturforschende Gesellschaft.

„ Historischer Verein.
Basel: Naturforschende Gesellschaft.
Bautzen: Naturwissenschaftliche Gesellschaft „Isis“.
Bayreuth: Historischer Verein für Oberfranken.
Berlin: Gesellschaft naturforschender Freunde.

„ Botanischer Verein der Provinz Brandenburg.
„ Königliche Bibliothek.
„ Historische Gesellschaft.
„ Königliches Museum für Völkerkunde.
„ Gesellschaft für Heimatkunde der Provinz Brandenburg.

Bern: Schweizerische Gesellschaft für die gesamten Naturwissenschaften.
„ Naturforschende Gesellschaft.
„ Schweizerische entomologische Gesellschaft.
„ Allgemeine geschichtforschende Gesellschaft der Schweiz. Stadtbiblio

thek Bern.
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Béziers (Frankreich): Société d’étude des sciences naturelles.
Bielefeld: Historischer Verein für Grafschaft Ravensberg.
Bistritz (Siebenbürgen): Gewerbeschule.
Bonn: Naturhistorischer Verein.

„ Niederrheinische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.
Bordeaux: Société des sciences physiques et naturelles.

„ Société et Linnéenne.
Boston Mass.: Boston Society of Natural History.

„ „ American Academy of Arts and Sciences.
Braunschweig : Verein für Naturwissenschaft.
Brandenburg a. H.: Historischer Verein.
Bremen: Naturwissenschaftlicher Verein.
Breslau: Schlesische Gesellschaft für vaterländische Kultur.

„ Verein für schlesische Insektenkunde.
Brooklyn: Entomological Society.

„ The Librarian, Museum of the Brooklyn Institute of Arts and 
Sciences.

Briinn: Naturforschender Verein.
Brüssel: Société entolomogique de Belgique.

„ Société royale malacologique de Belgique.
„ Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts. 

Bnda-Pest: Königl. Ungarische Naturforscher-Gesellschaft.
„ Königl. Ungarische Geologische Anstalt.

Buenos-Aires: Revista Argentina de Historia Natural.
„ Museo Nacional.
„ Deutsche Akademische Vereinigung.

Buffalo: Society of Natural Sciences.
Biitzow: Verein der Freunde der Naturgesch. in Mecklenburg.
Caen (Frankreich): Académie Nationale des Sciences, Arts et Belles-Lettres.

„ „ Société Linnéenne des Normandie.
Cambridge, Mass.: Museum of Comparative Zoology at Harvard College.

„ „ Cambr idg e  Entomological Club.
Chemnitz: Naturwissenschaftliche Gesellschaft.
Cherbonrg: Société nationale des Sciences naturelles et mathématiques. 
Chicago: Akademy of Sciences.
Chapel Hill (North Carolina): Elisha Mitchell Scientific Society.
Christiania: Meteorologisches Institut.

„ Bibliothèque de l’Université royale de Norwège.
Chur: Naturforschende Gesellschaft Graubündens.
Cincinnati: Society of Natural History.

„ Lloyd Library and Museum.
Clausthal: Naturwissenschaftlicher Verein „Maja“.
Cordoba (Rep. Argentina): Academia National de Ciencias.
Danzig: Naturforschende Gesellschaft.

„ Westpreussischer Geschichtsvercin.
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Darmstadt: Historischer Verein für das Grossherzogtum Hessen.
„ Verein für Erdkunde und mittelrheinisch geologischer Verein. 

Davenport (Amerika): Academie of Hatural Sciences.
Dax: Société de Borda.
Dessau: Naturhistorischer Verein für Anhalt.
Dijon: Academie des Sciences, Arts et Belles-Lettres.
Donauescliingen: Historisch-Naturhistorischer Verein der Baar etc.
Dorpat: Naturforschende Gesellschaft bei der Universität Dorpat.
Dresden: Naturwissenschaftliche Gesellschaft Isis.

„ Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.
Dürkheim (a. d. Hardt): „Pollichia“, naturwissenschaftl. Verein d. Rheinpfalz. 
Düsseldorf: Zentralgewerbeverein für Rheinland und Westfalen und benachbarte 

Bezirke.
„ Naturwissenschaftlicher Verein.

Elberfeld: Naturwissenschaftlicher Verein.
Emden: Naturforschende Gesellschaft.

„ Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer. 
Erfurt: Königl. preuss. Akademie gemeinnütziger Wissenschaften.
Erlangen: Physikalisch-Medizinische Sozietät.
Florenz: Societä entomológica italiana.
San Francisco: The California Academy of Sciences.
Frankfurt a. M.: Senkenbergischo naturforschende Gesellschaft.

„ Physikalischer Verein.
Frankfurt a. d. 0 .: Naturwissenschaftlicher Verein für den Reg.-Bez. Frank

furt a. d. Oder.
Frauenfeld: Thurgauische Naturforschende Gesellschaft.
Freiburg i. Br.: Gesellschaft für Beförderung der Geschichts-, Altertums- und 

Volkskunde.
Fribourg (Schweiz): Société des Sciences naturelles.
Fulda: Verein für Naturkunde.
St. Gallen: Naturwissenschaftliche Gesellschaft.
Genève: Société de Physique et d’Histoire Naturelle.
Gera: Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften.
Giessen: Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.
Glasgow (England): Natural History Society.
Görlitz: Naturforschende Gesellschaft.

„ Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften.
Graz: Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark.
Greifswald: Naturwissenschaftlicher Verein für Neu-Vorpommern und Rügen.

„ Rügisch-Pommerscher Geschichts-Verein.
Guben: Niederlausitzer Gesellschaft für Anthropologie und Altertumskunde. 
Giistrow: Verein der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg.
Halifax: Nova Scotian Institute of Natural Science.
Halle a. d. Saale: Naturwissenschaftlicher Verein für Sachsen und Thüringen. 

„ Naturforschende Gesellschaft.
„ Kaiserlich Leopoldinisch-Carolinische Akademie,
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Hamburg: Verein für naturwissenschaftliche Unterhaltung.
„ Verein für Hamhurgische Geschichte 
„ Verein für niederdeutsche Sprachforschung.

Hamburg-Altona : Naturwissenschaftlicher Verein.
Hanau: Wetterauische Gesellschaft für die gesamte Naturkunde.
Hannover: Naturhistorische Gesellschaft.
Harlem: Société Hollandaise des Sciences.
New-Haven: Connecticut Academy of Arts and Sciences.
Havre (Frankreich): Société Havraise d’études diverses.
Heidelberg: Naturhistorisch-Medizinischer Verein.
Helsingfors (Finnland): Societas pro Fauna et Flora Fennica.
Hermannstadt: Siebenbürgischer Verein für Naturwissenschaft.
Jena: Gesellschaft für Medizin und Naturwissenschaft.
Iglo: Ungarischer Karpathen-Verein.
Innsbruck: Naturwissenschaftlicher Medizinischer Verein.

„ Ferdinandeum für Tirol und Vorarlberg.
Jowa City: Laboratory of Phj '̂sical Sciences.
Karlsruhe: Naturwissenschaftlicher Verein.
Kassel: Verein für Naturkunde.

„ Verein für hessische Geschichte und Landeskunde.
Kiel: Naturwissenschaftlicher Verein für Schleswig-Holstein.

„ Gesellschaft für Schleswig-Holstein.-Lauenburgische Geschichte. (Landes
direktorat Kiel).

„ Verein zur Pflege der Natur- und Landeskunde in Schleswig-Holstein, 
Hamburg und Lübeck.

„ Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte.
Klagenfurt: Naturhistorisches Landesmuseum von Kärnthen.
Klausenburg: Siebenbürgischer Museumsverein.
Königsberg i. Pr.: Physikalisch-Ökonomische Gesellschaft.
Kopenhagen: Naturhistoriske Forening.
Krakau: Academija Umiejetnosci (Akademie der Wissenschaften).
Krefeld: Verein für Naturfreunde.
Kronstadt: Verein für siebenbür gische Landeskunde.
Laibach: Museal-Verein für Krain.
Landsberg a./W.: Verein für Geschichte der Neumark.
Landshut: Historischer Verein für Niederbaiern.

„ Botanischer Verein.
Lausanne (Schweiz): Société Vaudoise des Sciences naturelles.
Leipzig: Königlich Sächsische Gesellschaft der Wissenschaften.

a) Mathematisch-phys. Klasse.
b) Phil.-histor. Klasse.

„ Natur forsch ende Gesellschaft.
„ Fürstlich Jablonowskische Gesellschaft.
„ Museum für Völkerkunde.

Lemberg: Historischer Verein.
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Leyden: Nederl. Dierkundige Vereeniging.
Bülnnisch-Leipa: Nord-Böhmischer Excursionsclub.
Liège: Société royale des sciences.
Linz (Österreich): Verein für Naturkunde in Österreich ob d. Enns.

„ Oberösterreichischer Gewerbeverein.
London: Zoological Society.

„ Linncan Society.
St. Louis, U. S. : Academy of Science.

,, Mo: The Missouri Botanical Garden.
Lübeck: Verein für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde.

„ Natur historisches Museum.
Lüneburg: Naturwissenschaftlicher Verein für das Fürstentum Lüneburg.

„ Museums Verein für das Fürstentum Lüneburg.
Luxemburg: „Fauna“, Verein Luxemburger Naturfreunde,
Lyon: Société Linnéenne.

„ Société des sciences historiques et naturelles.
Madison (Wisconsin): Academy of Arts and Lettres.
Magdeburg: Naturwissenschaftlicher Verein.

„ Magdeburger Geschichtsverein (Verein für Geschichte und Alter
tumskunde des Herzogtums und Erzstiftes Magdeburg).

„ Magdeburgischer Kunstverein.
Mainz: Rheinische Naturforschende Gesellschaft.
Mannheim: Verein der Naturkunde.
Marburg: Gesellschaft zur Beförderung der gesamten Naturwissenschaften. 
Meriden (Connecticut): Scientific Association.
Meschede: Historischer Verein für das Grossherzogtum Westfalen.
Mexiko: Observatorio meteorológico Central de Mexico.

„ Sociedad Científica „Antonio Alzate“.
Milwaukee: The Public Museum (Natural History Society of Wisconsin). 
Minneapolis: Minnesota Academy of Natural Sciences.
Montevideo: Museo Nationale de Montevideo.
Montpellier: Académy des Sciences et Lettres (sect. des sciences).
Montreal (Canada): Natural History Society.
Moskau: Société impériale des naturalistes.
München: Königlich Bairische Akademie der Wissenschaften.

a) Mathem.-Physik. Klasse.
b) Philosophische, philologische und historische Klasse.

„ Akademische Lesehalle.
„ Ornithologischer Verein.

Nancy: Société des Sciences.
Neapel: Universita di Napoli.
Neisse: Wissenschaftliche Gesellschaft Philomathie.
Neuchâtel: Société des sciences naturelles.
New-York (Central-Park) : The American Museum of Natural History.

„ New-York Academy of Sciences.
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Nimes (Frankreich): Société d’étude de sciences naturelles.
Nürnberg: Naturhistorische Gesellschaft.
New-Orleans: Academy of Sciences.
Oifenbach a. M. : Verein für Naturkunde.
Osnabrück: Naturwissenschaftlicher Verein.

„ Historischer Verein.
„ Verein für Geschichte und Landeskunde.

Paris: Bibliothèque de l’école des hautes études.
Passau: Naturhistorischer Verein.
Perugia (Italien): Accademia Medico-Chirurgica.
St. Petersburg: Kaiserl. Botanischer Garten.

„ Académie impériale des Sciences.
Philadelphia: Academy of Natural Sciences.

„ Wagner Free Institute of Sciences.
Pisa (Italien): Società Toscana di Scienze Naturali.
Posen: Königliches Staatsarchiv der Provinz Posen.

„ Historische Gesellschaft für die Provinz Posen.
Prag: Lese- und Kedehalle der deutschen Studenten.

„ Kgl. Böhmische Gesellschaft der Wissenschaften.
„ Naturhistorischer Verein „Lotos“.
,, Germania, Verein der deutschen Hochschulen.

Pressburg: Verein für Natur- und Heilkunde.
Regensburg: Zoologisch-Mineralog. Verein.

„ Naturwissenschaftlicher Verein.
Reichenberg (Böhmen): Verein der Naturfreunde.
Rheims: Société d’histoire naturelle.
Riga: Naturforscher Verein.
Reutlingen: Naturwissenschaftlicher Verein.

„ Sülchauer Altertumsverein.
Rochechouart : Société des Amis des Sciences et Arts.
Rochestcr: Academy of Science.
Salem (Mass.): Peabody Academy of Science.
Santiago: Deutscher Wissenschaftlicher Verein.
Schneeberg: Wissenschaftlicher Verein.
Stavangcr: Museum.
Stettin: Ornithologischer Verein.

„ Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde. 
Stockholm (Schweden); Königliche Akademie der schönen Wissenschaften, der 

Geschichte und Altertumskunde.
Strassburg i./Els. : Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, des Acker

baues und der Künste.
Stuttgart: Württembergischer Verein für Vaterländische Naturkunde.

„ Württcmbergische Kommission für Landesgeschichte.
„ Württembergischer Altertumsverein.
„ Historischer Verein für dt Württemberg. Franken.
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Tliorn: Coppernicus-Verein für Wissenschaft und Kunst.
Tokyo (Japan): Societas zoológica Tokyonensis.

„ Medicinische Fakultät der Kaiserl. Japanischen Universität.
Topeka: Kansas Academy of Science.
Toronto: The Canadian Institute.

„ University of Toronto.
Toscana: Societä di Scienze Natural!.
Tours: Société d’Agriculture, Sciences, Arts et Belles-Lettres.
Trencsin (Ungarn): Naturwissenschaftlicher Verein des Trencsiner Comitats. 
Triest: Societä Adriatica di Scienze Naturali.
Ulm: Verein für Kunst und Altertum in Ulm und Oberschwaben.
Upsala: Königliche Universität.
Urbana: 111. U. S. A .: Illinois State Laboratory of Natural History. 
Vitry-lc-FranQois: Société des Sciences et Arts.
Washington: Smithsonian Institution.
Weimar: Thüringischer Botanischer Verein.
Wernigerode: Naturwissenschaftlicher Verein des Harzes.

„ Harzverein für Geschichte und Altertumskunde.
Wien: Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, Mathematisch-naturwissen

schaftliche Klasse.
,, Entomologischer Verein.
„ Verein zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse.
„ Zoologisch-botanische Gesellschaft.
„ Wissenschaftlicher Klub.
„ Naturhistorisches Hofmuseum.
„ Anthropolog. Gesellschaft Burgring 7.

Wiesbaden: Nassauischer Verein für Naturkunde.
Witten: Verein für Orts- und Heimatkunde in der Grafschaft Mark. 
Wolfenbüttel: Ortsverein für Geschichte und Altertumskunde zu Braunschweig- 

Wolfenbüttel.
Würzburg: Historischer Verein für Unterfranken und Aschaffenburg.

„ Physikalisch-Medizinische Gesellschaft.
Zürich: Naturforschende Gesellschaft.
Zweibrücken: Naturhistorischer Verein.
Zwickau: Verein für Naturkunde.

Die botanische Sektion stellt speziell für sich mit nach
stehenden Vereinen in Schriftenaustausch :

Botanischer Verein in Breslau.
„ „ i n  Uandshut.
„ „ in Tilsit.
„ „ in Tliorn.
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Die durch § 46 der Vereinsstatuten vorgeschriebene General
versammlung fand am 15. Juni 1901 im Krameramthause zu 
Münster statt. In derselben wurde u. a. die Jahresrechnung für 
1900, welche in Einnahme einschliesslich eines Bestandes von 
9 997,42 Mk. mit 17 636,84 Mk., in Ausgabe mit 7641,91 Mk., 
demnach mit einem Bestände von 9994,93 Mk. abschloss, auf 
Grund des Berichts der zur Prüfung eingesetzten Rechnungs- 
Kommission als richtig anerkannt, ferner eine Neuwahl des Vor
standes vorgenommen. Hierbei sind die auf Seite IV genannten 
Herren zu Vorstandsmitgliedern gewählt bezw. wiedergewählt.

In der an die Generalversammlung vom 15. Juni 1901 ange
schlossenen Vorstandssitzung wurden zu Mitgliedern des geschäfts
führenden Ausschusses gewählt:

1. Herr Prof. Geh. Reg.-Rat Dr. N iehues  zum Vorsitzenden.
2. „ Ober-Präsidialrat v o n V ie b a h n  zum stellvertretenden

Vorsitzenden.
3. „ Landesrat Schm edding zum General-Sekretär.
4. „ Prof. Dr. L a n d o i s zum stellvertretenden General

sekretär.
5. „ Landes-Ökonomierat von Laer zum Rendanten.

Ergebnisse der Rechnungslegung für 1900.

I. Jahresrechnung.
Einnahme.

1. Bestand aus 1899 ........................... 9 997,42 M.
2. Die von den Mitgliedern gezahlten

Jahresbeiträge ................................  3684,00 „
3. Zinsen der B e s tä n d e .....................  289,12 „
4. Miete für den Keller Nr. 2 im

Krameramthause................................  200,00 „
5. Ausserordentliche Einnahmen (ein

schliesslich der Beihülfe der Provinz) 3466,30

17 636,84 M.
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Ansgabe.
1. Druck- und Insertionskosten . . .
2. Büreauschreibhülfe u. Botendienste etc.
3. Porto und Hebung der Beiträge . .
4. Heizung und Beleuchtung . . . .
5. Zeitschriften, Bibliothek etc. . . .
6. Miete für das Vereinslokal . . . .
7. Inventar und Insgem ein .....................

1421,31 M. 
865,25 „ 
180,00 „ 

1193,46 „ 
580,75 „ 

1200,00 „ 
2201,14 „

7641,91 M.
Unter den ausserordentlichen Einnahmen sind enthalten die 

vom Westfälischen Provinzial-Landtage als Beihilfe überwiesenen 
3000 Mk.

II. Rechnung für den Baufonds.
Einnahme.

1. Bestand aus der Rechnung für 1899 15 781,29 M.
2. Zuschuss der Stadt Dortmund . . 30,00 „
3. Beitrag des Gartenbau-Vereins . . 40,00 „
4. Beiträge des Historischen Vereins für

1899 und 1900 ................................  290,00 „
5. Zinsen von 5000 M. Preuss. Konsols 175,00 „
6. Zinsen von 3000 M. Westf. zool. Garten 120,00 „
7. Zinsen des Sparkassenbestandes . . 20,64 „
8. Zinsen des Bestandes bei der Landes

bank .....................................................  566,05 „

zusammen 17 022,98 M.

Ausgabe.
Für verschiedene für das Westf. Prov.-

Museum erworbene Gegenstände . 2 254,73 M.

Bleibt Bestand 14 768,25 M.

Der Baufonds besteht aus:
1. 1 Stück Preuss. Konsols 3!/2 °/o Anleihe . . . 5000,00 M.
2. einem Kapitale zu Lasten des zoolog. Gartens 3000,00 „
3. K assenbestand........................................................... 14 768,25 „

zusammen 22 768,25 M.



Voranschlag für das Jahr 1901.

111

Einnahme.
1. Bestand aus dem Vorjahre . . . .  9994,93 M.
2. M itgliederbeiträge................................  3800,00 „
3. Zinsen der B e s tä n d e ...........................  300,00 „
4. Miete für den Keller Nr. 2 im Kramer

amthause ................................................  200,00 „
5. Ausserordentliche Einnahmen.

a) Beihilfe von der Provinz 3000,00 M.
b) sonstige Einnahmen . . 500,00 „

3500.00 „

zusammen 17 794,93 M.

Ausgabe.
1. Druck- und Insertionskosten . . . 1400,00 M.
2. Für Schreibhilfe und Botendienste . 900,00 „
3. Porto etc..................................................  200,00 „
4. Heizung und Beleuchtung:

a) des Museums . . . 1100,00 M.
b) des Vereinslokals . 130,00 „

1230.00 „
5. Bibliothek und Sammlungen . . . 600,00 „
6. Miete für das Vereinslokal . . . .  1200,00 „
7. Inventar und Insgemein:

a) Vorträge in Münster 400,00 M.
b) Verschiedenes . . 11 864,93 „

12 264,93 „

zusammen 17 794,93 M.



Über Sprachentwickelung“ beim Kinde.
Im grossen Saale des Landeshauses hielt auf Veranlassung des West

fälischen Provinzial-Vereins für Wissenschaft und Kunst Herr Professor 
Dr. Kappes  einen Vortrag über S p r a c h e n t w i c k l u n g  beim Kinde. 
Den hochinteressanten Ausführungen entnehmen wir folgendes: Alle Sprachen 
sind auf Sprachwurzeln zurückzuführen, deren es für jede Sprache nur eine 
sehr beschränkte Anzahl gibt. Es fragt sich nun die Sprachwissenschaft, 
woher diese Wurzeln ursprünglich kommen, auf welchen gemeinsamen 
Sprachstamm alle anderen Sprachen zurückzuführen sind. Wenn die Sprach
wissenschaft das Ideal erreicht hat, alle Sprachen auf eine Wurzel zurückzu
führen, dann stehen wir vor einer anderen -Frage: Woher stammt denn die 
Wurzel? Diese Frage kann uns nur die Philosophie beantworten oder viel
mehr eine Zweigwissenschaft derselben, die Psychologie. Diese hat sich schon 
sehr früh mit den Resultaten der Sprachwissenschaft befasst. So erzählt uns 
der griechische Schriftsteller Herodot, dass auf Befehl des Königs Psammerich 
von Ägypten 2 Kinder bei einem Hirten in der Einsamkeit aufgezogen wurden, 
ohne dass man mit ihnen redete. Sie fingen aber schon bald an, Laute von 
sich zu geben, und das erste Wort, das man aus ihrem Munde vernahm, war 
„bekos“, das in der phrygisehen Sprache vorkommt, wo es „Brot“ bedeutet. 
Man hielt deswegen das Plirygische für die Ursprache. Diese Erzählung des 
Herodot ist eine Sage, man hat aber vielfach bedauert, dass man heute im 
Dienste der Sprachwissenschaft und Philosophie nicht ein ähnliches Experi
ment machen dürfe. Das ist jedoch gar nicht nötig, denn die Taubstummen 
wachsen unter gleichen Umständen auf, da sie von der Sprache ihrer Um
gebung nichts hören. Die Sprache des Kindes ist ein weiteres Experiment, 
die ersten Laute des Säuglings haben den Charakter von Reflexbewegungen. 
Alle Menschen kommen taub oder doch sehr harthörig zur Welt, die ersten 
Laute können deshalb keine Nachahmung gehörter Laute sein. Das Schreien 
wird veranlasst durch Unlustgefühle, wie Schmerzen, Hunger, bitterer Ge
schmack etc. Der erste Laut, der ein Bewusstsein voraussetzt, der Anfang 
der Sprache ist eine bewusste Reaktion auf einen gehörten Laut; m und b 
sind die ersten Konsonanten, die das Kind spricht. Die Saugstellung der 
Lippen erleichtert ihre Aussprache. Die ersten Vokale sind a, ä, o, ö, die 
ersten Laute und Silben ma, mä, ba, pa, mö, rö, und ähnliche. Bei diesem 
Stadium der Sprachentwicklung ist das Bewusstsein schon vorhanden, das 
Kind unterscheidet schon recht gut Scheltworte und Liebkosungen, jedoch 
nur durch die Betonung und das begleitende Mienenspiel. Die Entwicklung 
der Sprache beruht darin, dass wir ein seelisches Sein haben, dass wir Vor
stellungen besitzen und dass wir den Drang fühlen, die Vorstellungen anderen 
mitzuteilen. Die erste Periode in der Entwicklung der Sprache ist die Nach
ahmung von Naturlauten, welche das Kind ganz mechanisch nnd ohne Ver
ständnis ausspricht, z. B. mama, papa. Die Verknüpfung der Vorstellungen 
mit den artikulierten Silben geschieht noch nicht durch das Kind selber.
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sondern durch die Erwachsenen; das Kind gäbt das Material, die Erwachsenen 
leg*en den Sinn in das Material. Später verbindet das Kind selbst mit einem 
Laute eine bestimmte Vorstellung. Ein kleiner Knabe sah einst eine Ente 
auf dem Wasser schwimmen und ahmte deren Stimme mit dem Laute „qua“ 
nach. Fortan benannte er mit „qua“ nicht nur die Ente, sondern alle Vögel 
und Insekten, dann auch das Wasser und alle Flüssigkeiten. Durch die 
Nachahmung von Naturlauten haben wir uns die ersten Wortrudimente zu 
erklären, die das Kind in äusserst erstaunlicher und selbständiger Weise 
weiter gestaltet, ohne sich um die Sprache seiner Umgebung zu kümmern. 
Es bildet sich z. B. aus „hoch“ den Komparativ „hocher“, nie höher. Es 
sagt „gegellt“, „getrinkt“, „geschlaft“, ohne ja diese Bildung je von anderen 
gehört zu haben. Die ersten Sätze des Kindes bestehen nur aus einem Wort: 
z. B. „Garten“ bedeutet beim Kinde „ich möchte in den Garten“, „bellt“ =  
„der Hund bellt“ u. a. m. Die Eigentümlichkeiten, den Accent der Laute, 
die es umgeben, ahmt das Kind ebenfalls nach. Das Kind kann selbst eine 
eigene Sprache entwickeln; unter den gegebenen Verhältnissen wird es stets 
die Muttersprache sein, weil die Umgebung diese spricht. Die Bildung einer 
eigenen Sprache ist aber möglich, und die Sprache hat sich auch wirklich 
entwickelt. Gott hat keineswegs den ersten Menschen eine fertige Sprache, 
sozusagen ein himmlisches Wörterbuch gegeben, sondern die Sprache ist ein 
freies Werk des freien Menschen, des vernünftigen Menschen. Wundt sagt 
daher mit Recht: „Das Tier spricht nicht, weil es nichts zu sagen hat, der
Mensch aber spricht, weil er etwas zu sagen hat“, und der grosse Sprach
forscher Max Müller sagt: „Die Sprache ist der Rubikon, über den kein
Tier hinübersteigen kann“, gewiss grossartige Ergebnisse der psychologischen 
Forschung in einer Zeit, wo man bestrebt ist, die Grenze zwischen Mensch 
und Tier zu verwischen und gänzlich zu läugnen. — Der Vortrag fand den 
lebhaften Beifall der zahlreich Versammelten.

Über die römische Niederlassung bei Haltern 
an der Lippe.

(Vortrag, gehalten im Westfälischen Provinzial-Verein für Wissenschaft und 
Kunst zu Münster i. W. am 28. Jan. 1901 

von Prof. Dr. F r i e d r i c h  Koepp.)
Vor Jahresfrist hat an dieser Stelle ein Redner das zu Ende gehende, 

nun wirklich, auch nach der Rechnung der Mathematiker, zu Ende gegangene 
Jahrhundert als d as  J a h r h u n d e r t  der A u s g r a b u n g e n  gefe ie rt .

Mehr als e i n e  Errungenschaft des neunzehnten Jahrhunderts hat unser 
M ü n s t e r  noch vor Tiiorschluss sich anzueignen gesucht, und wir sind über 
die Fortschritte unserer Stadt in den letzten Monaten mehr als uns lieb war 
gestolpert und hatten fast das Gefühl, mit der Erfüllung unserer Wünsche 
gestraft zu werden.
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M ittelfussknochen................................................... 21 cm
F e s s e l b e i n ............................................................ 8 »
K ro n e n b e in ............................................................ 3,5 r>
H uf-(N agel-)glied.................................. ........ 4,5 n
Becken ..................................................................... 41 a
Oberschenkel ................................................... 35 n
U n t e r s c h e n k e l .................................................... 33 »
F u s s w u rz e lk n o c h e n ........................................... 9 n
Mittelfussknochen ........................................... 28,8 n
Fessel bein . .................................................... 8 7»
K r o n e n b e in ............................................................ 3,5 n
Huf-(Nagel-)glied . . . . . . . 5,5 »

Das Pferd hat ein Al t e r  von 7—8 Jahren erreicht.
Vom Schäde l  waren einige Knochen erhalten geblieben: hauptsächlich 

die Zähne und die Unterkiefer. Auffallend ist die ausserordentliche Länge 
der H a k e n z ä h n e ,  — es war nämlich ein Hengst — ; der rechte oben misst 
sogar 82 mm in der Länge! Die Griffelbeine sind auch stärker ausgebildet, 
wie bei unseren jetzt lebenden Pferden.

Das ganze Skelett ist überaus starkknochig, mit mächtigen Muskel- und 
Sehnenansätzen.

Das Pferd erinnert im allgemeinen an das alte westfälische Kleipferd, 
wie wir es in unserem Werke, Westfalens Tierleben in Wort und Bild, Band 
I, S. 158 und ff. eingehender beschrieben und abgebildet haben.

Der neben dem Pferde bestattete Reiter unterscheidet sich von dem 
Typus unserer früher eingehender beschriebenen Steinzeitmenschen nicht, und 
daher können wir auf die im Anfänge angezogene Litteratur verweisen. Wir 
beschränken uns hier auf einige Längenmasse.

O b e r a r m ........................................... 32 cm.

Unterarm Elle . 
Speiche 

Oberschenkel 
Unterschenkel

26.5 
23,7 
44
37.5

Fragebogen über Tieraberglauben.

1. Welche Tiere (Vögel, Fische, Insekten u. s. w.) sollen für denjenigen, 
der sie sioht, Glück (bzw. Unglück) bedeuten?

2. Welche Tiere sollen dem Hause, in dem sie sind, Glück (bzw. Un
glück) bringen?

3. Welche Tiere sollen einen Todesfall verkünden?
4. Welche Tiere sollen den Preis des Korns, die Reichhaltigkeit der 

Ernte u. s. w. Voraussagen?
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5. Wird den letzten Kornhalmen ein Tiername beigelegt? Sagt man, 
dass ein Tier durch das Feld laufe, wenn das Korn sich vor dem Winde wiegt?

6. Werden Tiere (Vögel u. s. w.) im Hause gehalten, um das Glück 
festzuhalten, um Krankheiten zu wehren u. s. w. ? Sollte man das Erstgesehene 
einer Tiergattung im Frühling fangen, grüssen u. s. w.? Giebt es Tiere (Vögel, 
Eier u. s. w.), die man n i c h t  nach Hause bringen sollte?

7. Welche Rolle spielt die Farbe des Tieres im Aberglauben? Werden 
weisse Tiere bevorzugt?

8. Giebt es Tiere, die örtlich für heilig gehalten werden, d. h. die man 
weder töten noch essen darf, die man ungern sieht, deren Körper, Nester 
u. s. w. man ungern berührt, und deren gewöhnlichen Namen man nicht nennt?

9. Werden gewisse Tiere nur einmal im Jahre, oder einmal im Jahre 
mit besonderen Feierlichkeiten gegessen?

10. Giebt es Tiere, die einmal im Jahre gejagt oder bei Volksbe
lustigungen getötet werden? Oder von einer Höhe herabgestürzt oder feierlich 
in Freiheit gesetzt werden? Oder solche, die verfolgt oder gepeitscht werden? 
Oder Vögel, deren Eier man ausnimmt und zerstört?

11. Werden Tiere oder Tiergestalten umhergeführt, ins Osterfeuer ge
worfen u. s. w.? Werden Vögel oder Insekten einmal im Jahre verkauft? 
Werden sie gekauft, um in Freiheit gesetzt zu werden?

12. Glaubt man besondere Heil- oder Zauberkräfte zu erlangen, indem 
man das Fleisch von gewissen Tieren isst, dieselben berührt oder in der 
Hand sterben lässt? In welchem Alter sollte man dies vornehmen?

13. Welche Tiere wendet man in der Zauberei und der Volksmedizin 
an, und zu welchen Zwecken? Wann sollten die dazu bestimmten Tiere er
legt werden ?

14. Werden Kuchen in Tiergestalt oder sonstige Tierfiguren gemacht, 
oder solche, denen man einen Tiernamen beilegt?

15. Glaubt man, dass die Toten Tiergestalt annehmen?
16. Glaubt man, dass die Hexen Tiergestalt annehmen?
17. Welche Tiere sollen die menschliche Sprache verstehen?
18. Welche Tiere sollen Menschengestalt in anderen Ländern annehmen, 

oder nach Belieben als solche erscheinen? Welche Tiere sollen verwünschte 
Menschen sein ?

19. Welche Tiere sollen die kleinen Kinder bringen, und woher?
20. Werden Märchen von Schwanenjungfrauen bezw. -jünglingen er

zählt? Oder solche von Vorahnen in Tiergestalt oder mit tierischen Körper
teilen, von Tiergeburten u. s. w.?

21. Spielen Tiere eine Rolle in Geburts-, Hochzeits- und Begräbnis- 
ceremonien? Was für Gerichte werden dabei verzehrt?

22. Werden Tierköpfe oder -schädel an den Giebeln angebracht, oder 
um die Felder aufgestellt?

23. Welche Tiere findet man als Wirtshausschilder und als Wetter
fahnen ?
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24. Giebt es Kinderspiele, die nach Tieren genannt, oder worin man 
Tieren nachahmt? Werden Eierspiele, -laufe u. s. w. zu Ostern veranstaltet?

25. Werden gewisse tot aufgefundene Tiere aus abergläubischen Gründen 
Degraben, zu Fastnacht beerdigt u. s. w.?

Es wird gebeten:
1. Jedesmal den Ort anzugeben.
2. Auch dialektische Tiernamen (mit hochdeutscher Übersetzung) mit- 

mteilen.
3. Bei Beantwortung der 14. Frage womöglich die Kuchen selbst, sonst 

Abbildungen derselben einzuschicken. Zur Erläuterung der sich auf Frage 
22 beziehenden Antworten sind Abbildungen auch erforderlich.

N. W. Thomas.
The Anthropological Institute, 3 Hanover Sq.

London.

>

M itglieder-Bestand im  Jahre 1900.*)

A. Ehrenmitglieder.

1. von der  Ma r e k ,  Dr. med., in Hamm i. W. (gestorben).
2. S t ud t ,  Dr., Excellenz, Kgl. Staatsminister in Berlin.

B. Ordentliche Mitglieder.

3. von d er Becke ,  Herrn., in Hemer (gestorben).
4. B r ü g g e m a n n ,  Dr., prakt. Arzt.
5. B r ü m m e r ,  Dr., Medizinalrat.
6. D i s s e i h o f f ,  Wasserwerk-Direktor in Hagen i. W. (gestrichen).
7. von D r o s t e - Hü l s h o f f ,  Fr iedr .  Freih., Geh. Regierungsrat a. D.
8. Drese l ,  Max,  Geh. Kommerzienrat in Dalbke bei Schlossholte i. W.
9. D r e s l e r ,  H. Adol f ,  Kommerzienrat in Creuzthal.

10. H o b r e c k e r ,  S t e p h a n ,  in Hamm i. W.
11. Kön i g ,  Dr., Geh. Reg.-Rat, Prof, der Hygiene u. Nahrungsmittelchemie.
12. K r a u t h a u s e n ,  Dr., prakt. Arzt in Düsseldorf.
13. Kümpe r s ,  Aug., Kommerzienrat in Rheine i. W.
14. L a n d o i s ,  Dr. H., Prof, der Zoologie.

*) Die Mitglieder, bei denen kein Wohnort angegeben, haben ihr Heim 
in Münster.
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15. L e n t ,  Kgl. Oberförster in Schmalkalden.
16. Or th,  Gymnasial-Professor in Burgsteinfurt (ausgetreten).
17. P e t r i ,  Dr., Geh. Sanitäts- und Medizinalrat in Detmold.
18. Quant z ,  Geheimer Baurat.
19. Keeke r ,  Dr., Assistent am zoolog. anatom. Museum der Kgl. Akademie.
20. S c h l a u t ma n n ,  Dr., Kreisarzt.
21. Schmi t z ,  Amtmann in Warstein.
22. S c h r ä d e r ,  Kegierungsrat (gestorben).
23. S c h w a r z ,  Dr., prakt. Arzt in Dülmen.
24. S t r o s s e r ,  Amtmann in Milspe.
25. T h a l ma n n ,  Dr., prakt. Arzt (ausgetreten).
26. We e r t h ,  Dr., Gymnasial-Professor in Detmold.
27. We i t e r ,  S t e p h a n ,  Apotheker in Iserlohn.
28. Wi e s ma n n ,  Dr., Sanitätsrat in Dülmen.
29. Westf. Pr O Y .-Verein für Wissenschaft und Kunst.



XXIX. Jahresbericht
der

Zoologischen Sektion
des

Westfälischen Provinzial-Vereins für Wissenschaft und Knnst
für das Rechnungsjahr 1900/1901.

Vom
Sekretär der Sektion 

Dr. H. R eeker.

V orstands-Mitglieder.
1. In Münster ansässige:

L a n d o is ,  Dr. H., Professor der Zoologie, Sektions-Direktor. 
R e e k e r ,  Dr. H., Assistent am zoolog. u. anatom. Museum der 

Kgl. Akademie, Sektions-Sekretär und -Bibliothekar. 
H onert ,  B., Provinzial-Rentmeister, Sektions-Rendant. 
Vormann,  Dr. B., Sanitätsrat.
Koch ,  Rud., Präparator.
U l l r i c h ,  C., Tierarzt und Schlachthaus-Direktor.
von  D r o s te -H ü ls h o f f ,  Friedr. Freih., Geh. Reg.-Rat a. D.

2. Auswärtige Beiräte:

A d o lp h ,  Dr. E., Professor in Elberfeld.
K o lb e ,  H. J., Prof., Gustos am Kgl. Zoolog. Museum in Berlin. 
Morsbach,  Dr. A., Geh. Sanitätsrat in Dortmund.
R enn e ,  F., Herzogi. Oberförster auf Haus Merfeld bei Dülmen. 
S c h a c h t ,  H., Lehrer in Beifort bei Detmold (Lippe). 
Tenckhoff ,  Dr. A., Professor in Paderborn.
W erneke ,  H., Ober-Bergamts-Markscheider in Dortmund, Vor

sitzender des „Naturwissenschaftlichen Vereins Dortmund“.
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V e r z e i c h n i s
der als Geschenke eingegangenen Schriften:

a. Vom Herrn Prof. I)r. H. La.’ndo is:
1. Jahrbuch der Naturwissenschaften, Bd. XV.
2. A. J. Si l fvenius ,  Verzeichnis der in Süd-Karelien gefundenen

Trichopteren. 1900. Sep.
3. K. Möbius ,  Über die Grundlagen der ästhetischen Beurteilung der

Säugetiere. 1900. Sep.
4. P a u l  R i t t e r ,  Beiträge zur Kenntnis der Stacheln von Trygon und

Acanthias. Inaug. Diss. Berlin 1900.
5. Ver non Bai l ay ,  Revision of american voles of the genus Microtus.

(North american fauna Nr. 17). Washington 1900.
6. T. S. P aim  e r , Legislation for the protection of birds other tan game

birds. Washington 1900.
7. L. Ed i nge r ,  Hirnanatomie und Psychologie. 1900.
8. L e h ma n n - Ho h e n b e r g ,  Universitätsreform. 1900.
9. U. S. Departement of agriculture, division of biological survey.

Bull. 13. F. E. L. Beal ,  Food of the bobolink, blackbirds and 
grackles. Washington 1900.

10. U. S. Departement of agriculture, division of biological survey.
North american fauna Nr. 18. Wi l f r ed  H. Osgood,  Revision of 
the pocket mice of the genus Perognathus. Washington 1900.

11. S t e p h e n  R. Wi l l i a ms ,  The specific gravity of some fresh-water
animals in relation to their habits, development and composition. 
Cambridge (Mass.) 1900.

12. H. Ni t sche ,  Bemerkungen über das Vorkommen des schwarz-
bauchigen Wasserschmätzers und einiger anderer seltener Vögel 
im Königreiche Sachsen. 1900. Sep.

13. U. S. Departement of agriculture. Division of biological survey.
North american fauna Nr. 19. Results of a biological re
connaissance of the Yukon river region. General account of 
the region. Annotated list of mammals. Annotated list of 
birds. Washington 1900.

b. Vom Herrn Prof. Dr. Fe l i x  P l a t e a u :
1. Le choix des couleurs par les Insectes. 1899. Sep.
2. La vision chez l’Anthidium manicatum L. 1899. Sep.

c. Vom Herrn Fr i edr .  Freih. von Dr o s t e - Hü l s h o f f :
1. Der Wolf in der Mark Brandenburg. Leipzig 1880. Sep.
2. Zahlreiche Manuskripte, Zeichnungen uud Briefe aus dem Nachlasse

von Ferd.  v. Dros t e  und B. Al tum.
3. P h i l i p p  Leopo l d  Mar t i n ,  Das Leben der Hauskatze und ihrer

Verwandten. Weimar 1883.
d. Vom Herrn Dr. J o s e p h  Beyk i r ch :

Über den Strontianit des Münsterlandes. Stuttgart 1900. Sep.
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e. Vom Herrn Pfarrer Dr. Meckel  in Mehr:
„Die Gefiederte Welt.“ Jahrg. I-XXV.

f. Vom Herrn Kar l  Kn aut  he:
1. N. Zuntz ,  Zwei Apparate zur Dosierung und Messung menschlicher

Arbeit (Bremsergometer). 1899. Sep.
2. N. Zuntz ,  Über den Kreislauf der Gase im Wasser. 1900. Sep.
3. Zu n t z  u. Knau t he ,  Bemerkungen zu den Fütterungsversuchen

des Herrn von Schr äde r  auf Sünder und den anschliessenden 
Karpfenanalysen von Prof. Dr. F r a n z  Lehmann-Göttingen. 
1900. Sep.

4. Zunt z  u. K n a u t h e ,  Vorschläge zur Karpfenfütterung in mageren
Teichen. 1900. Sep.

5. Knau t he ,  Neuere Erfahrungen in der Fischfütterung. Neudamm 1900.
6. Zunt z  u. K n a u t h e ,  Eine neue Methode zur Bonitierung von

Fischteichen. 1900. Sep.
7. K n a u t h e ,  Stoffwechselversuche am Menschen mit Soson, einem

aus Fleischfaser hergestellten Eiweisspräparat. 1900. Sep.
g. Vom Herrn Lehrer H e n n e m a n n  in Werdohl:

Mehrere seiner ornithologischen Abhandlungen.

V e r z e i c h n i s
der von der Sektion gehaltenen Zeitschriften etc.

Naturwissenschaftliche Rundschau.
Zoologischer Anzeiger.
Zoologisches Centralblatt.
Biologisches Centralblatt.
Zoologischer Garten.
Transactions and Proceedings of the Zoological Society of London. 
Korrespondenzblatt der Deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie 

und Urgeschichte.
Zeitschrift des Ornithologischen Vereins in Stettin.
Deutsche Entomologische Zeitschrift.
Berliner Entomologische Zeitschrift.
Die palaearktischen Schmetterlinge u. ihre Naturgeschichte. Bearbeitet von 

F r i t z  Rühl ,  fortgesetzt von A l e x a n d e r  Heyne.
G a n g l b a u e r ,  Die Käfer von Mitteleuropa.
T ü mp e l ,  Die Geradflügler Mitteleuropas.

Die Zoologische Sektion besitzt ausserdem in ihrer Bibliothek sämtliche 
eingelaufenen Schriften der auswärtigen naturwissenschaftlichen Vereine, mit 
denen der Westf. Prov.-Verein den Schriftenaustausch vermittelt.
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Reclmungsablage
der Kasse der Zoologischen Sektion pro 1900/1901. 

E i n n a h m e n :

Bestand aus dem V o r ja h r e .............................................................. 301,77 Mk.
Beiträge der Mitglieder pro 1900 ....................................................  432,00 „
Anteil der Botanischen Sektion an den Insertionskosten der

S itz u n g e n .......................................................................................21,90 „
Branntweinsteuer-Rückvergütung für Alkohol für das Provinzial-

M useum .....................................................................................  4,15 ,
Erlös aus Präparaten u. a................................................................... 192,20 „

Zusammen . . . 952,02 Mk.

A u s g a b e n :

Für Museumszwecke...........................................................................  56,50 Mk.
„ Bibliothekzwecke....................................................................... 4,50 „
„ Zeitschriften und J a h re s b e iträ g e .............................................. 113,10 „
„ Zeitungsanzeigen....................................................................... 87,56 „
„ Drucksachen................................................................................  102,25 „
„ Briefe, Botenlöhne u. s. w..........................................................  54,04 „

Zusammen . . . 417,95 Mk.
Müns t e r  i./W., den 1. Mai 1901. Bleibt Bestand . . 534,07 Mk.

H o n e r t.

Im Laufe des Vereinsjahres 1900/1901 hielt die Zoologische 
Sektion in Gemeinschaft mit der Anthropologischen und Bota
nischen ausser einer Generalversammlung 12 wissenschaftliche 
Sitzungen ab. Aus den Sitzungsberichten des Protokollbuches 
heben wir folgendes hervor:*)

Sitzung am 27. April 1900.
Anwesend 10 Mitglieder und 9 Gäste.

1. Herr Prof. Dr. H. Landois  machte unter anderen 
folgende Mitteilungen:

a. Am 21. April schlug zum ersten Mal in diesem Jahre die Nachtigall 
auf dem Hügel der Tuckesburg. An demselben Tage Hessen bereits die Laub-

*) Für alle Artikel, Referate etc. tragen die wissenschaftliche Verant
wortung lediglich die Herren Autoren. Reeker .
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frösche ihr plärrendes Geknarre hören. Die Frühzeitigkeit des Laub
frosch-Konzertes erklärt sich aus den sehr warmen Tagen dieser Zeit (23° R. 
im Schatten). — Hierzu bemerkte Herr Dr. Reeker ,  dass er schon am Abende 
des 20. grosse Laubfrosch-Konzerte vernommen habe.

b. Durch Zuchtwahl erzielte bunte Hühner-Eier. Durch Zucht
wahl lassen sich spontan auftretende Abweichungen vom normalen Bau bei 
Tieren und Pflanzen als konstante Rassenmerkraale erzielen. So sind die 
Rassen hornloser Rinder entstanden. Man züchtete 4 bis 8 hornige Schafe 
und Ziegen; Schweineherden mit lzehigen Füssen, eben solche Rinder. Die 
verschiedenen Formen unserer Haustaube von den zierlichen Mövchen bis zu 
den plumpen Hühnertauben sind sämtlich aus der Stammart, der Felsentaube, 
hervorgegangen. Für die Pflanzen gilt ganz dasselbe; unsere Obst- und Zier
gärten sind ja schlagende Zeugen dafür.

Ob man aber von Vögeln,  welche s c h n e e we i s s e  Ei e r  zu legen 
pflegen, bun t e  Eier  erzielen könne, war bislang noch nicht versucht 
worden.

Die Eier der von dem Bankivahuhne, Gallus bankiva, abstammenden 
Haushühner sind durchweg kalkweiss. Einige neigen jedoch zu einer Fär
bung, welche in einen gelblichen, rötlichen oder bräunlichen Grundton hin
überspielt. Dieser Grundton ist bei manchen Hühnerrassen bereits ziemlich 
konstant geworden; so haben die Kochinchinesen einen Stich ins Gelbliche; 
die Langshans erinnern in der Farbe an mit Milch gemischte Chokolade.

In seltenen Fällen findet man Hühner-Eier, welche mehr oder weniger 
stark mit Blutfleckchen bespritzt sind. Derartige pathologische Zeichnungen 
der Eier haben aber mit der eigentlichen Färbung der Eier nichts zu thun; 
sie sind zufällig auftretende Verunreinigungen. Solche Flecken sind chemisch 
bereits als Blutfarbstoffe enthaltend erkannt worden. Derartige Flecken liegen 
der Schale oben auf und lassen sich mit Wasser abspülen.

In anderen Fällen treten auf eintönig gefärbtem Grunde wirkliche 
Farbflecken auf.

Über ein derartiges Vorkommen berichtete Herr Apotheker Fr. Hemm e r 
l in g in Bigge i. W., der auch zuerst auf den Gedanken kam, ob es nicht 
möglich sei, derartige gesprenkelte bunte Hühner-Eier als konstante Rassen
form stabil zu machen.

Derselbe schrieb mir am 14. April 1900: „Beifolgend sende ich Ihnen 
einige meiner Langshans-Eier. Vor 4 Jahren fand ich die Eier eines Huhnes 
mit s p ä r l i c h e n  einzelnen Punkten gezeichnet. Durch das regelmässige 
Vorkommen aufmerksam gemacht, legte ich mehrere dieser Eier zum Aus
brüten unter. Mit j e d e m  J a h r e  t r i t t  die Z e i c h n u n g  r e g e l m ä s s i g e r ,  
de u t l i c h e r  und h ä u f i g e r  auf. Jetzt habe ich schon me h r e r e  Hennen, 
die solche Eier legen, und bin auch mit der Zahl der Eier sehr zufrieden. 
(Ihr Gewicht beträgt durchschnittlich 60 gr.). Auch in diesem Jahre habe 
ich wiederum die Hälfte der Bruteier diesen gesprenkelten entnommen.“
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2. Herr Dr. H. Reeker  hielt einen Vortrag über die Frage: 
„Sind die Wale Hochseebewohner P“ (Der Vortrag kam im 
Jahrbuch der Naturwissenschaften XV, S. 156, zum Abdruck.)

3. Herr stud. geol. Joh. Elb er t hielt einen Vortrag über 
fossile westfälische Seeigel, darunter befindet sich eine neue 
Gattung und Art: Holasteropsis Credneriana Elbert.

Sitzung am 1. Juni 1900.
Anwesend 11 Mitglieder und 13 Gäste.

1. Herr Prof. Dr. H. Landois  sprach über folgende 
Punkte:

a. Eine Sehwanz-Doppelfeder von der Feldtaube übersandte 
uns Herr Rendant Ef f i ng in Ahaus. Bekanntlich haben die meisten Vogel
federn zwei Schäfte, von denen der eine stets eine Dune darstellt. Bei dem 
grossen Gefieder in Flügel und Schwanz kommt es regelmässig nur zu einer  
Schaftbildung. Im vorliegenden seltenen Fall haben sich oberhalb der Feder
pose zwei  Federschäfte mit regelrechten Fahnen entwickelt.

b. Eine Finne aus der Behleber erhielten wir vom Herrn General
arzt Dr. S t r i c k e r .  Es ist die dünnkalsige Finne, Cysticercus tenuicollis 
D ies ., die Larve des gerandeten Bandwurms, Taenia marginata B ätsch , die 
als geschlechtsreifes Tier im Darme des Hundes lebt. So ergänzen sich Reh 
und Hund, indem das Reh vom Hunde die Finne bezieht, der Hund vom 
Reh den Bandwurm.

c. Die Pestwurz-Blattwespen, welche im Sommer die Riesenblätter
schirme dieser Pflanze bis auf die Blattrippen skelettieren, hatten am 25. V. 1900 
einen Hauptflugtag. Im vorigen Jahre war es mir trotz aller Mühe nicht 
gelungen, in Gefangenschaft aus den Scheinraupen derselben die Blattwespen 
zu züchten. In diesem Jahre flogen die Wespen zu Tausenden am Ufer des 
Schlossgrabens und der Teiche unseres Zoologischen Gartens umher.

d. Ein Hasen-Doppelmonstrum übersandte uns Herr Förster 
Gus t av Spieker  mann  in Haltern; er hatte den jungen Doppelhasen beim 
Abraumverbrennen in der Westrupperheide bei Haltern am 22. Mai 1900 
gefunden. — Unser Westfälisches Provinzialmuseum für Naturkunde enthält 
bereits mehrere Exemplare ähnlicher Bildung, welche in unserem Werke 
„Westfalens Tierleben in Wort und Bild“, Bd. I, S. 347—353 beschrieben und 
abgebildet sind. Wir können uns deshalb im Hinweis auf diese Beschreibungen 
hier um so kürzer fassen. An dem gemeinschaftlichen kugeligen Kopfe ist 
weiter nichts vorhanden als 4 Ohren, 2 kleinere und ein Paar grössere. Mund, 
Augen, Nase fehlen völlig. Hals und Brustkorb sind innig miteinander 
verbunden. An letzterem sind zwei Paar Vorderläufe vorhanden. Unterhalb
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des Brustkorbes beginnt die vollständige Teilung in zwei Hinterleiber; jeder 
mit 2 Hinterläufen und 1 Schwänze. Die Vorderflächen der Brüste und Bäuche 
sind gegeneinander gekehrt.

e. Herr Lehrer P l umpe  in Bocholt hat dort beobachtet die ersten 
Rotschwänzchen am 22. III., Laubvögel 27. III., Rauchschwalben
13. IV., Turmschwalben in einzelnen Paaren am 24. IV. (sonst 1. V.)

2. Herr Oberlehrer K er s t in g  in Lippstadt sandte nach
stehenden Aufsatz über Schildkröten in der Umgegend von 
Lippstadt ein:

Aus Langenstrasse wird vom 15. Mai gemeldet, dass Herr Gutsbe
sitzer J. Leise in seiner Jagd vor 14 Tagen eine griechische Schildkröte ge
funden habe.

In Deutschland ist nur eine Art dieser merkwürdigen Tiere einheimisch, 
nämlich die g e m e i n e  e u r o p ä i s c h e  S u mp f s c h i l d k r ö t e  (Emys lutaria 
Marsik), welche vom Kopf bis zur Schwanzspitze gemessen eine Länge von 
32—40 cm erreichen kann uud einen schwärzlichen Kückenpanzer mit gelben, 
gegen die Bänder der einzelnen Schildplatten strahlig verlaufenden Punkten 
oder Strichen trägt; auch Kopf und Beine sind schwärzlich mit gelben Flecken. 
Ihre eigentliche Heimat bilden in Norddeutschland die Seen, Teiche, Sümpfe 
und langsam fliessenden Gewässer Mecklenburgs, Brandenburgs, spez. des 
Havelbezirks, Preussens, Posens, Schlesiens und Sachsens; doch soll hier, wie 
bisher immer angenommen, die Elbe die westliche Grenze bilden. So lesen 
wir in Westfalens Tierleben Bd. III, S. 24, nachdem von einigen wenigen 
Funden innerhalb der ganzen Provinz die Bede gewesen: „Wir sind aber noch 
immer geneigt anzunehmen, dass diese Tiere aus Aquarien, Springbrunnen
behältern und wo sie sonst in Gefangenschaft gehalten werden, entwischt und 
nur s c h e i n b a r  in freilebendem bezw. hier ansässigem Zustande hier aufge- 
funden worden sind, und sonach auch zu der Behauptung berechtigt, dass 
unsere Provinz keine Schildkröten beherbergt, da eine dauernde Ansiedelung 
und eine Fortpflanzung hier noch niemals beobachtet worden ist.“ — Eine 
gleiche Ansicht vertreten noch andere tüchtige Forscher Westfalens und Ehein
lands, z. B. L. Ge i senheyner  in Kreuznach.

Ob die Frage nach der Einbürgerung dieser Schildkröte in Westfalen 
aber hiermit abgeschlossen ist, scheint mir nach den Beobachtungen in den 
letzten Jahren wenigstens für die hiesige Gegend zweifelhaft zu sein.

Vorab muss jedoch noch bemerkt werden, dass ausser der erwähnten 
einzigen einheimischen Schildkröte Deutschlands noch eine zweite, ausserdeutsche 
Art, die g r i e c h i s c he  L a n d s c h i l d k r ö t e  (Testudo graeca L.), mit Vorliebe 
bei uns überall in Terrarien, Gärten, Bestaurants u. s. w. gehalten wird. Sie 
stammt aus den wärmeren europäischen Mittelmeerländern und erscheint ihres 
stärker gewölbten Panzers wegen grösser als unsere thatsächlich längere ein
heimische Sumpfschildkröte, welche sie auch an Lebhaftigkeit der Färbung 
des aus gelbbraunen Schildplatten bestehenden Bückenschildes übertrifft. Ihre 
grosse Empfindlichkeit gegen Kälte mag wohl das hauptsächlichste Hindernis
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ihrer Einbürgerung über die Alpen und Donau hinaus in unsere nördlicheren 
Gegenden bilden; die Akklimatisierung dieser Schildkröte in unserm Vater
lande mag noch viel fraglicher erscheinen als die der andern.

Meine genaueren Notizen über diesen Gegenstand beginnen erst im 
Jahre 1895; doch erinnere ich mich, dass ich schon seit 1890 zwei bis drei
mal von dem Vorkommen der Sumpfschildkröte in der Umgebung Lippstadts, 
unter anderm in dem alten Lippearm links von der Esbecker Chaussee, welcher 
sich unter der Eisenbahnbrücke parallel der Lippe erstreckt, gehört habe.

Aus dem Jahre 1895 besitzt die naturwissenschaftliche Sammlung des 
hiesigen Realgymnasiums ein S c h i l d k r ö t e n e i ,  das in den ersten Gärten 
an der Esbecker Chaussee gefunden wurde. Am 22. Mai 1898 erhielt ich von 
einem Maurer aus Lipperode ein fast ausgewachsenes Exemplar der Sumpf
schildkröte aus dem Lipperoder Burggraben; vier Wochen später brachten 
mir zwei Schulknaben ein etwas kleineres Tier, welches sie beim „Himmel
reich“ erwischt hatten. Der nächste Eund dieser Art wurde am 15. Sept. 
1898 auf einem Acker bei Hörste gemacht; am 8. Oktober traf ich das Tier 
noch lebend, allerdings in einem sehr elenden Zustande, beim Wirt H a r k e  
in Hörste an und konnte es als ein recht ansehnliches Exemplar unserer 
Sumpfschildkröte feststellen. Herr H a r k e  erzählte mir, dass im Frühjahr 
desselben Jahres Herr Gutsbesitzer S t r a t m a n n  in Dedinghausen ein 
gleiches Tier beim Fischen in der Lippe im Netz gehabt habe. Ferner be
kam ich in jenem Herbst von einem Schüler des Realgymnasiums den Panzer 
einer halberwachsenen griechischen Landschildkröte, welche einige Wochen 
vorher bei der Torfkuhle ergriffen war. Vom Herrn Lehrer Me r t e n s  in 
Stirpe hörte ich im vorigen Jahre, dass im Sommer eine Schildkröte bei 
Weckinghausen in der Glase gefangen sei, und endlich kommt nun jetzt 
der anfangs erwähnte Fund einer griechischen Schildkröte in Langen- 
strasse noch dazu.

Aus dieser Zusammenstellung ergiebt sich, dass in den letzten 10 Jahren 
rund um Lippstadt herum nach jeder Richtung in 10 bis 12 Fällen Schild
kröten gefunden worden sind.

Zur Aufklärung der Verbreitung und Einwanderung dieser Tiere hier
her darf nicht unerwähnt bleiben, dass gerade in den Jahren 1893—1898 
zu wiederholten Malen Händler auf hiesigem Marktplatze in Goldfischkuppeln 
und Terrarien Schildkröten — meist unsere einheimische Sumpfschildkröte — 
je nach Grösse und Alter für 0,25—2,00 Mk. zum Verkauf an boten und bei 
der naturfreudigen Jugend zahlreiche Abnehmer fanden. Doch wird die 
jugendliche Ungeduld bald der langweiligen, langsamen Tiere überdrüssig ge
worden sein, und auch die stets von neuem zur Bewegung gequälten Tiere 
werden gewiss jeden unbewachten Augenblick benutzt haben, um zu ent
wischen. Hunger und Entbehrungen jeglicher Art, selbst Verstümmelungen 
können sie aber verhältnismässig gut vertragen, und so wird es den Flücht
lingen manchmal endlich gelungen sein, einen passenden Aufenthaltsort im 
Freien zu gewinnen.
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Ferner wurde mir seiner Zeit von einem Besucher der Gewerbeausstellung 
in Düsseldorf im Jahre 1882 berichtet, dass die Firma Ha g e n b e c k  behufs 
Verbreitung der Schildkröte jeder lOten Eintrittskarte zu der Ausstellung eine 
lebende Schildkröte unserer Art gratis beigegeben habe, wodurch bei dem 
starken Besuch der Ausstellung der beabsichtigte Zweck sicher in etwa 
erreicht wurde.

Doch mögen nun die Tiere auf die eine oder andere Art über die Elbe 
herüber zu uns gekommen sein, jedenfalls ist auffällig einmal, dass dieselben 
in solcher Anzahl in den letzten Jahren sich hier haben blicken lassen, was 
wegen der versteckten Lebensweise auf eine noch grössere Menge der wirklich 
hier vorhandenen schliessen lässt; dann, dass noch in solchen Entfernungen 
von der Stadt wie in Dedinghausen und Hörste diese Tiere aufgefunden 
wurden, obgleich ich nicht ermitteln konnte und es auch nicht für wahr
scheinlich halte, dass dieselben durch Verkauf dort abgesetzt worden seien. 
Noch mehr aber spricht für eine Einbürgerung endlich die Thatsache, dass 
hier das oben erwähnte Ei, wenn auch in der Nähe der Stadt, jedoch im 
Freien aufgefunden wurde.

Was soll man überhaupt als ein sicheres Kriterium der erfolgten Ein
bürgerung bei diesen so versteckt und einsiedlerisch lebenden Geschöpfen an- 
sehen? Die Eier am Bande der Gewässer sind schiechtzu finden, da sie sorg
fältig ein gescharrt werden, ja, der Boden darüber wieder festgestampft wird. 
Am ersten verrät vielleicht noch eine freischwimmende Fischblase das Vor
handensein des Tieres, das einen einmal gefassten Fisch gern bis auf die 
Eingeweide verzehrt.

Hier können also nur aufmerksame und zahlreiche Beobachtungen zu 
sichern Kesultaten führen. Und in diesem Falle sind sie es auch wohl wert. 
Denn es kömmt längst nicht, wie der Laie vielleicht glauben möchte, in jedem 
Jahrhundert vor, dass sich unsere einheimischen Reptilien auch nur um eine 
Art vermehren; haben wir im Kreise L i p p s t a d t  doch nur 4 Arten, nämlich: 
R i n g e l n a t t e r ,  B l i n d s c h l e i c h e ,  Z a une i dechs e  und Bergeidechse .  
Es ist eben bei uns die ärmste Wirbeltierklasse, der gegenüber in unserm 
Kreise beispielsweise schon 13—14 Amphibien, rund 60 Säugetierarten und 
noch mehr Vögel stehen.

Wenn die ganze Frage für die Praxis allerdings auch wenig Bedeutung 
hat, da das Tier selten so zahlreich auftritt, dass es für die Fischzucht ernst
lich schädlich werden könnte, andererseits aber auch als Nahrungsmittel 
wegen der geringen Fleischmassen keine Verwendung findet, so ist die Wissen
schaft doch besonders dabei interessiert, und wenn für unsere Gegend als 
erste in Westfalen die Sache anscheinend anfängt spruchreif zu werden, so 
wollen wir gewiss nicht müssig die Hände in den Schoss legen.
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Sitzung am 30. Juni 1900.
Anwesend 14 Mitglieder und 9 Gäste.

Herr Dr. H. Reeker hielt einen Vortrag über die Halt
losigkeit des Vegetarianismus, wobei er die Berechnungen des 
Herrn Prof. Hueppe in Prag zu Grunde legte.

Generalversammlung u. Sitzung am 27. Juli 1900.
Anwesend 12 Mitglieder und 8 Gäste.

1. Die satzungsgemäss ausscheidenden Vorstands-Mitglieder, 
die Herren Dr. H. Reeker,  Sanitätsrat Dr. Vormann,  Direktor 
Ullrich,  Geheimrat Dr. Morsbach,  Herzogl. Oberförster R e nn e  
und Lehrer Schacht  wurden auf Antrag des Herrn Prof. Dr. H. 
Landois durch Zuruf wiedergewählt. — Neugewählt in den Vor
stand wurden die Herren Prof. J. H. Kolbe in Berlin und Friedr.  
Freih. von D r o s t e - H ü l s h o f f  in Münster.

2. Zur Prüfung der Rechnungslage wurde Herr Friedr.  
Freih. von D r o s t e - H ü l s h o f f  bestimmt; der Rendant soll die 
(inzwischen erfolgte) Entlastung erhalten, falls sich keine nennens
werten Ausstellungen ergeben.

3. Herr Prof. Dr. Lan dois  machte sodann unter anderen 
folgende Mitteilungen:

a. Die Bachforelle, Trutta fario L ., erreicht in der Pader zu 
Paderborn eine besondere Grösse; zuweilen werden Exemplare gefangen, die 
5,5—6 kg. wiegen. (Gewährsmann: Herr Hotelbesitzer Löf felmann) .

b. Eine N ach tig a ll schlug heuer auf der Tuckesburg bis zum 7. Juli.
c. Das unzeitige Scheren der Hecken vernichtet eine enorme 

Anzahl Vogelbruten, wie Herr Präparator Wi n d a u ,  einer der besten 
Kenner unserer einheimischen Vogel weit, nachweist. Während der Zeit vom 
1. März bis zum 1. August soll man keine Hecke scheren. Im Kreise War- 
burg, wo eine derartige Verfügung erlassen, bemerkt man, wie die nützlichen 
Singvögel wieder in der erfreulichsten Weise zunehmen.

4. Herr Dr. H. R e e k e r  hielt einen ausführlichen Vortrag 
über die Naturgeschichte des Ichthyosaurus:

Dieses grosse Reptil, das der grosse Cu vier  so treffend bezeichnete 
als ein Geschöpf mit der Schnauze eines Delphins, den Zähnen eines Krokodils, 
dem Kopf und dem Brustbein einer Eidechse, den Flossen eines Wales und 
den Wirbeln eines Fisches, lebte in den Meeren der Jurazeit. Damals gab

2
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es noch keine Alpen. Über die Stätten der heutigen Schweizer und Tiroler 
Alpen hinweg flutete das Mittelmeer in Süddeutschland hinein und mit ihm 
sind die Ichthyosaurier nach Deutschland geschwommen. Nach einer ein
gehenden Schilderung der Naturgeschichte dieser Tiere ging der Redner zu 
der Frage über, was diese weitverbreiteten und für das Wasserleben so 
glänzend angepassten Tiere plötzlich mit dem Beginn der Tertiärzeit hat aus
sterben lassen. Da stellt nun Bö I sche  die geistreiche Theorie auf, dass die 
Ichthyosaurier schliesslich durch Jahrtausende der unbeschränkten Seeherr
schaft bequem und wehrlos geworden wären, d. h. (wie heute die Bartenwale 
unter den Waltieren) ihre Zähne eingebüsst hätten. Dafür sprechen ver
schiedene Funde aus dem spätesten Jura und der Kreide. Andererseits aber 
steht es fest, dass mit der Wende zur Tertiärzeit neue gefährliche Räuber im 
Ozean auftraten, riesige Haie und Delphine mit entsetzlichen Gebissen; und 
es lässt sich sehr wohl erwägen, ob nicht diese Riesen, welche so bedeutsam 
den Ichthyosaurus zeitlich ablösen, in Wahrheit ihn vernichtet haben. (Der 
Vortrag kam in extenso zum Abdrucke in der „Natur“ 1900, S. 313.)

Sitzung am 31. August 1900.
Anwesend 11 Mitglieder und 9 Gäste.

1. Herr Prof. Dr. H. Lan do is  machte folgende Mitteilungen:
a. Giebt es einen grösseren Hausziegenbock als den unseres Zoolo

gischen Gartens? Zur bequemeren Beantwortung geben wir hier seine 
Masse an: Höhe des Widerristes 90 cm; Länge von der Schnauze bis zum 
Schwänze 120 cm; Länge jedes Hornes 74 cm; die Hörner klaftern 120 cm.

b. Ein Ringeltaubenpaar, Columba palumbus L., hat in einer kleinen 
Voliere unseres Zoologischen Gartens genistet und ein Junges grossge
bracht; es ist dies in der Gefangenschaft vielleicht das erste Mal.

c. Herr Dü t s c h  aus Greven schenkte ein Hühner-Ei mit dem auf
fallenden Gewicht von 150 g. Sind schwerere Eier beobachtet worden? WTir 
bitten um Nachricht.

d. Eine grosse Kolonie Uferschwalben, Cotyle riparia B o ie , fand 
Herr Lehrer P l ü m p e  zu Bocholt in einer Lehmwand der Ziegelei Lueb un
weit Bocholt.

2. Herr Dr. H. Reeker  referierte in ausführlichem Vor
trage über die interessanten Beobachtungen und Versuche von 
B u t t e l - R e e p e n s ,  durch die — im Gegensätze zu B e t h e  — 
nachgewiesen wird, dass die Bienen nicht durch eine „unbekannte 
Kraft“, sondern lediglich durch ihr vorwiegend auf ihren guten 
Augen beruhendes vortreffliches Ortsgedächtnis den Weg zum 
Stocke zurückfinden.
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Sitzung am 26. Oktober 1900.
Anwesend 11 Mitglieder und 10 Gäste.

1. Herr Prof. Dr. H. Landois  sprach in ausführlicher Rede 
über die Entwicklungsgeschichte des Aales, unter besonderer 
Berücksichtigung der neuen Arbeiten von Grassi  und Calan-  
druccio. Die schwer erhältliche Larvenform des Aales, Lepto- 
cephalus brevirostris, wurde in einem von Herrn Prof. D oh rn in  
Neapel geschenkten Exemplare vorgezeigt.

2. Herr Dr. H. Reeker  hielt einen eingehenden Vortrag 
über die Schutzmittel der Eier:

Bereits seit langer Zeit wusste man, dass die Eier vieler Tiere gegen 
ungünstige äussere Verhältnisse eine grössere Widerstandsfähigkeit zeigen als 
jene Tiere selbst; worauf diese Immunität zurückzuführen ist, blieb indessen 
vielfach unbekannt. Ein französischer Forscher, G. Loi se l , *)  hat kürzlich 
die verschiedenen Schutzmittel der Eier gegen die mancherlei ihre Entwick
lung bedrohenden Einflüsse der Aussenwelt in einer interessanten Abhandlung 
zusammengestellt und in sechs .Rubriken eingeteilt.

Zunächst beschäftigt er sich mit den Schutzmitteln der Eier gegen das 
Austrocknen. In vielen Fällen ist es die Undurchlässigkeit der Schale für 
Wasser, die dem Austrocknen entgegensteht. Hierher gehören die Winter
eier der Strudelwürmer und Rädertiere, sowie die Eier vieler niederer Krebs
tiere und parasitischer Würmer. Die Eier eines in stark salzigen (10—15%) 
Binnengewässern lebenden Krebschens, Artemia salina, Hessen sich drei Jahre 
trocken auibewahren, ohne ihre Entwicklungsfähigkeit einzubüssen (Certes),  
die Eier der zur selben Unterordnung gehörenden, in Süsswasser lebenden 
Gattungen Branchipus und Apus gar 10 bezw. 12 Jahre (Semper ,  bez. 
Brauer) .  Spulwurmeier, die sich zunächst eine Zeit lang in Fl em mingscher 
Lösung,**) darauf 24 Stunden in einer Temperatur von 35° C. befunden 
hatten und sodann in Canadabalsam eingebettet worden waren, entwickelten 
sich dennoch weiter (Batai l lon) .  Bei anderen Eiern ist die Schale stark, 
hygroskopisch; in Wasser, quillt sie auf und bildet eine feuchte Hülle um die 
Eier; das ist der Fall bei den Froschlurchen, vielen Schnecken und Tinten
fischen, den Egeln, Saitenwürmern und Köcherfliegen; ihre Eier bleiben so 
in Tümpeln mit schnell versiegendem Wasser vor dem Austrocknen geschützt. 
Nach einer Beobachtung P. Ber t s  möchte Loi sel  sogar annehmen, dass die 
Entwicklung derartig geschützter Eier eventuell ausserhalb des Wassers noch

*) Journ. de l’anat. et de la physiol. 1900, t. XXXVI, p. 438.
**) 15 Teile 1% Chromsäure, 4 Teile 2% Osmiumsäure, 1 Teil Eisessig; 

eins der besten Fixierungsmittel in der histologischen Technik.
2*
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rascher erfolgen kann als in diesem Medium; denn Froscheier, die bei 12° an 
der Luft standen, enthielten bereits nach sechs Tagen wohlentwickelte Kaul
quappen, während die im Wasser belassenen Eier erst mit der Entwicklung an
fingen. (Vielleicht trägt hier aber die kältere Temperatur des Wassers schuld, ßef.) 
Selbst den um den Embryo gelagerten Nährsubstanzen kommt in gewissen Fällen 
ein Schutz gegen das Austrocknen zu. So schreitet die Entwicklung von'Hühner
eiern, bei denen ein Teil der Schale abgetragen wurde, noch weiter fort. 
Schon Be g u e l i n  zeigte auf diese Weise seinem Schüler, dem späteren Könige 
F r i e d r i c h  Wi l h e l m IL, die embryonale Entwicklung des Huhnes. Selbst 
bei vollständiger Entfernung der Schale sah P r e y e r  die Entwicklung noch 
zwei Tage fortschreiten, Fe re und Loi se l  noch weit länger, selbst bis zum 
sechsten Tage.

Die zweite Rubrik bilden die Schutzmittel gegen übermässige Feuch
tigkeit. Hach C a m i l l e  Da r e s t e  hebt die völlige Sättigung der Luft mit 
Wasser die Entwicklung der Hühnereier nicht auf; Fe re sah, dass die In
jektion von 1 ccm destillierten Wassers die erste Entwicklung der Hühnereier 
nicht störte; Loisel ,  der die Entwicklung von Hühnereiern im Wasser stu
dierte, führt den nach einigen Tagen eingetretenen Tod der Embryonen nicht 
auf das Wasser selbst zurück, sondern auf mechanische Störungen, erzeugt 
durch osmotische Strömungen zwischen Eiweiss und Wasser. Bei vielen 
Wasservögeln, von denen manche ihre Eier an Stellen ablegen, wo sie das 
Wasser teilweise umspült, ist die Eischale ölhaltig und setzt dadurch dem 
Eindringen des Wassers Widerstand entgegen. Nach dreitägigem Liegen in 
destilliertem Wasser zeigten Enteneier nur unwesentliche Gewichtszunahme. 
Ferner wird das Innere des Eies durch das stark hygroskopische Verhalten 
des Eiweisses vor dem Eindringen des Wassers geschützt; bei starker Wasser
aufnahme verflüssigt sich das Eiweiss (bei normaler Entwicklung verliert es 
Wasser), bis es die Eischale durchdringt und selbst dem Ausschlüpfen hin
derlich werden kann. Ebenso dürften die stark hygroskopischen schleimigen 
Hüllen der Froscheier eine ähnliche Schutzrolle spielen.

Im dritten Abschnitte bespricht der Verf. die Temperaturgrenzen, gegen 
welche die Eier noch geschützt sind. Bei Hühnereiern liegt das Optimum 
für die Entwicklung zwischen 38—40°; beim Fallen der Temperatur unter 
28—30°, desgleichen beim Steigen über 43—45° treten Störungen auf. Jedoch 
hat D a r  es te für Hühnereier bewiesen, dass ein mehrtägiger Verbleib in 
Temperaturen von 10° oder gar 2° oder 1° die Entwicklungsfähigkeit nicht 
zerstört; C o l a s a n t i  hat sie sogar ohne Schaden einer Temperatur von —4° 
zwei Stunden, einer solchen von —10° 30 Minuten ausgesetzt. Schul t ze  
sah Froscheier sich weiter entwickeln, die 14 Tage gefroren gewesen waren. 
Salmonideneier schickt man auf Eis über den Atlantischen Ozean. Auch die 
Eier vieler Fische, Gliedertiere und Würmer sind sehr widerstandsfähig gegen 
Kälte. — Weniger bekannt ist die Wirkung erhöhter Temperatur. Die ersten 
Versuche rühren schon von S p a l l a n z a n i  her: Froscheier ertrugen eine Tem
peratur von 35°, die für Kaulquappen und Frösche verhängnisvoll ist; bei 
langsam erwärmtem Wasser hielten einige sogar 45° aus. Ähnlich waren
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seine Resultate bei Schmetterlingen. Nach einer Loi sel  unbekannt geblie
benen Untersuchung L. Sa l v i o l i s * )  an Hühnereiern ist die obere Grenze, 
bei der das Leben der Keime unbebrüteter Eier noch möglich ist, 47,5—48° 
(nach unten —1° oder etwas mehr). Doch wird die Entwicklung der Eier in 
der Nähe solcher Temperaturen mehr oder minder leicht beeinflusst. Als 
Schutzmittel der Insekteneier gegen Temperaturschwankungen bezeichnet 
Loisel  die Ablage an geschützten Orten, das Bedecken mit Haaren wie beim 
Schwammspinner (Ocneria dispar), die Chitinhüllen, die Gespinste u. s. w. 
Ferner ist in Anbetracht der ungleichen Absorption der Wärmestrahlen die 
Farbe der Eier nicht bedeutungslos. So widerstehen nach Ca r b o n n i e r  
etwas dunkler gefärbte Hühnereier der Kälte besser als rein weisse. Die 
Froscheier sind durch ihr Mucin gegen Temperaturschwankungen geschützt.

Viertens besitzen viele Eier grosse Widerstandsfähigkeit gegen Mikroben. 
Eier mit amöbenartiger Beweglichkeit scheinen diese kleinen Feinde ähnlich 
wie die Phagocyten unschädlich zu machen. So sah F r a n c o t t e ,  dass 
ein Ei von Leptoplana tremellaris,**) in dessen Schale er eine Öffnung her
gestellt, pseudopodienähnliche Fortsätze aussandte, mit ihnen kleine Spalt
pilze aufhahm und sie verdaute. Ferner darf man die festen und die mucösen 
Eihüllen sowie das Eiweiss als Schutzmittel ansehen. Statistisch nachge
wiesen ist, dass von 1000 Hühnereiern nur 2 faulen. Diese Bakterien tötende 
Eigenschaft ist indessen nur dem Eiweiss des lebenden Eies eigen. Durch 
Kochen wird sie stets vernichtet, sogar schon durch starke Erschütterung 
und grossen Wassergehalt der Luft.

An fünfter Stelle bespricht der Verf. die Schutzmittel der Eier gegen 
Vernichtung durch Tiere und macht als solche für viele Fälle die Farbe 
geltend, in anderen die schleimigen und gelatinösen Hüllen.

Als Schutzmittel gegen mechanische Störungen endlich kommt der 
Elastizität der Membranen eine wichtige Rolle zu. So sind besonders Eier 
mit weichen, schleimigen Hüllen gegen mechanische Insulten äusserst wider
standsfähig. Das beweisen schon die von vielen Forschern angestellten 
Pressungsversuche mit Froscheiern. Bei den Vögeln fällt auf, dass die am 
Boden brütenden Arten hartschaligere Eier legen als die Nestbauer. Durch
bohren der Eihaut bringt den Eiern anscheinend keinen wesentlichen Schaden. 
Selbst Verletzungen des Eiprotoplasmas wirken nicht stets schädlich. Auch 
hörte die Entwickelung eines Hühnereies nicht auf, als ein Teil seines Ei- 
weisses durch Enteneiweiss ersetzt wurde. Was schliesslich die oft beob
achtete Widerstandsfähigkeit der Eier gegen chemische [Fixiermittel angeht, 
so kann man sie wohl zumeist auf die Undurchlässigkeit der Membranen für 
Flüssigkeit zurückführen, in anderen Fällen auf ähnliche Wirkung des Ei-

*) Atti del Reale Istituto Veneto 1899, T. LVIII, p. 501.
**) Rhabdocoeler Strudelwurm; die ganze Gruppe erinnert durch Aus

sehen und Lebensweise an Infusorien.



weisses. Dem Durchtritte von Gasen setzen die Membranen aber anscheinend 
weit geringem Widerstand entgegen.

3. Herr Prof. Dr. Landois  machte folgende Mitteilung:
Der älteste Zoologe Münsters war der Pastor Sch l a t  ho l t e  r an 

der Liebfrauenkirche (Überwasser). Mein seliger Vater erzählte uns Kindern 
häufig von dessen grosser Vogelnestersammlung. Genauere Nachrichten über 
ihn giebt ein Brief des verstorbenen Gerichtsrats Gr u we  in Burgsteinfurt 
an den Pastor Bo i smann  in Gimbte, den wir hier zum Abdruck bringen. 
Der Brief ist um so wertvoller, weil er Jagdschilderungen aus alter Zeit 
enthält:

Geehrtester Herr!
Meiner Mutter Bruder, Sc h l a t h ö l t e r ,  Pastor an der Liebfrauenkirche 

in Münster, war ein Kinderfreund und besonders war seine Zuneigung meinem 
Bruder und mir zugewendet. Dienstags und Donnerstags, wenn der Mittag 
schulfrei, führte er uns hinaus zu einzelnen Bauern, wo das Nützliche mit 
dem Angenehmen Vereinigung fand: das Nützliche in mancher Tasche voll 
Pflaumen, gebackenen Birnen, Knabbeln u. s. w., das Angenehme in Be
lehrung über Tiere, Pflanzen, besonders über Vögel. Ich glaube schon als 
Knabe von 14 Jahren jeden einheimischen Vogel am Fluge, Gesang, Gefieder 
gekannt zu haben. Auch hatte der Onkel Sammlungen von Käfern, Schmetter
lingen und besonders Nestern mit Eiern darin. Ein grün getünchtes Zimmer 
enthielt rings an den Wänden pyramidenförmige Stellagen — unten weit und 
dann immer enger. Unten standen die grossen Nester von Krähen, Elstern, 
Habichten, Raben — eine Stufe höher die von Drosseln, Sippe, Würger, Gold
amsel, dann oben alle Nester der Finken, Grasmücken etc. Wir Jungen 
mussten das Material schaffen, und da jedes Nest eine Kleinigkeit an „guten 
Groschen“ ab warf, so hätte unsere Censur, wenn sie auf Nester suchen und 
finden ausgedehnt gewesen, gewiss das Prädikat „vorzüglich“ erhalten. Unsere 
schönsten Tage waren aber 1. Sept. bis 15. Oktob., wo wir nach Einen, einem 
Dörfchen bei Warendorf gingen — zum Pastor Lehmann in die Vakanz, wo
hin uns der „Herr Ohm“ brachte. Denn wenn er auch ein strenger Geistlicher 
war, ein ächter Ultramontaner im heutigen Sinne, so übertrat er doch 
die Satzungen des Tridentinums, d. h. er ging dort fleissig auf die Jagd
— und wir Jungen mit — natürlich nur mit Stöcken bewaffnet zum 
Klopfen auf Hecken und Sträucher. Mein Vater war aber gar nicht erbaut 
von dieser Erziehungsart. Er liebte es ähnlich wie heutigen Tages „unser 
Braun“ (Advokat, jetzt Redakteur der Spenerschen Zeitung, Abgeordneter) aller
lei Sentenzen zu bringen. Selbst meine Schwestern reproduzieren noch solche
— alauda laudat deum, — fumus accendit in auras, — est modus in rebus 
etc. Oft — oft mussten wir daher hören „per pisces et aves multi perierunt 
Scholar es.“ Aber es ist doch gut gegangen, da der Bruder gut beschäftigter 
Arzt und auch ich nicht zu den perierunt gelangt. Sie denken wohl — mein 
Gott! da schreibt ein Verrückter. Ach nein, Sie sind ja selbst schuld, dass 
ich Sie mit diesem Schreiben belästige — warum mussten Sie einen Vortrag



23

Über „Leben in der Croner Heide“ halten, der im Auszuge in dem mir heute 
zu Gesicht gekommenen Jahresbericht des Westf. Prov. Vereins enthalten. Das 
ergriff mich gewaltig; meine Jugenderinnerungen traten mächtig empor; — 
es drängte mich Luft zu machen im Schreiben. Es konnte nicht fehlen, dass 
die Leidenschaft für Jagd, so frühzeitig in uns erweckt, mich ergriff und mich 
jetzt im 62. Jahre noch nicht völlig verlassen. Bis 1848 hatten bekanntlich 
— grosse Verirrung der Vernunft, unendliche Anmassung des Feudalismus — 
nur einzelne Güter des Fiskus als Nachfolger des Domkapitels das Recht, zu 
jagen und 2 Schilder auszugeben. Aber für mich und Bruder war wohl die 
unbezähmbare Neigung zum Jagdgehen da, als wir Primaner, Studenten 
wurden, aber o weh! keine Moneten für Schildpachten. Da wurden wir 
Bracconier; in der Nähe von Münster ging es nicht, das war zu gefährlich. 
Aber wir lernten die „Croner Heide“ kennen. Morgens 4 Uhr ging es über 
die Schiffahrt dahin. Was fragten die elastischen Glieder zu der famosen 
Tour dahin — hinein — zurück; ja wir blieben oft nachts in dem Heu auf 
dem Boden eines kleinen Häuschens halb weg Ladbergen, um den 2ten Tag 
wieder anfangen zu können. An n e t t e  v. Dros t e  sagt in einem ihrer feurigen 
Gedichte „Weit ist die Heide, öd’ ist die Heide.“ Aber sie war gewiss nicht 
in der „Croner“ gewesen. Als wir darin vor 43 Jahren streiften, war sie 
wahrlich nicht öde, sondern sehr lebendig. Hunderte von Kibitzen bevölkerten 
sie, und zur Paarungszeit hallte sie wieder von den eigentümlichen klagenden 
Tönen. H o r a z  sagt irgendwo „infelix parca,“ gewiss war es der klagende 
Ton, woran dieser alte Satyriker bei dem Epitheton infelix dachte. Das 
Heer der Wasserschnepfen war damals zahllos. — Aber der Ertrag nur 
mässig — es brannte von der Pfanne — der Wind hatte das Pulver abge
weht — der Regen es durchnässt. An den vielen zerstreuten Lachen standen 
ernst und unbeweglich Reiher wie gemeisselte Statuen, und die Lachen selbst 
waren mit Enten ohne Zahl bedeckt. Auf einer solchen Lache nahe bei 
Tophofs  Vorländern lagen meist mehrere hundert Stück — mein Bruder um
ging in weitem Bogen die Lache und ich schlich wie ein Indianer auf dem 
Bauche (ventre ä terre) heran, schoss in das aufsteigende Gebrause und erhielt 
5 Stück. Nie kann ein solcher Moment der Freude aus der Erinnerung 
schwinden. Einst gingen wir die Emse entlang; es war Ende November. Die 
Gewässer waren dünn gefroren, die Emse ohne Eis. Dort lagen nun bald 
einzeln, bald truppweise Enten. Man sah sie von dem hohen Ufer von ferne, 
merkte sich den Punkt, bog ins Land vom Ufer ab und dann grade zu dem 
Punkte. So schossen wir 11 Stück und gingen dann rechts ab in die 
„Croner Heide“, um noch etwa einen Hasen dazu zu bekommen. Da bot sich 
uns ein eigenes Schauspiel. Mitten in der Heide sassen wie Hunde 4 Füchse; 
sie Hessen uns bis auf 300 Schritte herankommen — liefen dann aber auf 
100 Schritte weiter. So äfften sie uns eine Stunde, dann aber hetzten wir 
unsere zurückgelassenen Hunde und hatten die Lust dieses tollen Treibens, 
bis sie in die Emse einfassenden Büschen verschwanden. Niemals wieder habe 
ich in 50 Jahren, welche ich mit Jagen zugebracht, ähnliches erlebt. Die 
Croner Heide war also gewiss keine öde; sie war über und über belebt, und
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als ich Ihre Rede las, da wurde es mir fast wehmüthig zu Mute, da dachte 
ich an die Worte eines Dichters, ich glaube, an Mül l e r s  bezauberte Rose, „Von 
alledem ist nichts geblieben als nur die Erinnerung“. Diese Erinnerung war 
es, welche Sie so wach gerufen, und die mich antreibt, ihr Luft zu machen 
in diesem Schreiben. Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich als Unbekannter 
Ihnen gegenüber dieses absende, aber unsere Gefühle treffen ja in einem 
Punkte zusammen: in der wehmütigen Erinnerung an das Tierleben in der 
„Croner Heide“.

Burgsteinfurt, 28. Eebr. 1874.

Ihr ergebenster 
Gruwe,  

Gerichtsrat.

Sitzung am 30. November 1900.
Anwesend 16 Mitglieder und 10 Gäste.

1. Herr Prof. Dr. H. Landois  verbreitete sich in längerer 
Rede über das Tropen- und Wechselfieber. (Vgl. den selb
ständigen Aufsatz S. 28).

2. Herr Dr. H. Reeker hielt einen ausführlichen Vortrag 
über Fliegenlarven als gelegentliche Parasiten des Menschen.
Es sind vornehmlich 2 Fliegenfamilien, deren Larven man als 
Schmarotzer beim Menschen beobachtet hat: Biesfliegen (Oestridae) 
und eigentliche oder Grannenfliegen (Muscidae). Schon lange war 
es bekannt, dass sich in verunreinigten Wunden und Geschwüren, 
unter der Haut, im Gehörgange und der Nasenhöhle, in der 
Bindehaut des Auges gelegentlich Fliegenlarven als Schmarotzer 
finden. Prof. Dr. Pe iper  in Greifswald hat kürzlich ein Buch 
veröffentlicht, in dem er ausser zahlreichen Fällen obiger Art auch 
verschiedene Fälle angiebt, in welchen der Magen und Darm des 
Menschen die Fliegenlarven beherbergt haben soll. — In der auf 
den Vortrag folgenden Diskussion bezweifelte Herr Prof. Dr. H. 
L a n d o is  die Richtigkeit der letztgenannten Beobachtungen und 
möchte sie auf Beobachtungsfehler der zoologisch nicht geschulten 
Ärzte zurückführen. — Es wäre von grossem Interesse für die 
Wissenschaft wie für das allgemeine Wohl, diese Frage experi
mentell zu entscheiden.
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Sitzung am 29. März 1901.
Anwesend 7 Mitglieder und 13 Gäste.

1. Herr Friedr.  Freih. von D r o s te -H ü ls h o f f  hielt einen 
ausführlichen Vortrag über die Frage: „Seit wann ist die Haus
katze in Deutschland heimisch?“ (Vgl. den selbständigen 
Aufsatz S. 32).

2. Herr Prof. Dr. H. Landois  machte folgende kleinere 
Mitteilungen:

a. Eine weisse Schwarzdrossel hält seit kurzer Zeit im Käfig Herr 
Heinr .  Ausse i  in Wiedenbrück.

b. Ein 4 j ä h r i g e s  Fuchspaar besitzt Herr Bürgermeister Koop 
in Laasphe; die beiden Prachtexemplare sind in der Gefangenschaft gross 
gezogen und ganz zahm. Die Fähe hat in der Gefangenschaft schon 
zweimal gewollt. — Uns ist kein gleicher Fall bekannt.

c. Eine weisse Bachstelze, Motacilla alba L., beobachtete Herr Rektor 
Hasenow in Gronau (Westf.) am 13. II. 1901 bei schneidendem N. 0. 0. 
und mehreren Grad Kälte. — Im Herbste 1900 wurde daselbst eine grosse 
Trappe, Otis tarda L., erlegt.

d. Herr Präparator Koch übergab uns einen Lappen Unterhautgewebe 
von einem Fuchse. Das Präparat hat den äusseren Anschein einer dünnen 
Scheibe Korinthenbrot, in welchem aus hellem Grunde dunkle Klümpchen durch
scheinen. Bei der Präparation ergaben sich diese dunklen Stellen als Zecken. 
Einerseits ist es ganz rätselhaft, wie diese Tiere so tief in das Gewebe ein- 
dringen konnten, und andererseits sehr auffällig, dass diese Fremdkörper in 
der Haut durchaus keine pathologischen Veränderungen bewirkt haben.

f. Herr Lehrer P l ü m p e  in Bocholt schrieb mir am 25. März 1901: 
In den verflossenen kalten Nächten (13 bis 15 Grad) sassen die Täuber 
regelmässig im Schlag hart neben den brütenden Weibchen, und zwar nach 
dem Flugloche hin.

Bei geringerer Kälte, aber unruhigem Winde übernachten sie im Flug
loche, bei mildem Wetter anderswo, um der Schlaf- und Brutstätte nicht den 
frischen Luftzug zu versperren.

Ähnliches habe ich früher bei der Bachstelze beobachtet, als der rauhe 
Nordwind gerade auf die brütende Mutter oder die Jungen im Mauerloche blies.

f. Herr Lehrer Henne  ma nn  in Werdohl a. d. Lenne teilte fol
gendes mit:

Die Schafstelze, Motacilla flava L., brütet glaubwürdigen, mir kürzlich 
gewordenen Mitteilungen zufolge, auch in hiesiger Gegend.

Ende Februar 1900 wurde im Dorfe Halver als seltener Irrgast eine 
T rappe , Otis tarda L., eingefangen und dem Hühnervolke zugesellt.

In den letzten Monaten sind in heimischer Gegend zwei Tannenhäher 
erlegt worden, nämlich am 23. Oktbr. und am 11. Novbr. 1900. Mein Freund
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F r. Becker  beobachtete noch Mitte Januar 1901 einen Trupp von 8 Indi
viduen, deren geringe Scheu ebenfalls sibirische Schlankschnäbler vermuten 
liess. Selbst habe ich in diesem Jahr trotz fleissigen Ausspähens keinen der 
Fremdlinge zu Gesicht bekommen, trotzdem ein sehr starker Zug des schlank- 
schnäbligen sibirischen Tannenhähers, wie mir Herr Prof. B l a s i u s  unterm 
29. Oktbr. er. mitteilte, über Deutschland hingegangen ist.

Am 11. Dezember konnte ich in einem Fichtenwäldchen bei unserm 
Dorf noch zwei Sommergoldhähnchen (Regulus ignicapillus Brehm) beob
achten, was mich allerdings in Anbetracht der ungemein milden Witterung 
der letzten Monate nicht Wunder nahm.

g. Dreyssena polymorpha Pall, findet sich nach einer Mitteilung 
des Herrn Brock hausen  jetzt massenhaft im Kanal bei Hiltrup. — Derselbe 
Herr sah im Februar bei Handorf 9 Saatgänse, Anser segetum Beckstein.

h. Zwei weisse Bachstelzen (J), Motacilla alba L., beobachtete Herr 
J o s e f  N a g e l  am 25. Dezember 1900 in der Goldstrasse.

Sechsundzwanzigste Fortsetzung
der laufenden Geschenkliste der Zoolog. Sektion.

Von Prof. Dr. H. L a n d o i s .

2542. Fünf Bronze-Kelte; Amtmann S c h r a k a m p  in Löhne.
2543. Vier buntgesprenkelte Hühnereier; Apotheker Hemm er 1 in g in Bigge.
2544. Hirschhorn waffen der Steinzeit; Moor  m a n n  in Werne.
2545. Sammlung fossiler westfälischer Seeigel; stud. geol. E lb er t.
2546. Käuzchen; Generalagent B o r c h m e y e r .
2547. Krabbe mit Röhrenwürmer-Kolonie; Hauptzollamtsassistent W a g n e r

in Geestemünde.
2548. Nordamerikanische Giftschlange; P. Qui ck  aus Pennsylvanien.
2549. Zwei Haarballen aus einem Kälbermagen; J. Ka wa l s ky  in Marl.
2550. Isländische Krabbe; stud. rer. nat. Tholen.
2551. Monströse Hühnereier; Metzger G. Schwar t e .
2552. Doppelhäschen; Förster S p i e k e r m a n n  in Haltern.
2553. Cysticercus tenuicollis aus Rehleber; Generalarzt Dr. S t r i c k e r .
2554. Doppelfeder der Feldtaube; Rendant Ef f i n g  in Ahaus.
2555. Bronze- und Urnenfunde; Amtmann Sc h r a k a mp  in Löhne.
2556. Russnase; Fischer Weber  in Gimbte.
2557. Monströses Hühnchen; Gerichtsdiener Ma r t i n  S t ücke r  in Ahlen i. W.
2558. Zwei Turmfalken; Friseur Mi l t rup.
2559. Igel; Gymnasiast Sch l i e f .
2560. Sperber; Pfarrer Wi l l e  in Kapelle.
2561. Krähe; J. S p a n g e n b e r g .
2562. Schleiereule; Me s e wi n k e l  in Benninghausen.
2563. Ringelnatter; Mö c k l i n g h o f f  auf Haus Coerde.
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2564. Kanarienvogel; Sc h a l l e n b e r g .
2565. Blindschleiche; S c h a l l e nbe r g .
2566. Hühnerei von 150 g; Düt s ch  in Greven.
2567. Turm-Ammonit; Glowsky jr.
2568. Sammlung Seetiere; Bentner ß e v e r ma n n .
2569. Südamerikanische Schlange; Tierhändler Wie.
2570. Fossiler Bryozoenstock; Fürst von S a l m - H o r s t m a r  zu Varlar.
2571. Mammut-Backzahn; E r i c h  H a r t m a n n .
2572. Exotische Laubheuschrecke; Kgl. Garten-Inspektor He i denr e i ch .
2573. Septarien; Posthalter Ha n s  in Drüggelte.
2574. Zwei Perleulen; Lou i s  Wol f f  in Ascheberg.
2575. Zwei Aschenurnen und zwei Steinbeile; von Fa l cken.
2576. Muschelmann und Muschelfrau; Frau Wwe. Bösem ey er.
2577. Goldregenpfeifer-Ei; Fräulein Mar i a  Bo r g ma n n .
2578. Leptocephalus brevirostris; Prof. Dr. D o h r n  in Neapel.
2579. Nusshäher; Gastwirt Os t er  hof f  in Nordwalde.
2580. Fuchs; Begierungsrat von Bohr .
2581. Plattschildkröte; Kar l  H a g e n b e c k  in Hamburg.
2582. Hummelnest; He n g e mü h l .
2583. Drei Schildkröten; Gebrüder Fe i bes .
2584. Blinddarmstein vom Pferd; Bossmetzger Rubel .
2585. Sphinx galii; H e i n r .  T ü m l e r . ,
2586. Vielzellige Schweinefüsse; Tierarzt Döhler .
2587. Hirschlausfliegen; F r i e d r .  Freih. von D r o s t e - H ü l s h o f f .
2588. Käfersammlung; Bechnungsrat Rade.
2589. Zecken im Unterhautgewebe eines Fuchses; Bud.  Koch.
2590. Fangzähne vom Höhlenbären und Zacke vom Edelhirschgeweih; Wi lh.

Muffer t .
2591. Subfossiler Menschenschädel; Dr. H. Ko pp.
2592. Chinesen-Zopf; Schlächtermeister Th. P r ö p s t i n g .
2593. Dreibeiniger irdener Henkeltopf, Spinnwirtcl und Urnenscherbe; Amt

mann Sc h r a k  amp in Löhne.
2594. Fossiler Pferdezahn; Fr i edr .  Freih. von Dr os t e - Hü l s ho f f .
2595. Urne mit sehr gut erhaltenen Menschenknochen; Fabrikant Kref t .
2596. Saatkrähe mit monströsem Schnabel; K a r l  K r a e m e r  in Hilchenbach.
2597. Zwei durch einen Stiel verbundene Hühnereier; B r a m b r i n k  in

Hiddingsel.
2598. Zwanzigjährige Schwarzdrossel mit teilweise weissen Federn; To p h e i d e

in Greven.
2599. Hermaphrodite Genitalien eines Hausschweines; Schlachthausdirektor

Ul l r i ch .

Allen freundlichen Gebern, die unsere Vereinsbestrebungen durch 
Geschenke förderten, sagen wir hiermit unsern verbindlichsten Dank!



Jahresbericht 1900|1901
des

(Westfälischen Zoologischen Gartens).

Von

Prof. Dr. H. L andois.

Die ordentliche Generalversammlung fand am 1. März 
1901 statt. Die ausscheidenden Vorstandsmitglieder wurden durch 
Neuwahl ergänzt, sodass der Vorstand besteht aus den Herren: 

B rü n in g , Ad., Geh. Rechnungsrat.
D ro ste-H ü lsh o ff, F ried r., Freih. von, Geh. Regierungs

rat a. D.
Franke ,  Joh . , Bauunternehmer.
Kle in ,  Alb. ,  Apotheker.
Kopp, Dr. H., Chemiker.
Krüper,  A. C., Kaufmann.
L an dois ,  Dr. H., Universitäts-Professor.
Maerker, Regierungsrat.
N i l l i e s ,  Fr itz ,  Kaufmann.
Reeker ,  Dr. H., Assistent am zoolog. Institut. 
W iek en berg ,  A d o l f ,  Rentner.
W ulff ,  B., Apotheker.
Als Vorsitzender fungierte Prof. Dr. H. Landois;  als dessen 

Stellvertreter B. Wulff;  als Direktor Prof. Dr. H. Landois ;  als 
Geschäftsführer A. Brüning;  als Rechnungsführer Joh. Franke*
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Die Anzahl der M itglieder
ist in stetem Wachsen begriffen. 

Am 15. Juli 1901 waren es
Ordentliche Mitglieder .. ...........................................3128
Ausserordentliche Mitglieder . ........................................... 147
Studierende (Semesterkarten) ...........................................664
Besuchskarten ...........................................90
Aktienkarten . . . . ...........................................147
Familien-Abonnements . ...........................................  2294

Summa 6470 Mitglieder.
(Die Kinder der Familien sind nicht eingerechnet).

Am 26. Juni 1875 wurde der Westfälische Zoologische Garten feierlich 
eröffnet. Zu diesem Zwecke wurde der Jahresbericht des Vereins 1899 be
sonders eingehend behandelt in der

„Festschrift zum 25jährigen Bestehen des Westfälischen 
Zoologischen Gartens zu Münster i. W.“

(Druck von Jo h .  Bredt  1900.)
Die Festlichkeiten der Jubelfeier erstreckten sich auf eine ganze 

Woch'e und verliefen in schönster Weise.
Eine grössere Ehrung hätte dem Westfäl. Zoolog. Garten anlässlich des 

25jährigen Jubiläums seines Bestehens kaum zu teil werden können als 
durch die Schreiben aus dem Kgl. Ministerium der geistl.-, Unterrichts- und 
Medizinalallgelegenheiten, des Herrn Staatsministers Dr. S tud t  und des Herrn 
Wirkl. Geh. Ober-Reg.-Rats und Ministerialdirektors A l t h o f f  an den Vor
sitzenden Prof. Dr. H. L a n d o is ,  dahin lautend, dass demselben „lebhafte 
Anerkennung der verdienstvollen Wirksamkeit“ gezollt und die „besten 
Wünsche für eine ferner erfolgreiche Thätigkeit zu Gunsten des gemein
nützigen Unternehmens“ ausgesprochen werden.

Der Jugend- und V olksspielplatz
wird jahraus, jahrein fleissig benutzt. Es führen dort ihre Spiele auf zu
nächst die kleineren Kinder an allen Nachmittagen. Die Vormittage werden 
von den Mädchen der evangelischen Schulgemeinde ausgenutzt. Auf die 
Nachmittage verteilen sich die sämtlichen Knabenschulen von Münster und 
Mauritz, die Gymnasien und Realgymnasien. Plätze wie Geräte werden vom 
Vorstände unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

Für den Reitunterricht und das Kahnfahren muss ein Beitrag von 1 0  Pfg. 
gezahlt werden.

Die Idee, den für den Zoologischen Garten verdienstvollsten Männern 
durch Errichtung von Denkmälern ein dauerndes Andenken zu sichern, wurde 
im verlaufenen Jahre in die That übersetzt.

Die Enthüllung der Denkmäler fand statt: Prof. Dr. H. Landois  
am 8 . Dezember 1900, Prof. Dr. B. Al tum  und Dr. F r i t z  W e s t h o f f  am 
5. Mai 1901, Ferd.  Freih. von D r o s t e - H ü l s h o f f  am 27. Mai 1901.
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An Neubauten wurden ausgeführt:
1 . Der S c h a f -  und Z i e g e n  p a r k  in Form einer Felsgrotte.
2 . Die an der Südseite des Gartens belegene G r e n z m a u e r  wurde nicht 

unerheblich verlängert.
3. Der H i r s c h  p a r k  ist nicht nur im Laufplatze vergrössert, sondern 

das Haus selbst wurde um 60 cm gehoben, sodass eine trockene Lage er
zielt wurde.

4. Der T e u f e l s s t e i n  auf unserem Hünengrabe wurde um ein Be
trächtliches höher gewunden.

5. Die östliche Seite unseres L ö w e n h a u s e s  wurde wie die westliche 
geräumiger ausgebaut, um Baum für ein T iger  pa a r  zu schaffen.

6 . Das K a m e lh a u s  wird nach dem Plane des Kgl. Intendantur- und 
Baurats Herrn S ch m ed d in g  ausgeführt, und zwar im Stile eines japanesischen 
Bauernhauses. Als Bauplatz wurde die südliche Aussengrenze des Gartens 
gewählt, in der Achse des Kinderspielplatzes. (Hach Drucklegung dieses 
Jahresberichtes wird dieser Neubau sicher fertig gestellt sein).

7. Das Elefantenhaus erhielt zwei Anhangs bauten; in dem südlich ge
legenen Bau fand der amerikanische Tapir sein Unterkommen.

8 . Die alte „ W a r t b u r g “ wurde zu einem Musik-Pavillon umgebaut.
In Bezug auf Anschaffung von Tieren heben wir nur die bedeu

tenderen Erwerbungen hervor:
1. Ein prächtiges T i g e r p a a r  kauften wir von C. H a g e n b e c k  für 

5000 Mark.
2 . Von demselben kauften wir ein Paar sibirische Kamele  für 1500 Mk.
3. Tierhändler W ie lieferte einen amerikanischen T a p i r ;  ausserdem 

einen amerikanischen S tor ch ,  R i e s e n s c h l a n g e n ,  P a p a g e i e n  u. s. w.
An Festlichkeiten wurden folgende veranstaltet:

1 . Das S c h u l f e s t ,  anlässlich einer Konferenz für den Kreisschulin
spektionsbezirk Tecklenburg, Münster, Steinfurt, Warendorf, fand am 18. 
Juni statt.

2 . Das S t i f t u n g s f e s t ,  das historische Gänse-Essen, fand unter ausser
ordentlich starker Beteiligung der Vereinsmitglieder statt.

3. Am 19. Mai 1901 veranstalteten wir ein grosses Frühjahrs-Hunde- 
W e t t r e n n e n .

4. Die Truppe „ W i l d - W e s t - A m e r i k a “ gab uns ein anschauliches 
Bild von dem Leben und Treiben der Sioux-Indianer.

5. Vom 4.—1 0 . Juni gastierte bei uns die aus 30 Personen bestehende 
D a h o m e -K a raw a n e .

6 . Vom 20.—30. Juni fanden bei uns Spezialitäten-Vorstellungen des 
ersten Wiener Ensemble unter Kapitän Jos.  S t r o h s c h n e i d e r  nebst mehreren 
Luftballon-Aufstiegen statt.

Zum Schlüsse geben wir hier die F e s t s t e l l u n g  des V e r w a l t u n g s -  
V o ra n s c h la g e s  und den R e c h n u n g sa b sc h lu ss .

4
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Voranschlag für 1900.
1 . K a sse n b e s ta n d ..................................................................... 10971,18 Mk.
2 . Geschenke:

a) Provinz Westfalen für Hinse % Jahr . . 180 Mk.
b) , , „ » % » • ■ 750 ,

930.00 „
3 . Pacht des R e s ta u ra te u rs ...................................................   4500,00 „
4. Mitgliederbeiträge . . . . . . . .  14800,00 „
5. T h o r k o n t r o l l e ..................................................................... 18000,00 „
6 . Erlös aus verkauften T i e r e n ...........................................  2 2 0 0 , 0 0  „

51401.18 Mk.

Voranschlag für 1901.
1 . Geschenk der Provinz Westfalen für Hinse . . . 900,00 Mk.
2 . Geschenk der Stadt M ü n s t e r ...........................................  1500,00 „
3. Pacht des R e s ta u ra te u rs ...................................................  4500,00 „
4. Erlös aus verkauften T i e r e n ........................................... 300,00 „
5. Zinsen .............................................................................  300,00 „
6 . Mitglieder b e i t r a g e ............................................................  15500,00 „
7. S p o r t .....................................................................................   400,00 „
8 . E in tr i t ts g e ld e r ................................................... ........  . 26600,00 „

50000,00 Mk.

Einnahmen für das Rechnungsjahr 1900.
1 . Kassenbestand in Baar . . . .  41,44 Mk.
2 . Bei der städtischen Sparkasse . . 10332,24 „
3. Auf C h e c k k o n to ........................................... 597,50 „

10971.18 Mk.
4. Einnahmen aus 1899 ............................................................  133,37 „
5. Geschenke:

a) der Provinz Westfalen für Hinse . . 855,00 Mk.
b) der Abendgesellschaft des Westf. Zoolog.

G a r t e n s ..........................................   . 2000,00 „
c) für Anschaffung eines Sprengwagens . 453,00 „
d) der Münsterischen Bank . . . .  100,00 „

3408.00 Mk.
6 . Pacht des R e s t a u r a t e u r s ...................................................  4500,00 *
7. Erlös aus verkauften T i e r e n ...........................................  3456,35 „
8 . Zinsen und sonstige E innahm en........................................... 821,18 „



9. Beiträge:
a) M itgliederbeiträge.................................. 9153,50 Mk.
b) für Familienkarten . . . . 6100,00 n
c) von Inhabern einer Aktie 97,50 V
d) von Inhabern dreier Aktien . 141,00 r>
e) für Semesterkarten . . . . 874,00 *
f) für B esuchskarten .................................. 132,00 Jt

16498,00 Mk.
1 0 . An S p o r tk a r te n ........................................... . 455,50 „
1 1 . An Eintrittsgeldern sind eingenommen:

a) an billigen Sonntagen . . . . 1870,00 Mk.
b) an gewöhnlichen Tagen 17586,95 n
c) von S c h u l e n ........................................... 643,30 n
d) an K o n z e r t ta g e n .................................. 4958,85 D

25059,10 Mk.
1 2 . Schau- und Ausstellungen • 6048,45 „ 

71351,03 Mk.

Ausgaben.
Voranschlag für 1900.

1 . Abtragung auf Darlehen . . . . 500,00 Mk.
2 . Z i n s e n ............................................................ 5968,00 „
3. Pacht von Grundstücken . . . . 293,50 „
4. Unterhaltung der Gebäude etc. . 5000,00 „
5. Ankauf von T i e r e n .................................. 2 0 0 0 , 0 0  „
6 . Futterkosten ........................................... 9000,00 „
7. Rechnungen aus Vorjahren . . . . 5000,00 „
8 . V e rw a ltu n g s k o s te n .................................. 1 2 0 0 0 ,0 0  „
9. Zur Verfügung des Vorstandes 11639,68 „ 

51401,18 Mk.

Voranschlag für 1901.
Aus dem Jahre 1900 ........................................... 2100,00 Mk.

Tit. Ia Gehälter der B e a m t e n ........................................... 4600,00 n
, Ib Für W a s s e rv e rb ra u c h ........................................... 1 0 0 0 ,0 0

. Ic Für Heizung und Beleuchtung . . . . 1 1 0 0 ,0 0 »
, Id Für Druckkosten und Annoncen . . . . 1800,00 n
. II Turnwart und Reitlehrer .................................. 400,00 y>
, III Neubauten und dauernde Einrichtungen (s. Erläu

terungen u m s t e h e n d ) ........................................... 8600,00 7>
, iv Unterhaltung der Gebäude, Anlagen und Utensilien 2500,00

4 *
n
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Tit. V Neuanschaffung von Geräten . 500,00 Mk.
7t VI Ankauf von T i e r e n .................................. 2700,00 i)
7) IX Steuer und Assekuranzen 900,00 n

tt X Z i n s e n ................................................... 6500,00 D

tt XI Abtragung an Darlehen . . . . 500,00 y>

tt XII Betriebskosten, Pachtgelder u. s. w. 4200,00 r>

tt XIII M u s e u m .................................................... 1 0 0 , 0 0 7).

tt XIV F u t te r k o s te n ........................................... 12500,00 7)

50000,00 Mk.

Ausgaben für das Rechnungsjahr 1900.
Aus dem Jahre 1899 7665,97 Mk.

Tit. Ia Gehälter der Beamten . . . . 4572,33 7)

» Ib W a s s e rv e rb ra u c h .................................. 1008,39 7t

*
Ic Heizung und Beleuchtung 1097,53 7t

tt Id Druckkosten und Annoncen 2927,43 tt

n II Turnwart und Beitlehrer 321,35 n

tt III Neubauten und dauernde Einrichtungen 10214,73 7t

tt IV Unterhaltung der Gebäude, Anlagen und Utensilien 9658,59 7t

tt V Neuanschaffung von Geräten . 1539,93 7t

7t VI Ankauf von Tieren . . 6924,35 7t

tt VII Für Konzerte ........................................... 3099,50 tt

tt VIII Für Schau- und Ausstellungen 2946,40 7)

it IX Für Steuer und Assekuranzen 892,22 1t

tt X Für Z i n s e n ........................................... 5808,80 71

tt XI Für Abtragung an Darlehen 500,00 7)

tt XII Betriebskosten, Pachtgelder pp. 2648,53 7t

7i XIII M u s e u m .................................................... 103,26 7t

tt XIV Eutterkosten (umstehend erläutert) . 11519,65 Tt

Nach dem 31. Dezember 1900 bezahlte Bechnungen
aus 1900 . . . . . . . 5098,02 7t

78546,98 Mk.
Ab die Einnahmen mit . . 71351,03 „

Bleibt Vorschuss . . 7195,95 Mk.
Am 31. Dezember 1900 waren vorhanden:

1 . Auf C h e c k k o n t o ................................... 98,02 Mk.
2 . Bei der städtischen Sparkasse . . 5000,00 „

5098,02 Mk.

Mithin bleibt ein effektiver Vorschuss . 2097,93 *



53

Erläuterung
zu Tit. XIV der Ausgaben für 1900.

Futter- und Unterhaltungskosten der Tiere.

a) F l e i s c h .................................. 3886,34 Mk.
b) B r o t ........................................... 1125,40 „
c) M ilc h ........................................... 522,36 „
d) F i s c h e ................................... 81,50 „
e) H e u ........................................... 1515,24 „
f) S t r o h ........................................... 187,10 „
g) H ä c k s e l .................................. 45,00 „
h) Körnerfutter . . . . 2884,42 „
i) Vogelfutter . . . 473,02 „
k) Runkelrüben, Wurzeln, Kartoffeln 462,32 „
1) S ä g e m e h l .................................. 19,30 „

m) S o n s t ig e s .................................. 317,65 „ 

11519,65 Mk.

E rläuterun g

zu Tit. III des Voranschlages für 1901.

Neubauten und dauernde Einrichtungen.

1 . Einfriedigungsmauer . 1800,00 Mk.
2 . Baurechnung aus 1900 300,00 „
3. Gärtnerische Anlagen 400,00 „
4. Vergrösserung des Ziegenparks . 500,00 „
5. Gitter am Elefantenhause . 600,00 „
6 . Neubau eines Kamelhauses 5000,00 „

8600,00 Mk.

•  Schliesslich bittet der Vorstand die Freunde und Gönner unserer Ver
einsbestrebungen nachstehendem wohlwollende Beachtung zu schenken.

Aufruf.
Der Westfälische Zoologische Garten zu Münster ist nach 

25jährigem Bestehen in voller Kraft in das neue Jahrhundert getreten.
Seine Aufgaben waren und bleiben wissenschaftlicher und prak

tischer Natur.
In wissenschaftlicher Hinsicht ist er bestrebt, durch seine Kern

truppe, die Zoologische Sektion, die Tierwelt unserer Heimatprovinz 
Westfalen nach allen Richtungen hin gründlich zu erforschen und die
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Belegstücke im Provinzialmuseum für Naturkunde für Fachleute und 
Laien übersichtlich unterzubringen.

In den monatlichen Sitzungen der Zoologischen Sektion bringt er 
die wichtigeren Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung zur allgemeinen 
Kenntnis.

Die Tierwelt der deutschen Heimat sowie die Typen des 
Auslandes stellt er in ebenso schön wie praktisch eingerichteten Gebäuden 
lebend zur Schau: Affen, Löwen, Tiger, Panther, Wölfe, Hyänen, Marder, 
braune und Eis-Bären, Hirsche, Rehe, Kamele, Lamas, Wildschweine, Elefant; 
Singvögel, Raubvögel wie Eulen, Uhu, Schneeeule, Falken, Adler, Geier und 
Kondor, Papageien, Spechte, Tauben, Feld- und Waldhühner, Fasanen, Störche, 
Reiher, Enten, schwarze Schwäne, Gänse, Möven; Krokodil, Schlangen, 
Eidechsen, Riesensalamander; Fische aller Arten in Teichen und Aquarien.

Auch für die Sammlungen der übrigen Zweige der beschreibenden 
Naturwissenschaften bildet der Zoologische Garten^die Zentrale der Provinz; 
das Museum vereint die Funde aus der Urzeit des Menschen, die Re
präsentanten der gesamten westfälischen Pflanzenwelt, sowie die Beleg
stücke der Mineralschätze der roten Erde.

Vorwiegend praktischen Zwecken dienen die Bestrebungen für Vogel
schutz, Geflügel- und Singvögelzucht.

Aber im Laufe der Zeit hat der Zoologische Garten sich die Grenzen 
seines Zieles, dem allgemeinen Wohle zu dienen, noch weiter gesteckt. Ge
treu der kaiserlichen Mahnung und dem Erfahrungssatze, dass nur in einem 
gesunden Körper ein gesunder Geist wohnen kann, sorgte er für das körper
liche Wohl der Jugend und des Volkes durch die Einrichtung eines 
grossen Jugend- und Volksspielplatzes. Auch dem Bedürfnisse des 
Volkes nach geistiger Nahrung und Zerstreuung wird Rechnung getragen 
durch gute billige Konzerte, zumal im Winter, sodann durch die Aufführung 
von selbstverfassten Volksstücken auf der Bühne (die gleichzeitig der 
Rettung des niederdeutschen Sprachschatzes dienen), sowie durch Ausstellungen, 
Vorführungen, Festlichkeiten mancherlei Art.

Kurz, wir haben viel bisher erreicht. Es bleibt uns aber noch viel 
mehr zu thun übrig; und dazu bedürfen wir der Unterstützung durch die ge
samte Bürgerschaft Münsters und auswärtige Gönner.

Wir bitten daher um zahlreiche Meldung zur Mitgliedschaft 
unseres Zoologischen Gartens.

Münster i. W., im Frühling 1901.

Der Vereinsvorstand:
Prof. Dr. H. Landois. A. Brüning, Geheimrat. Friedr. Freih. von Droste-Hülslioff. 
Joh. Franke, Bauunternehmer. Albert Klein, Apotheker. Dr. H. Kopp, Chemiker. 
A. C. Krüper, Kaufmann. Maerker, Regierungsrat. Fritz Nillies, Kaufmann.

Dr. H. Reeker, Assistent am Zoolog. Institut. Adolf Wiekenberg, Rentner.
Bernard Wulff, Apotheker.

-------------- I— ----------------------



XXIX. Jahresbericht
der

B otan ischen  Sektion
für das Jahr 1900|1901.

Vom
Sekretär der Sektion 

Dr. H. Reeker.

V or stands-Mitglieder.

1. In Münster ansässige:

Landois ,  Dr. H., Universitäts-Professor, Vorsitzender.
Zopf, Dr. W., Universitäts-Professor.
Reeker, Dr. H., Assistent am zoolog. und anatom. Museum der 

Kgl. Akademie, Sekretär und Rendant.
H eidenre ich ,  H., Kgl. Garten-Inspektor, Kustos der Herbarien. 
Holtmann,  M., Lehrer a. D.

2. Auswärtige:

Brefe ld ,  Dr. 0 ., Geh. Regierungsrat, Prof, der Botanik in 
Breslau.

Utsch,  Dr. med., Sanitätsrat in Freudenberg bei Siegen.
Re iss ,  Apotheker in Lüdinghausen.
Borgstette ,  Medizinal-Assessor, Apotheker in Tecklenburg. 
Hasse ,  Lehrer in Witten.
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Rechimngsalblage.
E i n n a h m  en:

Bestand aus dem V o r j a h r e ............................................................ 8,40 Mfc
Beiträge der M itg lied e r..................................................................... 54,60 „
Versicherungsbeihülfe des Provinzial-Verbandes ( 2  Jahre) . . 21,80 „
Geschenk des P rovinzia l-V ere ins...................................................  138,40 „

223,20 Mk.

A u s g a b e n :

Für den Druck früherer J a h r e s b e r i c h t e ..................................  138,40 Mk.
Für den Druck des Jahresberichtes 1899/1900 . . . .  22,00 „
Versicherung der H e rb a r ie n ..........................................   15,80 „
Für Porto und B o t e n l o h n ....................................................................4,33 „
I n s e r t io n s k o s te n ................................................................................... 21,90 „

202,43 Mk.
Bleibt Bestand . . 20,77 „

M ü n s t e r  i. W., den 18. Juli 1901.

Reeker,
Sektions-Rendant.

Die Sitzungen wurden auch im Vereinsjahre 1900/1901 ge
meinsam mit der Zoologischen und Anthropologischen Sektion ab
gehalten. Im ganzen fanden 12 Sitzungen statt.

An Geschenken ist hervorzuheben ein Zuschuss von 138,40 Mk., den 
uns der Vorstand des Provinzial-Vereins zur Deckung unserer Schulden bei 
der Regensbergschen Buchdruckerei überwies. Auch an dieser Stelle sei für 
die gütige Unterstützung unser herzlichster Dank ausgesprochen.

Das Museum erhielt als Legat des Herrn Dr. W i l h e lm  von der 
Marek in Hamm dessen grosses Herbarium, das um so wertvoller ist, als es 
die Belegstücke seiner botanischen Arbeiten in den Verhandlungen des natur
forschenden Vereins der preuss. Rheinlande und Westfalens enthält.

Der Bibliothek überwies Herr Prof. Dr. H. Landois:
1 . K r a s s  und L a n d o is ,  Lehrbuch der Botanik. 5. Aufl. 1900.
2 . K r a s s  und L and o is ,  Das Pflanzenreich. 1 0 . Aufl. 1901.



J a h r e s b e r i c h t
des

Münsterschen Gartenbau-Vereins

Im verflossenen Jahre beschränkte sich die Thätigkeit des 
Münsterschen Gartenbau-Vereins hauptsächlich auf die am ersten 
Samstag eines jeden Monats abgehaltenen Vereins Versammlungen, 
in welchen kleinere Vorträge gehalten und die Erfahrungen und 
Beobachtungen auf dem Gebiete des Gartenbaues besprochen wurden. 
Vierteljährlich wurden eine Anzahl Topfpflanzen, Blumen u. s. w. 
unter die anwesenden Mitglieder verloost.

für das Jahr 1900.

Vorstand:
H e i d e n r e i c h ,  Königl. Garten-Inspektor, Vorsitzender. 
P o l l a c k ,  Kaufmann, stellvertretender Vorsitzender. 
F r e s ma n n ,  Provinz. Steuer Sekretär, Schriftwart. 
S t e p h a n ,  Kaufmann, Kassenwart.

D AI rill rr AllBeisitzer.



Jahresbericht
der

matleMtiscHlysikaliscHleiiscliei Sektion
des

westfälischen Provinzial-Vereins für Wissenschaft und Kunst
für das Jahr 1900 

von

Apotheker W. V. Kunitzki, z. Z. Schriftwart der Sektion.

V orstand:
Dr. K a s s n e r ,  Professor an der Kgl. Akademie, Vorsitzender.
Dr. Kr a s s ,  Schulrat und Seminardirektor, Stellvertreter, 
v. Ku n i t z k i ,  Schriftwart.
P ü n i n g ,  Professor am Kgl. Gymnasium, Stellvertreter. 
T h e i s s i n g ,  B., Buchhändler, Schatzmeister.
Dr. B r e i t f e l d ,  Professor an der Baugewerkschule, Bücherwart. 

Sitzungslokal: Krameramthaus.
Im verflossenen Jahre wurden 7 wissenschaftliche Sitzungen 

abgehalten, wefche sich einer regen Beteiligung von Mitgliedern 
und Gästen erfreuten.

Der Bestand der Mitglieder war im verflossenen Jahre 44 
und 2 Ehrenmitglieder.

Im Mai wurde ein Ausflug nach Hamm unternommen, zur 
Besichtigung mehrerer industrieller Werke.

Die Sitzungs-Protokolle werden nachstehend zur Veröffent
lichung gebracht.
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Sitzung vom  31. Januar 1900.
Der Vorsitzende, Herr Prof. Ka s s n e r ,  eröffnete die Sitzung mit fol

gender Ansprache:
„Bei Gelegenheit der Eröffnung unserer heutigen Sitzung, der ersten 

im neuen Jahrhundert, erscheint es angebracht, vor Eintritt in die Tages
ordnung mit einigen Worten des Cu l t u r i nh  al t s  und Cu l t u r f o r t s c h r i t t e s  
des ver f l ossenen Säcu l ums  zu gedenken. So weit es die in unserer Sektion 
vertretenen und in ihr gepflegten Wissenschaften der Ma t h e ma t i k ,  P h y s i k  
und Chemie anbelangt, ist wenigstens für die beiden letzgenannten der im 
Zeitraum der letzten 100 Jahre erreichte Besitzstand ein für die Gebildeten 
aller Stände so offenkundiger, und sich in den zahllosen praktischen Anwen
dungen nach Aussen so deutlich hervorhebender, dass es näheren Eingehens 
nicht bedarf.

Die Kunst, m it und t e i l we i s e  auch  ohne Dr a h t  in die Ferne zu 
schreiben, zu sprechen, zu hören, und neuerdings auch zu sehen, desgleichen 
auch die Kunst, das wechselnde Bild aller Erscheinungen im P h o t o g r a m m ,  
das flüchtige Wort im P h o n o g r a p h e n  festzuhalten, die F o r t b e w e g u n g  
von Lasten auf Wagen und Schiffen mittelst Dampf und Elektrizität und 
Kraftmaschinen aller Art, die L i c h t e r z e u g u n g  vom Petroleum bis zum 
Glühstrumpf, der Acetylen- und Nerns t schen Lampe, die mannigfachen Be
nutzungen der geheimnisvollen R ö n t g e n - S t r a h l e n  zu vielen Zwecken der 
Chirurgie und der Gewerbe, die Fabrikation künstlicher F ä r b - ,  Riech-  und 
Ar zne i s t of f e ,  f l üs s i ge r  Luft nicht zu vergessen, die hochentwickelte 
Cu l t u r  de r  Schol l e  mit verbesserten Geräten und Maschinen und neuen 
Methoden, die dabei stattfindende rationelle Benutzung stickstoffsammelnder 
Organismen, die vorteilhafte Verwendung von B a k t e r i e n -  und H e f e r e i n -  
cul t u r e n  im landwirtschaftlichen und im Gährgewerbe, sowie in der Heil
kunde. Alles dies und unaufzählbar vieles Andere mehr sind Kinder der ver
flossenen Säcular-Periode.

Die praktischen Anwendungen, welche das Machtgebiet der Techn i k  
ausmachen und welche, unterstützt durch die güterverteilende Thätigkeit des 
Handels, den wirtschaftlichen Aufschwung der Völker bedingen, fussen auf 
den Lehren und Sätzen der reinen Wissenschaft. Wie aber diese wieder sich 
aufbauen auf den Errungenschaften früherer Jahrhunderte, so wird der Geistes
inhalt des verflossenen Jahrhunderts den Nährboden abgeben für eine ge
waltig gesteigerte Produktion auf allen wissenschaftlichen und technischen 
Gebieten in der vor uns liegenden Zeit. Unter solchen Auspicien, beschirmt 
durch die Huld und begleitet von dem Verständnis eines allseitig mit Be
wunderung und Liebe umgebenen, erlauchten Monarchen treten wir ein in 
das neue Säculum. Grosses können wir von ihm erwarten, wrenn im Bereich 
des Schwertes, das Germania hält, und des Ruders, das ihre Söhne führen, 
Gott uns langen Frieden schenkt. Auch unsere Sektion, ein winziges Sternchen 
an dem Riesenbau wissenschaftlicher und gemeinnütziger Bestrebungen und 
Institute auf vaterländischem Boden, wird im neuen Jahrhundert blühen und
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gedeihen und auch fernerhin ihren Mitgliedern reichliche Belehrung und 
Anregung bieten!

Das sei unsere Hoffnung, das ist unser Wunsch!“
Herr Schulrat Dr. Kr a s s  hielt darauf einen längeren Vortrag über das 

angekündigte Thema: „Eine w i s s e n s c h a f t l i c h e  B a l l o n f a h r t  über  
Al pen  und  J u r a . “ Diese Fahrt wurde am 3. Oktober 1898 von dem Ka
pitän Sp e l t e r i n i ,  dem Prof, der Geologie Heim-Zürich, dem Adjunkten 
an der schweizerischen meteorologischen Centralanstalt in Zürich, Dr. Maurer  
und dem Industriellen Dr. Bi e de r ma nn  unternommen. Ihi'e Aufgaben ver
teilten sich so, dass Sp e l t e r i n i  die Leitung des Ballons und die Photo
graphie, Hei m die Controle und Eintragung der Bahn und die allgemeine 
Beobachtung geologischer, geographischer und physikalischer Natur, Maurer  
die meteorologischen Beobachtungen ausführen und B i e d e r ma n n  den Ka
pitän unterstützen sollte. Für die Fahrt waren mancherlei Vorbereitungen 
zu treffen. Die Mittel zur Herstellung des Luftschiffes „Wega“ gab zum 
grössten Teil in hochherziger Weise Frau Dr. Fo r s t  geh. B i e d e r m a n n  in 
Coblenz. Die „Wega“ wurde besonders vorsichtig konstruiert, um Luftreisen 
von langer Dauer in grosser Höhe damit unternehmen zu können; sie war 
vollständig kugelförmig, hatte einen Durchmesser von 1872 m und wurde mit 
annähernd 2810 cbm Wasserstoff gefüllt. Die Fahrt wurde um 10 Uhr 53 Min. 
von Sitten, der Hauptstadt des Kantons Wallis, begonnen und um 4 Uhr 
37 Min. in Frankreich bei dem Dorfe Riviere, auf dem Plateau von Langres, 
glücklich beendet. Sie ging bei Süd-Ost-Wind in der Höhe in nordwestlicher 
Richtung über die Alpen (namentlich die Berner Alpen), zwischen Genfer 
und Neuenburger See, weiter über den Schweizer Jura in Frankreich hinein. 
Die Fluglinie beträgt im Grundrisse 226 km und ist merkwürdig gradlinig. 
Die drei höchsten Punkte waren 5860 m, 6430 m und 6800 m, die durch
schnittliche Geschwindigkeit im oberen Luftstrome 12,3 m in der Secunde, die 
grösste Geschwindigkeit (über die höchsten Alpenkämme) 25 m. Diese Ballon
fahrt war die erste, die ein bedeutendes Gebirge überquert hat, Hochfahrt, 
Weitfahrt, Schnellfahrt und Dauerfahrt zugleich. Weiterhin kam zur Be
sprechung das Befinden der Ballonfahrer, wobei im Einzelnen die entzückende 
Aussicht, das Ausbleiben des Höhenschwindels im Ballon, die Totenstille in 
den höchsten Höhen und das Schwinden der Energie in diesen bei Unterlassung 
der Sauerstoffathmung zu beachten sind. Ein weiteres Kapitel behandelte 
Land und Berge, ein anderes Wolken und Farben, von oben betrachtet. Für 
die Einzelheiten muss hier auf die betreffende Schrift: „Die Fahrt der „Wega“, 
Basel, Verlag von B. Schwa l be“ verwiesen werden. — Die meteorologischen 
Ergebnisse der Fahrt beziehen sich auf Luftdruck, Temperatur und Feuch
tigkeit. Die zu berücksichtigenden Instrumente waren 1) zwei registrierende 
Aneroide, 2) ein Quecksilber-Barometer zur Kontrolle, 3) ein Assmannsches 
Aspirations-Thermometer, 4) ein auf dem Aspirationsprinzip beruhender Ther
mograph, 5) zwei Haarhygrometer und zwar ein Hygrograph und ein Kon- 
trollhygrometer. Auf dieser Fahrt wurde zum ersten Male aus dem eigent
lichen Alpengebiet und aus so beträchtlichen Höhen der freien Atmosphäre
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Kenntnis von dem meteorologischen Zustande der Atmosphäre gewonnen; 
z. B. ergiebt sich für die mittlere Abnahme der Temperatur für 100 m yon 
500—2500 m Höhe =  0,56°, von 3000—4000 m Höhe =  0,68°, von 5000—6000 
m =  0,79°. Bemerkenswert war ferner die grosse Trockenheit in den oberen 
atmosphärischen Schichten zwischen 5000 und 6500°. Die Fahrgeschwindig
keit (=  Windgeschwindigkeit) war im Anfänge 3,3—8,8 m in der Sekunde, 
über den Gipfel der vorgelagerten Berggruppen bis 14,6 m über den höchsten 
Alpengipfeln (4300 m Ballonhöhe) 25,8 m in der Sekunde; später über Jura 
usw. wieder weniger. (Weitere Einzelheiten im obengenannten Werke.) Zum 
Schlüsse kamen auch die Ergebnisse der übrigen gleichzeitigen Ballonfahrten 
am 3. Oktober in Berlin, München, Paris und Petersburg genauer zur Sprache. 
Nach dem Urteile des Präsidenten der internationalen aeronautischen Com
mission, Prof. Dr. He r gesee l l  in Strassburg, gehören die Ballonfahrten des 
3. Oktober 1898 zu den gelungensten, die je angestellt worden sind.

Schliesslich legte Prof. Ka s s n e r  der Sektion zwei aus Ur anpe c he r z  
erhaltene Substanzen vor, von denen die eine die Fähigkeit besitzt, im Dunkeln 
von selbst zu leuchten, die andere ähnlich wie Röntgen-Strahlen den Schirm 
von Barium-Platincyanür in Fluorescenz zu versetzen. Offenbar liegen in ge
nannten Körpern dieselben Stoffe vor, welche Becquere l  im Jahre 1896 zu 
seinen Beobachtungen über unsichtbare, sog. „Becquerel-Strahlen“ führten 
und welche das französische Ehepaar Curie veranlassten, die Existenz zweier 
neuer Elemente, Polonium und Radium, anzunehmen, eine Annahme, welcher 
freilich von anderer Seite widersprochen wird, nach welcher physikalische 
Ursachen dem sonderbaren Strahlungsvermögen zugeschoben werden. Mag 
dem sein wie ihm wolle, Thatsache bleibt der unerklärte Einflus, welche die 
Becquerelstrahlen in der Entladung elektrisch geladener Körper, in der ener
gieverzehrenden Umwandlung gewöhnlichen Sauerstoffes in Ozon und in vielen 
anderen Wirkungen äussern. Woher kommt die Energie dieser Strahlen? 
Das ist wohl die wichtigste der noch offenen Fragen über den Gegenstand.

Sitzung vom  28. Februar 1900.
Herr Prof. Ka s s n e r  trug einiges aus einer interessanten Arbeit von 

Prof. Os twald in Leipzig vor über p e r i o d i s c h e  E r s c h e i n u n g e n  bei  
der  Auf l ö s ung  des Chr oms  in Säuren. Diese Arbeit, veranlasst durch 
die Mitteilung Geheimrat H i t t o r f ’s über äusserst merkwürdige elektro
chemische Beobachtungen am Chrom, welche zu der Erkenntnis eines a c t i v e n  
vom in ac t i ven  Zustande an dem genannten Metalle führten, bestätigte nicht 
bloss die von H i t t o r f  entdeckten Thatsachen, sondern liess auch Erschei
nungen zu Tage treten, welche bisher kein anderes Metall bei der Lösung in 
Säuren zeigte.

7
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In der Regel erreicht der Prozess der Auflösung irgend eines Metalls, 
z. B. von Eisen, Zink, Mangan, kurz nach dem Beginn der Einwirkung von 
Säuren ein Maximum, um dann in platter Kurve bis zum Stillstand ab
zufallen.

Anders bei einer gewissen Sorte des nach dem Goldschmidtschen 
Verfahren gewonnenen Chrom-Metalls. Os t wa l d  fand, dass sich dieses in 
Salzsäure und auch einigen anderen Säuren in der Art löse, dass S c h w i n 
g u n g e n  auftraten, indem dem Maximum der Lösungserscheinung allmählich 
ein Tiefstand folgt, um nach Kurzem (etliche Minuten bis auch Stunden in 
besonderen Fällen) ein neues Maximum zu geben u. s. f. Die Schwingungen 
wurden durch den Druck des beim Lösen des Metalls entstehenden Wasser
stoffgases sichtbar gemacht und gemessen.

Der Vortragende beschrieb alsdann den von Os t wa l d  für diesen Zweck 
konstruierten sinnreichen Apparat und zeigte eine Anzahl Tabellen herum, 
welche die von dem Apparat selbstthätig gezeichneten Kurven enthielten.

Die Versuche O s t w a l d ’s wurden unter Anderem sowohl mit reinen 
Säuren als Gemischen derselben, wie auch mit besonderen Zusätzen durchge
führt, wobei es sich zeigte, dass manche Stoffe die Periodenbildung beschleu
nigten, wie z. B. Salpetersäure, Chlorsäure, Bromsäure (positive Katalysatoren), 
und dass andere sie beeinträchtigten, z. B. Jodkalium, Rhodansalze, Formal
dehyd (negative Katalysatoren).

Bemerkenswert ist ferner, dass der aktive Zustand des Chrom-Metalls 
durch verschiedene Mittel in den passiven übergeführt werden kann, und dass 
andererseits, wie H i t t o r f  bereits fand, dass Eintauchen des passiven Chroms 
in geschmolzenes Chlorzink das beste Mittel ist, um ersteres in den Zustand 
der dauerndsten und kräftigsten Aktivität zurückzuversetzen.

Schliesslich zeigte der Redner einige Stücke silberglänzenden Chroms, 
welche nach G o l d s c h m i d t ’s Verfahren erhalten worden waren.

Her Mechaniker Lerneke demonstrierte alsdann einige für den Un
terricht bestimmte Apparate, welche es ermöglichen, die Wirkungen elek
trischer Ströme auf die Magnetnadel allen Schülern zugleich sichtbar zu 
machen.

Herr Prof. Kassner  erwähnte sodann kurz die durch neuere Versuche 
von Th i e l e  gestützte Anschauung über die Ursache der Lichtwirkung der 
Auerschen Glühstrümpfe.

Thi e l e  hatte nachgewiesen, dass die starke Lichtemission eine speci- 
fische Eigenschaft der Mischungen von Cer und Thor sei, und damit die An
sicht B u n t e ’s widerlegt, welcher die hohe Leuchtkraft darauf zurückführte, 
dass auf der Oberfläche der Cerpartikelchen gewissermassen im katalytischen 
Vorgänge eine besonders rasche Verbrennung des Leuchtgases stattfinde.

An alle diese Massnahmen schloss sich eine anregende und interessante 
Diskussion.
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Sitzung vom  27. März 1900
im physikalischen Kabinet des Kgl. Gymnasiums.

Der stellvertretende Vorsitzende Herr Schulrat K r a s s  eröffnete die 
Sitzung und teilte mit, dass der Prov. Verein gegen eine Leihgebühr von 
jedesmal 10 Mk. den P r o j e c t i o n s a p p a r  a t  der Sektion zur Verfügung stelle.

Sodann erfolgte der angekündigte Experimental-Vortrag des Herrn 
Prof. P ü n i n g  über I n d u k t i o n s s t r ö m e .

Mit einem Funkeninduktor bis zu 20 cm Funkenlänge und 8 Volt 
Spannung wurde unter andern Experimenten die Lichtwirkung des elektrischen 
Stromes im luftverdünnten Raume gezeigt. Zuerst die G eislersehen R ö h r e n  
mit Vj oo Verdünnung. Hier interessierte besonders der leuchtende und 
spektralanatytisch zerlegte Wasserstoff. Weiterhin die H it  to rischen  und 
Crookesschen Röhren mit l/1000 Verdünnung und die in ihnen erzeugten 
gradlinigen, grünlich-fluorescierenden K a t h o d e n s t r a h l e n .  Als charak
teristischer Unterschied von den Röntgenstrahlen wurden diese Strahlen durch 
einen Magneten abgelenkt. Den Schluss machten die R önt ge n  s t r a h l e n ,  
welche von den Kathodenstrahlen ausgehen und durch ihre Wirkung auf 
Baryumplatincyanür erkannt werden.

Der interessante und wohlgelungene Experimental-Vortrag wurde mit 
grossem Beifall aufgenommen.

Der letzte Punkt der Tagesordnung, den F r ü h j a h r s a u s f l u g  be
treffend, wurde dahin erledigt, dass sich die Mehrzahl für den Besuch der 
verschiedenen industriellen Werke H a m m ’s entschied.

Sitzung vom  4. Mai 1900.
Herr Oberlehrer P l a ss m an n  sprach über die babylonische  M ond

r echnu ng  auf Grund der neuesten Untersuchungen. Es war im 19. Jahr
hundert üblich geworden, zwar der Beobachtungen der mesopotamischen 
Völker mit einer gewissen Anerkennung zu gedenken, ihre rechnerische 
Thätigkeit jedoch mit Achselzucken zu betrachten, da sie recht unvollkommen 
gewesen sei und nur dem Aberglauben gedient habe. Noch eine assyriologische 
Veröffentlichung des Engländers Sayce aus dem Jahre 1874 kennt nur astro
logische Arbeiten. Da machten E p p i n g  und S t r a s s m a i e r  die Entdeckung 
dass auch günstige astronomische Rechnungen vorliegen. Sie berichteten 
darüber 1889 in der Schrift: A s t rono m is ches  aus B a b y l o n  oder  das 
Wissen der  C h a l d ä e r  üb e r  den g e s t i r n t e n  Himmel.  Ergänzt wird 
diese wertvolle Arbeit, deren erstgenannter Verfasser leider schon in den 
neunziger Jahren gestorben ist, durch das vor einigen Wochen erschienene 
Werk von Fr. X. K u g le r :  „Die babylonische Mondrechnung.“ Es wird 
darin eine grössere Anzahl von Thontafeln des Britischen Museums unter
sucht. Die ungemein mühevolle Arbeit hat ergeben, dass die ^Babylonier,
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weit entfernt, sich einfach mit grossen Perioden zu begnügen, genaue Epiie- 
meriden der Neu- und Vollmonde aufgestellt haben, für welche sie dem un
gleichförmigen Laufe von Mond und Sonne im Tierkreise auf eine uns jetzt 
vielleicht roh erscheinende Art Rechnung trugen, die aber die Elemente 
unseres Interpolationsverfahrens, sogar mit Anwendung von Differenzreihen, 
bereits aufweist. Auch der Abstand des Mondes von der Sonnenbahn wurde 
vorausberechnet, desgleichen die Tageslängen nach gewissen Normal werten, 
zwischen denen interpoliert wurde; ferner höchstwahrscheinlich sogar der in
folge des wechselnden Abstandes etwas veränderliche Durchmesser des Mondes. 
Die Verschiebung des Erühlingspunktes dürfte den Chaldäern vor Hipparch 
bekannt gewesen sein. Das Hauptziel der Arbeiten scheint immer eine 
möglichst genaue Vorausberechnung der Finsternisse gewesen zu sein, die 
aber keineswegs nur aus der bekannten Saros-Periode abgeleitet wurden. 
Auch Planetenstellungen wurden vorausberechnet. — Der Vortrag soll in 
der Zeitschrift „Natur und Offenbarung“ veröffentlicht werden.

Dasselbe Mitglied besprach mehrere neue astronomische Entdeckungen 
und legte die neueste Publikation der Harvard-Sternwarte in Cambridge 
(Mass. U. St. A.) mit Erläuterungen vor.

Herr stud. E l b e r t  demonstrierte in Gyps  e i n g e l a g e r t e  Schwefel -  
K r y s t a l l e .  Der einzige Fundort in Deutschland ist Wentzen, Kreis Hameln. 
Der Gyps ist dort in Thon gelagert und gehört der Formation der oberen 
Jura. Herr E l b e r t  glaubt an eine Reduktion des schwefelsauren Kalkes 
(Gyps) durch bituminöse Stoffe, welche sich ebendaselbst finden. Die vor
gezeigten Krystalle von Gyps Hessen deutlich den eingelagerten Alphalt er
kennen. Herr Prof. K a s s n e r  hielt eine derartige Reduktion nicht für un
möglich, glaubt aber darauf hinweisen zu müssen, dass auch Algen, sog. 
Schwefelalgen, eine Zersetzung hervorrufen konnten. Die in den Thermal
quellen Vorgefundenen Schwefelcrystalle sind hierauf zurückzuführen.

Herr v. K u n i t z k i  berichtete über W ass e rg as .  Bekanntlich kommt 
beim Gasglühlicht nicht die L e u c h t k r a f t ,  sondern der W ärm ew er t  des 
Steinkohlengases zur Geltung. Seit dieser Erfindung ist nun auch das Wasser
gas zu grösserer Bedeutung gelangt; denn dieses Gas braucht nicht erst 
entleuchtet zu werden, um ein ausgezeichnetes Glühlicht zu geben. Früher 
wurde das Wassergas nur karburiert (mit Kohlenwasserstoffen angereichert) 
angewendet, abgesehen von den Fahnejelmschen Magnesiakämmen, welche 
z. B. in der Warsteiner-Höhle mit Wassergas ein weisses, russfreies Licht 
geben. 1730, vor Entdeckung des Wasserstoffs, wurde das Wassergas von 
F o n ta n e  entdeckt. Das erste P a t e n t  auf carburiertes Wassergas zu Leucht
zwecken erwarb sich 1824 Ib b e ts o n  in England; 1846 Gi l la rd  ohne Car- 
burierung mit Platinkörpern.

Die ersten praktischen A p p a r a t e  zur Gewinnung von Wassergas 
wurden in Amerika von Tessie  und Lowe 1871 gebaut, aber erst 1880 in 
Europa eingeführt. In Amerika waren 1899 75% alles Leuchtgases carb. 
Wassergas, in England 24%. Die Giftigkeit (Kohlenoxyd-Gehalt) und die 
Geruchlosigkeit des Wassergases scheinen in Deutschland den Gebrauch be
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schränkt zu haben, obschon für Amerika wiederum die reichen Antkracitlager 
und die Rückstände von der Petroleum-Raffinierung in die Waagschale fallen. 
In Bremen mischt man dem Steinkohlengase 20% carb. Wassergas hinzu, 
wodurch der Kohlenoxyd-Gehalt des Leuchtgases nicht zu sehr erhöht wird.

Die Z u s a m m e n s e t z u n g  des Wassergases erklärt sich aus seiner Dar
stellung. Letztere beruht auf einem V e r b r e n n u n g s p r o z e s s ,  nicht wie 
beim Leuchtgas ■ auf einem Destillationsprozess der Kohle. Daher sind die 
Apparate bedeutend einfacher, desgl. die Bedienung. Rechnet man hierzu, 
dass das Brennmaterial vollkommener ausgenutzt wird und die Reinigung 
des Gases keine grossen Schwierigkeiten macht, so ist es leicht erklärt, dass 
dieses Gas bedeutend billiger einstehen muss. Das geeignetste Material zur 
Darstellung sind Koks,  dann gasarme A n t h r a c i t k o h l e n  (bituminöse 
Kohlen nehmen langsamer Hitze an, weil sie ihrer Gase wegen abkühlend 
wirken). Früher wurden diese Kohlen in R e t o r t e n  mit Aussenfeuerung 
verbrannt, heute kennt man fast nur das vorteilhaftere G en e ra to ren s y s t em .  
Will man das Gas karburieren, so kombiniert man diese senkrecht gemau
erten Generator-Schachtöfen mit Retorten, um in letzteren, nachdem sie mit 
den Verbrennungsgasen erhitzt sind, Petroleumrückstände oder dergl. mit 
dem Wassergas zu fixieren.

Ist der Generator in praktisch erprobter hoher Schicht von oben mit 
Kohlen gefüllt, so werden dieselben entzündet und durch Einblasen von Luft 
zu hoher Glut gebracht. Dieser Prozess heisst das Auf- oder W arm bla se n .  
Es bildet sich in der unteren Kohlenschicht aus Kohle und Sauerstoff Kohlen
säure: C + 02 =  C02. Die Kohlensäure wird in der oberen Schicht reduciert. 
Kohle und Kohlensäure geben Kohlenoxyd C+C02 =  2 CO. Dieses ist das 
Schwelgas oder G e n e r a t o r g a s  und enthält nebenbei aus der Luft viel 
Stickstoff. Dieses Gas wird gewöhnlich hinter dem Generator verbrannt und 
zur Erhitzung der Luft und des Wasserdampfes benutzt.

Es folgt der zweite Prozess, das Gasmachen oder K a l t  b lasen .  Es 
wird überhitzter Wasserdampf eingeblasen und bei 600° entsteht aus Kohlen
oxyd und Wasser =  Kohlensäure und Wasserstoff-C 0+H 20 =  C02+ H 2, bei 
höherer Wärme, vollständig bei 1000° aus Kohle und Wasser =  Kohlenoxyd 
und Wasserstoff C+H20 =  iCO+H2 (1 : 2 Vol.), dann durch Wärmemin
derung, besonders bei Zuführung zuviel Wassers (500°) aus Kohle und 2 
Wasser =  Kohlensäure und Wasserstoff C+2 H20 =  C02+ 2  H2; jedoch 
bildet sich auch bei 1000° immer etwas Kohlensäure. Man lässt den Dampf 
abwechselnd unten und oben eintreten, damit die Kohlen nicht erlöschen. 
Wichtig ist es, dass von Anfang an eine möglichst hohe Hitze im Generator 
herrscht, denn H a r r i s  fand, dass bei 1125° : 99,4% Wasser sich mit der 
Kohle zersetzt hatten zu 50,9 Vol. % H; 48,5% CO und 0,6% C02. De l l -  
w i k gebraucht in seinen Öfen nur Koks, welche er möglichst vollständig zu 
Kohlensäure verbrennen lässt, wodurch gleich eine höhere Verbrennungswärme 
entsteht.

Aus diesem Grunde kann die Zeit des Kaltblasens bedeutend verlängert 
werden, wodurch also viel Wassergas und kein Generatorgas entsteht. Del lwik
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sieht also von einem brennbaren kohlenoxydhaltigen Generator-Gase ab. Man 
erhält mit diesen Apparaten ans 1 Kilo Koks 72% Wassergas, nach dem 
alten Verfahren 42%.

Das Generatorgas besteht aus Kohlenoxyd und Stickstoff, das Wasser
gas aus Kohlenoxyd und Wasserstoff. — Man rechnet gewöhnlich für 500 K. 
Koks 1000 Kbkm. Wassergas. Theoretisch genügen 0,4 K. Wasser dampf 
für 1 Kbkm. Wassergas. Es hat sich empfohlen, einen Exhaustor anzuwenden. 
Leider wird die Abhitze noch nicht genügend nutzbar gemacht, noch die vom 
Wassergas mitgeführte Wärme.

Nach T e s s i e  besteht Wassergas nach Volumprocenten aus: 28,3 H —
25,2 CO — 3,1 C02 — 1,2 N. Carburirt enthält es 26,6 Methan. Nach 
L u n g e  erfordert 1 K. Anthracit 1 K. Carburierungsmittel zu 1 Kbm. Wasser
gas. Theoretisch zusammengesetzt würde 1 Kbm. Wassergas nach Dicke 
beim Verbrennen 3023 Calorien liefern und eine Verbrennungstemperatur von 
2800° C.

Durch den Wassergas-Prozess wird die Umwandlung der Kohle in 
Licht und Kraft am höchsten ausgenutzt.

1000 HK. Stunden erfordern nach Cro issan t :
b. Wassergas-Glühlicht 0,5—0,7 Kilo Kohle, 
elektr. Bogenlicht 2—3 Kilo Kohle, 
elektr. Glühlicht 7—9 Kilo Kohle,
Steinkohlenglühl. (abzügl. Nebenprod.) 3—3,5 Kilo Kohle.

Man wendet Auerbrenner mit und ohne Cylinder an und es geben 
230 Liter Wassergas 65—70 Stunden-Kerzen; bei grösserem Gasdruck ist die 
Lichtstärke bis auf 160 Kerzen zu steigern; der Preis soll sich nur auf yi2 
des Leuchtgases stellen. Es ist berechnet worden, dass, wenn sämmtliche 
Gasanstalten Deutschlands in Wassergas-Anstalten nach dem Dell  w ick sehen 
Verfahren verwandelt würden, hierdurch eine jährliche Ersparnis von 4/5 
Kohlen =  2,820,000 Tonnen erzielt würde. Bei der Stahlschmelze im Martini
ofen mit Wassergas statt Steinkohlengas sollen ca. 2,000,000 Tonnen gespart 
werden können.

Man o d o r i s i e r t  das Wassergas der Giftigkeit wegen mit Mercaptan 
oder Carbylamin.

Die V e r u n r e i n i g u n g e n  bestehen hauptsächlich aus Kohlensäure, 
Stickstoff, Sauerstoff, Schwefelwasserstoff, welche leicht im Scrubber (Koks 
und Wasser) und durch Kalk entfernt werden. Roscoe fand, dass sich bei 
8 Atmosphären Druck aus Kohlenoxyd und Eisen Eisencarbonyl (Fe C OJ 
bildet, welches Eisenoxyd auf den Leuchtkörper niederschlägt; dasselbe wird 
durch Waschen mit Schwefelsäure entfernt. Vorteilhaft nimmt man deshalb 
innen getheerte eiserne Leitungsrohre.

Kleine Apparate zur Wassergas-Darstellung liefern die W ar s te in  er 
H ü t t e n w e r k e ;  grössere P i n t  sch-Berlin. Hierher gehört auch das Dowson- 
g a s ,  welches nur zu Heiz-  und K r a f t z w e c k e n  dient. Dasselbe besteht 
hauptsächlich aus Kohlenoxyd, Wasserstoff und Stickstoff; enthält für Be
leuchtungszwecke zuviel Stickstoff, 'zehnmal mehr als Wassergas. Es ist
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H a l b - W a s s e r g a s ,  ein Mischgas aus Generatorgas und Wasserstoff. Nach 
Tessie:  H 11,2 — CO 30,8 — C 02 2,2 — N 55,2. Es entsteht, wenn man 
zu den glühenden Kohlen g l e i c h z e i t i g  Luft und Wasserdampf einführt.

Dellwiek’s Wassergas-Appärat.

I. Fülltrichter für Kohlen. II. Kohlen, 
a b Kost, c d und e Eintritt der Luft, 
f g Austritt des Gases, h. Austritt 
des Verbrennungsgases, i k Eintritt 

des Dampfes.

Der Betrieb ist ununterbrochen und 
die Bedienung einfacher, daher D.-Gas 
noch billiger als Wassergas. Es brennt 
russfrei und hat grössere Heizkraft 
als dieses. Theoretisch aus 1 Wasser
gas und 4 Generatorgas zusammen
gesetzt würde es 4000 Calorien 
geben. Da 1 kbm. Wassergas 
3000 Cal., Dowsongas 4000 und 
Leuchtgas 5000 Cal. geben, so müssen 
zu Heiz- und Motorzwecken wei
tere Leitungen und Explosionsappa
rate als beim Leuchtgas genommen 
werden.

Kürzlich ist in I b b e n b ü r e n  
eine städtische Wassergas-Anlage 
eingerichtet worden.

Jedenfalls scheint das Wasser
gas noch eine bedeutende Zukunft 
zu haben.

Dowson-Gas-Apparat.

I. Dampfkessel. II. Generator bis a a mit Kohlen gefüllt. III. Skrubber mit 
Koks u. Wasser zur Peinigung des Gases; a Austritt des Dampfes; b Ein
saugung der Luft; c Eintritt des Dampf- u. Luft-Gemisches mit 4 Atm. Druck, 
d Austritt des Dowson Gases; e Eintritt des Gases in den Skrubber; f Aus

tritt des Gases.

Hierauf berichtete Prof. K a s s n e r  über neuere Arbeiten von En g ie r  
und W eis sb e rg ,  die Vorgänge bei der Vereinigung oxydierbarer Körper 
mit Sauerstoff der Luft bei gewöhnlicher Temperatur. Bei den meisten solcher
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Vorgänge ist die Thatsache der sogenannten Aktivierung des Sauerstoffs fest
gestellt worden, welche Erscheinung darin besteht, dass während der lang
samen Oxydation des einen Körpers solche Substanzen, welche an sich nicht 
das Vermögen besitzen, freiwillig Sauerstoff aufzunehmen, befähigt worden, in 
Gegenwart dev ersteren solches zu thun.

So wird z. B. Indigo, welches sich völlig indifferent der Luft gegen
über verhält bei Gegenwart von Triäthylphosphin entfärbt. Ebenso viel 
Sauerstoff wie an den aktivierenden Körper tritt, ebensoviel geht dabei in 
dessen Gegenwart an den zweiten, der sich für gewöhnlich nicht oxydieren 
lässt und welchen En gl er im Gegensatz zu dem ersteren den Acceptor nennt.

Während nun v a n ’t Hoff zur Erklärung solcher Autoxydations-Er- 
scheinungen die Spaltung eines Sauerstoffmoleküls in zwei entgegengesetzt 
elektrisch geladene Einzelatome annimmt, welche sich auf die beiden der 
Einwirkung unterworfenen Stoffe verteilen, stellt Engler die durch verschie
dene Versuche gestützte Behauptung auf, dass sich zunächst das ganze Sauer
stoffmolekül an den aktivierenden Körper anlagere und mit diesem ein Super
oxyd bilde, worauf das letztere allmählig die Hälfte seines disponiblen Sauer
stoffs an den Acceptor ab trete.

Zu den in ihrer aktivierenden Wirkung schon lange bekannten Stoffen 
gehört nun vor allem auch das Terpentinöl bezw. das in ihm enthaltene 
Pinen, dessen bleichende Wirkung ja auch vielfach in der Praxis benützt 
wird. Es gelang E n g l e r  in einer Reihe überzeugender Versuche zu zeigen, 
dass bei Verwendung einer titrierten Lösung von yioö normal indigoschwefel
saurem Natrium nahezu die Hälfte des absorbierten Sauerstoffes zur Ent
färbung des Farbstoffs verbraucht wird.

Vortragender besprach sodann die Ausführung dieser Versuche, demon
strierte schliesslich die Bildung von Wasserstoffsuperoxyd indem er Zink- 
spähne, Luft und destilliertes Wasser schüttelte; das Wassersuperoxyd wurde 
durch Blaufärbung von Jodzinkstärkelösung nachgewiesen.

Schliesslich teilte Herr Prof. P ü n i n g  aus einem Briefe des Nord
deutschen Lloyd mit, dass die d r a h t l o s e  T e l e g r a p h i e  bereits mit Erfolg 
zur Anwendung gekommen sei. Nach dem System S c h ä f e r  Budapest, be
findet sich auf dem Schiffe „Kaiser Wilhelm der Grosse“ und auf Borkum- 
Riff eine Station, wo in der Entfernung von 50 km Nachricht gegeben 
werden kann.

Der Mai-Ausflug der Sektion.
Am 17. Mai machte die Sektion ihren Ausflug und zwar nach Hamm 

zur Besichtigung mehrerer industriellen Werke.
Der erste Besuch galt den D e u t s c h - A m e r i k .  Lack und  F i r n i s 

w e r k e n  vorm. D e g e n h a r d t  u. Knoche ,  wo Herr D e g e n h a r d t  die Ge
sellschaft mit der grössten Zuvorkommenheit empfing und durch sämmtiiehe 
Abteilungen des bedeutenden Etablissements hcruinführtc. Sehr interessant
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war es, den Fortschritt in der Fabrikation der Lacke und Firnisse von den 
primitiven Apparaten der ersten Jahre bis zu den in jeder Beziehung vervoll- 
kommneten Maschinen der Neuzeit kennen zu lernen. Die Sektion wurde 
überrascht durch eine reichhaltige Ausstellung aller gebräuchlichen Harze, 
von den gewöhnlichen bis zu den fossilen und seltensten Collektionen. Die 
Besichtigung war über Erwarten unterhaltend und lohnend, wozu vor allem 
die klaren Erläuterungen des Herrn D e g e n h a r d t  beigetragen haben.

Von den Lackwerken zur B i e r b r a u e r e i  der  F i r ma  I s e n b e c k  u. 
Co. war zwar mehr wie ein Schritt, aber den meisten eine ganz angenehme 
Abwechselung. Die elektrische Bahn führte uns rasch zum Ziele, und ob
schon wohl ein jeder Teilnehmer des Ausfluges mit ähnlichen Einrichtungen 
bekannt war, so bot sich auch hier noch vieles interessante und neue. Am 
meisten imponierte der o b e r i r d i s c h e  Keller und Gährraum. In diesen 
mehrstöckigen Räumen wird durch vortreffliche Kühlvorrichtungen im Sommer 
und Winter genau dieselbe Temperatur innegehalten. Dabei weht eine frische 
angenehme Luft, wie sie in unterirdischen Kellern nie zu erhalten ist.

Die Kühl- und Eis-Maschinen, welche mit schwefliger Säure arbeiten, 
führen einen Strom eisiger Chlormagnesium-Lösung durch das ganze Ge
bäude. Diese Lösung kann nach Belieben weit unter 0° abgekühlt werden, 
ohne zu erstarren. Noch ein Blick wurde in den oberirdischen Keller ge
worfen, wo eine endlose Reihe Riesenfässer lagerte, dann aber zog es ein 
jeder vor, den dunklen kalten Keller mit einem herrlichen Plätzchen an der 
Sonne unter den Bäumen des freundlichen Gartens zu vertauschen, wo der 
Direktor der Firma die Sektion zu einer Probe des vorzüglichen Stoffes ein
lud. Wie nicht anders zu erwarten, fiel diese Analyse zu Gunsten des gast
lichen Hauses aus, sodass der Vorsitzende seinen Dank in einem gemein
schaftlichen donnernden Salamander ausklingen liess.

Den Rest des Abends verbrachte die Mehrzahl in der zur Zeit statt
findenden Gewerbe-Ausstellung auf dem Schützenhofe, bis der letzte Zug die 
höchstbefriedigte und vom besten Humor beseelte Gesellschaft wieder heim
führte.

Sitzung" vom  29. Oktober 1900.
Der Vorsitzende Prof. Dr. K a s s n e r  eröffnete die Sitzung, indem er die 

erschienenen Mitglieder und Gäs^e nach langer Sommerpause willkommen hiess 
und zu gemeinsamer Arbeit und reger Aussprache über wissenschaftliche und 
technische Dinge einlud.

Nach kurzen geschäftlichen Mitteilungen gedachte der Vorsitzende in 
warmen Worten des Heimgangs zweier langjähriger, eifriger Mitglieder der 
Sektion, des im Frühjahr verstorbenen Reg.-Rats Sc h räde r  und Oberland
messers Gräbke ,  zu deren Ehren sich die Anwesenden von ihren Plätzen 
erheben.

Hierauf hielt Professor K a s s n e r  den angekündigten Vortrag über 
Wärme-  und Tem p e ra tu r -M es s u n g en .  Derselbe zeigte,, dass man bei
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den Wirkungen der Wärme im praktischen Leben zweierlei zu unterscheiden 
habe, nämlich die Gesammtheit der hei irgend einem Vorgänge, z. B. bei der 
Verbrennung von Kohle oder bei chemischen Reactionen erscheinenden 
Wärme und zweitens die Concentration der Wärme in einem gegebenen 
möglichst engen Raum.

In ersterem Falle hat man den ab s o lu te n  Wärmeeffekt, im zweiten 
den p y r o m e t r i s c h e n ,  welchen letzteren man durch die erreichte Höhe in 
der Skala unserer T h e rm o m e te r  für n i e d r i g e  und der P y r o m e te r  für 
hohe Temperaturen zu bestimmen pflegt. Während nun der abso lute  
Wärme-Effekt, welchen ein bestimmter Vorgang erzeugt, unter allen Um
ständen derselbe  ist, sei es, dass man die produzierte Wärme auf einen 
kleinen oder grossen Raum, auf dieses oder jenes, sich dabei in seinem phy
sikalischen oder chemischen Zustand nicht verändernde Medium wirken lässt, 
ist der pyrom e t r i s c h e  Wärmeeffekt je nach den äusseren Bedingungen von 
grosser Verschiedenheit. Um so höher wird h ie r  die Temperatur, je reiner 
die in dem Verbrennungsprozess aufeinander wirkenden Stoffe sind, je weniger 
also Verunreinigungen als Ballast wirken und an der allgemeinen Erwärmung 
partizipieren.

So kommt es denn, dass sich beim Verbrennen von Kohlenoxyd in der 
doppelten Menge der für die Verbrennung erforderlichen Luft nur ein theo
retisches Maximum von 1734° C. ergiebt, während sich bei der Verzehrung 
des genannten Gases durch reinen Sauerstoff ein Soll von 7117° C. berechnet.

Um die Wärmequantitäten, wie sie in den jeweiligen physikalischen 
und chemischen Vorgängen auftreten, mit einander vergleichen zu können, 
bedarf man einer als Massstab dienenden Einheit. Diese ist in dem wohl
definierten Begriff der Calorie  gegeben, welche jene Wärmemenge darstellt, 
die von einem kg Wasser bei der Erwärmung um einen Grad Celsius aufge
nommen wird.

Der absolute Wärmeeffekt stellt also die Anzahl der Calorien dar, 
welche ein gegebenes Quantum Substanz bei seiner Verbrennung zu liefern 
vermag. 1 kg Steinkohle vermag z. B. 7—8000 Calorien zu erzeugen, 1 cbm 
Leuchtgas ca 5000, 1 kg Torf gegen 4000 u. s. w. Die Apparate, welche die 
Anzahl der realisierbaren Calorien eines Brennstoffes genau zu bestimmen 
gestatten, nennt man Ca lor ime ter .  Prof. K a s s n e r  zeigte nun einen 
speziell für die Wertbestimmung der verschiedenen Heizmaterialien bestimmten 
Apparat vor, welcher allgemein unter der Bezeichnung B e r t h e l o t -  
Ma h ie r  sehe Bombe bekannt ist. Die verschiedenen Teile desselben wurden 
eingehend erläutert und ihre Benutzung gezeigt.

Die zu prüfende Substanz wird in der mit komprimiertem Sauerstoff 
gefüllten Stahlbombe mittelst elektrischer Zündung zur Verbrennung gebracht 
und die so erzeugten Calorien auf das die Bombe umgebende Wasser über
tragen und darin mittelst Thermometer gemessen. Unter Benutzung ent
sprechender Correktionsformeln ergeben sich dann die richtigen Werte.

Der Apparat besitzt nicht bloss für genaue wissenschaftliche Unter
suchungen hohe Bedeutung, sondern auch für die Bestimmung der Güte der
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verschiedensten Brennmaterialien, deren wahrer Heizwert mit Sicherheit durch 
denselben zu ermitteln ist.

Einen nicht minder wichtigen und interessanten Apparat führte der 
Eedner in dem C ha te l i e r se he n  P y r o m e t e r  vor, welches zur Messung 
hoher Temperaturen bis 1700° C. hinauf vorzüglich geeignet ist. Die Wirkung 
dieses Instrumentes beruht auf der Entstehung eines mit der Temperatur in 
seiner Spannung schrittweise wachsenden elektrischen Stromes, dessen Po
tential durch ein sehr empfindliches Voltmeter gemessen wird.

Der Strom entsteht in einem aus Platin und Platinrhodium gebildeten 
Thermoelement und wird durch Leitungsdrähte zu dem an einem ruhigen 
Orte aufgestellten Spannungsmesser geführt, welcher direkt die Temperatur
grade abzulesen gestattet. So kann man denn mit Hilfe mehrerer Elemente 
an einem und demselben Ort, z. B. im Comptoir eines Etablissements, die in 
verschiedenen Oefen desselben herrschenden Temperaturen durch blosse Um
schaltung der an das Messinstrument angeschlossenen Leitungsdrähte hinter
einander feststellen, ohne seine Schritte zu den Öfen selbst zu lenken, ein ge
wiss bequemes Verfahren. Wie umständlich in der Handhabung und viel
fach unbequemer sind dagegen die meisten der bisher gebräuchlichen P )t o - 
meter, welche der Vortragende der Beihe nach besprach, wie z. B. die Metall
pyrometer, welche nebst Seger-Kegeln u. s. w. der V ersammlung gezeigt wurden.

Fernerhin behandelte Prof. Kas sn e r  die verschiedenen nacheinander 
aufgestellten Theorien über die erstaunliche Lichtwirkung unserer modernen 
Glühstrümpfe Au er sehen Systemes, über welche auch in der Sektion früher 
schon, dem jeweiligen Standpunkte unserer Erkenntnis entsprechend, von dem 
Vortragenden berichtet wurde.

Die ursprünglichen Ansichten über eine besondere Luminiscenz der 
seltenen Erden oder einer katalytischen Wirkung derselben auf die zur Ver
brennung kommenden Stoffe (Bunte) sind durch Experimente von Le Ch a
te l ie r  und Bo ud ou a rd  widerlegt worden, und ebenso durch solche von 
N ern s t  und Bose.

Die hohe Lichtwirkung beruht lediglich auf dem Umstand, dass infolge 
geringerer Strahlungsintensivität im roten und intraroten Teil des Spektrums 
der aus Cer und Thor bestehende Glühkörper eine um etwa 300° C. höhere 
Temperatur annimmt als unter gleichen Umständen ein schwarzer Körper wie 
z. B. das magnetische Eisenoxyd.

Wie stark die Lichtmission mancher Stoffe durch die hohe Temperatur 
des umgebenden Mediums werden kann, demonstrierte der Vortragende durch 
Vorführung einer Zirkonlampe, deren Glühkörper durch eine mittelst reinen 
Sauerstoffs gespeiste Leuchtgas-Flamme zu lebhaftestem das Auge blendenden 
Glanze gebracht wurde.

Es folgten alsdann noch einige mit reinem Sauerstoff ausgeführte Ex
perimente, für welche das erforderliche Gas einer Stahlflasche entnommen 
wurde, in welcher es auf etwa 120 Atmosphären comprimiert, im Handel zu 
beziehen ist.

Ein mit derselben verbundenes einstellbares Reduzier-Ventil gestattete 
dem Vortragenden, den Sauerstoff unter beliebigem, dem jeweiligen Zwecke



108

entsprechenden und stets konstanten Druck aus dem Stahlbehälter austreten 
zu lassen.

An den mit grossem Beifall aufgenommenen Vortrag schloss sich eine 
anregende Diskussion. Der Vortragende erntete auch besonders dadurch den 
Dank der Sektion, dass er sich der Mühe unterzog, die seltenen und kost
spieligen Apparate vorzuführen, welche kennen zu lernen dem Laien wohl 
wenig Gelegenheit geboten werden dürfte.

Darauf berichtete Herrr Oberlehrer P l a s s m a n n  über von Mitgliedern 
des „Vereins von Freunden der Astronomie“ herausgegebenen Me teor -Mel -  
d u n g s - P o s t k a r t e n ,  welche das Wesentliche enthalten, worauf bei Meteor
beobachtungen Wert gelegt wird. Nach Ausfüllung der Rubriken könnnen 
die Karten portofrei an die Kgl. Sternwarte in Berlin eingesandt werden. 
Herr Oberlehrer Plassmann ist gern bereit, Freunden der Astronomie der
artige Karten zur Verfügnng zu stellen.

Sitzung vom  28. November 1900.
Obschon an diesem Abende nur kleine Mitteilungen auf der Tages

ordnung standen, gestaltete sich die Sektions-Sitzung dennoch zu einer äusserst 
lehrreichen und interessanten.

Herr Prof. Dr. P ü n i n g  referierte über ein neueres Werk über T rocken-  
Elemente .  Unter den zahlreichen Elementen dieser Classe verdient das
jenige besondere Erwähnung, bei welchem die Füllung neben Chlorammonium 
Calciumchlorid enthält. Die Wirkung dieses Zusatzes wird wohl haupt
sächlich darauf beruhen, dass Calciumchlorid ein äusserst hygroskopischer 
Körper ist, welcher das Element feucht erhält und Crystallbildungen neuer 
Körper, welche Widerstand geben und z. B. beim Leclanche-Element nach 
Prof. K a s s n e r  aus bas. Zink-Ammoniumchlorid bestehen, verhindert.

Herr v. K u n i t z k i  gedachte der „ F o r t s c h r i t t e  in der  k ü n s t l i c h e n  
B e l e u c h t u n g “ als Ergänzung zu der ausführlichen Abhandlung im vorigen 
Jahresberichte.

D ie N e r n s t - L a m p e .  Nach 3 Jahren angestrengter Thätigkeit hat 
die Allg. Electr.-Ges. Berlin endlich eine brauchbare Nernstlampe konstruiert. 
Bekanntlich wird in dieser Lampe ein Nichtleiter der Electrizität, ein Mag
nesia-Cylinder, durch Vorwärmen zu einem Leiter und strahlt dann in blendend 
weissem Lichte, pro Kerze mit dem halben Verbrauch an electrischer Energie 
wie die gewöhnlichen G-lühlampen. Diese Nernstlampen werden für eine 
Leuchtkraft von 65—135 Kerzen und 110—220 Volt Spannung eingerichtet; 
pro Kerze 1V2 Watt. Zur Erhöhung der Leuchtkraft wird dem Magnesia-Cy
linder 1% Ceroxyd zugesetzt. Um zu verhindern, dass bei dem geringen 
electrischen Widerstand des erhitzten Magnesia-Cylinders zuviel Strom 
unnötig verloren geht, musste ein Widerstand hinter dem Cylinder eingeschaltet



werden. Dieser bestellt zur Zeit aus 
einer um eine Porzellanröhre gewundenen 
Platinspirale, doch hofft man einen billi
geren Widerstand zu finden. Es giebt 
nun Lampen, wo der Cylinder mit einer 
kleinen Flamme angewärmt werden muss 
und welche daher offen brennen. Com- 
plizierter ist die Nernstlampe mit selbst
tä t ig e r  Vorwärmevorrichtung. Hier 
besteht der Vorwärmer aus einer Por
zellanspirale, welche einen Platinfaden 
enthält. Diese Spirale ist locker um 
den Magnesia-Cylinder gewunden. Der 
Strom geht zuerst durch den Platin
draht, erwärmt die Spirale und so den 
Magnesia-Cylinder. Letzterer wird jetzt 
leitend, glühend und leuchtend. Nach 
Passierung des Magnesia-Cylinders geht 
der Strom also zum Widerstand, von 
da zu einem Electromagneten, welcher 
sofort eine Feder anzieht, wodurch der 
Kontakt der Heizspirale für den elek
trischen Strom geöffnet und die Heizung 

ausser Thätigkeit gesetzt wird. Diese Lampe wird mit einer Glasglocke 
umgeben. Dieselbe kann für Gleichstrom und Wechselstrom eingerichtet 
werden; der .Brenner hat eine Brenndauer von ca 300 Std. und kann ebenso 
wie der Widerstand leicht ausgewechselt werden. Preis der Lampe 12,50 
bis 14,50 Mk.

Die A c e ty le n -B e le u c h tu n g . Die Acetylen-Beleuchtung ist insofern 
vervollkommnet, als von Cassel aus ein Acetylen-Glühlichtbrenner zum Preise 
von 4,70 bis 6,70 Mk. inch Cylinder und 6 Glühkörpern in den Handel ge
bracht wird. Bei diesem Glühlicht soll eine Gaserspaanis von 50% erreicht 
werden. Bei 100 mm Druck entsteht eine Flamme von 30 H. Kerzen, welche 
bei einem Carbidpreise von 30 Pfg. nur ca 1,2 Pfg. pro Stunde kostet.

Praktisch, solide und ungefährlich ist der neue Acetylen-Apparat 
„Planet“ der Ges. für Heizungs- und Beleuchtungswesen in Heilbronn a./N, 
Diese Firma liefert auch Heizkörper für Acetylen.

Das L u c a s-L ic h t. Ingenieur L ucas in Berlin hat nach der Techn. 
Rundschau eine neue Auerlampe konstruiert, welche sich auf die Beobachtung 
gründet, dass sich die Leuchtkraft durch eine Erhöhung des Gasdruckes bis 
zu ihrer 10fachen Grösse steigern lässt. L ucas erzeugt dieses Pressgaslicht 
im wesentlichen nur durch andere Abmessung der Teile der Gaslampe; er 
verwendet einen sehr hohen Zug-Cylinder und ein sehr langes Mischrohr, wo 
eine innigere Mischung des Gases mit Luft stattfindet. Bei einer Lichtstärke 
von 5 bis 600 Kerzen (Auerlicht 80 Kerzen) soll diese Lampe pro Kerzen-

ln der Mitte der Magnesiastab, um
geben vom Vorwärmer; über diesem 
Brenner wird der Vorschaltwider

stand befestigt.
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stunde Ml* 1 Liter Gas verbrauchen, so dass sich das L ucas-L ich t ca drei
mal so billig als das electrische Bogenlicht stellen würde. Den Vertrieb 
dieses Lichtes hat die hiesige Firma L ang  h ö r st.

Das G re y so n -G a sg lü h lic h t. G reyson de Schod t erfand eine 
Lampe, welche einen Mischcylinder für Gas und Luft enthält, worin eine nach 
einer Parabel gekrümmte Fläche einen Widerstand bietet und sodann das 
Gasgemisch durch zwei umgekehrt aufeinander gesezte Hohlkegelstrümpfe 
dem Brennerkopfe mit Lochcylinder zugeführt wird. Es eignet sich für in
tensiv starke Beleuchtung; 220 Liter Gas erzeugen pro Stunde 220 H. Kerzen. 
Fabrikant: A. E is n e r , Berlin.

Die G e n e ra to r  G aslam pe. Die Generator-Ges. 
benutzt wie bei den alten Siemensscken Regenerativ
brennern an gewärmte Luft. Diese wird dem Glühlicht 
durch einen zweiten weiteren Cylinder, welcher unter dem 
Brenner herabreicht und unten geschlossen ist, also die 
Luft nur von oben hereinlässt, zugeführt. Bei gleicher 
Lichtstärke sollen 25% Gas erspart werden. Dement
sprechend wird auch die Luft weniger verschlechtert und 
nebenbei findet eine geringere Wärmestrahlung statt. 
Dieser Cylinder kann auf jede Lampe aufgeschraubt 
werden.

A u e r’s e lec tr . O sm ium -G lühlam pe. Die neue 
electr. Glühlampe von A uer enthält statt Kohle einen 
Osmium-Faden. Osmium hat einen aussergewöhnlich hohen 

Schmelzpunkt 2500° und ist deshalb widerstandsfähiger. A uer ist es zuerst 
gelungen, Osmium fadenförmig darzustellen. Stromverbrauch ca 1% Watt, 
also soviel âls die Nernstlampe und halb soviel als die Edisonlampe. Das 
Licht ist rein weiss. Der Osmiumfaden überdauert 1000 Brennstunden, erträgt 
aber nur eine Spannung von 25 Volt. Da unsere elektr. Werke meist für 100 Volt 
eingerichtet sind, so müssten stets 4 Flammen gleichzeitig brennen, oder es 
müsste eine Transformation stattfinden. Es ist vielleicht wichtig für die Be
leuchtung von Eisenbahnwagen, weil man hier leichter Ströme mit niedriger 
Spannung erzeugen kann.

V erb esse ru n g en  des B o g e n lic h te s . Auch die Bogenlichtlampe 
ist durch eine Erfindung B rem er’s in Neheim a. R. verbessert worden, 
worüber Prof. We d d i n g  berichtet. Br emer  stellt Bogenlampenkohlen dar, 
welche mit 20—50% nicht leitender Metallsalze (Flussspath) versehen sind. 
Ebenso wie beim Auer  licht seltene Erden bis zu Weissglut erhitzt, eine grosse 
Lichtmenge ausstrahlen, so besitzen diese Kohlen ein so grosses Lichtaus
strahlungsvermögen, dass die Br emer  lampe bei gleichem Energieverbrauche 
die 3- bis 4 lache Lichtmenge als eine bisherige Bogenlampe aussendet. Eigen
tümlicherweise sind nicht die glühenden Kohlenenden, sondern der Lichtbogen 
die hauptsächlichsten Stellen der Lichtausstrahlung. Die Kohlen sind V-förmig 
angeordnet, sodass keine störende Schattenbildung eintreten kann. Wichtig
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ist die grossere Durchdringungsfähigkeit der Bremer  lampe durch Hebel. 
Dieses Licht ist reicher an roten und gelben Strahlen, als das gewöhnliche 
Bogenlicht und deshalb für Scheinwerfer und Leuchtfeuer geeigneter. Die 
roten und gelben Lichtstrahlen unterscheiden sich von den blauen durch eine 
grössere Wellenlänge und sollen deshalb gleichwie grosse Wasserwellen leichter 
Hindernisse überwinden. Stromverbrauch 10—15 mal geringer als bei N e rn s t -  
und Osmium-Licht, etwa 0,17 Watt.

Bremer benutzt auch Sammellinsen, um die Strahlen einer Lichtquelle 
zu einem Lichtbündel zu vereinigen und dieses dann schnell rotierend über 
eine grosse Fläche zu reflektieren, sodass dem Auge die ganze Fläche gleich- 
massig hell erscheint. Die Rotation dauert V5 Sekunde; er erreichte in Paris 
eine Max. Helligkeit von 80680 Kerzen.

Auch E. Rasch ,  Potsdam hat eine neue Bogenlampe mit Electroden 
von feuerbeständigen Substanzen (Magnesia, Kalk, Thoroxyd, Zirkonoxyd) 
konstruiert. Die Stäbe müssen durch Kohle angewärmt werden, weil sie kalt 
Nichtleiter sind. Höchste Temperatur und weisses Licht. Auch die gas
förmigen Stabteilchen leuchten und verteilen und mildern die Lichtquelle. 
Durch Zusätze können dekorative, gefärbte Lichter hergestellt werden. Öko
nomie 0,25 W. =  V2 des gewöhnlichen Bogenlichtes und 5 mal besser als 
Nernst .

Das k a l t e  Lich t .  Prof. R. Dubois Lyon, züchtet Photobakterien, 
welche das Meeresleuchten hervorbringen, in Bouillon oder Ölkuchen Absud. 
Dieses lebende, physiologische Licht ist fast ohne Wärme und chemische 
Strahlen. Es erstrahlt lebhaft bei Luftzutritt. Auf der Pariser Ausstellung 
war dasselbe im Palais de l’optique in einer Art Schusterflaschen ausgestellt.

Zur Theor ie  des Lichtes.  Auch über die Theor ie  des L ich te s  
sind neue Arbeiten veröffentlicht. Nach der heute gültigen Wellentheorie 
entsteht Licht durch Ätherschwingungen. Dieses schwingende Medium unter
liegt fortdauernden Forschungen. Nach den Untersuchungen von Lenard ,  
Thoms on,  Richa rz  und L a n g  sind die Kathodenstrahlen elektrisch ge
ladene Materie und zwar durch die Energie der ultravioletten Lichtstrahlen 
von geladenen Körpern losgerissen. Wie die Jonen der Elektrolyse aus 
elektrisch geladenen Teilchen bestehen, so die Träger der Kathodenstrahlen, 
nur unendlich kleiner als die Atome der Chemie und in ihrer Grösse von der 
jeweiligen Materie unabhängig (vielleicht gleiche Urbestandteile der Materie). 
Deshalb glauben die Naturforscher, dass die Newtonsche Emanations- oder 
Corpuscular-Theorie, welche Licht für eine von leuchtenden Körpern ausge
sandte Materie erklärt, allerdings in wesentlich geläuterter Form, Wiedererstehen 
werde — gleichwie die elektro-chemische Theorie von Berzelius in der Jonen- 
theorie der Elektolyse. — An dieses anregende Thema knüpfte sich eine leb
hafte Diskussion.

Sodann machte Herr Bat te ux ,  technischer Assistent der Provinzial
verwaltung, sehr wichtige und überraschende Mitteilungen über Boisonn es ’ 
B in o c u l a r - P h o t o g r a p h i e .  Ausgehend von der Umständlichkeit der früheren 
photographischen Verfahren, wodurch diese Thätigkeit in den Händen weniger
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Fachleute blieb, gedachte er der Einführung der Bromsilber-Trocken-Platten 
in den 80 er Jahren, wodurch auch Laien in die Lage gebracht wurden, Bilder 
zu erzeugen. Weiterhin verbreitete sich derselbe über die Kunst in der Photo
graphie und dass die Einfarbigkeit kein Hinderniss zu einem Kunstwerk sein 
könnte. Doch besteht hier die Kunst nicht in der vollbewussten Wiedergabe 
eines künstlerischen Gedankens, sondern in der geschickten Auswahl des 
Gegenstandes, in der malerischen Beleuchtung und vor allem in der geschmack
vollen Wiedergabe. Aber einen Hauptfehler besitzt die Photographie, dass 
sie die Dinge nur mit einem Auge betrachtet. Schon G. H i r t t  sagte 1891 
in seiner Kunstphysiologie: „Nur die Übertragung stereoskopischer Aufnahmen 
auf ein Bild würde dem beidäugigen Sehen gerecht werden.“ Ducos du 
H a u s o n  kam 1894 der Sache mit seinen stereoskopischen Bildern näher, 
welche er rot und blau, etwas verschoben aufeinander drückte und mit gleich
farbigen Gläsern betrachten liess (Anaglyphe). M. Dar ie r ,  Maler in Genf, 
sagt: „Alle Zeichnungen und Malereien unserer Meister sind unter der be
wussten oder unbewussten doppeläugigen Betrachtung entstanden. Alle Um
risse sind doppelt. Dadurch dass die Menschen die Dinge mit zwei Augen 
betrachten, sehen sie um dieselben herum. Warum sollte sich der Photograph 
an diese Einäugigkeit eigensinnigerweisefestklammern?“ So sprach ein Künstler! 
— Dem Photographen Ferd.  B o i s o n n e s  ist es gelungen, den Ansprüchen 
des Künstlers gerecht zu werden. Mit einer besonderen Camera brachte er 
eine stereoskopische Aufnahme zusammen aut eine Bildfläche. (Binocular- 
Bilder). Diese Bilder erregten auf der Pariser-Welt-Ausstellung Aufsehen 
und erhielten einen Grand Prix. Dort fand Herr B a t t e u x  die Bilder und 
machte bei seiner Rückkehr sofort Versuche in dieser Richtung. Zuerst wurde 
versucht, die Bilder nacheinander auf dasselbe Positiv zu bringen; sodann, 
die Negative nach dem Dr. P rach tsc he n  Verfahren aufeinander zu bringen 
(Durchschnitts-Bilder). Alle erreichten die Pariser Bilder nicht und es wurde 
versucht, auf theoretischem Wege die Möglichkeit der Herstellung eines Bi- 
nocular-Objektivs festzustellen. Das ist Herrn B a t t e u x  gelungen, wie die 
vorgelegten Aufnahmen bewiesen. Besonders durch ihre Plastizität bringen 
diese Bilder einen künstlerischen Effekt hervor.

Hierauf gab Prof. Dr. K ass n e r  einige Ergänzungen zu dem schon 
früher von ihm behandelten Thema der Autoxydation, welches seit den Arbeiten 
T raub es  von vielen Forschern bearbeitet worden ist. Der Vortragende be
sprach die von Ma nc ho t  experimentell nachgewiesene Selbstoxydation der 
Phenole; ferner die Überführung des farblosen Indigweiss in blauen Indigo 
durch den Sauerstoff der Luft und begleitete seine Ausführungen durch ent
sprechende Versuche.

So zeigte er, wie eine fast farblose klare Indigweisslösung (Indigküpe) 
beim Schütteln mit Luft tief blau und eine blutrote Lösung von Anthranol 
farblos wurde, indem in beiden Fällen der Sauerstoff der Luft die entsprechende 
Änderung durch seine oxydierende Wirkung hervorbrachte.

Von manchen hierher gehörigen Erscheinungen, sofern sie nur rasch 
genug und vollkommen eintreten, pflegt der Chemiker praktischen Gebrauch



zu machen. Dies ist besonders von der Pyrogallussäure, einem Trioxyphenol, 
der Fall, welche in alkalischer Lösung dazu benutzt wird, quantitativ den in 
Gasgemischen enthaltenen Sauerstoff zu bestimmen. Prof. K assn er  er
wähnte weiterhin die interessanten Arbeiten von v. Ba ye r  und V i t t i g e r ,  
denen es gelungen war, ein intermediäres Produkt der Selbstoxydation des 
Benzaldehyds, das sogenannte Benzoylwasserstoffsuperoxyd, aufzufinden. Dieser 
Körper entsteht bei der unter Ausschluss von Wasser vorgenommenen Ein
wirkung von Sauerstoff auf Benzaldehyd und stellt einen Körper von kräftig 
oxydierender Wirkung dar. Aus Jodkalium vermag derselbe Jod abzuscheiden, 
Farbstoffe zu bleichen u. s. w.

Die Bildung dieses Körpers kann als Beweis dafür gelten, dass bei ge
wissen Autoxydationen zunächst ganze Moleküle Sauerstoff aufgenommen 
werden. Die auf diese Weise entstandenen Superoxyde geben dann meist 
nachträglich in einer zweiten Phase, die allerdings sehr schnell verlaufen 
kann, die Hälfte des erst aufgenommenen Sauerstoffs an weitere Mengen zu 
oxydierender Substanz an. Freilich nahmen bisher andere Forscher von vorn
herein eine Teilung des aufgenommenen Sauerstoffs an und besonders H a b e r  
und Br an gelang es, den Nachweis zu führen, dass der Vorgang bei der 
unter Ausschluss von Wasser erfolgten, sogenannten „trockenen“ Autoxydation 
keineswegs mit den Erscheinungen sich deckt, welche bei der „nassen“ Selbst
oxydation auftreten. Besonders interessant sind in diesem Falle die von 
O s t w a l d  ans Licht gezogenen, „gekoppelten“ Reaktionen, bei denen sich die 
Sauerstoffwirkung gleichzeitig auf 2 Körper erstreckt, welche a) als Autoxy- 
dator und b) als Acceptor (Engler) bezeichnet werden. Beispiele solcher 
Vorgänge sind Oxydation eines Gemisches von Salzen der schwefligen und 
arsenigen Säure, von Benzaldehyd und Indigo u. s. w.

Sitzung vom  28. Dezember 1900.
Als erster Punkt der Tagesordnung fand eine N e u w a h l  des V o r 

s ta n d e s  statt. Der alte Vorstand wurde durch Akklamation wiedergewählt. 
Sodann referierte Herr Prof. P ü n i n g  im Anschluss an seine Mitteilungen 
in der Oktober-Sitzung 1899 über das S c h n e l l t e l e g r a p h e n - S y s t e m  von 
Po l l ä k  und Viräg. Mit diesem Telegraphen können 60000 Worte in der 
Stunde auf die grössten Entfernungen übertragen werden. Der Empfangs
apparat besteht aus einem Telephon, dessen Membran mit einem kleinen Kon
kavspiegel verbunden ist. Durch negative oder positive elektrische Ströme 
wird der Spiegel durch die Membran des Telephons mitbewegt, wodurch das 
von dem Spiegel reflektierte Licht einer Glühlampe auf einem in Bewegung 
befindlichen Papier Zacken beschreibt. Dieses Papier ist lichtempfindlich, 
sodass das Bild jener Zacken fixiert werden kann. Die Verbesserung des 
Apparates besteht nun darin, dass nicht mehr zusammenhängende Striche, 
sondern eine wirkliche Kursivschrift auf dem Papier erzeugt wird, welche

8
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also jeder lesen kann. Um die Kursivschrift hervorzubringen, muss das re
flektierte Licht des Spiegels die entsprechende Bewegung hervorbringen. Die 
Bewegung des Spiegels durch die Telephon-Membran geschieht nun durch 
abwechselnd negative oder positive, schwache oder starke elektrische Ströme, 
welche von der Aufnahmestation durch zwei Drähte dem Empfangsapparat 
übermittelt werden. Diese verschiedenen Ströme werden mit Hülfe des be
kannten durchlochten Papierstreifens erzeugt, wobei die Grösse und Stellung 
der Löcher massgebend ist. Vermittelst eines Perforators kann jeder die stets 
einem Buchstaben entsprechenden Löcher gleichzeitig ausstanzen. Diese in 
Ungarn bereits erprobte Methode der Schnelltelegraphie gehört zu den be
deutendsten Fortschritten auf dem Gebiete der Telegraphie.

Dr. med. R i c h t e r  berichtet über eine K o c h s a l z w a s s e r q u e l l e ,  
welche im vorigen Sommer bei H a n d o r f  gefunden wurde. Der Schwimm
verein „Münster“ unter der bewährten Leitung des Herrn Obertelegraphen
sekretär B ände r  bohrte etwa zwei Minuten von der Station Sudmühle ent
fernt in der Nähe der Werse nach Trinkwasser für seinen Badediener. An
statt Trinkwasser zu gewinnen, stiess man zweimal auf eine Kochsalzwasser- 
quelle. Nach der Untersuchung eines hiesigen chemischen Laboratoriums ent
hält ein Liter dieses Wassers:

d o p p e l t  k o h l e n s a u r e s  Eis enoxydul  . 0,0688 Gr.
schwefelsaurer Kalk ...................................... 0,0114 „
saurer kohlensaurer Kalk . . . .  0,2270 „
saure kohlensaure Magnesia . . . 0,1566 „
salpetersaures N a t r o n ..................................  0,0293 „
doppeltkohlensaures Natron . . . 0,6730 „
C h lo rna t r iu m  (Kochsalz) . . . .  4,4620 „

Auch ist anzunehmen, dass freie Kohlensäure darin enthalten ist. Besonders 
wichtig ist neben dem Gehalte an Kochsalz der des Eisens, weshalb das 
Wasser auch ebenso gut zu den Eisenwässern gerechnet werden kann. Ausser
dem ist der geringe Gehalt an doppeltkohlensaurem Natron noch zu berück
sichtigen. Wird diese Quelle zunächst bekannten deutschen Kochsalzwässern, 
die zu Trinkkuren dienen, eingereiht, so erhält man folgende Übersicht:

Kochsalz in 1 Liter Wasser.
Baden-Baden, Hauptquelle . . . .  mit 2,01 Gr.
Cannstadt, Quelle Weiblein . . . .  „ 2,45 „
Soden, W a rm b ru n n e n .................................. ...........  3,34 „
Kronthal, Kronthalbrunnen . . . .  „ 3,54 „
H a n d o r f - M ü n s t e r ............................................ „ 4,46 „
Kissingen, R a c o c z y ............................................ „ 5,82 „
Wiesbaden, Kochbrunnen . . . .  „ 6,83 „
Pyrmont, Salztrinkquelle . . . .  „ 7,05 „
Homburg, Elisabethbrunnen . . .  „ 9,86 „

Handorf steht also zwischen Kronthal und Kissingen.
An Eisen übertrifft es ferner:

Doppeltkohlens. Eisenoxydul 
in 1 Liter Wasser.
mit 0,038 Gr.St. Moritz, neue Quelle
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Reinerz, laue Quelle 
Petersthal, Petersquelle 
Stehen, Tempelquelle 

und steht mit
nicht weit hinter: 

Spa, Pouhon 
Pyrmont, Hauptquelle 
Schwalbach, Stahlbrunnen .

mit 0,037 Gr. 
„ 0,045 „
„ 0,062 „
„ 0,068 „

„ 0,071 „ 
„ 0,077 „ 
„ 0,083 „

Ob die Zukunft das Nachbardörfchen Handorf in diese Tabellen in 
Wirklichkeit einreihen wird, ist eine andere Frage. Jedoch sollen nach An
gabe des Berichterstatters mit Beginn des Frühlings neue Nachforschungen 
angestellt werden.

Anknüpfend an einen von ihm früher gehaltenen Vortrag über W ä r m e 
k r a f t m a s c h i n e n  besprach Prof. Bus m a n n  die neueste Erfindung auf 
diesem Gebiete, den Die se lm oto r .

Derselbe besitzt, wie der Ottosche Gasmotor einen einerseits offenen 
Cylinder, in dem sich ein luftdicht anschliessender Kolben auf und ab bewegt. 
Die gerade geführte Kolbenstange wirkt durch die Pleuelstange auf die Kurbel 
des Schwungrades. Beim ersten Kolbenhübe wird nur Luft angesaugt, die 
dann bei dem zweiten rückwärts gehenden Hube auf 30—36 Atmosphären 
verdichtet wird und dadurch eine Temperatur von ca 600 Grad erhält. Der 
jetzt in dieselbe eingeführte Brennstoff (flüssiges Petroleum in feingeteiltem 
Zustande) entzündet sich sofort und verbrennt allmählich während des ganzen 
3. Kolben ganges, der also in Folge des Druckes der hochgespannten Ver
brennungsgase der eigentlich arbeitleistende ist. Ist der Kolben beim unteren 
toten Punkte angelangt, so öffnet sich ein Auspuffventil, und die Verbrennungs
gase werden, nachdem sie die Spannkraft der äusseren Luft angenommen, 
beim 4. Kolbengange nach aussen befördert. Darauf beginnt dann der be
schriebene Vorgang von neuem. Eine kleine Luftpumpe, die von der Ma
schine selbst getrieben wird, bringt zunächst den Brennstoff unter die starke 
Spannung von 45—50 Atmosphären, so dass er in die stark komprimierte 
Luft eingepresst werden kann, und sorgt andererseits dafür, dass in einem 
nebenstehenden Luftbehälter hinreichend komprimierte Luft zum „Anlassen“ 
der Maschine angesammelt wird.

Redner vergleicht dann den Dieselmotor mit den übrigen Gaskraft
maschinen und bespricht die Vorzüge des ersteren. Dieselben bestehen, wie 
des weiteren ausgeführt wird:

1. in der stärkeren Verdichtung des Gases vor der Zündung, wodurch 
der thermische Wirkungsgrad der Maschine bedeutend erhöht wird.

2. in der absolut sicheren Zündung ohne Flamme,
3. in der Art der Verbrennung, die nicht explosiv, sondern während 

des ganzen dritten Kolbenganges erfolgt, so dass die Verbrennungsenergie 
allmählig auf den Kolben übertragen wird,

4. in der vollkommenen Regulierbarkeit und
8*
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5. in dem Umstande, dass die Maschine leichter „angelassen“ werden
kann.

Dem stehen als Nachteile gegenüber die Notwendigkeit einer sorg
fältigen Wartung, der hohe Preis und die Schwierigkeit, hei den hohen 
Spannungen Yenfcile und Kolben dicht zu halten. Würde es gelingen, diese 
Übelstände zu beseitigen, so würde der Dieselmotor, der in theoretischer 
Hinsicht einen grossen Fortschritt bedeutet, bald den Wettbewerb mit den 
anderen Gaskraftmaschinen erfolgreich aufnehmen.

Es sprach hierauf Herr Prof. K a s s n e r  über die V e rg i f tun g  
durch  K o h le nox yd  und die B e h a n d l u n g  der d u r c h  E in a th m e n  
s c h ä d l i c h e r  G ase  E r k r a n k t e n .

Über Kohlenoxyd-Vergiftung und die neue 
M öglichkeit ihrer Heilung.

Von Prof. Georg Kassner .

Als vor einiger Zeit die Nachricht durch die Blätter ging, dass ein 
hervorragender Führer der deutschen Truppen im Kriege gegen China, nämlich 
der Oberst Graf York  von  W a r t e n b u r g  durch Kohlenoxydgas-Vergiftung 
ums Leben gekommen sei, musste ich beim Lesen dieser Nachricht an eine 
wichtige Arbeit denken, welche von dem französischen Forscher A. Mosso*) 
inzwischen über die Behandlung von Kohlenoxyd-Intoxikationen publiziert 
wurde, und welche mir für die Therapie solcher Fälle von hoher Bedeutung 
zu sein scheint. Sie verdient es bei der ungemeinen Häufigkeit schlimmer 
Vergiftungsfälle allgemein beachtet und in ihren praktischen Vorschlägen und 
Folgerungen befolgt zu werden. Bekanntlich hatte sich Oberst Graf York 
bei der Expedition nach Kalgan, als die Truppe auf dem Rückmarsch in 
Hwasai sich befand, Becken mit glühenden Kohlen, welche dort das einzige 
Heizungsmittel bilden, in sein Nachtquartier bringen lassen. Die Einatmung 
des daraus entwickelten Kohlenoxyds kostete dem Grafen das Leben.

Man kann wohl der Ansicht sein, dass es noch möglich gewesen wäre, 
den verstorbenen Truppenführer, da derselbe noch Lebenszeichen gab, als 
man ihn auffand, und erst mehrere Stunden nach Beginn der Wiederbe
lebungsversuche starb, zu retten, wenn den Beteiligten die Resultate der in 
folgendem kurz zu behandelnden Arbeiten von H a l d a n e  und von Mosso 
bekannt und die geeigneten Vorrichtungen zur Hand gewesen wären.

H a l d a n e  hatte durch Versuche mit Mäusen gezeigt, dass auch ein 
sehr hoher Betrag der Atmungsluft an Kohlenoxyd seine tötliche Wirkung 
verliert, wenn die Tiere sich in reinem Sauerstoff unter einem Druck von zwei 
Atmosphären befinden.

*) Sitzungsbericht der Academie des Sciences, vom 3. Sept 1900 
(Comptes rend.)



Jahresbericht
des

für 1900/1901.

A. A bteilung Münster.
Der Vorstand des Vereins bestand, wie im vergangenen 

Jahre, aus den Herren:
Professor Dr. P ie p e r ,  Direktor.
Professor Dr. S p a n n a g e l ,  Sekretär.
Provinzialkonservator Baurat L udo r f f ,  |  Konservatoren des
Professor Dr. J o s t e s ,  f Museums.
Kgl. Bibliothekar Prof. Dr. B ah lm an n ,  Bibliothekar.
Kgl. Archivdirektor, Archivrat Prof. Dr. P h i l i p p i ,  Archivar.
Oberleutnant a. D. von Spiessen,  Münzwart.
Rentner H e lm u s ,  Rendant.

Die Zahl der V e r e i n s m i t g l i e d e r  belief sich am 1. Januar 
1901 auf 470, von denen 210 hiesige, 260 auswärtige sind.

Aus Anlass des 75. Stiftungsfestes im Dezember 1900 wurde 
der Sekretär des Kaiserlich archäologischen Instituts in Berlin 
Herr Professor Dr. C on ze  zum E h r e n m i t g l i e d  und wurden 
die Herren Archivdirektor Archivrat Dr. I l g e n  in Düsseldorf, 
Museumsdirektor Dr. S c h u c h h a r d t  in Hannover und Dr. med. 
C o n r a d s  in Haltern zu k o r r e s p o n d i e r e n d e n  M i t g l i e d e r n  
ernannt.

Es fanden 8 S i t z u n g e n  statt, in denen folgende Vorträge 
gehalten wurden:

Am 26. Juli 1900 Archivrat Prof. Dr. P h i l i p p i  über die neuesten 
Ausgrabungen bei Haltern.
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Am 15. November 1900 Oberlehrer Dr. L in n eb o rn  über Reformver- 
suche und Visitationen in den westfälischen Klöstern des Cister- 
zienserOrdens im 15. Jahrhundert.

Am 29. November 1900 Oberbibliothekar Dr. De tmer  über den Cha
rakter Johanns von Leiden und sein Münstersches Königtum.

Am 13. Dezember 1900, Festvortrag des Professor Dr. P i e p e r  zum 
75. Stiftungsfest über die Entwicklung des Vereins vom Jahre 
1825 bis zur Gegenwart.

Am 17. Januar 1901 Oberlehrer Dr. L i n n e b o r n  über die Cisterzienser- 
klöster Westfalens vom 16.—18. Jahrhundert.

Am 31. Januar 1901 Privatdozent Dr. Schmi tz  über die Bevölkerung 
des Stifts Münster im ausgehenden Mittelalter.

Am 14. Februar 1901 Oberbibliothekar Dr. De tm er  über die Auffassung 
von der Ehe und die Durchführung der Vielweiberei in Münster 
während der Herrschaft der Wiedertäufer.

Am 14. März 1901 Professor Dr. Hu y sk en s  über die Pest in Münster 
während der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts.

Das 75. S t i f t u n g s f e s t  wurde am 13. Dezember 1900 durch 
den erwähnten Festvortrag des Vereinsdirektors und ein sich daran 
anschliessendes Abendessen gefeiert.

Zum Ziel des J a h r e s a u s f l u g s  wurde Haltern gewählt, wo 
am 27. Oktober 1900 die Ausgrabungen bei Berghaltern und auf 
dem Annaberg besichtigt wurden.

An Z u w e n d u n g e n  ist zunächst ein Gonvolut Akten zu 
nennen, das Herr R i t t m e i s t e r  a. D. von und zur M ü h le n  
dem Vereinsarchiv zum Geschenk machte. Ferner stiftete Herr 
Professor Dr. S o n n e n b u r g  für die Vereinsbibliothek das Werk: 
„Kunstdenkmäler der Rheinprovinz,“ Heft 1 — 14. Beiden Gebern 
ist der Verein zu warmem Danke verpflichtet.

Von den w i s s e n s c h a f t l i c h e n  V e r ö f f e n t l i c h u n g e n  des 
Vereins erschien im Laufe des Berichtjahres zunächst der 58. Band 
seiner Zeitschrift (Jahrgang 1900), dessen erste Abteilung (Münster) 
folgende Beiträge enthält: 1) Zur Geschichte Herfords im 30jäh- 
rigen Kriege von J. K r e t z s c h m a r .  2) Städtisches und ländliches 
Bauwesen in Altwestfalen von J. B. Nordhoff .  3) Wortzins und 
Morgenkorn in der Stadt Lippstadt. Ein Beitrag zur Statistik der 
Bevölkerung und des Grundbesitzes in einer westfälischen Stadt 
am Ausgange des Mittelalters von Dr. A l f r e d  Overmann.  
4) Zwei unbekannte Veröffentlichungen münsterischer Humanisten 
von Dr. A. Bömer .  5) Die Franzosen im Münsterlande 1806 — 1813
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von Dr. L o t h a r  S c h ü c k i n g .  6) Der ehemalige Freischaaren- 
führer von Lützow in Münster und sein Kreis 1817— 1830 von 
Dr. Z u r b o n sen .  7) Miscellen: a. Über die ara Drusi bei Haltern 
a. d. Lippe von Landgerichtsrat K ö p p er s ,  b. Zwei germanische 
Urnenfriedhöfe bei Haltern von Dr. A. C onra ds  in Haltern,
c. Über die Urnenfunde in der Bauerschaft Hemden bei Bocholt 
von Dr. Con rads  in Borken, d. Die Puten von Horstmar von 
Dr. D ö h m a n n  in Burgsteinfurt. e) Aus dem Grutherrenregister 
des Jahres 1533 von Dr. H u y s k e n s .  f. Arbeitslohn in Münster 
im 16. Jahrhundert von d e m s e l b e n ,  g. Älteste Bedeutung der 
westfälischen Ortsnamen Capellenberg, Kappenberg, Kapenberg, 
Kappel von Prof. Dr. W o rm sta l l .  h. Der helsams Dag in Münster 
von Dr. H u y s k e n s .  i. Über das Todesjahr des Domdechanten 
Franko von Wettringen und des Bischofs Hermann II. von Münster 
von Dr. D ö h m a n n  in Burgsteinfurt. 8) Rede gehalten bei der 
Feier des 75. Stiftungsfestes am 13. Dezember 1900 von Prof. 
Dr. P i e p e r .  9) Chronik des Vereins. 10) Mitgliederverzeichnis 
und Verzeichnis der mit dem Verein in Schriftenaustausch stehenden 
Vereine und Institute.

Die h i s t o r i s c h e  K o m m i s s i o n  für  W e s t f a l e n  hielt ihre 
Jahressitzung am 24. Mai 1901 ab und wählte ihren Vorstand für 
das nächste Jahr wieder.

Von den Arbeiten, die sie in Angriff genommen hat, wurden 
in der Sitzung als fertig vorgelegt: 1) Der 5. Band des Codex 
traditionum Westfalicarum, bearbeitet von Prof. Dr. Darpe.
2) Die Section Soest-Arnsberg der historischen Grundkarten, be
sorgt von Regierungsrat B ö d e c k e r .  Im Druck nahezu fertig ge
stellt war: 1) Die Bearbeitung des Lippstädter Rechts durch Dr. 
Over mann.  (Inzwischen erschienen) 2) Das Inventar der nicht
staatlichen Archive des Kreises Borken und des Anholter Archivs, 
dessen reicher Inhalt ein besonderes Beiheft bedingt, durch Dr. 
Schm itz .  Weitere Fortschritte hatten gemacht die Arbeiten
1) am 7. Band des Westfälischen Urkundenbuchs, der bis zum
15. Bogen gedruckt war, und dessen Vollendung Herrn Dr. B r e n n e k e  
an Stelle des nach Düsseldorf versetzten Archivrat Dr. I lgen  
übertragen wurde,*) 2) am Band Münster 1301— 1325 desUrkunden-

*) Beim Druck dieses Berichts (Sept. 1901) waren die Bogen 1—25 als 
erste Abteilung soeben ausgegeben worden.



126

buchs, mit dessen Bearbeitung Dr. K r u m b h o l t z  beschäftigt ist,
3) an den Münsterschen Landtagsakten, deren ersten Druckbogen 
Dr. S c h m i t z  bis zum Frühjahr 1902 in Aussicht stellte, 4) an 
der Archivinventarisation der Kreise Coesfeld und Steinfurt durch 
Dr. S c h m i t z  sowie des Kreises Recklinghausen durch Dr. Wes -  
kamp und der Kreise Dortmund und Hörde durch Dr. R übel  
in Dortmund, 5) an der Bearbeitung der Schriften Hamelmanns 
durch Dr. D e tm er ,  6) am 6. Band des Codex traditionum West- 
fal. von Prof. Dr. D a r p e ,  7) an der Herstellung des Inhaltsver
zeichnisses von Bd. 1—50 der Zeitschrift für vaterländische Ge
schichte und Altertumskunde durch Dr. Börner.  Die Heraus
gabe der Mindenschen Chroniken wurde dem Bibliothekar beim 
Reichstage Dr. B l ö m e c k e  übertragen. Die Bearbeitung des Stadt
rechts von Hamm übernahm Dr. Overmann.

Die Altertumskommission tagte am 28. Dez. 1900 unter Teil
nahme des Herrn Prof. Dr. Conze  aus Berlin, cooptierte Herrn 
Dr. med. C o n ra d s  in Haltern als Mitglied und wählte ihren 
Vorstand ebenfalls für das nächste Jahr wieder. Die auf ihre 
Veranlassung vorgenommenen bezw. fortgesetzten A u s g r a b u n g e n  
bei H a l t e r n  (Römerkastell und Niederlassung), auf dem H a h n e n 
b e r g e  bei Brenken (karolingische Burganlage), in A s c h e b e r g  
bei Burgsteinfurt (mittelalterliche Burgreste), in H e m d e n  bei 
Bocholt (vorrömische Urnen) und in der Nähe von W i e d e n b r ü c k  
(Baumsärge aus der ersten christlichen Zeit) führten zu vielseitigen 
und beachtenswerten Ergebnissen. Das zweite Heft der „Mit
teilungen der Altertumskommission für W estfalen“ wird über die 
Römerfunde bei Haltern ausführlich berichten.

Es erübrigt, an dieser Stelle allen Behörden, die durch ihre 
finanzielle Unterstützung eine so umfangreiche Thätigkeit auf den 
verschiedensten Gebieten ermöglicht haben, den ergebensten Dank 
des Vereins auszusprechen.

Professor Dr. Spannagel,
Sekretär.
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B. Abteilung Paderborn.
Im verflossenen Berichtsjahre bildeten den Vorstand des 

Vereins die Herren:
Pfarrer Dr. M er tens ,  Direktor, Kirchborchen.
Baurat B i e r m a n n ,
Landgerichtsrat von D et ten ,
Gymnasialoberlehrer Dr. K u h l m a n n ,  Bibliothekar, > 
Korrektor S t e i n h a u e r ,  Rendant,
Ober-Postsekretär S t o l t e ,  Archivar, >

Paderborn.

Der Vorstand erlitt einen schmerzlichen Verlust durch den 
Tod des Herrn Banquier S p a n k e n ,  welcher viele Jahre Museum 
und Münzsammlung des Vereins mit Umsicht verwaltete und die 
Kassengeschäfte besorgte; der Verein wird ihm dauernd ein ehren
volles Andenken bewahren. Herr Baurat B i e r m a n n  übernahm 
die Verwaltung des Museums, Herr Ober-Postsekretär S t o l t e  die 
der Münzsammlung. Mit der Stellvertretung des Direktors und 
der Schriftführung des Vereins ist der Unterzeichnete betraut.

Der Verein verlor eine grössere Anzahl von Mitgliedern durch 
den Tod, unter diesen das älteste Mitglied, Herrn Domkapitular, 
Regierungsrat a. D. und Propst K r o l l  zu Arnsberg, der über 
48 Jahre dem Vereine angehörte und stets grosses Interesse für 
ihn hegte. Der Verein gewann 60 neue Mitglieder, so dass am 
15. Dezember 1900 die Gesammtzahl des Vereins 405 betrug.

Museum, Archiv und Bibliothek wurden teils durch Ankauf 
mit den bescheidenen vorhandenen Mitteln teils durch Schenkung 
in entsprechender Weise vervollständigt. Die Schanzen auf dem 
Hahnenberge bei Büren an der Alme wurden durch Herrn Bau
rat B i e r m a n n  näher untersucht und besonders die Anlage der 
Thore näher festgestellt. Der Verein machte am 11. Oktober 1900 
zur Besichtigung der Ausgrabungen einen Ausflug dorthin, an 
welchem viele Mitglieder des Vereins aus Paderborn und Büren 
teilnahmen.

Vorträge, die im ganzen zahlreich besucht waren, hielten 
die Herren:

1. Landgerichtsrat von D e t t e n  über den Wald und seine wirtschaft
liche Bedeutung im Mittelalter.

2. Oberlehrer Dr. T e n c k h o f f  über Fürstbischof Rotho von Paderborn.
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3. Domkapitular H e l l w i g  über das Gerichtswesen in der Grafschaft
Düdinghausen im 16. Jahrh.

4. Bergwerksdirektor a. D. V ü l l e r s  über die Salinen im alten Hoch
stifte Paderborn.

5. Direktor Dr. M e r t e n s  über die Lage von Aliso.
Die Unterstützungen seitens der Provinz und der Stadt 

Paderborn wurden auch in diesem Jahre dem Vereine zur Pflege 
seiner lobenswerten Bestrebungen zu Teil.

Das Archiv ist durch Herrn Ober-Postsekretär S t ö l te  soweit 
geordnet, dass eine Benutzung der Urkunden und Kodices statt
finden kann.

Dr. B. Kuhlmann,
Gymnasialoberlehrer, z. Z. Sekretär.



Jahresbericht
des

Historischen Vereins zu Münster
für 1900/1901.

Die Mitgliederzahl betrug etwa 90.
Den Vorstand bildeten die Herren:

Archivdirektor Dr. P h i l i p p i ,  Vorsitzender.
Generalmajor von Natz m er ,  stellvertretender Vorsitzender.
Generalkommissionspräsident A s c h e r ,  Schatzmeister.
Bibliotheksdirektor Dr. M o l i t o r ,  Bibliothekar.
Geheimer Regierungsrat Dr. Frey ,
Oberstleutnant und Regiments-Komman- Mitglieder des 

deur Mühlm an n ,  Ausschusses.
Generalarzt a. D. Dr. F ö r s t e r ,

* /

Vorträge hielten die Herren:
1) Dr. P h i l i p p i :  „Die Entwicklung der Geschichtswissen

schaften in Deutschland während des 19. Jahrhunderts“ 
am 30. Oktober 1900.

2) Professor Dr. Meis ter :  „Caesarius von Heisterbach“ 
am 20. November 1900.

3) Professor Dr. S o n n e n b e r g :  „Eulogius Schneider,
Universitätsprofessor und Revolutionsmann“ am 11. Dez. 
1900.

4) Hauptmann Caste ndyk:  „Betrachtungen über den
Freiheitskampf in Südafrika“ am 8. Januar 1901.

9
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5) Archivassistent Dr. O v erm a n n :  „Die deutsche reli
giöse Malerei während des 19. Jahrhunderts“ am 
29. Januar 1901.

6) Professor Dr. S t r e i t b e r g :  „Die Indogermanen, ihre 
Sprache, ihre Kultur und ihre Heimat“ am 26. Febr. 
1901.

Am 30. Juni 1900 wurde unter lebhafter Beteiligung ein 
Ausflug zur Besichtigung der Ausgrabungen bei Haltern unter
nommen und am 9. März 1901 das Stiftungsfest wie gebräuchlich, 
durch ein Abendessen im „Könige von England“ begangen, während 
dessen auch zwei kleinere Vorträge von den Herren Professor Dr. 
S p a h n a g e l  und Geheimrat Dr. F r e y  gehalten wurden.

Dr. F. Philippi.



Historischer Verein 

für die Grafschaft Ravensberg
zu Bielefeld.

Bericht über die Zeit vom 1. Juni 1900 bis 1. Juli 1901.

In diesem Zeitraum fanden zwei Generalversammlungen statt: 
Die erste am 20. Juni auf dem Sparenberg. Die Versammelten 
besichtigten zunächst das Museum, dessen Pfleger die Erläuterungen 
gab. Darauf hielt Herr Oberlehrer S te inb ach  einen Vortrag 
über die so merkwürdigen Ausgrabungen bei Urmitz (bei Neuwied). 
Der Vortrag war um so anregender, als Redner aus eigener An
schauung sprach und ihm von den Leitern der Ausgrabungen 
wertvolles Material an Plänen und Photographien zur Verfügung 
gestellt war. — Es liegt in der Absicht des Vorstandes, in Zukunft 
über wichtigere Entdeckungen in Deutschland, insbesondere in 
Westfalen, regelmässige Berichte zu vermitteln. — Nach dem Vor
trag fanden Beratungen statt, welche zu einer Ausdehnung der 
Vereinsthätigkeit auf die gesammte Volks- und Heimatkunde 
führten. Dieser Beschluss erwies sich als überaus vorteilhaft für 
das Aufblühen des Vereins. Nicht blos hat sich inzwischen die 
Zahl der Vereinsmitglieder verdoppelt, auch die Mitarbeiter mehren 
sich erfreulich und dank dem Entgegenkommen einer hiesigen 
Zeitung („Generalanzeiger“) ist der Verein in der Lage, seinen 
Mitgliedern ohne Erhöhung der Jahresbeiträge eine Monatsschrift 
liefern zu können, welche den Titel führt: „Ravensberger Blätter 
für Geschichts- Volks- und Heimatskunde.“ Die Redaktion über-

9*
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nahm Herr Oberlehrer Dr. Tümpel .  Die erste Nummer erschien 
im April 1901.

In der zweiten Generalversammlung, am 4. Dezember, hielt 
Herr Professor Dr. Wi lbrand einen längeren Vortrag über die 
Grabstätten der Grafen von Ravensberg. Trotz aller Bemühungen 
hat sich über die alten Grafen aus dem Hause Kalvelage, welches 
1329 im Mannesstamme ausstarb, nur wenig Material ergeben. 
Otto II ( f  1244) ruht mit Gemahlin und Söhnchen in der Kloster
kirche zu Bersenbrück (nördlich von Osnabrück), Otto III (f  1306) 
in der Marienkirche zu Bielefeld. Ihm folgten noch Otto IV. und 
Bernhard, deren Grabstätten wieder unbekannt sind. Die nun 
folgenden Grafen aus dem Hause Jülich ruhen im Altenberger 
Dom. Herr Direktor Dr. Reese  beschrieb darnach ein Bauern
haus der Nachbarschaft, welches wohl zu den ältesten Holzbauten 
des nordwestlichen Deutschlands zu rechnen sei. Herr Pastor 
L a p p e  teilte die Beobachtung mit, dass die Bilder des schönen 
Altars unserer Altstädter Kirche in ihren Motiven merkwürdig 
übereinstimmten mit Bildern Albrecht Dürers. Darauf fanden 
zwanglose Verabredungen bezüglich gewisser Arbeiten statt. Ins
besondere ins Auge gefasst wurden: Eine Sammlung der Inschriften 
an alten Häusern Bielefelds; Herstellung eines Panoramas der 
Umgegend, etwa für den Sparenberg oder Johannisberg berechnet 
und die photographische Aufnahme bemerkenswerter Gebäude oder 
Gebäudeteile. Diese Arbeiten sind bereits in vollem Gang.

Die vom Verein geförderten städtischen Institute: das Mu
seum (Pfleger Prof. Dr. Wilbrand),  die Bibliothek (verwaltet von 
Oberlehrer Dr. Tümpel)  und das Archiv (verwaltet von Ober
lehrer Dr. Schräder) ,  sind in erfreulicher Entwickelung. Vor
sitzender des Vereins ist Herr Realschuldirektor Dr. Reese.

Am 27. Mai 1901 erlebte der Verein sein 25jähriges Jubi
läum. Die beabsichtigte Feier musste zufälliger Hindernisse wegen 
verschoben werden. Mangel an Mitteln verhinderten oft die Her
ausgabe von „Jahresberichten“. Deshalb ist der von 1901 erst 
der fünfzehnte. Dieser enthält eine ausführliche Chronik über die 
seitherige Thätigkeit des Vereins, sowie die Register für die vier
zehn früheren Jahresberichte, ausserdem eine Anzahl wissenschaft
licher Abhandlungen.

-------- ^ -------------



Jahresbericht
des

Vereins für Orts- und Heimatskunde
in der Grafschaft Mark,
über das Geschäftsjahr 1899/1900, 

erstattet von Pr. Wilhelm August Pott, Schriftführer.

1. Wie in unserem vorigjährigen Berichte hervorgehoben, 
sind von dem erworbenen Grundbesitz, soweit er zu Zwecken 
des Märkischen Museums nicht erforderlich, eine Anzahl von Bau
plätzen verkauft worden. Diese Kaufgeschäfte sind nunmehr voll
ständig abgewickelt, die Parzellen aufgelassen und die Kaufpreise 
bezahlt. Der Eckplatz an der verlängerten Schul- und Blücher
strasse ist öffentlich ausgeboten, aber noch nicht verkauft. Das 
zu Museumszwecken verbleibende schuldenfreie Grundstück hat 
eine Grösse von rund 250 Quadratruthen.

2. Die Verhältnisse drängen mehr und mehr dahin, dass 
für den Bau eines Museums-Gebäudes die Bedingungen geschaffen 
werden müssen. Der Vorstand ist der Ansicht, dass die Lösung 
einer so wichtigen Frage in Gemeinschaft mit dem Vorstande des 
Westfälischen Provinzialvereins für Wissenschaft und Kunst er
folgen muss und hat eine Deputation eingesetzt, welche mit dem 
Vorstande jenes Vereins verhandeln soll.
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3. Das Märkische Museum hat im Berichtsjahre wieder gute 
Fortschritte gemacht. Das Lagerbuch weist einen Zugang von 
209 Nummern auf und schliesst mit der Nummer 3872. Unter 
den erworbenen Gegenständen befindet sich eine Sammlung von 
30 Aquarellen, „Grüsse aus Witten“, von Herrn Eisenbahndirektor 
Fritz  Brecker  in Witten. Diese Sammlung ist von dem Herrn 
Fabrikbesitzer Fr. Lohmann in Witten zum Preise von 600 Mk. 
erworben und dem Museum zum Geschenk gemacht. Herr L o h 
mann hat auch die Bilder auf seine Kosten einrahmen lassen.

4. Am 10. Dezember 1899 fand die ordentliche General
versammlung zu Witten im Hotel zum Adler statt. Dieselbe nahm 
die Berichte des Vorstandes und der Abteilungen entgegen, prüfte 
die Rechnung und erteilte dem Kassierer, Sparkassen-Rendanten 
K et t le r ,  die Entlastung.

Die Einnahme betrug . . . 6397,09 Mk.
Die Ausgabe „ . . . 6333,27 „

Kassenbestand 63,82 Mk.
Die nach dem Turnus ausscheidenden Vorstands-Mitglieder, die 
Herren Professor Brand stä ter ,  J. H. Born,  Willi. Gölte,  
Bürgermeister Di\ G. Haarmann, Sparkassen-Rendant Th. Kettler  
und Fabrikleiter Gust. B r in k m an n  wurden einstimmig wieder
gewählt.

Der Haushalts-Voranschlag für 1899/1900 wurde in Einnahme 
und Ausgabe auf 4000 Mk. festgesetzt.

Es wurde beschlossen, durch eine zu bildende Kommission 
die Bildnisse berühmter Männer der Mark erwerben und im 
Märkischen Museum zur Ausstellung bringen zu lassen. In die 
Kommission wurden die Herren Professor B randstä ter ,  Dr. 
Soeding  und J. H. B or n  gewählt.

5. Im Berichtsjahre sind dem Verein an Beihülfen ge
währt worden:

von der Stadtgemeinde Witten 
vom Landkreise Bochum 

„ „ Dortmund
„ „ Hagen
,, Kreise Schwelm

Mk. 1000, —
» 150, -
„ 50, -
,, 20, -
„ 20, -
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vom Kreise Hattingen Mk. 20, —

Hoerde für 1899 und 1900 
Hamm „ „

40, -  
40, —

6. Am Schlüsse des Geschäftsjahres betrug die Mitglieder
zahl des Vereins 761.

7. Der Verein hat für 1898/99 wieder ein Jahrbuch heraus
gegeben, welches in 1200 Exemplaren gedruckt, von welchem 
jedem Mitgliede ein Exemplar unentgeltlich zugestellt worden ist.



Jahresbericht
über die Thätigkeit

der

Vereine für Orts- und Heimatskunde
im Veste und Kreise Recklinghausen

für das Jahr 1900.

Die Generalversammlung des Verbandes fand statt am 7. 
Oktober zu Recklinghausen unter dem Vorsitz des Landrates 
Grafen von Mer veldt.  Den Hauptgegenstand bildete die Beratung 
über eine besondere Ehrung des bisherigen Verbandsvorsitzenden, 
des Herrn Geh. Reg.-Rates von R e i tz e n s t e in ;  es wurde be
schlossen, die Entwickelung, die der Kreis Recklinghausen unter 
seiner mehr als 50jährigen Leitung genommen hat, in einer be
sonderen Vereinsschrift darzulegen; zur Leitung der Vorarbeiten 
wurde eine Kommission gewählt, deren Leitung Herr de la  
C h e v a l l e r i e  aus Buer übernahm.

Als Beihilfe für die Drucklegung der Zeitschrift wurden dem 
Verbände aus Kreismitteln abermals 200 Mk. bewilligt.

Ortsverein Buer.
Der Vorstand des Vereins bestand aus den Herren: Amt

mann de la Cheva l ler ie  (Vorsitzender), Sanitätsrat Dr. Brüning  
(2. Vorsitzender), Konrektor E iche l  (Schriftführer), Lehrer van
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Keil  (Kassenwart), Architekt Köster  (Archivar und Konservator), 
Amtsrichter B r o c k m a n n ,  Rechnungsrat Kropff, Organist von  
Vorst und Kaplan Weiss .

Im August fand eine Allgemein-Versammlung statt, in welcher 
Herr Dr. med. Conrads aus Haltern über das Römerkastell 
Aliso und die Ausgrabungen am Annaberge berichtete.

Der Verein hat 160 Mitglieder.

Ortsverein Recklinghausen.
Den Vorstand bildeten die Herren: Königl. Landrat Graf 

von Merveldt (Vorsitzender), Professor Dr. Holle  (2. Vor
sitzender), Geh. Regierungs-Rat von R e i t z e n s t e in  (Ehren
vorsitzender), Oberpostsekretär Esch  (Schriftführer), Oberlehrer 
Krekel er (Rendant), Gerichtsrat a. D. Aulike ,  Gymnasiallehrer 
F le g e l ,  Lehrer W. Meier, Oberlehrer Mummenhoff ,  Ober
lehrer Dr. Schäfer,  Justizrat Werne,  Dr. med. B orchm eier  
in Herten, Vikar Dorfmüller  in Waltrop. — An Stelle des Herrn 
Grafen von Merveldt  wurde am 7. Dezember 1900 Herr Bürger
meister von Bruch hausen zum Vorsitzenden gewählt.

Versammlungen fanden statt am 19. März und 7. Dezember 
1900, sowie am 1. März 1901; in der letzteren hielt Herr Dr. 
med. Conrads aus Haltern einen Vortrag über die Ausgrabungen 
auf dem Annaberge.

Die Mitgliederzahl des Vereins beträgt 243.

Ortsverein Dorsten.
Der Vorstand des Vereins bestand aus den Herren: Bürger

meister a. D. Middendorf (Vorsitzender), Kreisschulinspektor 
Schne ider  (2. Vorsitzender), Oberlehrer Dr. Weskamp (Schrift
führer), Oberlehrer Schul tz  (Museumswart), Buchhändler Over
meyer  (Kassenwart), Dr. med. C or d e s ,  Pfarrer C rüsem ann,  
Hauptmann a. D. von Lattorf f  und Uhrmacher Lugge.

Einer Aufforderung des Westfälischen Provinzial-Vereins ent
sprechend, wurde in der Vereinssitzung vom 4. Februar der 
Segnungen gedacht, die das abgeschlossene Jahrhundert unserer 
Nation gebracht hat; Herr Oberlehrer H am ann  hielt in derselben
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einen Vortrag über die Entwickelung des politischen und sozialen 
Lebens im 19. Jahrhundert.

Weitere Vorträge wurden gehalten:
Am 27. Mai vom Kreisschulinspektor Schne ider  über die 

Entwickelung unserer Schriftzeichen, vom Oberlehrer 
Schultz  über neue Funde bei dem Dorfe Erle und 
vom Oberlehrer Dr. W eskam p über die neuesten Er
gebnisse der Ausgrabungen bei Haltern.

Am 28. Oktober vom Kreisschulinspektor S c h n e id e r  über 
Skizzen aus dem Leben des Grafen Moltke.

Am 29. Juni besichtigten 22 Mitglieder des Vereins unter 
der Führung des Herrn Direktors Gallenberg  die Reste des 
Römerkastells bei Haltern und die im dortigen Museum gebor
genen Funde aus der Zeit des Kaisers Augustus.

Das Museum erwarb durch Geschenke wertvolle Bereicherung, 
worüber die Vereinszeitschrift (S. 104 f.) nähere Auskunft giebt.

Die Mitgliederzahl beträgt 125.

Dr. Alb. Weskamp.
Schriftführer des Vorortes.



Jahresbericht
der

Münsterschen Kunstgenossenschaft
für das Jahr 190011901.

Der Verein zählt gegenwärtig 34 Mitglieder und hält seine 
regelmässigen Sitzungen im Kreuzgewölbe des Gentralhofes.

Im Berichtsjahre wurden dieselben Zeitschriften gehalten wie 
im Vorjahre. Weiteren Zuwachs erhielt die Bibliothek durch An
schaffung einer grösseren Anzahl wertvoller Werke.

Die Vereinssitzungen waren gut besucht. Die Kunstzeit
schriften, Werke der Malerei, Bildhauerei und Architektur; wie 
auch besonders des modernen Kunstgewerbes gaben reichen 
und anregenden Stoff zur Unterhaltung und Belehrung. Für die 
Mitglieder des Vereins und deren Angehörige hielt Herr Bild
hauer R ü l l e r  einen Vortrag mit Lichtbildern über Paris und die 
Weltausstellung. Derselbe Vortrag wurde für die Schüler der Mal- 
und Modellier-Schule der Kunstgenossenschaft im Krameramthaus 
gehalten. Durch die grosse Anzahl der neu hinzu gekommenen 
Werke wurde eine Neuordnung der Bibliothek notwendig, und ein 
neuer Katalog herausgegeben. Zur Feier des Stiftungsfestes fand 
im Gentralhof am 1. Dezember 1900 ein gemeinschaftliches Abend
essen statt.



140

Bericht tther das Schuljahr.
Der Vorstand der Kunstgenossenschaft besteht aus den 

Herren:
Ant. Rüller,  Vorsitzender.
Heinr.  S c h e w e n ,  Schriftführer.
Bern. R inck lake ,  Bibliothekar.
Friedr.  F l e i t e r ,  Kassierer.
Bern. Grundmeyer ,  Hauswart.

Lehrer-Kollegium der Mal- und Modellierschule:
Glünz,  Kirchen-Maler.
Grundmeyer,  Bildhauer.
Meyer, Architekt.
R i n c k l a k e ,  Kunst-Tischler.
Rü l ler ,  Bildhauer.
Schew en ,  Dekorationsmaler.
S oe te b ie r ,  Dekorationsmaler.

Im Oktober konnte die Schule für den erweiterten Unterricht 
die von der Stadt Münster in anerkennenswerter Weise zur Ver
fügung gestellten und neu eingerichteten Räume für die Mal- und 
Modellier-Klassen beziehen.

Die Unterrichtsstunden waren gut besucht und hat schon 
das erste Semester den Beweis, geliefert, wie sehr der weitere 
Ausbau einer solchen Anstalt für Münster ein Bedürfnis ist.



Jahresbericht
des

Musikvereins zu Münster
über das Konzertjalir 1900—1901,

erstattet

vom Schriftführer des Vereins.

Der Musikverein zählte am Schlüsse des Konzertjahres 456 
Mitglieder, gegen 424 im Jahre vorher; darunter 17 ausser
ordentliche. 243 Mitglieder hatten unübertragbare, 196 übertrag
bare Personalkarten. Ausserdem wurden 244 Familienkarten aus
gegeben, sodass die Gesamtzahl der zum Besuche der Konzerte 
berechtigten Personen 700 betrug.

Den Vorstand bildeten folgende Herren:
Geheimer Medizinalrat Dr. Ohm, Vorsitzender.
Intendanturrat Dr. S iemon,  Stellvertreter des Vorsitzenden.
Gymnasial-Oberlehrer u. akad. Lektor Hase ,  Schriftführer.
Buchhändler Fr. Hüffer,  Kassenführer.
Prof. Dr. Mausbach,  Kontroleur.
Kaufmann Greve ,  Materialienverwalter.
Rentner Helmus.
Oberbürgermeister J u n g e b 1 o d t.
Regierungs-Präsident von Ge sch er.
Erster Staatsanwalt Ehrenberg .
Regierungsrat Dr. Piutti .
Musikalienhändler Bisping.
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Am Ende des Konzertjahres trat Herr Oberbürgermeister 
Jungeblodt  mit Rücksicht auf seine Berufsthätigkeit aus dem 
Vorstande aus.

Das wichtigste Ereignis des verflossenen Konzertjahres war 
der Wechsel in der Leitung der Vereinskonzerte.

Nachdem Herr Prof. Dr. Grimm von einer schweren Krank
heit genesen war, die ihn im Winter 1899/1900 längere Zeit 
hinderte, die Vereinskonzerte zu leiten, hoffte er seine altgewohnte 
Thätigkeit im neuen Konzertjahre wieder aufnehmen zu können. 
Doch war seine Gesundheit noch so sehr geschwächt, dass der 
Vorstand dem Wunsche des Herrn Prof. Grimm, von der Lei
tung der Vereinskonzerte enthoben zu werden, entsprechen zu 
müssen glaubte; durch Vorstandsbeschluss vom 18. Juli wurde 
ihm das bisherige Gehalt als Pension zugebilligt.

Dass der Vorstand nur mit tiefstem Bedauern Herrn Prof. 
Grimm aus seinem Amte scheiden sah, bedarf keiner Versicherung. 
Hatte doch Herr Prof. Grimm über 40 Jahre lang die musikalische 
Leitung des Musikvereins in Händen gehabt und ihn zur herr
lichsten Blüte gebracht.

Zur Würdigung der Verdienste Herrn Grimms möge hier 
das Schreiben Platz finden, das der Vorstand des Musikvereins 
am 1. Aug. 1900 an den Genannten richtete:

„ . . . Bei diesem Anlasse drängt es uns, Ihnen im Namen
des gesamten Vereins zunächst unser lebhaftes Bedauern darüber 
auszusprechen, dass Ihre Gesundheit Ihnen nicht gestattet, noch 
fernerhin ihre Kräfte in den Dienst des Musikvereins zu stellen, 
sodann aber Ihnen unsern aufrichtigen Dank abzustatten für Ihre 
unermüdliche, so überaus verdienstvolle Thätigkeit, die Sie 40 Jahre 
lang mit grösster Aufopferung, aber auch mit schönstem Erfolge 
dem Musikverein und damit auch der Stadt Münster gewidmet 
haben.

Ihrem rastlosen, echt künstlerischen Streben und Schaffen 
ist es zu danken, dass das musikalische Leben Münsters zu solch 
hoher Blüte gelangt ist, und dass der Musikverein zu Münster 
nicht allein in der engeren Heimat, sondern auch weit darüber 
hinaus in hohem Ansehen steht. Kann er sich doch rühmen, 
unter Ihrer Leitung nur wahrhaft edle und echte Kunst gepflegt
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und — zum guten Teil durch Ihren persönlichen Einfluss — die 
hervorragendsten und würdigsten Vertreter derselben für die 
Aufführungen gewonnen zu haben. Ihre eigne schöpferische Kraft, 
die uns im Laufe der letzten 40 Jahre mit so manchem herrlichen 
Werke beglückt hat, gab Ihrer ohnehin schon so verdienst- und 
erfolgreichen Wirksamkeit die höhere Weihe.

Mit uns dankt Ihnen mehr denn eine Generation der Stadt 
Münster hohe musikalische Genüsse und Einführung in das Ver
ständnis der Kunst.

Das Bewusstsein, als wahrer, treuer, begeisterter Priester 
der Kunst gewirkt zu haben, wird Ihnen reicher Lohn sein für 
all die Mühen und Beschwerden, die Ihr Amt Ihnen bereitet hat.

Möge der Himmel Ihnen vergelten, was Sie gestrebt und 
geschaffen haben, und Sie den Ihrigen und der Kunst noch recht 
lange erhalten. “ —

Um der Würdigung der Verdienste Grimms noch besonderen 
Ausdruck zu geben, beschloss der Vorstand am 26. Nov. 1900, 
Herrn Prof. Grimm zum Ehrenmitgliede zu ernennen, und am 
27. Febr. 1901 wurde ihm durch die beiden Vorsitzenden das 
künstlerisch ausgestattete Diplom überreicht.*)

Um möglichst bald einen geeigneten Nachfolger des Herrn 
Prof. Grimm zu erhalten, wurde infolge des Vorstandsbeschlusses 
vom 28. Juli 1900 die Stelle eines Leiters der Musikvereinskonzerte 
in 7 Zeitschriften und Zeitungen öffentlich ausgeschrieben. Darauf
hin gingen bis zum 20. Aug., dem festgesetzten Termine, von 
74 Bewerbern die Meldungen ein, die unter gütiger Mitwirkung 
von Prof. Grimm vom Vorstande eingehend geprüft wurden. In 
der Sitzung am 19. September beschloss der Vorstand aus der 
grossen Zahl der Bewerber 3 zur engeren Wahl zu stellen und 
ihnen Gelegenheit zu geben, unter Zubilligung von 2 Proben in 
einem von ihnen zu leitenden Konzerte einen Beweis ihres Könnens 
zu liefern.

*) Am Schlüsse dieses Berichtes befinden sich die hochinteressanten 
„Erinnerungen“ des Herrn Prof. Grimm, die uns von ihm in liebenswürdiger 
Weise zur Verfügung gestellt sind, und für die seine zahlreichen Verehrer und 
Freunde gewiss dankbar sein werden.



144

Das 1. Probekonzert fand statt am 11. Okt. 1900 unter 
Leitung des Herrn Musikdirektors Karl Straube  aus Wesel, mit 
folgendem Programm:

1. J. Brahms,  Akademische Festouvertüre.
2. W. A. Mozart: Recitativ u. Arie der Ilia: „Zeffiretti lu-

singhieri“ aus der Oper „Idomeneo“. (Frl. H. Stägemann  
aus Leipzig.)

3. R. Schumann:  Konzert für das Pianoforte Amoll, Op. 54.
(Frl. J. U h lm ann aus Münster).

4. Lieder von Schum ann ,  B ize t  und Löwe. (Frl. S täge
mann,  am Klavier Herr Straube.)

5. Pianoforte-Solo. (Frl. Uhlmann.)
6. W. A. Mozart: „Laudate dominum“ für Sopran, Chor

und Orchester.
7. L. van Beethoven:  Siebente Symphonie, Adur.
Das 2. Probekonzert fand statt am 19. Okt. 1900 unter 

Leitung des Herrn Musikdirektors Arno Schütze  aus Reckling
hausen mit folgendem Programm:

1. G. M. von  Weber: Ouvertüre zur Oper „Oberon“.
2. M. Bruch: Arie „Aus der Tiefe des Grams“ aus Achilleus.

(Frl. Behr aus Mainz.)
3. M. Bruch: Drittes Konzert für die Violine, Op. 58. (Frl.

Wietrowetz.)
4. Lieder von Schubert ,  Schumann,  Brahms und Franz.

(Frl. Behr, am Klavier Herr Schütze. )
5. Violin-Solo mit Begleitung des Pianoforte. (Frl. Wietrowetz

und Herr Schütze.)
6. F. M endelsohn:  Chor „Die Nacht ist vergangen“ aus

der Symphonie-Cantate „Lobgesang.“
7. J. Brahms:  Vierte Symphonie, Emoll.
Das 3. Probekonzert fand statt am 26. Oktober 1900 unter 

Leitung des Herrn Musikdirektors Dr. phil. W i lh e l m  N ie s s e n  
aus Glogau mit folgendem Programm:

1. F. Mendels sohn:  Ouvertüre „EinSommernachtstraum,“
Op. 61.

2. G. M. von Weber:  Scene und Arie des Lysiart „Wo berg’
ich mich“ aus d. Oper „Euryanthe.“ (Herr Fr. Haas.)



14b

3. R. Volk mann: Konzert für Violoncello Amoll, Op. 33.
(Herr H. Kiefer).

4. Lieder von S c h u b e r t ,  W o l f f  und Brahm s (Herr Fr.
Haas, am Klavier Herr Niessen .)

5. Violoncello-Solo. (Herr Kiefer.)
6. G. Fr. H aende l:  Halleluja, Chor aus „Messias“.
7. R. Schumann: Erste Symphonie, Bdur.
Nachdem Herr Straube  seine Meldung zurückgezogen hatte, 

fand am 29. Okt. die endgültige Wahl des neuen Direktors statt. 
Gewählt wurde Herr Dr. Willi. Niessen. Auf die telegraphische 
Mitteilung an Dr. N i e s s e n  von der erfolgten Wahl erhielt der 
Vorstand am 30. Okt. die Nachricht, dass Dr. Niessen die Wahl 
annehme und sich verpflichte, am 1. November die neue Stelle 
anzutreten.

Dr. N ie s s e n , geb. 1. Nov. 1867 zu Köln a. Rh., studierte Musik auf dem 
Sternschen Conservatorium in Berlin unter R adecke , M a n n s tä d t, Rum m el, 
E h rlich  u. A., trieb unter S p i t ta  musikwissenschaftliche Studien auf der 
Berliner Universität, wurde 1891 auf Grund seiner Dissertation: Das Lieder
buch des Leipziger Studenten Clodius vom Jahre 1669 (erschienen in der 
Vierteljabrsschrift für Musikwissenschaft) zum Dr. phil. promoviert und war 
thätig als Musiklehrer am Sternschen Konservatorium und Dirigent eines ge
mischten Chores in Berlin, als Theaterkapellmeister in Augsburg, Meran, 
Warasdin, Pola, Görtz und Triest, schliesslich 1895—1900 als Dirigent der 
Singakademie in Glogau.

Vom 1. November 1900 ab fanden also sämtliche Vereins
konzerte unter der Leitung des Herrn Dr. N ies sen  statt. Das 
Orchester setzte sich zusammen aus den Mitgliedern der Kapelle 
des Infanterie-Regiments Herwarth von Bittenfeld (I. Westf.) Nr. 13 
und aus verschiedenen tüchtigen Privat-Musikern. An der Spitze 
dieses Musikkörpers stand der Konzertmeister des Vereins, Herr 
Kgl. Musikdirektor Th. Grawert .  Der Sängerchor hatte in diesem 
Jahre eine Stärke von 200 Stimmen.

Es fanden 8 Vereinskonzerte statt. Das Programm des VI. 
Vereinskonzertes enthielt nur Kammermusik, ausgeführt von dem 
Kölner Gürzenich-Streichquartett, den Herren Professor Wil ly  
Hess ,  Konzertmeister Karl  Körner,  Professor Joseph Schwartz  
und Konzertmeister Fr ied r ic h  Grützmaeher.  Im VIII. Ver
einskonzert wurde aufgeführt die Passionsmusik nach dem Evan
gelisten Matthaeus von Joh. Seb. Bach,  unter Mitwirkung von

io
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Frau R ü c k b e i l - H i l l e r ,  Frl. Clara Henric i ,  Herren Emil  
Pinks ,  Wi l ly  F e i l t e n ,  Theodor  W a r n e c k e  und Theodor  
G raw ert  (Violine).

Das Cäc i l i enfes t  fand statt am 1. und 2. Dezember 1900 
unter Leitung des Herrn Musikdirektors Dr. Ni e ssen  und unter 
Mitwirkung von Frl. Meta Geyer,  Frau Luise  Gel ler -Wolter ,  
Herrn R a im u n d  von Z urm ühlen  und Herrn A rthur  van 
Eweyk.

1. Tag: G. Fr. H aende l:  „Sam son“.
2. Tag: L. van Beethoven: Neunte Symphonie. — J. 0 . Grimm: 

„An die Musik“, Gedicht von L. Schück ing ,  für Solostimmen, 
Chor und Orchester, Op. 12. — Lieder von Fr. S c h u b er t ,  J. 
Brahms und R. Schumann (Frau Gel ler -Wolter) .  — C. Löw e:  
Archibald Douglas, Ballade von F on tan e  (Herr van Eweyk). — 
Lieder von Fr. Schub er t ,  J. Brahm s und A. Jensen (Frl. M. 
Geyer). — J. 0. Grimm: Lieder aus Klaus Groths „Quickborn“ 
(Herr R. von  Zur-Mühlen) .  — R. Wagner:  Vorspiel zu „Die 
Meistersinger von Nürnberg.“

In dem Konzert des Herrn Musikdirektors Dr. Ni essen ge
langte zur Aufführung: „Das Lied von der Glocke“ von Friedr.  
v. S c h i l l e r ,  für Soli, Chor und Orchester, komponiert von Max 
Bruch. Solisten Frl. Ti l ly  Hinken (Sopran), Frau Lou ise  
H ö v e lm a n n  (Alt), Herr Kammersänger Dier ich  (Tenor), Herr 
A le x a n d e r  H e inem ann  (Bass).

Zu den beiden Cäcilienkonzerten sowie zum VIII. Vereins
konzert (Matthäus-Passion) wurden die üblichen öffentlichen Ge
neralproben unter Mitwirkung sämtlicher Solisten veranstaltet.

Zu den Wohlthätigkeitskonzerten des hiesigen Vincenz-Joseph- 
Vereins, des katholischen und des evangelischen Frauenvereins 
stellte der Musikverein in gewohnter Weise seinen gesamten 
Apparat zur Verfügung.

In der ausserordentlichen Generalversammlung am 25. Nov, 
1900 wurde die vom Vorstande vorgeschlagene Änderung und 
Neufassung der Vereinssatzungen einstimmig genehmigt. Dadurch 
wurde es dem Vorstande ermöglicht, Personen, die sich um den 
Musikverein in hervorragender Weise verdient gemacht haben, zu 
Ehrenmitgliedern zu ernennen. Zum ersten Male machte der 
Vorstand von diesem Rechte Gebrauch, um dem scheidenden
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Herrn Prof. Dr. Grimm die gebührende Ehrung zu Teil werden 
zu lassen.

Die ordentliche Generalversammlung fand statt am 7. Juli 
1901. Der vorgetragene Rechenschaftsbericht gab zu Ausstellungen 
keinen Anlass. Die nach § 19 der Satzungen ordnungsmässig 
ausscheidenden Vorstandsmitglieder, die Herren Intendanturrat 
Dr. jur. S i e m o n ,  Rentner H e lm u s  und Kaufmann Greve  
wurden sämtlich wiedergewählt.

Verzeichnis der in der Konzertperiode 
1900)1901 aufgeführten Ton werke.

I. Ouvertüren.
B rahm s. Akademische Festouvertüre.

„ Tragische Ouvertüre. 
M endelssohn . Sommernachts träum. 
N icolai. Die lustigen Weiber von Windsor. 
Schum ann. Genoveva.
W agner. Meistersinger von Nürnberg. 
W eber. Oberon.

II. Symphonien.
B eethoven . VII. A.

„ IX. Dm.
B rahm s. IV. Em.
H aydn. G. (Militär — Nr. 11. Br. u. H).
M ozart. Gm.
Schum ann. I. B.
T schaïkow sky. Pathétique. Hm.»

III. Sonstige Orehesterwerke.
B izet. L1 Arlésienne. I. Suite.

IV. Konzerte mit Orchester.
a. P ia n o fo rte .

S a in t - S a ö n s ,  Gmoll Konzert Op. 22. W. Ni essen.  
Schumann.  Amoll Konzert, Op. 54. Fri. J. Uhlmann.

10*



148

b. V ioline.
B ruch . HL Konzert, Op. 58. Frl. G. W ietrow etz .
M en d elsso h n . Einoll Konzert, Op. 64. Frl. A. N issen .

c. V io lo n ce ll.
V olkm ann. Amoll Konzert. H. K iefer.

V. Kammermusik.

B eethoven . Harfenquartett Esdur Op. 74 Nr. 10. \ Kölner Gürzenich Streich- 
H aydn . Kaiservariationen aus Op. 76 Nr. 3. I quartett. W. H ess, K, 

„ Presto aus Op. 64 Nr. 5. j K ö rn er, J. S ch w artz ,
S ch u b ert. Streichquartett Dmoll (Op. postil.) J F. G rü tzm achcr.

VI. Instrumental-Solostücke.
a. P ia n o fo rte .

Chopin. Gdur Nocturne. ) „  , _
, Bmoll Scherzo. } FrL J ‘ U h lm an n - 

Chopin. Desdur Nocturne.
L iszt. 12. ungarische Rapsodie.lie. } 

b. V io line.

W. Ni essen.

B eethoven. Fdur Romanze. |
B ra h m s-Jo a c h im . Ungarische Tänze Nr. 2 u. 7. (
S pohr. Adagio aus dem IX. Konzert. |
N achez. Zigeunertanz. | 1 • A.
Bach. Chaconne. W. Hess.

Frl. G. W ie tro  wetz. 

N issen.

c. V io lo n c e ll.
Chopin. Etüde.
G odard. Sur le lac.
D avid  off. Am Springbrunnen. 
M ozart. Adagio in D. 
D av idoff. Am Springbrunnen.

H. K iefer.

F. G rü tzm acher.

VII. Chor, Soli und Orchester.
Bach. Matthäus-Passion. Fr. R ü c k b e il-H il le r ,  Frl. CI. H e n r ic i , Herren 

P in k s  und F en ten .
Grim m . An die Musik. Frl. M. G eyer, Frau G elle r-W  o lt e r, Herren 

von Z u r-M ü h len  und van  Eweyk.
H ä n d e l, Halleluja aus Messias.
H än d e l. Samson. (Grimmsche Orchester-Bearbeitung.) Frl. G eyer, Frau 

G e lle r -W o lte r , Herren von Z u r-M ü h len  und van Eweyk. 
M en d e lsso h n . „Die Nacht ist vergangen“ aus der Symphonie-Cantate 

„Lobgesang“.
M ozart, Laudate dominum. Sopran-Solo Frl. H. S taegem ann .



149

VIII. Arien und Gesänge mit Orchester.

B ruch. „Aus der Tiefe des Gram’s“ aus Achilleus. Frl. Th. Behr.
B ruch . Scene aus Odysseus „Penelope, ein Gewand wirkend“. Frl. CI. Butz. 
M ozart. Recitativ und Arie der Ilia „Zeffiretti lusinghieri“ aus Idomeneo. 

Frl. H. S taeg em an n .
W eber. Scene und Arie des Lysias „Wo berg’ ich mich“ aus Euryanthe. 

Herr F. H aas.

IX. Lieder und Gesänge mit Pianoforte.

Frl. H. S taegem ann .

Frl. Th. Be hr.

Herr F. H aas.

S chum ann . „Meine Rose“.
„ „Aufträge“.

B izet. „Pastorale“.
Löwe. „Niemand hat’s geseh’n“.
S ch u b e rt. „Der Kreuzzug“.
Schum ann. „Waldesgespräch“.
B rahm s. „Immer leiser“.
F ran z . „Ständchen“.
S chubert. „Kriegers Ahnung“. |
W olf. „V7 erborgenheit “. J
B rahm s. „Unüberwindlich“. J
S c h u b e rt. „Wehmut“.
B rahm s. „An die Nachtigall“.
Schum ann. „Rose, Meer und Sonne“. J 
Löwe. „Archibald Douglas“. Herr van  Eweyk. 
Schubert. „Suleika“. 1
B rahm s. „Feldeinsamkeit“.
Jen  sen. „Murmelnde Lüftchen“.
Schum ann. „Deine Stimme“.

„ „Flutenreicher Ebro
„ „Der Hidalgo“.

B eethoven. „Adelaide“.
M endelssohu. „Auf Flügeln des Gesanges“. 
S c h u b e rt. „Das Lied im Grünen“.
B rah m s. „In Waldeseinsamkeit“.
Wolf. „Heimweh“.
S c h u b e r t . „Gesang des Harfners“. ]
B rahm s. „Alte Liebe“.
S o m m er. „ Glockenblumen “.
G io rdan i. „Caro mio ben“.
S ch u b ert. „Du bist die Ruh“.
B eethoven. „Ich liebe Dich“.
B rahm s. „Auf dem See“.

„ „In stiller Nacht“.
„ „Sind es Schmerzen“.

Fr. G eller-W  olter.

Frl. M. G eyer.

Herr von Z ur-M ühlen .

Herr von D ulong.

Frl. CI. Butz.

Frl. M. S ch irm er.
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Verzeichnis der Solisten.

1. Auswärtige Solisten.

Violine: Frl. G a b rie le  W ietrow etz-B erlin .
Frl. A d elh e id  Nissen-Cassel.
Herr W illy  Hess-Köln. 

y Herr K a r l  K örn er-Köln.
Viola: Herr J o se p h  S chw artz-K ö ln .

Violoncell: Herr H e in r ic h  K iefer-B erlin .
Herr F r ie d r ic h  G rützm acher-K öln . 

Sopran: Frl. H e len e  St ae ge m ann -Leipzig.
Frl. M eta Gey^er-Berlin.
Frl. Emma R ü c k b e il-H i Ile r-Canstatt. 

Alt: Frl. T h e re se  Behr-M ainz.
Fr. L u ise  G e lle r-W o lte r-B e rlin .
Frl. C la ra  Butz-Essen.
Frl. M a rg a re th e  Schirm er-B erlin.
Frl. C la ra  H enrici-D resden.

Tenor: Herr R a im u n d  von Z ur M ühlen-Berlin. 
Herr F ra n z  von D ulong-B erlin .
Herr E m il P in k s -  Leipzig.

Bass: Herr F r i tz  H aas-Frankfurt a. M.
Herr A r th u r  van Ew eyk-B erlin .
Herr W illi  F en t en-Mannheim. 

Pianoforte-Begleitung: Herr K a rl S tr  aube-Wesel.
Herr A rno  Schütze-Reckliughausen.

2. Einheimische Solisten.

Pianoforte: Frl. J o h a n n a  U hlm ann.
Herr W ilh e lm  N iessen.

Violine: Herr T h e o d o r G raw ert.
Pianoforte-Begleitung: Herr W ilh e lm  N iessen .

Herr A u g u s t  P re is in g .
Bass: Herr T heodor W arn ecke.



Anhang
zum Jahresberichte des Musikvereins,

1900-1901.

Erinnerungen aus meinem Musikerleben,
auf Wunsch des Musikvereins-Vorstandes dem Jahresberichte 

für 1900/1901 bei gegeben.

Ich bin geboren am 6. März n. St. 1827 zu Pernau in Livland. 
Meine Eltern waren Deutsche, — mein Vater, O tto Julius Franz 
war Militär-Apotheker und ist 1830, — meine Mutter A m a l i e  
geb. R e d d e l i n  1831 gestorben. Einer Schwester meiner Mutter 
und einer älteren Cousine verdanke ich die Erziehung durch die 
Kinderjahre und meinem verehrten Lehrer Vi c t or  H e h n  die 
Führung durch die höheren Schulklassen. — 1844 kam ich als 
Student der Philologie auf die von russischen Einflüssen damals 
noch unberührte Universität Dorpat, wo mich Polyhymnia mehr 
anzog, als Kleio, — der akademische M usikdirektor F r i e d r i c h  
B r e n n e r  mehr, als die übrigen Professoren. — Doch bestand 
ich 1848 das Oberlehrer-Examen, war aber mit meinen 21 Jahren 
zu jung für eine Gymnasialanstellung. — Den Männerchor unter 
meinen Korpsbrüdern, der „Fraternitas Rigensis“, hatte ich stramm 
im Zuge: als um jene Zeit R o b e r t  und Cl a r a  S c h u m a n n  
auf der Durchreise nach St. Petersburg in Dorpat konzertierten, 
haben wir dem Künstlerpaar ein Ständchen gebracht mit Schu- 
mann’s „träumendem See“, den „Minnesängern“ und Mendelssohn’s
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„Wer hat dich, du schöner Wald“. — Das war meine erste Be
kanntschaft mit Schumanns. — Die Jahre 1848 bis 1851 ver
brachte ich als Hauslehrer bei dem Kommerzienrat T und er in 
Petersburg, dessen kunstsinnige Frau  und dichterisch begabte 
Tochter (meine Schülerin Marie)  meine dilettierenden musi
kalischen, wie literarischen Bestrebungen in ihrem der Ton- und 
Dichtkunst offenen Kreise in willkommene Thätigkeit setzten. — 
A d o l p h  H e n s e l t  nahm sich freundlich meiner an, empfahl mich 
seinem Freunde K r ä g e n  in Dresden und bewirkte, dass Tunder’s 
mir die Studienzeit am K o n s e r v a t o r i u m  in Le i pz i g  sicherten 
und mir damit den Weg zur „holden Kunst“ freilegten — für 
mich damals eine unschätzbare Wohlthat. —

1851 kam ich nach Lei pzi g .  Meine Lehrer am Konser
vatorium waren L. P l a i d y ,  E. F. R i c h t e r ,  M. H a u p t m a n n ,  
J. R i e t z ,  J. Mo s c b e l e s ,  Ferd.  D a v i d ,  N. W. Gade.  Direktor 
des Konservatoriums war G. S c h l e i n i t z ,  seinen Konservatoristen 
ein väterlicher Freund. — Den jüngsten der L e h r e r ,  den kaum 
zwanzigjährigen Geiger J o s e p h  J o a c h i m  hatte L i s z t  kurz vor
her als Konzertmeister für Weimar gewonnen. —

„Res severa est verum gaudium“, der Wahlspruch des Ge
wandhauses wurde in Leipzig überall zur ThaL Angeregt durch 
C. F. Be c k e r ,  B r e i t k o p f  und H ä r t e l ,  M. H a u p t m a n n ,  Otto  
J a h n ,  J. Mo s c h e i e s  und R. S c h u m a n n  war die B a c h g e 
s e l l s c h a f t  1851 zusammengetreten; der erste Bachband erschien 
bei Breitkopf und Härtel, der 46 und letzte 1899. — Dieselbe 
Firma hat innerhalb desselben Zeitraums gleichzeitig eine grosse 
Gallerie von Gesamtausgaben der Werke der Meister der letzten 
drei Jahrhunderte fertig gestellt. — 1856 trat, von F r i e d r i c h  
C h r y s a n d e r  angeregt, die „D.eutsche H ä n d e l g e s e l l s c h a f t “, 
mit S. W. De h n ,  M. H a u p t m a n n ,  G e r v i n u s  und B r e i t k o p f  
und H ä r t e l  zusammen; 1864 richtete Chrysander bei sich eine 
Druckerei ein und führte die Herausgabe der Werke mit staunens
werter Ausdauer allein zum Abschluss. —

Ganz anders gestaltete sich die Arbeit in Weimar. Da gab’s 
1851 schon das Wort „Zukunftsmusik“. — F r a n z  L i s z t  brachte 
Werke von R i c h a r d  W 'agner (1851 Lohengrill) und H e c t o r  
B e r l i o z  (Cellini) zur Aufführung (Romeo u. Julie, Faust). Da
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entspann sich ein lebhaftes Hin- und Herüber der jungen Mu
siker zwischen Leipzig und Weimar. Die Gegensätze der kommenden 
Decennien begannen zu keimen.

Im Herbst 1853 kam der junge J o h a n n e s  B r a h m s ,  von 
S c h u m a n n  (Düsseldorf) in die musikalische Welt eingeführt, 
nach Leipzig, mit Spannung erwartet von den älteren und jüngeren 
Konservatoristen Th. Ki r c h n e r ,  A. D i e t r i c h ,  F. B r e u n u n g ,  
W. B a r g i e l ,  R. P a p p e r i t z ,  R. R a d e c k e ,  H. von  Sal ir,  G. 
R i e d e l ,  Fr. von H o l s t e i n ,  L. N o r m a n ,  Fr. Ge r ns he i m,  
H. Levy ,  A. V o l k l a n d  u. A. — Mein Freund und Studien
gen oss Heinrich von Sahr und ich wohnten Thür an Thür, ge
räumig genug um B r a h m s  aufzunehmen. Er zog zu uns. — Da 
gab’s viel Besuch bei uns, von Alt und Jung. Li sz t  kam mit 
Hans  v o n  B ü l o w ,  H a n s  von  B r o n s a r t ,  K l i n d w o r t h  u. A. 
von Weimar; der alte W i e c k  mit seiner Tochter Marie (die uns 
Händel’s Blacksmith-Variationen vorspielte). Li sz t  spielte B r a h m s ’ 
Emoll-Scherzo Op. 4 aus dem keineswegs deutlich geschriebenen 
Manuskript vom Blatt mit erstaunlicher Virtuosität dem Compo- 
nisten vor. —

J o a c h i m war mittlerweile einem Ruf des Königs Georg V. 
nach Hannover gefolgt, wohin beide S c h u m a n n s  im Dezember 
1853 zu Konzerten eingeladen waren. Uns beiden, Bra hms  
und mi r ,  stand damals die Welt offen, und als Brahms 
eines Tages von den Verlegern seiner ersten Werke nach Hause 
gekommen war, schmunzelnd, die Taschen voll Friedrichsd’or, — 
da steckte auch ich mir mein Portemonnaie voll, und wir zwei 
dampften ab nach Hannover. Auf dem Bahnhof daselbst trafen 
wir den auf der Durchreise nach Leipzig begriffenen Franz  
W ü l l n e r ,  dem wir für die Leipziger Freunde einen Reisepass 
ausstellten mit dem von Brahms abgefassten Signalement: „spielt 
auch Op. 106 m it Schlussfuge auswendig.“ — Am Bahnhof zu 
Hannover gab’s einen gemütlichen Tisch mit vier Stühlen und 
gutem Bier: dahin versammelten sich Abends um 6 Uhr S c h u 
m a n n ,  J o a c h i m,  Br a h ms  und i ch  „zu Bier“ ; nach einem ver
plauderten Stündchen pflegten wir wieder auseinanderzugehn. — 
Der Verkehr mit diesen drei G r o s s e n ,  dazu mit Frau C l a r a  
S c h u m a n n ,  der edlen Frau und hohen Künstlerin, hat mich 
nicht nur damals beglückt, sondern meiner ferneren Entwickelung
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Richtung und Gepräge gegeben. Leider flog die hannoversche 
Zeit gar zu schnell vorüber. — Ende Februar 1854 erkrankte 
Schumann, — im Sommer 1856 erlag er seinem Leiden. Brahms 
und ich brachten das Jahr 1854 bis in den Herbst in Düsseldorf 
zu. Dann trennten wir uns, — er nach Hamburg, ich nach 
Hannover. 1855 siedelte ich nach Göttingen über als Musiklehrer 
und Leiter eines gemischten Chorvereins, den ich, meist aus 
akademischen Kreisen, um mich versammelte, und mit dem ich 
bald öffentliche Aufführungen unternehmen konnte. (Haydn’s 
Schöpfung). —

1856 verheiratete ich mich mit P h i l i p p i n e  Ri t mü l l e r ,  
Tochter des Pianoforte-Fabrikanten Ritmüller, einer Klavierschülerin 
mit reizendem Anschläge, die in meinen Göttinger Konzerten, so
wie hier in Konzerten des Musikvereins und in Kammermusik- 
Soireen bis in die 80 er Jahre solistisch mitgewirkt hat. —

1857 brachte Joachim das Sommersemester in Göttingeil zu, 
hörte Collegia bei Waitz und Lotze und musizierte fleissig im 
Ritmüllerschen Saale mit uns beiden und seinen drei Schülern 
F. Bach (V. II), C. Bargheer (Br.) und C. Herner (Vil.). — Eines 
meiner Göttinger Conzertprogramme (vom 18. Februar 1857) ist 
überschrieben: „unter gütiger Mitwirkung von Frau Clara S c h u 
mann und Herrn Konzertmeister J o s e p h  J o a c h i m “ — und das 
Programm vom 12. Februar 1858: „unter gütiger Mitwirkung des 
Herrn Konzertmeisters J. J o a c h i m “. — Der Verkehr zwischen 
Hannover und Göttingen war sehr rege. Den Sommer 1858 brachte 
Frau S c h u m a n n  mit ihren Kindern mit uns in unserer Wohnung 
zu; B r a h m s  kam (von Detmold) und miethete sich in unserer 
Nähe ein, — ab und zu kamen Ba r g i e l  und Joachi m.  — 1859 
H ä n d e l s  S a m s o n ,  — B a c h ’s W e i h n a c h t s - O r a t o r i u m  1860 
in zwei Abenden (mit E r n s t  Koch);  im zweiten Konzert (in der 
Universitätskirche) sass P h i l i p p  S p i t t a ,  damals stud. phil., an 
der Orgel (später Professor in Berlin, Verfasser der Bachbiographie).

1860 wurde ich als Leiter der Konzerte des Musikvereins 
nach Münster berufen — Orchester- und Choraufführungen, Vo
kal- und Instrumentalmusik aller Art —. Besoldete Solisten 
(Künstler) wurden in den ersten Jahren nur ausnahmsweise her
angezogen. Für die Solopartien mussten meine vorgerückteren



155

Schülerinnen und Schüler oder bereits bewährte Dilettanten ein
geladen werden. Das ging allerdings in dem goldenen Zeitalter, 
solange es noch keine Recensenten gab, — und — es ist ja ge
gangen. — Meine dringendste Bitte an den Vorstand galt unter 
den damaligen Zeitverhältnissen der Anstellung eines „ K o n z e r t 
m e i s t e r s 41, eines virtuosischen Sologeigers, und da hat uns 
Joachim geholfen. Die vier ersten Konzertmeister sind seine 
Schüler gewesen. Mit dem Sologeiger wurde uns die Aussicht 
auf Kammermusik näher gerückt. — Sonaten für Klavier und 
Violine; den Klavierpart übernahm meine Frau oder ich selbst. 
In V a l e n t i n  Mül l er  hatten wir — etwa durch die ersten zehn 
Jahre — einen vortrefflichen Cellisten: Münsteraner von Geburt, 
nahm er damals in P a r i s  eine angesehene Stellung als Virtuose 
ein. 1867 im Sommer hat er meine Frau  und mi ch  zu sich 
eingeladen und uns damit zu grossem Dank verbunden; Paris 
ist nicht nur eine schöne Stadt, sondern diese beherbergte da
mals eine Göttinger Freundin meiner Frau, die treffliche Klavier
spielerin W i l h e l m i n e  Cl aus  (Frau Szarvady). — V a l e n t i n  
Mü l l e r  pflegte die Herbstzeit hier in Münster zu verbringen; — 
dann wurde bei uns eifrig Trio gespielt. Für Quartette, Quin
tette zogen wir die besten Orchester-Mitglieder hinzu, und so 
haben wir Jahre hindurch jeden Winter drei Kammermusik-Soireen 
veranstaltet. Für Valentin Müller trat B e r n h a r d  H ü l s ,  Dom
organist hier, ein, wenn’s nötig war, — ein sehr gewandter und 
begabter Praktikus und immer bereit auszuhelfen. Valentin Müller 
ging von hier nach Frankfurt a./M. und lebt jetzt in Rom. —

Als unser erster K o n z e r t m e i s t e r  kam 1861 G. A d o l p h  
B a r g h e e r  aus Bückeburg und wurde 1866 in gleicher Eigen
schaft nach Basel berufen. —% Ihm folgte hier G. Heini’. De e c k e  
aus Hannover, der uns iti Jahresfrist 1867 nach Karlsruhe ent
führt wurde. Beide vortrefflichen Geiger und lieben Kollegen 
habe ich am 22. April 1899 ( J o a c h i m’s K ü n s t l e r - J u b i l ä u m )  
in Berlin wiedergesehn. — Am 9. November 1867 wurde Ri c h a r d  
Barth  hier Konzertmeister, von J o a c h i m dringend empfohlen, 
erst 17 Jahr alt, genial begabt, — führt den Bogen mit der linken 
Hand, weil ihm der Mittelfinger derselben in früher Jugend, beim 
Fallen mit einer zerbrochenen Tasse verletzt worden und steif
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geblieben ist. Vierzehn Jahre des Zusammenwirkens und Zu
sammenlebens waren uns vergönnt. Er wurde uns wie zu einen 
ältesten Sohn. Als Ge i g e r  brachte er schon von Joachim hei 
eine eminente Technik mit; — bestrickende Anmut, Innigkeit unc 
hohe Intelligenz sind ihm angeboren. — Es sei hier eingefügt, dass 
Ende April 1874 unser neuerbautes Haus bezogen werden musste 
da wünschte meine Frau mich für einige Wochen auf Reisen, unc 
so kam’s, dass Barth und ich uns nach Italien entfernten — Mai
land, Florenz, Rom, Neapel, Salerno, Pästum und zurück nact 
Münster. — 1881 verliess Barth Münster und ging, von Brahms 
empfohlen, als Konzertmeister nach Crefeld, — später als Kgl 
Professor und akademischer Musikdirektor nach Marburg i. H 
und ist jetzt Leiter der philharmonischen Konzerte in Hamburg 
und hat sich in den 20 Jahren — 1881 bis 1901 — auch als 
Dirigent und Componist immer wachsende Anerkennung errungen 
— Mit seinen Quartettgenossen Wolff, Bandler und Engel hat ei 
hier im Vereins-Konzert am 18. Februar 1900 sein Quartett ir 
Gmoll mit schönstem Erfolge zur Aufführung gebracht. —

Als Konzertmeister folgte hier Georg W. Brock mann 1881, — 
J o s e p h  B l a h a  1882 bis 1886 — und G. K o l l m a n n - E l d e r h o r s i  
bis April 1888 (Cello I J u l i u s  Herner) .  —

Konzertmeister des Musik-Vereins wurde hierauf The odo i  
G r a w e r t ,  Dirigent des Musikkorps des 13. Infanterie-Regiments 
der schon seit 1883 an der Violine I mitgewirkt hatte, — sef 
1896 „Königlicher Musikdirektor“. Ihm danke ich seine steh 
willige und erfolgreiche Unterstützung bei Hebung der Orchester
leistungen; — sein Eingehen auf B a c h  und B r a h m s  und au 
alles H o h e  in unserer Kunst, das mitunter nur mit Kamp: 
und gegen Widerstand errungen werden kann: das vergesse icl 
ihm nicht. —

Im Rückblick auf unsere Konzertmeister sehe ich perspec- 
tivisch die Arbeit der letzten vierzig Musikjahre in ihren Um
rissen.

Meine in Jahrgängen gesammelten Programme enthalten alh 
aufgeführten Werke und die Namen der auswärtigen und ein
heimischen Solisten der betreffenden Konzertperiode; — in der 
Textbüchern der Oratorien, Messen, Cantaten etc. sind die Lister
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der Chor- und Orchestermitglieder verzeichnet. Unser hochver
ehrter bisheriger Vorsitzender, Herr Geheimrat Dr. 0  hm hat seit 
seinem Eintritt in den Vorstand die Veröffentlichung der „ J a hres 
berichte“ angeordnet und damit eine bequeme Übersicht über alle 
Vereinsangelegenheiten geschaffen. —

Zur Vervollständigung dieses Berichts sei über meine hiesige 
musikalische Gesamtthätigkeit hier eingefügt, dass ich im Herbst 
1S78 mit der Erteilung des Musikunterrichts bei der Königlichen 
A k a d e m i e  durch den Kurator derselben, Herrn von  K ü h l w e t t e r  
Excellenz beauftragt wurde, und dass ich dieses Amt noch jetzt 
bekleide. — Auch habe ich die M ü n s t e r s c h e  L i e d e r t a f e l  im 
Aufträge ihres Vorstandes von Januar 1882 bis 1896 geleitet. — 
1886 übernahm die Liedertafel das bisher vom Domorga
nisten, Herrn B. H ü l s  dirigierte K o n z e r t  z u m B e s t e n  des  
V i n c e n z - J o s e p h - V e r e i n s  und stellte dasselbe hiermit unter 
meine m u s i k a l i s c h e  Leitung. — 1896 erkrankte ich auf lange 
Monate, sodass ich die Übungen mit der Liedertafel schliesslich 
aufgeben musste. Ich war froh, dass ich in meinem ehemaligen 
Schüler, Herrn Dr. A u g u s t  P r e i s i n g  (jetzt Oberlehrer am hie
sigen Realgymnasium) einen b e f ä h i g t e n  D i r i g e n t e n  wusste und 
— der Erfo l g  hat gezeigt, dass Herr Dr. Preising nicht nur 
mu s i ka l i s c h ,  sondern auch p e r s ö n l i c h  so v o r z ü g l i c h  passte, 
dass er nach meinem Ausscheiden e i n s t i m m i g  zu m e i n e m  
N a c h f o l g e r  gewählt wurde. Nachher haben wir uns um die 
Programme des Vincenz-Joseph-Konzerts so vertragen, dass er 
die Gesang-, ich  die Orchester-Nummern leitete — bis 1900.

Die Leitung der Konzerte der b e i d e n  F r a u e n  v e r e i n e  ist 
mir gleich 1860 anvertraut worden, und ich habe sie am Schluss 
der Konzertperiode 1899— 1900 niedergelegt. —

Im Eindrücke der durch das Lesen der vielen Programme 
geweckten Erinnerungen fühle ich mich stolz auf die grosse Reihe 
der schönsten und erhabensten Meisterwerke, sowie auf die Namen 
der herrlichen Künstler, die wie glänzende Gipfel im Hochgebirge 
einander überragen: Brahms, Joachim, Frau Schumann, Stock
hausen, Amalie Weis (-Joachim), R. von Zur-Mühlen, Emma 
Brandes (-Engelmann), Georg Henschel, Antonie Kufferath (-Speyer), 
Hausmann, Halir, Hans von Bülow, Eugen d’Albert, Frau Greve-
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Klafsky, Frau Garreno und andere mehr, deren Zahl diesen Raum 
weit überschreiten würden. —

Dem hochverehrten Vorstande sage ich tiefgefühlten Dank 
für seine Bereitwilligkeit, unserem Musikverein und mir solche 
Kunstthaten ermöglicht zu haben. —

Und allen einheimischen Solisten und allen im Chor und 
Orchester Mitwirkenden, die ihre Leistungen in den Dienst unserer 
edlen Kunst gestellt und meine Bestrebungen gefördert und unter
stützt haben, danke ich aus vollem Herzen.

Mü n s t e r  i. W., im August 1901.

Professor Dr. Julius 0. Grill 1111,
Königlicher Musikdirektor, — akad. Musik- und Gesanglehrer, — korrespon
dierendes Ehrenmitglied der Maatschappy tot bevordering der Toonkunst, 
Amsterdam, — Ehrenmitglied und Ehrendirigent der Münsterschen Liedertafel, 
— Präsident und Ehrenmitglied des akad. Gesangvereins zu Münster i. W. — 
Ehrenmitglied des plattdütschen Gesangvereens „Jungs, holt fast“ zu Kiel, — 
Ehrenmitglied des Musik Vereins zu Münster, — Ordentliches Mitglied der 
Königlichen Akademie der Künste zu Berlin, — Kitter des roten Adler

ordens 4. Klasse. —

Werke von Julius 0. Grimm.
Op. 1. Sechs L ie d e r  für eine Singstimme mit Pianoforte: I. In der Mond

nacht. — II. Ach es sitzt mein Lieb und weint. — III. Am See. —
IV. Er ging dahin. — V. Gondoliera. — VI. Hast Du’s denn ganz ver
gessen. — Fräulein M arie T u n d e r gewidmet.

Breitkopf & Härtel, Leipzig.
Op. 2. F ü n f  K la v ie rs tü c k e :  I. Elegie. — II. Scherzo. — III. Träumerei.

— IV. Elfen weise. — V. Nachtstück. — Fräulein S e ren a  M oscheies
gewidmet. — Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Op. 3. Sechs L ie d e r für eine Singstimme mit Pianoforte (h): I. Erste 
Meerfahrt. — II. Meeresabend. — III. Gebet auf dem Wasser. — 
IV. Heimkehr. — V. Immerdar gedenk ich dein. — VI. Abschiedslied.
— Fräulein C onstanze  J a c o b i gewidmet. —

Breitkopf & Härtel, Leipzig.
Op. 4. Zw ei S ch erz i für Pianoforte zu 4 Händen. — I. Hm. — II. Gm. — 

„ „ „ „ „ 2 „ . — Frau C lara  Schu
m ann gewidmet. — Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Op. 5. Zw ei S ch e rz i für Pianoforte zu 4 Händen. — I. in D. — II. in 
C. — M arie & E lise  S chum ann  gewidmet. —

J. Rieter-Biedermann, Winterthur.
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Op. 6. D rei E le g ie n  für Pianoforte, I. in H., — II. in Eni., — III. in 
Am. — Fräulein C lara  M oscheies gewidmet. —

Adolf Nagel, Hannover.
Op. 7. Sechs L ie d e r  für eine Singstimme mit Pianoforte (h.): I. Wohl 

mir der Stunde. — II. Unruhe. — III. Bei trockenen Blumen. — 
IV. Dein Herzlein mild. V. AIP meine Herzgedanken. — Mit un
nennbarer Seligkeit. — Frau Li v ia Fr ege gewidmet.

Fr. Kistner, Leipzig.
Op. 8. Sechs L ied er für gemischten Chor a. capp. — I. Was macht dir, 

Herzliebster. — II. Frühlingslied. — III. Herbstlied. — IV. Morgen
lied. — V. Abendfeier. — VI. Die Nonne. — Frau A n to n ie  von 
Sieb old gewidmet. — J. Rieter-Biedermann, Leipzig.

Op. 9. V ier K la v ie rs tü c k e  in freier kanonischer Weise: I. Andante espr.
— II. Allegretto grazioso. — III. Andantino tranquillo. — IV. Allegro
energico. — C. Spielmeyer, Güttingen.

Op. 10. S u ite  I. in C anonform  (für Streichorchester): 1. Allegro con 
brio. — II. Andante lento. (Soli). — III. Tempo di Minuetto, ben 
moderato. — IV. Allegro risoluto. — F ran z  W üllner gewidmet. —

J. Rieter-Biedermann, Leipzig.
Op. 11. Sechs L ie d e r für eine Singstimme (h) mit Pianoforte: I. Wie 

scheinen die Sternlein so hell. — II. Pilgerlied. — III. Wozu mein 
langes Haar. — IY. Warum bist du denn so traurig. — V. An die 
Waldvögel. — YI. Nun stehn die Rosen in Blüte. — Fräulein 
A g a th e  von Sieb old gewidmet. — J. Rieter-Biedermann, Leipzig. 

Op. 12. An die M usik für Soli, Chor und Orchester (L. Schücking). —
Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Op. 13. Sechs L ied er für 4stimmigen Männercher a capp.: I. Morgen
wanderung. — II. Lustig Blut und frische Lieder. — III. Der trau
rige Jäger. — IY. Jagdglück. — Y. Gut Nacht, gut Nacht. — YI. 
Vorwärts. — Der Münsterschen Liedertafel gewidmet. —

Breitkopf & Härtel Leipzig.
Op. 14. S onate  für Pianoforte und Violine (oder Vc.): I. Allegro con brio.

— II. Adagio cantabile. — III. Allegro. — G. H. D eecke gewidmet.
J. Rieter-Biedermann, Leipzig.

Op. 15. Sechs L ied er (t.) für eine Singstimme mit Pianoforte: I. Wenn 
die Sonne weggegangen. — II. Weil auf mir. — III. Jägerbraut. — 
IV. Liebesnacht. — V. Nachtlied. — VI. Minnelied. — Frau A m alie 
Jo a c h im  gewidmet. — J. Rieter-Biedermann, Leipzig.

Op. 16. S u ite  II in C anonform  für Orchester: I. Allegro con brio. — 
II. Tempo die Minuetto. — III. Molto adagio. — IY. Allegro assai.
— J. B rahm s gewidmet. — J. Rieter-Biedermann, Leipzig. 

Op. 17. Zwei Märsche für grosses Orchester: I. in D., II. in B,
J. Rieter-Biedermann, Leipzig.

Op. 18. Sechs L ie d e r  und Gesänge für 1 Singstimme und Pianoforte: I. 
Es kommen die Tage. — II. Ständchen. — III. Dämmerung senkt
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sich von oben. — IV. Jetzt ist er hinaus. — V. Frühlingsgedrän^e.
— VI. Der Traum. — Fräulein A m alie  K lin g  gewidmet. —

J. Rieter-Biedermann, Leipzig.
Op. 19. S in fon ie  für grosses Orchester: I. Sostenuto, — Allegro. — II. Trauer

marsch, — Scherzo. — Finale. (All0 vivace.) — R ic h a rd  B a rth  
gewidmet. J. Rieter-Biedermann, Leipzig.

Op. 20. L i e d e r u n d  G esänge (Frhr. von Oeynhausen) für eine Sing
stimme (h): I. Schön die Schöne zu begrüssen. — II. Liebesvereinung.
— III. Nachts. — IV. Liebesgruss. — V. An die Geliebte. — VI. 
Beständiges Gedenken. — Frau Hedwi g  Ki esekamp gewidmet. —

J. Rieter-Biedermann, Leipzig.
Op. 21. K a i s e r h y m n e  (Wilhelm I.) Worte und Musik von J. 0. Grimm.

Männerchor und Bl. Instr. u. Pk. — J. Rieter-Biedermann, Leipzig. 
Op. 22. F ü n f  L i e de r  für 3stimm. Frauen- oder Männerchor a capp.: I. 

Frühlingsanfang. (B. Sigismund.) — II. In der Nacht. — III. Im Mai.
— IV. Abendlied. — V. 0 selig, selig im grünen Haag. (A. Jüngt t.)

J. Rieter-Biedermann, Leipzig.
Ohne Op.-Zahl. De u t s c h e  V o l k s l i e d e r  für dreistimm. Frauen- oCer 

Männerchor a capp. gesetzt: I. Ich fahr dahin. — II. Wach auf. —
III. Verstohlen geht der Mond auf. — IV. Von allen schönen Kindern.
— V. Im tiefen Wald. — VI. Die Wollust in den Maien. — VII. Ach,
ach, ich armes Klosterfräulein. — VIII. So will ich frisch und fröh
lich sein. — ^  J. Rieter-Biedermann, Leipzig.

Op. 23. K l a g e g e s a n g  um den Tod K a i s e r  Wi l h e l m s  I. (Agnes 
Lindner) 1888 für Chor u. Orchester. — Breitkopf & Härtel, Leipzig. 

Op. 24. E in  L i e d e r k r a n z  aus Kl a us  Gr o t h s  Qu i c kbor n  für 4 Solo
stimmen mit Pianoforte. —

„ Bearbeitung für vierstimmigen Frauen- oder Männerchor a capp. —
Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Op. 25. Sui t e  IV. Gm. für Streichorchester: I. Einleitung und Fuge. — II. 
Canon. (And. cant.) — III. Intermezzo. — IV. Ländler. — V. Schiuss- 
fuge. — Breitkopf & Härtel, Leipzig.

Op. 26. H e i t e r e  L i e d e r  für eine Singstimme mit Pianoforte: I. Vil 
schöner kunst und gaben. — II. Freundliche Dornen. — III. Wo- 

für’s guat sind. — IV. Gefangen. — V. As is a ganz verflixte Sach’.
— VI. Der rechte Fleck. — Der Münsterschen Liedertafel (h. u. t.)

Breitkopf & Härtel, Leipzig.
Op. 27. Zum G e b u r t s t a g e  des Kai ser s .  (27. Jan.) (Al. Buschmann) für 

Männerchor und Blas-Orchester (ad lib.). — E. Bisping, Münster. 
Op. 28. An Ka i se r  Wi l he l m II. zum 27. Januar, für Männerchor u. Blas

orchesterfad lib.). Worteu. Mus. v. J. 0 .Grimm. —E. Bisping, Münster.
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