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Übersicht üer M oore ües Löhm erwalües unü Süüböhm ens.
I L  § Ausm a z d. Moore in Im M oorarten Zahl der Besitzer Zahl d. Kulturen M oorlage
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I. L ö h m e r w a lü .
n) Söhm lsche 

Helte.
1. T au s 9? 1 0-5 1 1 1 1 1
2. K lattau XI 4 6 — 11-8 2-7 — — 6 — — — 6 — — 6 1 1 1 — — 5
3. Schüttenhofeu 8 11 116 5 6 4 5 1 0 8 3 245 6 79 6 58 69 17 27 5 77 26 48 — 26 32 4 54
4. Prachatitz X 19 125 10181 558'8 3 9 1 4 30 44 1 104 51 13 71 1 41 82 50 1 10 24 9 82!
5. Krummau X r 22 89 733-2 527-6 355 26 38 11 66 43 — 36 — 28 61 32 5 4 13 6 66
6. Kaplitz (Böh

merwaldanteil) X 9 14 53 55-6 104-5 3 4 5 8 5 1 10 — 3 14 3 4 2 — 8
Sum m e SS 351 2 3 S 8 8 I2 5 7 S 1S38S SS IS5 2S 23? IS8 31 151 S 143 130 134 7 45 71 13 21S

5) V beröster- 
relchische Helte.
7. Nohrbach Xo 5 23 54 S 7 8 3 0 5 3 3 23 IS 17 I 13 8 13 2 8

e) lggtzrische 
Helte

8. Wolfstein IV 14 70 47 47-5 215-5 11 18 63 48 2 23 16 18 53 23 20 1 26
9. G rafenau O ll 6 19 71-5 26-5 15 t 1 10 — 18 15 — 5 — 9 7 14 — 4 3 6 6

10. Regen . X n 10 21 15-5 26 24-5 1 5 — 18 8 — 10 — 7 10 8 — 3 4 2 12
11. Viechtach V 2 2 — 19 — — — — 2 — — 2 — — 2 — — — — 2 —
12. Kötzting x^ - 4 4 3 3-5 — — 1 — 8 — 1 3 — 1 3 — — 3 — 1 —

S u m m e . 3S IIS 137 1225 331 13 34 — 104 71 3 43 - 33 40 75 — 33 27 12 44
D er gsnze 

L ösim erw slii 107 430 2 5 5 3 8 14473 15801 82 202 2S 3S4^ 243 34 211 s 183 243 217 7 31 38 33 2S8

II. S l lü v ö h m e n .
13. Kaplitz (ohne 

Btzhmerwald- 
anteil) X 18 32 241-5

5588

1 1 6 5 298 4 7 27 12 26 7 26 10 1 13 6 6 7
14. Ncuhaus . X 22 38 - 160-8 1 1 6 2 14 — 13 31> 18 2 25 — — 25 18 — 3 11 21 3

H um m e H llö- 
böhm en 40 70 2415 2 7 7 3 4142 18 7 13 58 30 2 51 — 7 51 28 1 IS 1? 27 10

SZZ

M o o r :  E in  Gelände m it mindestens '/r  in  Torf und einer Größe von mindestens V2 lin.
Auf die folgende Aufzählung beziehen sich:

Spalte  3 :  B l. — B la tt der beigegebenen K a r t e ,  während die Zahlen unter dem Bezirksnamen die 0  — östliche, ^  — west
liche Hälfte der Spezialkarte 1 :7 5 .0 0 0  angeben.

Spalte  4 :  M o o r b e s s i t z e r :  L — Landwirte, G — Gemeinde, S  — S ta a t, H — Herrschaft, I  — Industrielle.
Spalte  5 —7 M s o o r g r ö ß e  nach Einschätzung, ohne Vermessung, also nur beiläufig.
Spalte  1 3 : T o r f a r t e n :  M o o s t o r f  besteht vorwiegend aus Torfm oos und W ollgrashaaren, N i e d t o r f  aus B lättern 

und Wurzeln der Riedgräser und Gräser, W a l d t o r f  aus Waldresten, besonders aus Holz.
Spalte  1 4 : LI — M o o s m o o r  hat zu oberst M oostorf, X  — R i e d  m o o r  hat zu oberst Niedtorf, X — B r u c h  m o o r  

oder W a l d  m o o r  hat zu oberst Waldtorf.

1*
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B e z i r k
N ante des 

M oores N

Ansm atz in Iin
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6 F
G

o

A n
stehendes
Gestein

1
L I

2
L I

3
L I

4
L I

5
L I

6
L I

L-h. T aus.
(8 V III iv)

L ez.jN eu geü ein  *)
V i e r t l H intausw ies 

B l. 6

IS)H. Ntattau
(8 VIII o, 9 VIII o)

L e z  L ls t t s u
G e s e n

L ez. »Neuern.
E i s c n st r  a ß

G l a s h ü t t e n

C h u d i  w a

Nohrwiesen 
und Auen 

B l. 6

M oos wies 
beiin Schädel- 

hof B l. 6

Untere An
wiesen 
B l, 6

Obere An
wiesen 
B l. 6

„Leiracker" 
Wiesen 
B l. 6

Anwiesen 
B l. 6

L-h. Hchültenhofeu
(g VIII o, 9 IX 0, IV, 10 IX v̂)

L ez.
H ckllttenßofen.
L a n g e n d o r f  Schloßwiese 

B l. 5

Bachwiese 
O r t:  P la tto rn  

B l. 5

Leitenwiese 
O r t :  Janow itz 

B l. 5

2 L

M eh
rere L

2 L

Viele
L

M eh
rere L

M eh
rere L

8 L

1 H

1 L

2 L

0 5

0-5

0-5

0-5

2-7

Seicht 480 T al Horn-
blcnde-
schiefer

Über 2

Seicht

Über 1

0-9

0-6

760

753

460

470

500

470

Tal,
gnellig

T a l

G neis

G lim m er
schiefer

Hang,
gnellig

T a l H orn
blende
schiefer

492

530

530

Ehe
maliger

Teich

Am
Bache

Alluvium

G ran it

G neis

12 13 14

Z ahl der 
S tiche

B e
obachtete

Torsartcn

M
oo

ra
rt

2 Brucht. 
Spindling- 

torf (ver
schlammt)

8

— Brucht. 8

— Brucht.
Riedt.

M oost.

8

— Brucht.
Niedt.

Spindlingt.

8

— 8

— 8

— Brucht.
Niedt.

8

— Riebt. 8

— 8

— 8

-) Weitere Moore des Bezirkes siehe „M oore Nordwestböhmens" von H an s  Schreiber.
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! 15 16 17 18 19

Z I m  Pflauzeubestand zur Z e it der Besichtigung 
herrschend:

E n t
wässerung

G egenwärtige
Nutzung

Bemerkungen 
und Hinweise

E rhebungs
kommissär und 
Erhcbuugszcit

3 W i e s e :  B laugras, Teufelsabbiß, Sum pf-Spindling . Vorhanden,
leicht

Wiese,
Kompostgewinnung

- H. Schreiber 
23. August 1915

1 W i e s e :  Weißmoos, Ruchgras, Borstengras, Teufels
abbiß, gemeine Heide.

W a l d :  Schwarzerle, Weißbirke, W eißmoos, W ider
ton, Waldschachtelhalm, gemeine Heide. ^

Einige nene 
Gräben

Wiese, Moosstreu-' 
gewittuuug

Gutachten Non 
H. Schreiber 

8. Sept. 1921

Blechinger 
17. J u l i  1915

2 W i e s e :  B orstgras, W eißmoos, Segge. Schwer, leicht Wiese Begutachtung 
der Moore 

k l  2 — 6 durch 
H. Schreiber 

1901

>5. Schreiber 
30. J u n i  1901

3 W i e s e :  Engelwurz, B laugras, Wicsenplatterbse, 
Schilf.

Schwach, leicht Schilf H. Schreiber 
30. J u n i  1901 
25. August 1915

4 W i e s e :  Wi e  Nr .  3. —

5 W i e s e :  Sumpfdistel, haariger Kälberkropf, Sum pf- 
schachtelhalm.

—

6 W i e s e :  B laugras, Sumpfschachtelhalm, S um pf
schotenklee.

S eh r gut Wiese, Acker

1 W i e s e :  Rotklee, Weißklee, Waldbinse, kleine Biber
nelle, Bärenklau, Honiggras.

G ut Wiese — Blechinger 
20. J u l i  1915

2 W i e s e :  Moose. Rotklee, Weißklce, Ruchgras, Wald- 
engelwurz, kleine Bibernelle.

Ziemlich gut —

3 W i e s e :  Weißklce, Waldbinse, Sumpfdotterblume, 
Ackerschachtelhalm, Rotklee, Honiggras.
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obachtete
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4
8

A l b r e c h t s r i e d Biehfreude 
(„Vöihfroid") 

O rt:  Miltschitz

1 L — 0-5 — 0-75 550 Hang G neis — Niedt. 8

5
8

Lez.
Lergreichensleln

N i t z a u „Heilin" - 
Wiesen 
B l. 5

Wenige
L

— 0-5 — 0-5 
bis 1

700 Am
Bache

— Brucht.
Niedt.

8
8

6
8

R o t s e i f e n Lanqenbruckau 
B l. 5

1 G — — 5-5 0-5 
bis 1

1100 Wasser
scheide

— M oost.
Brucht.

8

7
8

Brennteschlag 
Nev. Golden

brunn 
Bl. 5

1 G 6 Über 1 1100 8

8
8

J n n e r g e f i l d Kikitzer Filz 
B l. 5

1 G 10-5 — 2 Tief 1128 — LI

9
8

Langer Filz 
B l. 5

1 G 4-5 — — Seicht 1100 Bach Ur
sprung

- LI

10
8

Haidlerfilz im 
Goldbrunner 

Revier 
B l. 5

1 G 16-25 3 B is  9 1128 Wasser
scheide

6 M oost.
Riebt.

Brucht.

LI

11
8

Traxlerfilz 
B l. 5

1 G 5-5 — — Tief 1120 — M oost.
Brucht.

LI

12
8

Kuherstößerfilz 
B l. 5

1 G 0-5 — 6-5 — 1095 Hang — LI
8

13
8

Kegelheidfilz 
(„Hoid") 

B l. 5

1 G 27 — 4 — 1090 Am
Bache

- LI

14
8

Klostermanns
wiesen 
B l. 5

1 L 0-5 0-75 Über 1, 
bis 

seicht

1040 LI

15
8

Landlwies 
B l. 5

G — 2 — Seicht 1035 Hang - Brucht.
Niedt.

M oost.

8

16
8

Bettelfilz 
B l 5

G 1 — 4 Meist
mittel

1150 Kamm - LI
8

1066
8

Gfilder Filz 
(Forts. Außer- 

gefild, Bzh. 
Prachatitz) 

B l. 5

7 4
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Ka
rte I m  Pflanzenbestand zur Zeit der Besichtigung 

herrschend:
E n t

wässerung
Gegenwärtige

Nutzung
Bemerkungen 
und Hinweise

E rhebungs
kommissär und 
Erhebuugszeit

4 W i e s e :  Waldsimse, Honiggras, gemeiner F rauen
mantel, Sumpfdotterblume, B laugras.

Ziemlich gut Wiese — Blechinger 
20. J u l i  1915

5 W i e s e :  Sumpfdistel, Kohldistel, Honiggras, B lu t
wurz, gebräuchlicher Augentrost, Sumpfschachtel
halm, B laugras.

Schlecht, leicht — Peter Schreiber 
11. August 1905

6 W a l d :  Fichte, Birke, Trunkelbeere, Heidelbeere. G ut W ald, Hügelkultur — Peter Schreiber 
14. August 1905

7 W a l d :  Wie 8  6. W ald —

8 Q d u n g :  La t s c h e ,  Trunkelbeere, Moosbeere, Schei
denwollgras, Knäuelsimse, Weißmoos, Widerton. 

W a l d :  Weißbirke, Tanne, Heidelbeere, Trunkelbeere.

Unvollkommen,
leicht

—

9 O d u n g :  Latsche, Trunkelbeere, Heidelbeere, Birke, 
armblütige Segge.

Nicht — — Peter Schreiber 
13. August 1905

10 Q d u n g : Latsche, Trunkelbeere, W ollgras, Weißmoos. 
W a l d :  Fichte, Birke.

Gut, leicht Torfstreu- und 
Torfgewinnung, 

W ald

Gutachten von 
H. Schreiber 

1920

Peter Schreiber 
14. August 1905 

L>. Schreiber 
6. J u l i  1916

11 Ö d u n g :  Wi e 8  10. Nicht ent
wässert

— —

12 W a l d :  Tanne, Birke, Heidelbeere, Trunkelbeere. 
O d u n g :  Latsche, Trunkelbeere, Heidelbeere.

Wenig W ald — Peter Schreiber 
13. August 1905

13 Ö d u n g :  Latsche, Trunkelbeere, Heidelbeere. 
W a l d :  Fichte.

N ur im Walde — Peter Schreiber 
12. August 1905

14 Ä d u n g : Z w e r g b i r k e ,  armblütige Segge, Schlamm
segge, Sumpfblutauge, Latsche, Birke, B laugras, 
Sumpfveilchen.

W i e s e :  Gemäht.

M angelhaft Wiese —

15 S t r e u  w i e s e :  Seggen, Weißmoos, Waldwachtel
weizen, A l p e n w  o l l  g r a s .

Künstlichlvcr-
sumpft

Streuwiese — .'5. Schreiber 
6  ̂ J u l i  1916

16 O d u n g :  Latsche, Schwarzbeere, Trunkelbeere. 
W a l d :  Fichte.

Teilweise W ald —

106b
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108b J n n e r g e f i l d Seefilz (Forts. 2
>

!
8 Außergefild,

Bzh.Prachatitz)
B l. 5 >

17 Polauffilz G 4 1 Mittel 1100 Kamm G neis Brucht.
8 B l. 5 Riedt.

M oost.
18 Matheiwiescl G 3 1 4 1110 Hang

!
—

8 Bl. 5

19 Hochfilz G 3 2 1105
8 B l. 5

S t a d l e r A n t e i l l Schätzewalder H 2 5 900 l G ran it Brucht.
20 Filz M oost.
8 B l. 5

L e z . I ß s r t m s n I tz .
103a S t u b e n b a ch Schwarzberg- 1 H 10 — 15 B is  tief 1180 S atte l G neis — M oost.

8 filz (Forts. Seggent.
Außergefild,

Bzh.Prachatitz) -
Brucht.

B l. 4

21 Filz bei der 1 H 1 15 ! Seicht 1125 Am _ M oost.
8 Häuplsch welle bis tief Bache Brucht.

B l. 4 Seggent.

22 F ilza . d. Vogel- 1 H 3 B is 1120 — M oost.
8 steinschwelle mittel Brucht.

B l. 4 Riedt.

23 F ilz  am Ver- 1 H 4 1150 Kamin _
8 lorenberg

B l. 4

24 Filz am Toten- i  H 3 1225 —
8 köpf

B l. 4

25 Große Kainzcn- i  H 5 2 _ 0 5 M ittel 1180 Bach- G ran it _
8 filze I — V I bis tief ur-

B l. 4 sprung

26 Kleiner i  H 0-5 Seicht 1210 Kamin _
8 Kainzenfilz

B l. 4

27 Hackelfilz i  H 0-6 — 1210 —
8 B l. 4

28 Lusenfilze 1 H 2 _ 0'5 Seicht 1140 Am _
8 Bl. 4 b. mittel Bache

29 Pöschlanerfilze 1 H 5-6 B is 1134
8 I - I V  

B l. 4
2 IQ

14

K

LI
8

LI
8

LI
8

8
LI

LI
8

8
LI

LI.

LI

LI

LI
8

LI

LI
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H Z
I m  Pflanzenbestand zur Zeit der Besichtigung 

herrschend:
E n t

wässerung
gegenwärtige

Nutzung
Hinweise und 
Bemerkungen

Erhebungs
kommissär und 
Erhebungszeit

108b

17 Ö d u n g . u n d  W a l d :  Wie 8  16. Teilweise W ald — H. Schreiber 
6 J u l i  1916

18 W a l d  und Ö d u n g :  Wie 8  16.
W i e s e :  Seggen, Borstgras, Otternwurz, Rotschwingcl, 

Rasenschmiele.

Wald, Wiese

19 Ö d u n g  und W a l d :  Wie 8  16. W ald —

20 W a l d :  Fichte, Birke, Latsche. 
Ö d u n g :  Latsche, Fichte.

g u t — >f>. Schreiber 
9. J u l i  1916

103a Ö d u n g :  Latsche, Scheidenwollgras, Heide, Trunkel- 
beere, Schlammseggc.

W a l d :  Fichte.

Nicht — H. Schreiber 
25. August 1904

21 W a l d :  Fichte.
Ö d u n g :  Latsche, Z w e r g b i r k c .

Dürftig, leicht A ls N atu r
denkmal er
haltungswert

22 Ö d u n g :  Latsche. Nicht — —

23 Ö d u n g :  Latsche. — —

24 Ö d u n g :  Latsche. — —

25 Ö d u n g :  Latsche, R a s e n b i n s e ,  armblütige Segge. 
W a l d :  Fichte, Birke, Latsche.

Mangelhaft,
leicht

W ald —

26 Ö d u n g :  Fichte, R a s e n b i n s e . M angelhaft — —

27 Ö d u n g :  Fichte, R a s e n b i n s e . — —

28 Ö d u n g :  Latsche, R a s e n b i n s e . Mangelhaft,
leicht

W ald A ls^N atur- 
denkmal er
haltungswert

29 Ö d u n g :  Latsche, N a s e n b i n s e ,  Z w e r g b i r k e ,  
armblütige Segge.

P ro fil I I  durch 
W. v. Eschwege 
und Blechinger 
Abbild. in  Öst. 

Moorzeitschr. 
1907, S .  100
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obachtete
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30
8

S t u b c n b a c h Birkenfilze 
I - I V  
Bl. 4

i  H 4-6 — — M ittel 
bis tief

1150 H ang
stufe

G ran it — M vost. 
Bruch t. 
Riedt.

31
8

Sulzfilz 
B l. 4

i  H 0-8 — — Seicht 1200 —

32
8

I n .  der Spitz- 
bergseige B l. 4

i  H 0-8 — - 1260 G neis —

33
8

Spitzbergfilzc 
I ,  I I  
B l. 4

i  H 0-6 — 1312 Kamin G ran it

34
8

Filz ani W il- 
derercck (Forts. 

Bayern). 
B l. 4

i  H 0-5 1300

35
8

Unterer Kalt- 
staudenfilz 

B l. 4

i  H 1-6 — — Seicht
bis

mittel

1270 Satte l G ranit,
G neis

—

36
8

Plattenhäuser 
Filz 

B l. 4

1 H 10 — 0-6
t

1270 — M oost.
Holzt.,
Riedt.

Z

Z

O
37
8

Oberer Kalt
staudenfilz 

B l. 4

1 H 6-8 -r?-r:
-L

1275 M oost.
Brncht.
Riedt.

38
8

Schmiedau 
B l. 4

i  H — — 12 1180 Bachur
sprung

G neis —

39
8

Vorderer 
Neuhüttenfilz 

B l. 4

i  H 5 — L

4

1220 S a tte l G ranit,
G neis

40
8

Hinterer 
Neuhüttenfilz 

B l. 4

1 H 3-3 —

10

Z

x

1220

41
8

M ittlerer 
Neuhüttenfilz 

B l. 4

i  H 5-9 — 8
8

1220

42
8

Großer 
Neuhüttenfilz 

B l. 4

i  H 10-2 S 1220

14

Z
LI

N

N

N

N
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.5 ^ I m  Pflanzenbestnnd zur Zeit der Besichtigung 
herrschend:

E n t
wässerung

Gegenwärtige
Nutzung

Hinweise und 
Bemerkungen

Erhebungs
kommissär und 
Erhebungszeit

30 Ö d u n g :  Latsche, R a s e n b i n s e . Mangelhaft,
leicht

— — H. Schreiber 
25. August 1904

31 Ö d u n g :  R a s e n b i n s e ,  Fichte. — —

32 Ö d u n g :  N a s e n b i n s e ,  Fichte. — —

33 Ö d u n g :  R a s e n b i n s e ,  Fichte. — — H. Schreiber 
26. August 1904

34 Ö d u n g :  N a s e n b i n s e . — —

35 Ö d u n g :  Latsche, R a s e n b i n  sc. — - -

36 Ö d u n g :  Latsche, K r ä h e n b e e r e ,  armblütige Segge. 
W a l d :  Fichte.

Mangelhaft,
möglich

W ald 5 M ooraugen 
UonO 8-30n , 3 - 
3 5 in  tief. I n  
d. Moorpfützen 
sind einmal drei 
Kühe ertrunken. 

A ls N atur
denkmal er

haltungsw ert

37 Ö d u n g :  Latsche, R a s e n b i n s e . Mangelhaft, 
leicht möglich

— —

38 W a l d :  Fichte. Fehlt, meist 
leicht

W ald —

39 Ö d u n g :  Latsche, Fichte, Trunkelbeere. — —

40 Ö d u n g :  Latsche, Fichte, Trunkelbeere. — —

41 Ö d u n g :  Latsche, Fichte, Trunkelbeere. Fehlt, meist 
möglich

W ald —

42 Ö d u n g :  Latsche, K r ä h e n b e e r e ,  Beise (L ek su ek - 
2 6 1  in  PLll18 l r l 8).

P rofil I  durch v. 
Eschwegeu.Ble- 
chinger. Zwei 

Mooraugen von 
3-5 3, in 3 8-4 

na lehmiger 
S an d . Als 

Naturdenkmal 
erhaltungswert
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ra
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4.'; S t u b e n b a c h Filz am Rachel- i  H 3 1205 Am G neis M oost. LI
8 bach Bache Brucht.

B l. 4 Riebt.

44 Filze im Loch 2 — 4 1220 — LI
8 B l. 4

45 Zirkelfilz 0-5 _ 1240 Kamin G ran it _ LI
8 B l. 4

46 Mühlbuchetfilze 5-3 — 2 1190 Am G neis — LI
8 B l. 4 Bache L

47 Kameralfilz 4 — — 1200 Bachur — LI
8 B l. 4 Z sprung

48 Kaltstaudensilz 3 _ 4 Ar 1050 Am _ LI
8 oder Maderer Z Bache L

Hang d
B l. 4

49 Neunerfilz 3 — 2 1110 — M oost. LI
8 (nicht Neuerfilz - Brucht.

der Karte)
B l. 5

50 Schindler Filz 1-2 — _ 990 — LI
8 B l. 5 --n

51 Blohausenfilze 2 — — 1095 Bach- — LI
8 I, I I ober-

B l. 5 o lauf

52 Großer 12-5 — — 1095 G ran it — LI
8 Zigeunerfilz b!L

B l. 5
-

53 Glaserfilz 1-7 — — >2 1090 — LI
8 B l. 5

54 Filz beim 1 — 1050 Am — LI
8 Bretterberge Bache

B l. 5

55 Klein- 6 1080 _ LI
8 zigeunerfilz

B l. 5

56 Gayruckfilz 2-3 1080 — LI
8 B l. 5

57 Großer 10-2 1100 Bach- — LI
8 Gayruckfilz ur-

B l. 5 spruug

58 Kleiner 2-7 1110 Kamm — LI
8 Gayruckfilz

B l. 5
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kommissär und 
Erhebungszeit

43 Ö d u n g :  Latsche, K r ä h e n b e e r c ,  S  ch l a m i nseg  g e. Mangelhaft,
leicht

— — H. Schreiber 
26. August 1904

44 W a l d :  Fichte, Weißmoos. Fehlt, meist 
leicht

W ald —

15 Ö d u n g : R  a s e n b i n s e. — — —

46 Ö d u n g :  N a s e n b i u s c ,  Latsche, Fichte. 
W a l d :  Fichte.

Fehlt, leicht 
möglich

W ald —

47 Ö d u n g :  N ' a s e n b i n s e ,  Fichte. — —

48 Ö d u n g :  Latsche, Fichte, N a s e n  b i n s e .  
W a l d :  Fichte.

W ald —

4!) Ö d u n g :  Latsche, Birke, Beerensträucher, Scheiden
wollgras, Weißmoos.

W a l d :  Latsche.

Bon Gräben 
eingefaßt

— Peter Schreiber 
26. August 1905

50 Ö d u n g :  Wie 8  49. Nicht —

51 Ö d u n g :  Latsche, Birke, Beerensträucher, Scheidcn- 
wollgras, Weißmoos, Z w e r g b i r k e .

A ls N atu r
denkmal er
haltungswert

52 Ö d u n g :  Wi e 8  49. —

53 Ö d u n g :  Wie 8  49. Von Gräben 
umrandet

— Peter Schreiber 
25. August 1905

54 Ö d u n g :  Wie 8  49. Nicht —

55 Ö d u n g :  Latsche, Birke, Beerensträucher, Weißmoos. Um randungs
gräben

-

56 Ö d u n g :  Wie 8  55. Von Gräben 
umrandet

—

57 Ö d u n g :  Wie 8  55. —

58 Ö d u n g :  Wie 8  55. —
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59
8

S t u b e n b a c h Weitfäller Filz 
B l. 5

i  H 106 — — Tief 1100 Bach
u r

sprung

G ranit,
G neis

— M oost.
Holzt.

KI

60
8

Lackenfilz 
B l. 5

1-8 — — 1100 Kamm G ran it — M oost.
Brucht.

KI

61
8

Unterer
Schönfichtenfilz 

B l. 5

2-7 1100 Wasser
scheide

KI

62
8

UntererMüller- 
schachtcnfilz 

B l. 5

10-5 — — 1020 Am
Bache

— KI

63
8

Vorderer 
M üller- 

schachtenfilz 
B l. 5

1 6 5 1054 Hang KI

64
8

Rechenfilz 
B l. 5

15 — — 1054 Am
Bache

G ranit,
G neis

— KI

65
8

Fischerhütten- 
und Hackelfilz 

B l. 5

45 — — 1003 Wasser
scheide

G ran it KI

66
8

Dreiseefilz 
B l. 5

4-5 — — 1050 S atte l G neis M oost. KI

67
8

Hängfilz 
B l. 5

2-6 — — 1050 — KI

68
8

Scharfilz 
B l. 5

14 — — 1020 Am
Bache

G ran it — M oost.
Brucht.

KI

69
8

Filz in Abt. 25 
des Weitfäller 

Reviers 
B l. 5

2-7 1100 Hang KI

70
8

Schachtenfilz 
B l. 5

1-5 — — 1100 — N

71
8

Zwuzelter Filz 
(Forts. Bayern) 

B l. 5

0-5 — 1100 Bach
u r

sprung

Gneis,
G ran it

KI

72
8

Schönfichtenfilz 
B l. 5

2-5 — — 1050 Bach G ran it — KI

73
8

Kalblbergfilz 
B l. 5

— — 0-5 1040 — L

74
8

Filz westlich 
vom Scharfilze 

B l. 5

0 5 — Über
0-5

1030 Am
Bache

M oost. KI

75
8

Scharfilzl I ,  I I  
B l. 5

3-5 — — Über
0-5

1030 — M oost.
Brucht.

KI
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wässerung
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Erhebungs- 
kommissär und 
Erhebungszeit

59 Ö d u n g :  Latsche, Z w e r g b i r k e ,  A l p e n w o l l 
g r a s ,  Scheidenwollgras, R a s e n b i n s e ,  Beeren
sträucher, Weißmoos, S c h l a m m s e g g e .

Bon Gräben 
umrandet

A ls N atur- 
! denkmal cr- 

haltungswert

Peter Schreiber 
24. August 1904

60 L d u n g :  Latsche, Beerensträucher, Weißmoos. — Peter Schreiber 
24. August 1905

61 Ö d u n g :  Wie 8  60. —

62 Ö d u n g :  Wie 8  60. —

63 Ö d u n g :  Wie 8  60. —

64 Ö d u n g :  Latsche, Beerensträucher, Weißmoos.
- Peter Schreiber 

23. August 1905

65 Ö d u n g :  Wie 8  64, Krähenbeere. —

66

67

Ö d u n g :  Latsche, Beerensträuche, Weißmoos, 
Sch kam  m segg 'e .

Ö d u n g :  Wie 8  64.

J u r  Filz eine 
große Seelacke. 

A ls N atu r
denkmal er- 
haltungswert

68 Ö d u n g :  Latsche, Birke, Scheidenwollgras, Weiß
moos, Krähenbeere.

— Peter Schreiber 
26. August 1905

69 Ö d ' u n g :  Latsche, Z w e r g b i r k e ,  Beerenkräuter, 
Weißmoos.

—

70 Ö d u n g :  Wie 8  69. — Peter Schreiber 
24. August 1905

71 Ö d u n g :  Wie 8  69. —

72 Ö d u n g :  Wie 8  69. —

73 W a l d :  Fichte, Birke, Latsche, Beerensträucher. W ald — Peter Schreiber 
22. August 1905

74 Ö d u n g :  Latsche, Birke, Nasenbinse, A l p e n  W o l l 
g r a s ,  Scheidenwollgras.

—

75 Ö d u n g :  Latsche, Birke, Nasenbinse, A l p e n  Wo l l 
g r a s ,  Scheidenwollgras. —
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76
8

S t u b e n b a c h Filz westlich 
Scharfilzl 

B l. 5

i  H 0-75 — — 1050 Am
Bache

G neis — M oost.

77
8

Wiesen bei der 
Ahornsäge 

B l. 5

2 Seicht 1028 Am
Bache

— Brucht.
M oost.
Niedt.

78
8

Filz am M oor
bach 

B l. 5

0-5 1050 Am
Bache

— M oost.

79
8

Fallbaum filz 
B l. 5

5 — — Tief 1100 Kamm — M oost.
Brucht.

80
8

Filz westl. vom 
Fuhrwege auf 
d. M ittaqsberg 

B l. 5

— — 0-5 Über 1 1220 Kamm — Brucht.
M oost.

81
8 S trittiger Filz 

(Forts. Bayern) 
B l. 5

1 — 1280 Kamm M oost.
Brucht.

82
8

Stubenbacher 
Au 

B l. 5

3 — Tief 996 Am
Bache

83
8

Gsengetbrunn 
B l. 5

6-5 — — 1090 Fast
Kamm

84
8

S t a d e l n Filz unterm 
Farrenberg 

B l. 5

1 L — 0 2 5 1-25 Seicht 853 Am
Bache

—

85
8

a) Baumlbruck 
B l. 5

4 B is  
über 3

790 Hang G ran it 1 Brucht.
Schilft.
Riebt.

Widertont.

d) W allner- 
wiesfilz 
B l. 5

0-5 — 0-5 800 Hang — W aldt.
M oost.

86
8

Filzbruck 
B l. 5

1 L — — 0 6 0-5 775 Hang-
Mulde

— Brucht.

87
8

Hinterhäuser 
Filz 

B l. 5

Wenige
L

2 Seicht 829 Am
Bache

— M oost.
Brucht.

88
8

89
8

Großer F ilz 
B l. 5

HohenstegerFilz 
B l. 5

1 L 

4 L — 1-5

3

6-5 1-5

849

830

Hang
am

Bache
Am

Hange —

14

L
N

L

N

N

L

N

Ll

N

L

8

8

8

8

8
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und Hinweise
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kommissär und 
Erhebungszeit

76 e ^ o n n g :  Datsche. Birke, Beerensträucher. I n - Peter Schreiber 
22., 28. Aug. 1905

77 W i e s e :  Borstgras. Wiese

78 Ö d u n g :  Latsche, Birke, Beerensträucher. —

79 H  d ü n g : Latsche, Beerensträucher, Schcidenwollgras, 
Weißmoos, Widerton, Beise (L c lreun lixerin  pn- 
Iustri8 ), armblnkige Segge, S c h l a m m s e g g e .

Bon seichten 
Gräben um 

grenzt

—

80 W a l d :  Tanne, Beerensträucher, Borstgras, B langras. W ald Peter Schreiber 
24. August 1905

81 O d n u g :  Latsche, Weißmoos, Beerensträucher. Von Gräben 
umrandet

— Peter Schreiber 
28. August 1905

82 D d n n g :  Heidelbeere, Trunkelbeere, Preiselbeere, 
Scheidenwollgras, Alpenlattich.

— Peter Schreiber 
18. August 1905

88 L a d u n g :  Wie 8  <82 (Latschen abgeschlagen). -

84 W a l d :  Birke, Fichte, Scheidenwollgras, Weißmvos, 
gemeine Heide.

Wi e s e :  Borstgras.

Schwach,
leicht

Wiese, W ald Peter Schreiber 
17. August 1905

8.7 W a l d :  Fichte, dieser, Birke, Simse, Widerton, 
Weißmoos.

Schlecht, leicht Waldweide Haselnüsse, 
O tterwurz- 

fnnde. Bruch- 
moor mit der 
größten beob
achteten Tiefe

H. Schreiber 
2. Sktober 1910

Ö d u n g :  Latsche (wenig), Trunkelbeere. 
W a l d :  Fichte, Kiefer, Simse.

86 W a l d :  Kiefer, Weißmvos, Gransegge, Schnabelsegge. Gering, leicht Wald

87 W a l d :  Birke, Fichte. Peter Schreiber 
17. August 1905

88 W a l d :  Birke, Fichte, Moosbeere, Trunkelbeere, 
Weißmoos (viel).

Nasser W ald

89 W a l d :  Birke, Fichte. 
W i e s e :  Borstgras.

Teilweise Wald, Wiese
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Z

90
8

S t a d e l n Brandetfilz 
B l. 5

Einige
L

— — 3 Seicht 830 Am
Bache

G ran it — M oost.
Brucht.

8

91
8

Brandetfilz 
B l. 5

Einige
L

— — 3 835 Brucht.
MooSt.

8

92
8

Scherlhoffilz 
B l. 5

1 I — — 7 1 5 830 1 8

93
8

Scherlhofwald 
B l. 5

i  I — — 2 Über
0-5

830 — 8

94
8

Enzichkowald 
B l. 5

1 I — — 12 830 8

95
8

Glaserwald
mühlenfilz 

B l. 5

1 I — — 10 840 8

96
8

Holzschlagerfilz 
B l. 5

1 I 4 2 0-8 Über 3 850 Hang 3 Oben
MooSt.

untenRiedt.
Brucht.

8
N

97
8

Glaserwald
wiesen 
B l. 5

3 L 2 Seicht 850 M oost.
Brucht.

8

98
8

Haidler Filz 
B l. 5

1 L - — 1-5 0 5  
bis 1

852 Am
Bache

G neis — 8

99
8

Höhal Filz 
B l. 5

20 L — — 3 B is  1 860 G ran it — L !

100
8

Teufelwiese 
(„Tuifelwies"), 
Fischer W ies, 
Fischer W ald 

B l. 5

2 L 6-75 15 Über
0-9

870 Hang
am

Bache

Brucht. 8

101d
8

Großer Filz 
B l. 5 /6

- — 2-5

101a
8

H a i d l Großer Filz 
B l. 5/6

1 G — — 5 0-75 920 Hang G ranit,
G neis

— 8

102
8

Großer Filz 
B l. 6

M eh
rere L, 

G

80 10 10 Über 1, 
w ahr
schein
lich tief

872 Am
Bache

MooSt.
Brucht.

LI
8

103
8

Grandwiesen 
nnd G randau 

B l. 6

Biele
L

15 2, meist 
seichter

929 Hang G neis Brucht. 6
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90 W a l d :  Tanne, Heidelbeere, Moosbeere, Trunkeibeere. Schivach Wald Peter Schreiber 
17. August 1905

91 W a l d :  Tanne, Trunkelbeere, Moosbeere, Heidelbeere. Unvollkommen,
leicht

92 W a l d :  Fichte, Tanne, Heidelbeere, Trunkelbeere. Nicht, leicht Wald, Torfstich

93 W a l d :  Tanne, Birke, Heidelbeere, Moosbeere, T rnn- 
kclbeere, Knänelsinise, Scheidenwollgras.

W ald Peter Schreiber 
16. August 1905

94 W a l d :  Wie 8  93.

9-', W a l d :  Fichte, Birke, Beerensträncher, Nasenbinse.

96 L> d u n g : Trunkelbeere, Scheidenivollgras, Borstgras, 
( T a n n e n b ä r l a p  st und S  n ui st s b ä r l a st st).

W i es e : Borstgras.

Tiefe Gräben Schöner Stich, 
Hntwcidc

97 W i e s e :  Borstgras. Wenig, leicht Wiese

98 W a l d :  Fichte, Birke, Scheidenivollgras, Weißmoos, 
Trunkelbeere, Moosbeere, Heidelbeere.

W ald

99 W a l d :  Fichte, Birke, Knänelsimse, Weißmoos, arm- 
blutige Segge.

100 W a l d :  Aruiblütige Segge, Kiefer, Fichte, Weißmoos, 
Latsche, Scheidenwallgras, Moosbeere, F ioringras. 

Wi e s e :  Wcisunoos, Schlaininschachtelhalin, Ruch
gras, Weißklee, Suinpfblutauge, Schnabelsegge.

Verschieden: 
Tuifl-W ies 
nördlich der 

S traße  schlecht

Wiese, W ald Blechiuger 
19. J u l i  '1915

101d

1018 W a l d :  Fichte, Weißmoos, Widcrton, Heidelbeere, 
F ioringras, Scheidenivollgras, Geineinsegge.

Wenig Wald, Weide

102 Ö d u n g : Latsche (Spirke), W eißmoos, Widerton, Ge
meinsegge, Sternsegge, Gelbseggc, Scheidenivollgras. 

Wa^l d:  Latsche, Fichte, Kiefer, Flattersimse, gemeines 
S traußgras, Gemeinsegge, Haarbirke.

W i e s e :  Weißklee, Rotklee, Weißmoos, W ieseu-Platt- 
krbse, Waldengelivurz.

Ö dung einige 
zertretene ver
wachsene G rä 
ben, sehr naß, 

W ald und 
Wiese besser, 

zum Teil schwer

Wiese. Wald, Weide Gutachten 
H. Schreiber 

1922
Geländcschnitt 
In g . Dittrich 

' 1922

103 W i e s e :  Weißinoos, gemeiner Frauenm antel, O ttern- 
. würz, Ruchgras, Borstgras.

W e i d e :  Weißmoos. Breitblattwollgras, Gelbsegge, 
Gemcinsegge.

Wiese meist 
gu t; Weide 

schlecht

Wiese, Weide
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104a
8

H a i d l Brunsterwiesen 
B l. 6

Viele
L

— 3 3 3 3 B is 4-5 908 T a l am 
Bache

(Oneis — Brucht.
Riebt.

8
8

104b 
! ^

S e c w i e s c n Brunsterwieseu 
B l. 6

— 3 —
'

105
8

Kreuzau 
B l. 6

1 L 20 0-5
bis 1-5

985 Bachur-
sprunq
Hang

Brucht.
M oost.

8

106 
! 8

Ascherl-Schlag 
B l. 6

1 K — — 2-4 0-9 980 Hang (Granit — Brucht. 8

107 
! 8

S ä g  wiese 
B l. 6

1 L — 2 1 1 969 Am
Bache

tOueis — 8

i 108 
I  ^

Torfstich in 
Ncubrunst 

B l. 6

1 L 0-6 0-5 2 B is  3 975 Mulde
>

1 alter M oost.
Brucht. 8

100 
 ̂ 8

Bucherau 
B l. 6

1 L — — 2 0-5
bis 1-5

975 Hang — Brucht.
M oost.

8

! 110 
8

Lichtau 
B l. 6

2 L, 
G

7 0-5 bis 
2,

inittel 1

990 Bach-
ur-

sprung

8

111
8

Auf der Hinteren 
Schmausen- 

hütten 
B l. 6

2 L — 12-5 — 1-5 1002 Kessel
am

Bache

— Brucht. 8

112
8

Brunster Seite 
B l. 6

1 H 5 0-75 0-75 967 T a l
hang

8

118
8

Torfau
S r t :  Altbrunst 

B l. 6

I L 0 5 2 1-5 B is  1-5 940 Hang 1 Ju n g , und 
alt. M oost. 

Brucht.

LI
8

114
8

K o ch e t Waldwiese 
B l. 5

2 L — 2 — B is 2 940 Hang,
quellig

— Brucht.
Riebt.

8

115
8

Althüttner 
M oorwies 

B l. 5

1 H — 1 b — 'Bis 1-5 940 Weißstem — 8
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104a W i e s e :  Weißinoos, Widertou, gemeiner F rauen
mantel, Ruchgras, Otteruwurz, Weißklee, kleiner 
Kläffer, Gemeinsegge, armblütige Segge.

W a l d :  Fichte, Rauhbirke, Weißmoos, Heidelbeere, 
Trunkelbeere, A l p e n w o l l g r a s .

S eh r
verschieden

Wiese, W ald Blechinger 
17., 18. J u l i  1915

104d

105 W a l d :  Fichte, Weißmoos, Widertou, Sternsegge, 
Schcidenwollgras, S trau ß g ras .

Richt, leicht Waldweide H. Schreiber 
28. Septemb. 1912

106 W a l d :  Fichte, Weißmovs, Widertou, Flattersimse, 
Gemcinsegge.

Wenig W ald, Weide Blechinger 
17. J u l i  1915

107 W i e s e :  Wiesenfuchsschtvanz, Weißklee, Bogeltvicke, 
gemeines Rispengras.

W a l d :  Fichte, Weißmoos.

Teilweise g u t: 
leicht

Wiese, Waldweidc H. Schreiber 
28. Septemb. 1912

108

!

Ö d u n g :  Trunkelbeere, B laugras, Haarbirte, Latsche 
(einige), Scheidenwollgras.

Wi e s e  im abgetorften T eil: Seggen, Borstgras, 
B laugras.

W a l d :  Fichte, Haarbirke, Weißmoos.

Teilweise, leicht Waldweide, Wiese Funde von 
Haselnüssen, ein 

Horn vom 
Wisent im P r a 
ger Museum. 

Bohrung durch 
H. Blechinger. 
Gutachten von 
H. Schreiber 

1912

109 W a l d :  Fichte, Weißmoos, Widerton, Sternsegge. Richt, leicht Waldweide

110 W a l d :  Fichte, WeißmooS, Sternsegge, Schcideu- 
wollgras.

Blechinger 
28. Septemb. 1912

111 W i e s e  tind W e i d e :  WeißmooS, Widertou, Nasen
schmiele, Ruchgras, armblütige Segge, A l p e n 
w o l l g r a s .

Wenig Wiese und Weide Blechinger 
17. J u li  1915

112 W e i d e  und W i e s e :  Weißmoos, Widerton, Gcmcin- 
segge, armblütige Segge, Ruchgras, Borstgras. 

W a l d :  Fichte, Weißmoos, Fettkraut, Widerton, 
Ruchgras, Sternsegge.

113 W i e s e :  Borstgras, Seggen.
W a l d :  Fichte, Haarbirke.
D d u n g :  Latsche, Haarbirke, Heidelbeere, Scheideu- 

wollgras, WeißmooS.

Teilweise, leicht Streutorf- 
gewiunung, W ald

weide, Wiese

Bohrung durch 
H. Blechinger

H. Schreiber 
28. Septemb. 1912

114 W i e s e :  Borstgras, Weißmoos, Widertou, W ollgras, 
Rotschwingel.

Gut, leicht Wiese Gutachten von 
H. Schreiber 

1907

H. Schreiber 
20. J u l i  1915

115 W i e s e :  Borstgras, Segge, Beereureiser, Weißmoos, 
'Widerton.

Gutachten von 
H. Schreiber 

1897
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l S - h .  j p r a c h a t i t z .
(9 IX ^  o, 10 IX 0, 10 X

Lez. ip rsch s tlh
P f e f f e r s c h l a g Auflur 

B l. 3
— 1 — Seicht 900 Hang Urgestein — Brncht.

M oost.
11

L — 1 — Meist
seicht

800 Am
Bache

8

Sc hwe i n c t s c h l a g Auflur 
B l. 3

L — 2 —

C h r i  st e l s c h l a  g Wihorschner 
Schwarze Au 

B l. 8

6 3 790 S atte l G neis Viele Brncht.
Schilst.
B raun-

moostorf
M oost.

11
ZI

Christelschlager 
Au 

B l. 3

L. H 6 Od bis 
3

790 Bach-
u r

sprung

2 Brncht.
Seggent.
M oost.

11

Albrecht- 
schläger Au 

B l. 3

L 4 0-5 bis 
2

795
!

3 8

O b e r h a i d Blahetschliiger 
Reutwies 

B l. 3

2 0-5 790 Neben
Bach

guellige
Stelle

11

Blahetschläger 
Auwies 
B l. 3

L, G — 6 — 0-5 750 -Neben
F luß

— Brncht.
Seggent.

11

Auwies 
B l. 3

9 — 3 — 0-5 790 Am
Bache

Gneis,
Hornblende

— 11

Roßauwies 
B l. 3

L 2 795 Bach
ober
lauf

Quelle

Hornblende
G neis

1 Brncht.
Seggent.
G rast.

8

Viehweide 
B l. 3

V — 8 5 — 3 795 Sattel,
teiln'.

Weißstein Viele Brncht.
G rast.

8

zuge
wachse

ner
Teich

Flanitzwiese 
B l. 3

H 2 0-5 790 Onell.
neben
Bach

1 Brncht.
Seggent.
G rast.

8

Schr e i ne t s ch l ag Kudlau in 
Jau d les 

B l. 3

L 1 0 5 bis 
1-5

817 -Neben
Bach

1 Brncht.
Seggent.
M oost.

8
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I m  Pflanzeubestand zur Zeit der Besichtigung 
herrschend:

E n t
wässerung

G egenwärtige
Nutzung

Bemerkungen 
und Hinweise

E rhebungs
kommissär und 
Erhebungszeit

>

W e i d e :  Heide, Renntierflechte, Moosbeere, Scheiden
wollgras, Sumpfdistel, Weißmoos, Widerton.

Weide Peter Schreiber 
9. Septemb. 1909

W e i d e :  Wie Nr .  1.

W e i d e :  Heide, Borstgras, Kiefer, Birke, Trunkel- 
beere, Weißmoos, k r i e c h e n d e  W e i d e ,  Sum pf- 
bärlapp.

W i e s e :  Rotschwingel.

Unvollständig,
leicht

Streuwiese, Weide, 
Wiese, Stichtorf

.h. Schreiber 
24. J u n i  1904

W i e s e :  Rotschwingel, Knckucks-Lichtnelke, Weiß-
moos, Seggen.

Zuni Teil 
unvollkommen, 

leicht

Wiese, Stichtorf

W i e s e :  Rotschwingel, Weißmoos. Wiese.
Torfgewinnung

W i e s e :  Rotschwiugel, großer Kläffer, Gemeinsegge, 
Weißmoos.

M angelhaft Wiese H. Schreiber 
23. J u n i  1904

W i e s e :  Rotschwingel, W idcrton, Borstgras, Seggen, 
A l p e n w o l l g r a s .

Wiese, Weide

W i e s e :  Rotschwingel, Gelbsegge, Rotklee, Nasen
schmiele, Wiesenplatterbse, Flaumhafer.

Genügt, leicht Wiese

W i e s e :  Wie Nr.  8. Teilweise ge
nügend, leicht

Wiese, Stich

W i e s e :  Rasenschmiele, Ruchgras, Rotschwingel. Zuin Teil Weide, Stich

W i e s e :  Borstgras, Rotschwingel, Weißmoos. Zum Teil gut Wiese

W i e s e :  Drahtschmiele, Weißmoos, Gelbsegge, kleiner 
Kläffer, Feldhainsimse, kleiner Baldrian.

Genügt, leicht Wiese, Stich
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K

L e z .  iw s l l e r n .
W a l l e r n Radschiewiesen 

I — I I I  
B l. 3

I
- 6 — Seicht 770-

780
Am

Bache
G neis — Bruch t. 

Seaaent. 
G rast.

8

Schöttlingwiesc 
B l. 3

— 4-8 — 770 — 8

Krinwiesen 
B l. 3

— 9 — Seicht 
bis 2

770 - 8

Gutwiesen 
I - I V  
B l. 3

16-5 — 0-5 bis 
2

745 2 8

Holzwiesen 
B l. 3

- 10-4 — 0-5 bis 
2

745 1 8

Laschitzwiese 
B l. 3

24 Seicht 
bis 2

750 Brucht. 
Scggent. 

G rast, (ver
schlammt)

8

Hummelbergau 
B l. 3

— 3 — 0-5 bis 
2

738 — Brucht.
Seaaent.

G rast.

8

Schoberwiesc 
B l. 3

— 9-8 — Seicht 
bis 3

740 Mulde — 8

Gartenhaid 
B l. 3

G — — 10-7 Seicht 750 — R

Spanwiesen 
B l. 3

11-7 0-5 bis 
2

745 Brucht. 
Seggcnt. 

G rast, (ver
schlammt)

8

Stierhofwies 
B l. 3

L 4 Seicht 760 Am
Bache

Brucht.
Seaaent.

G rast.

8

Sinaerwiesen 
B l. 3

L — 3 — 750 ! i

i.
8

Grlenau 
B l. 4

G 40 100 0-3 bis 
3

j750-
850

Mulde M oost.
Brucht.
(selten)
G rast.

Seggent.

I

ZI
8
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Im  Pflanzenbestand zur Zeit der Besichtigung 
herrschend:

E n t
wässerung

Gegenwärtige
Nutzung

Bemerkungen 
und Hinweise

Erhebungs
kommissär und 
Erhebungszeit

13 W i e s e :  R iedgras, Weißmoos, Waldengelwurz, 
Borstgras, kastanienbrauner Klee, Suinpfdistel, 
Teufelsabbiß.

Ungenügend,
leicht

Wiese .5. Schreiber 
1898

14 W i e s e :  Wie R r  13.

15

16

W i e s e :  Wie Nr .  13. 

Wi e s e :  Wie Nr.  13. Wiese, T orf
gewinnung

Profil von Esch- 
wege und 
Blechinger

17 Wi e s e :  W ie Nr. 13, Schilf.

18 W i e s e :  Wie Nr.  13. Genügend
!
!
>

Wiese Wahrscheinlich 
schon vor 1359 

(alsW allernals 
bestehend ge

nannt wird) u r
bar geinacht. 
P ro fil M oor

verein. E nt- u. 
Bewässerungs- 
Plan von In g . 

Zink 1905.'

13 W i e s e  Wie dir. 13 (eben hergestellt). Ungenügend

20 Wi e s e :  Wie Nr.  13. P rofil von Esch- 
wege und 
Blechinger

21 W a l d :  Fichte, Birke, Beerensträucher, Heide. W ald

22 W i e s e :  Wie Nr.  13. Wiese

23 W i e s e :  Wie Nr.  13.

24 W i e s e :  Wie Nr.  13. Genügend

25 Ö d u n g :  Weißmoos, Renntierslechte, Scheidenwoll- 
gras, Heide, Trunkelbeere, Heidelbeere, Preisel
beere, G ranke.

W a l d :  Haarbirke, Grauerle, Kiefer, Trunkelbeere, 
Tanne.

Ungenügend W ald TomeZ: „Z ur 
Kultivierung d. 
Hochmoore" u.

sein Ent- 
wässcrungsplan 
d.Erlenau1895
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26
8

W a l l e r n Obere
Wörthwiesen 

B l. 4

— 3 — Seicht 750 Am
Flusse

G neis — Brucht.
M oost.

Seqgcnt.
G rast.

8

27
8

Schanzan 
B l. 4

G 50 1 28-5 0-5 bis 
3

750 1 8
ZI

28
8

Fischerau - 
B l. 3 /4

G 65 20-6 B is  tief 735 Große M oost.
Brucht.

Seaqent.
G rast.

ZI
8

29
8

a) Stcrnerwiese L — 4 — Seicht 740 Aul
Bache

— Brucht.
Riebt.

M oost.

8

d ) Bürgerwiese G — 3 — 740 Mulde — 8

o) Birkenau G 15 3 22-7 B is  tief 732 Am
Flusse

— 8
ZI

ä) Böhmwiesen L — 4-5 — Seicht 732 — 8

6) Haselberger
au

G — — 1 0 9 732 — 8

k) Untere W ört- 
wiesen

L — 14-7 3-3 732 — 8

A-) Nothanselau G 6-4 — — Mittel 740 — 8
Zl

d) Gschwendet- 
auwald 

B l. 3

G — — 9-5 Seicht 732 — 8

30
8

Gschwendetau 
B l. 3

L — 7-5 — 735 Am
Bache

— 8

31
I»

Richterhaid 
B l. 3

G 4-4 — — M ittel 734 — 8
ZI

32
8

Langwiesen 
I .  I I  
B l. 3

L — 3-5 — Seicht 735 G ran it — 8

33
I»

Hummelwald 
B l. 3

G , L — 1-5 2 Meist
seicht

7v0 Mulde — 8
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^ in  Pflanzenbestand zur Z e it der Besichtigung 
^  herrschend:

E n t
wässerung

G egenwärtige
Nutzung

Bemerkungen 
nnd Hinweise

Erhebungs- 
kommissär und 
Erhebungszeit

26 W i e s e :  Borstgras. B laugras, verschiedenblätterige 
Distel, Astmoos, Widerton, Seggen, Waldengel
wurz, Bertram-Schafgarbe, Teufelsabbiß, Glanzrohr.

Dürftig Wiese H. Schreiber 
1898

27 L d u n g  und W a l d :  Wie Nr .  25. 
W i e s e :  Wie Nr.  26.

Ungenügend Wald, Wiese, 
B renntorf
gewinnung

Gutachten von 
H. Schreiber 

n. Nivellement 
1919

28 O d i l n g  nnd W a l d :  Wie Nr .  25. W ald, Brenntorf
und S tre u 
gewinnung

Latschenbestand 
Bild in Österr. 

Moorzeitschr. 
Jah rg . 1908, 
S .  101. Be

gutachtung von 
H. Schreiber 

18. J u n i  1921. 
Nivellement v. 
In g . Dittrich 

1921

29 W i e s e :  Wie Nr.  13. Genügend Wiese

W i e s e :  Wie Nr.  13.

Ö d u n g :  Wie Nr .  25.  
W i e s e :  Wie Nr .  26.  
W a l d :  Wie Nr .  25.

Teilweise Wiese, W ald

W i e s e :  Wie Nr .  26. Genügend Wiese

W a l d : Wie Nr .  25. Ungenügend W ald

W i e s e :  Wie Nr .  26. 
W a l d :  Wie Nr.  25.

Teilweise W ald, Wiese

^ > d n n g :  Wie Nr.  25. Nicht —

W a l d :  Wie Nr.  25. Teilweise W ald

30 W i e s e :  Wie Nr.  13. Genügend Wiese Bei der Anlage 
Hafer, wird 

dann ohne S a a t  
zur Wiese

31 Ö d u n g :  Wie Nr.  25. Ungenügend —

32 W i e s e :  Wie Nr.  13. Genügend Wiese

33 W i e s e :  Wie Nr .  26. 
W a l d :  Wie Nr .  25.

Ungenügend Wiese, Wald
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34 W a l l e r n Holwiesen G, L 4 2 Seicht 742 Hang G ran it Brucht. 8
8 B l. 3 Riedt.

M oost.
35 H u m i n a l d Moldauwiese L — 2 — 780 — 8
8 Bl. 3

Ortsried(Auen) H 6-5 1— 2 760
36 B l. 3 — Brucht. 8
8 MooSt.

Riedt.

37 Fleckau 2 5 Seicht 750 Brucht. 8
8 Schwebelhaid Riedt.

B l. 3 M oost.

38 Bibetzackwies 9 1 730 Ani 8
8 (Biwazogwies) Flusse

B l. 3

39 Böhmmotzlau 30 5 2-5 729 MooSt. kl
8 oder Ochsenau Brucht. 6

B l. 3 Riedt.

40 MoldauwieS 1 B is 1-5 730 Alter Riedt. 8
8 B l. 3 Fluß- Brucht.

arm MooSt.

41 B  öh m .-N  ö h r e n ri) Filzau 270 49 1 B is  7 730 Am G ranit, MooSt. Kl
8 Flusse G neis Riedt.

Brucht.
!

d ) Tote ?lu 40 — 1 Tief 732 — kr

ch G ram etau 41 Seicht 734 G ranit Brucht. 8
B l. 3 /4 750 Riebt.

M oost.

42 Tussetwiesen 2 11 780 Am Stich Brucht. 6
8 B l. 4 Bache MooSt.

Riedt.

43 Rubenhaidau 1 2-5 2-5 800 Kamm 8
8 (T auberau?) kl

B l. 4

44 Langau (W ild -! 9 3 — 794 Am Stich kl
8 au der Karte) i Flusse

B l. 4

45 B rand 4 4 Seicht 805 8
8 B l. 4

46 Unterschönberg- 1 — 858 Bach- G ranit, — 8
8 Wiesen (Forts. ur- G neis

Bayern) ! sprung
B l. 4 !
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Im  Pflanzenbestand zur Zeit der Besichtigung 
herrschend:

E n t
wässerung

Gegenwärtige
Nutzung

Hinweise und 
Bemerkungen

Erhebuugs- 
kommissär und 
Erhebungszeit

34 W a l d :  Wie Nr. 25. 
W ie s e :  Wie Nr. 26.

Teilweise W ald, Wiese H. Schreiber 
1898

35 W ie s e :  Honiggras, scharfer Hahnenfuß, Schm al
blattwollgras, Sumpfdistel, Widerton, Seggen, 
Bergwohlverleih. B laugras, Bitterklee, Bertram - 
Schafgarbe, Waldbinse.

G ut Wiese

36 W ie s e :  Wie Nr. 35. Entwässert

37 W ie s e :  Wie Nr. 35.

38 W ie s e :  Wie Nr. 35.

33 Ö d u n g :  Latsche, Heide, Birke. Scheideuwollgras, 
Trunkelbeere, Weißmoos, Renntierflechte.

W ie s e :  Wie N r 35.

Bohrungen v. 
D r. Zailer, Ad

mont, 1906.

40 W ie s e :  Wie Nr. 35.

41 Ö d u n g :  Latsche, Birke, Scheidcnwollgras, Heide, 
Weißmoos, Beerensträucher, Renntierflechte, Sum pf- 
bärlapp.

W ie s e :  Seggen, Weißmoos, Waldengelwurz, Borst- 
grns, Schlammschachtelhalm.

W a l d :  Fichte, Birke, Kiefer (wenig).

Ungenügend G ewinnung von 
Moosstreu

Wiese

Profil v. D.-ö.
Moorvereiu 

1904, d. M oor
wirtschaft 

Admont 1906

Ö d u n g  und W a l d :  Wie Nr. 41u. W ald

W ie s e :  B laugras, Borstgras, Nasenschmiele. Entwässert Wiese

42 Ö d u n g  und W ie s e :  Wie N r. 41 u. Teilweise Wiese, B renntorf
gewinnung

43 Ö d u n g  und W a l d :  Wie N r. 41 u. 2 Meter tiefe 
Gräben

W ald (Neukultur)

44 Ö d u n g :  Latsche, Haarbirke, Heide, Trunkelbeere, 
Weißmoos.

W ie s e :  Borstgras, B laugras, Trunkelbeere, Nasen
schmiele, Widerton.

Teilweise Wiese, Breuntorf- 
gewinnuug

45 W ie s e :  Wie N r. 44.
W a ld :  Fichte, Haarbirke, Renntierflechte, Heidelbeere.

Wiese, W ald

46 W ie s e :  Wie Nr. 44. Wiese
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S tiche

B e 
obachtete

T orfarieu
-6 ß Z O

Am H arlands- 3 1 820 Am Phorphhr- Brucht. 11
bach (O rt: Bache G ran it MooSt.
Oberzassau Niedt.

B l. 4

Som m er 6 1 Seicht 760 Am G neis 8
(Waldaubach) Flusse

B l. 4
!

Ortswiesen 
(O rt: WolfS- 
grub) B l. 4

L — 4 2 770 — 8

Herbst (O rt: L 15 3 10 M ittel 770 Stich LI
W olfsgrub) 2 - 3 8

B l. 4

„Wiese" 
(O rt: Hüblern)

— 4 — Seicht 760 — 8

BI. 4

Grämet- oder 2 4 790 Bach- 8
Kajetanweide? ur-

B l. 4 sprung

Kruselberger 6 9 — B is tief 805 Am Stich M oost. LI
Zinsgereut Flusse Brucht. (scl-
(Winkelau) ten) G rast.

B l. 4 Seggent.

Am Schlösse!- H — 1 5 — B is  2 840 Am Brucht. 8
bach I , I I 880 Bache M oost.

B l. 4 G rast.
Seggent.

t^Filzwieseu L — 4 — Seicht 820 Am 1 Brucht. 6
bis 2 Flusse M oost.

Niedt.

I I  Hofwiesen H — 1 — Seicht 
bis 2

800 —

I I I  Hofwiesen L — 0-5 - B is 2-5 890 —
B l. 4

I  Nohawies H 0-5 — M ittel 804 8
I I  B runnw ies L — 2 5 — bis 3-5

B l. 4

Oberortwiesen 1-5 — Seicht 810 Am 8
B l. 4 Bache

O rtsried 9 1 2 800 8
B l. 4
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47 W ie s e :  Spierstaude, scharfer Hahnenfuß, Sum pf- 
distel, Borstgras, Seggen, Schmalblattwollgras, 
Waldbinse, Rotschwingel.

Teilweise Wiese H. Schreiber 
1898

48 W ie s e :  Sumpfschachtelhalm, Gemeinsegge, S p ie r
staude, schwarze Ragwurz, Sumpfdistel, Schilf, 
Schmalblattwollgras, B laugras, Widerton, W ald
engelwurz, Borstgras, kastanienbrauner Klee, 
Waldbinse.

W a ld :  Ficht, Grauerle, Kiefer, Haarbirke.

Wiese, W ald

49 W ie se : Wie ?  48. Unvollkommen Wiese

50 W ie se : Wie ?  48.
W a ld :  Wie ?  48.
Ü b u n g :  Latsche, Haarbirke, Trunkelbeere, Heide, 

Fichte, Weißmoos.

Nicht Wiese, W ald, Stich

51 W ie s e :  Wie 48. Unvollständig Wiese

52 W ie s e :  Wie ?  49.
W a l d :  Fichte, Kiefer, Grauerle.

Teilweise Wiese, Waldwcide

58 Ü b u n g :  Latsche, Trunkelbeere, Weißmoos, Reuu- 
tierflechte, Heidelbeere, Fichte.

W ie s e :  Wie ?  47.

Unvollkommen Wiese

54 W ie s e :  Wie ?  47, drüsenhaariger Mauerpfeffer.

55 W ie s e :  Seggen, Ruchgras, F ioringras, Waldengel
wurz, Borstgras, Waldbinse, Spierstaude.

F
Hinlänglich
(natürlicher
Rückenbau)

P rofil von 
Eschwegc und 

Blechinger

66 W ie s e :  Wie ?  55. Gering

57 W ie s e :  Wie k  55. Unvollkommen Moorversuchs
wiese 1906-7, 
siehe üsterr. 
Moorzeitschr. 

1908, S . 89 ,99
58 W ie s e :  Wie ? ^Vorhanden
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59 O b e r m o l d a u I  Auried L 2-5 B is  2-5 800 S atte l G neis Brucht. 8
8 („W oidl") Niedt.

I I  W örth — 1 2 2 1 786 Am M oost.
(Janko-An) Flusse

B l. 4

60 I n  der Legstatt L 2 5 770 8
8 B l. 4

61 M oldau-Au 4 0-5 bis 765 8
8 B l. 4 1-5

62 G räm et am — 8 0-5 775 Am 8
8 Kapcllenbach Bache

Bl. 4

63 Auwies — 3 Seicht 765 Am 8
8 B l. 4 Flusse

64 L a n d s t r a ß e n Wagenbach- 1 1 825 Am G ranit — M oost. >1
8 wiese (Forts. Bache Brucht. 8

Bayern) (wenig)
BI. 4 Seggent.

G rast.

65 W olfan — 1 5 820 — M oost. 8
8 B l. 4 Brucht.

GraSt.
Seggent.

66 Landstraßer Au H 4 — 6 Mittel 900 Kamm G ranit, - - iVl
8 (Forts. Bayern) 2 G neis 8

B l. 4

67 Am Schweizer- — 0-5 0-5 Seicht 850 Am G ran it — 8
8 bach I , I I Bache

B l. 4

68 Kessel L, H 10 2 3 B is  2-5 854 Kessel G ranit, 1 zl
8 B l. 4 G neis 8

69 Beinweidlfilz? H 0-5 0-5 1 Seicht 900 Am G ran it Brucht. 8
8 Bei der Adolf- Bache M oost.

säge B l. 4 Riedt.

70 Kurzer Ruck H 15 0-5 15 B is  tief 905 ZI
8 Bl. 4 8

71 Reischlfilz H 4-5 0 5 7 905 z i
8 B l. 4 8

72 Am Lenzweg H 12 6 2 908 8
8 Bl. 4
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60

61

62

63

64

W ie s e :  Wie ?  55.
W n ld :  Fichte, Haarbirke, Grauerle.

W ie s e :  Wie U 55.

Hinlänglich Wiese, W ald

Unvollkommen Wiese

Profil. M oor- H. Schreiber 
versuchswiesen 1898 
l 906-7, siehe 

Österr. M oor
zeitschrift 1908,

S .  89, 99.

Moorversuchs
wiesen 1906-7, 

siehe Österr.
Moorzeitschrift,
1908, S .  89 ,99

W ie se : Wie p  55. 

W ie se : Wie I '  55.

W ie s e : Niedere Schwarzwurz, Bogelwickc, Schilf, 
Wasserschwaden, Seggen.

W ie se : Seggen, B laugras, Borstgras.
W a l d :  Fichte.

W ie le  und W a l d :  Wie 4* 64. Schivach

Wiese, W ald

Wiese, Waldweide

66 Ö d n n g :  Latsche, Haarbirke, Fichte, Scheidenwoll
gras, Heidelbeere, W eißmoos.

W a l d :  Fichte, Tanne (wenig), Heidelbeere, schwar
zes Geißblatt.

Nicht Wald

67 W i e s e :  B laugras, scharfer Hahnenfuß, S a u e r
ampfer, schmalblätteriges W ollgras, Borstgras. 

W a l d :  Fichte.

Schivach Wiese, Wald

68

69

Ö d u n g :  Latsche, Fichte, Birke, sprossender Bärlapp. 
W a l d  und W i e s e :  Wie 4> 66.

W i e s e :  B laugras, Borstgras, W ollgras, Seggen, 
sprossender Bärlapp.

W a l d :  Fichte.

Unvollkommen

Teilweise

Wiese, Wald, Stich

Wiese, W ald

P rofil von 
Eschwege und 

Blechinger

70 Ö d u n g :  Latsche, Haarbirke, Fichte, Trunkelbeere, 
Weißinoos.

W a l d :  Fichte, Birke, Kiefer.
W i e s e :  B laugras, Borstgras, Seggen, W ollgras.

71 Ö d n n g  und W a l d :  Wie ?  70.

Nicht ent
wässert

72 Ö d u n g  und W a l d :  Wie ?  70. W ald

3
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73 L a n d s t r a ß e n Seefilz 
B l. 4

H 6-5 4 2 2 908 Am
Bache

G ran it Stich M oost.
Brucht.
Riedl.

iVl

74
8

Rebhnhnerfilz 
B l. 4

— — 2 7 M ittel
1— 2

990 Kamm Grober
G ran it

— Brucht.
M oost.
Riebt.

8
N

7 5 1
8

Laugeurucker 
Filz 

B l. 4

3-8 — — M ittel
2

1000 G ran it — M oost.
Brucht.
Riebt.

N

75 I I  
8

Aineisen-Au 
B l. 4

— 3 Seicht 1000 Hang — Brucht.
M oost.
Riebt.

8

76
8

Langenrncker 
Wiese 
B l. 4

1-75 M ittel 1005 Kamm — Brucht.
M oost.

Seggent.

8

77
I '

Schönberger 
Filz ' 

B l. 4

7-2 2 2 1000 M oost.
Brucht.

Seggent.

78
8

ScheureckerFilz 
B l. 4

27 5 4 3 990 —

79
I '

Lez. jw inlecberg.
K n s ch w a r d a Weiherfilz mit 

Weiher- und 
Wolfanwieskn 

(„W eiger") 
B l. 4

67-7 10 3 - 6 810 Am
Flusse

G ranit,
G neis

Stich M oost.
Brucht.
(selten

Riebt.)

80
8

Paulikwiesc 
u. Nom anwald 

B l. 4

L — 2-5 4 Seicht
bis

mittel

813 Am
Bache

G ran it — Brucht.
M oost.

(selten
Riebt.)

8

81
8

Pangerfilz 
B l. 4

L 6-5 M ittel 830 G neis 8
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!
73 j d d u n g  und W a l d :  Wie ?  70. Nicht entwässert W ald, Wiese, 

Torfgewinnung
ZweiSeeaugeu. 
D as  östl. offene 
ist etwa 20 a  
groß u. 3 8 ni 
tief; das westl.

verwachsene 
M oorauge am 
Rand in 3 '8-4 
in  Lehmunter

grund.
A ls N atu r
denkmal er
haltungsw ert

H. Schreiber 
1898

74 W a l d :  Fichte, Hügelpflanzuug. Entwässert Wald,
Hügelpflanzung

751 L d u n g :  Latsche, Haarbirke, Fichte, Truukelbeere, 
Weißmoos.

Nicht

7511 W a l d :  Fichte. Wald H. Schreiber 
4. J u l i  1916

76 W i e s e :  Wie I '  70. Borhanden Wiese H. Schreiber 
1898

77 Ö d u n g :  Wie k  70. Auch K r ä h e n  b e e r e  und 
armblütige Segge.

W a l d :  Fichte, Birke.

W ald

78 Ö d u n g ,  W a l d  und W i e s e :  Wie 70. Teilweise Wiese, W ald

79 Ö d u n g :  Zwergbirke, Weißinoos, Heide, Beeren
sträucher, Latsche, Wollgräser, B e i s e  (Lokieneti- 

pa lri8 tris ) .
W i e s e ,  Berschiedenblätkerige Distel, Gelbsegge, L-teru- 

seggc, Grausegge, Borstgras.

Entwässert, 
1 2  in  tief

Wiese, Brenntorf-, 
S treutorf- 
gewiunuug

Profil vom d.-ö. 
Moorverein 
1904, schon 

1844 von Lang
weil, 1876 von 
Fischer. E n t

wässerung 1875 
Der anschlie

ßende Teich war 
bis 1604 einge
dämmt und hieß 
Bärenlochteich 
an der Kunz

warte

H. Schreiber 
1 8 9 8 ,1 9 0 4 ,1 9 1 6  

und 1923

80 W i e s e :  Wie ?  79.
W a l d :  Kiefer, Fichte, Haarbirke, Beerensträucher, 

Wollgräser.

Entwässert Wiese, Wald H. Schreiber 
1898

81 W a l d :  Kiefer, Fichte, Birke. W ald
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82
8

K u s c h w a  r d a Bredlfilz 
B l. 4

L — 3 — Seicht 830 Am
Bache

G ran it — Brncht. 
M oost. 

selten Riedt.

8

83
8

Bärenloch 
B l. 4

L 3 1 8 B is  tief 820 Stich U
8

84
8

F  ü r  st e n h u t Böhinfilz 
B l. 4

G 5 1 — 1000 Wasser
scheide

1 großer M oost.
Brucht.

LI
8

85
8

Buchwaldlfilz 
B l. 4

H 16-8 — 2 1 bis 
tief

1000 1 großer M oost.
Brucht.
(selten
Riebt.)

LI
8

86
8

Buschfilz 
B l. 4

H 4 — 2 Mittel
2

985 Am
Bache

G neis — L4

87
8

Ausgebrannter 
Filz (Zwerg

birkenfilz) 
B l. 4

H 4 11-5 990 Wasser
scheide

G ran it N
8

88
8

S tra ß c n f i lz l l l
(Dachsgeschleif-

silz)
B l. 4

H 9-7 985 Am
Bache

LI

89
8

Fürsten Hüter- 
Filz 

Bl. 4

H 14 — — 985 — LI

90
8

TafelberqerFilz 
B l . '4

H 10-3 - 2 990 — L4

91
8

Ziegelau 
B l. 4

1 0.5 — 100» Wasser
scheide

— LI

92
8

Seewald- 
Weide (Woid) 

B l. 4

L — 1-5 — B is  2 1000 Hang G neis 2 Brucht. 8

93
8

B  rl ch >v a l d Bukowiner Filz 
B l. 4

2 — 1 2-5 912 Neben
dem

Bache

G ranit 2 M oost.
Brucht.
Riedt.

LI
8

94
8

Groß-Reit 
B l. 4

1 2 920 1 Brucht.
M oost.
Riedt.

8

95
8

Am Teufels
wasser 
B l. 4

L — — 1 0-5 980 — 8

96
8

Auen bei der 
Schule 
B l. 4

L 3 0-5 1100 Wasser
scheide

8
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82^ Wi e s e :  Wie ?  79. Unvollkommen Wiese ,f>. Schreiber 
° 1898

83 H d u n g :  Wie ?  79.
W a l d :  Wie ?  80.
Acker :  Hafer, Kraut, Flachs, Krautrübcn.

Unzulänglich Wiese, Acker, W ald 
Torfgewinnung

84 Ö d u n g :  Beerensträucher, Haarbirke, Scheidenwoll
gras, Weißmoos, Latsche.

Wi e s e :  Riedgräser, Binsen, Teufelsabbiß.

Vorhanden Wiese, Brcnntorf- 
gewinnung

85 Ö d u n g :  Wie ?  84. 
W a l d :  Fichte, Haarbirke.

Entwässert Wald, Brenntorf- 
gcwinuung

H. Schreiber l 
4. J u l i  1916

86 Ö d u n g :  Wie ?  84. 
W a l d :  Fichte, Haarbirte.

W ald .sch Schreiber ! 
1898

37 Ö d u u g :  Wie ?  84 und Z w e r g b i r k c .  
W a l d :  Fichte, Haarbirke.

G ut Aufforstung, Fichte A ls 'Natur
denkmal er- 
haltuugswert

H. Schreiber 
4. J u l i  1916 ^

88 S d n n g :  W i e ?  84. Unzulänglich —

89 Ö d u n g :  Wie k  84. —
.ss. Schreiber 

1898

90 Ö d n u g :  Wie 84. 
W a l d :  Fichte, Haarbirte.

W ald

91 Ö d u n g  und W i e s e :  Wie 1'  84. Teilweise Wiese Gutachten von 
H. Schreiber 

11. J u l i  1921
92 W i e s e :  Ruchgras, Riedgräser, Borstgras. M it S te in 

drainage
Wiese,

Torfgewinnung
H. Schreiber 

4̂  J u l i  1916

93 Ö d u n g :  Latsche, Fichte, Haarbirke, Trunkelbeere, 
Weißmoos,

W a l d :  Fichte.

Entwässert W ald,
Torfgewinnung

H. Schreiber 
1898

94 W i e s e :  Gebräuchliche Beinwurz, Sauerampfer, G rau 
segge, Gelbsegge, Schnabelseggc.

Wiese,
Torfgewinnung

95 W a l d :  Fichte. W ald

96 ^ s e s e :  Goldhafer, Timothegras, Wiesenfuchsschwanz, 
Knäuelgras, Schafgarbe, gemeiner Frauenmantel.

Wiese



—  .88 —

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
L A usm aß  in ku

L
Z

r - r :

K

G e m e i n d e
u n d

B e z i r k
Nam e des 

M oores N
-K

Z L  -  -  Z s : Z

M oor-
tiefe

-<Z A n-
stehendes

Gestein
Z ah l der 

Stiche
B e

obachtete
Tor-farten s

97
8

B n c h w a l d Beim
Kreuzbaum 

B l. 4
H 2 — 3 B is tief 1085 Wasser

scheide
G ran it — M oost.

Brucht.
Niedt.

Ll
8

98
8

Hüttenwald bei 
der Tobiashütte 

B l. 4

L 2 Seicht 1090 Neben
dein

Bache

G neis — Brucht.
M oost.
Riebt.

8

99
8

Filz am M oldau- 
Ursprung (Forts, 

in  Bayern) 
B l. 4

H 8 6 Mittel 1170 Kamm M oost.
Brucht.
Riebt.

LI
8

100
8

M oor am 
Schwarzbach 

B l. 4

H 2 Seicht
bis

mittel

1180 Bach-
ober-
lauf

— Brucht.
M oost.
Riebt.

8

101
8

Legstattfilz 
B l. 4

H 4-3 Seicht 1150 Kamm — M oost.
Brucht.
Riebt.

LI

102
8

A u ß e r g e f i l d M oor am 
Schwarzbach 

B l. 4

H 2 6 1120 Am
Bache

— Brucht.
M oost.
G rast.

8

103
8

Schwarzbergfilz 
(Forts. S tuben
bach, vor 8  21) 

B l. 4

H 2 Seicht
bis

mittel

104
8

Haderwiesen 
I - I I I  
B l. 5

L — 8 — 1047 — 8

105
8

Birlenbcrg 
B l. 5 '

L 7 11 7 B is  tief 1100 Hang
Bachur
sprung

Jung ., 
alt. M oost. 

Brucht.

LI

106d
8

Gfilderfilz(Forts. 
Jnnergefild.Bzh. 
Schüttenhofen) 

B l. 5

L 4 Mittel 
bis 3

1138 Wasser
scheide

»

LI

107
8

O rtsricd  bei 
S t .  S tephan 

B l. 5

L — — 1055 Am
Bache

— Brucht.
M oost.

8

108a
8

Seefilz (Forts.
Jnnergefild, 

Bzh. Schütten
hofen)
B l. 5

95 Mittel 
bis tief

1154 Wasser
scheide

Groß Ju ng ., 
ält. M oost. 

Brucht. 
Riebt.

LI
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97 O d u n g :  Wie ?  92.
W a l d :  Fichte (Anpflanzung).

Entwässert W ald .L>. Schreiber 
1898

98 W a l d :  Fichte. Vorhanden

99 L) d u n g : Latsche, Fichte, Birke, Trunkelbeere, W ollgras. 
W a l d :  Fichte.

Fehlt, leicht H. Schreiber 
5. J u l i  1916

160 W a l d :  Fichte. >L>. Schreiber 
1898

101 Ö d u n g :  Wie 98. —

102 W a l d :  Fichte.
W i e s e :  Ruchgras, Borstgras, Wcißklee, Reitgras.

Teilweise, leicht 
möglich

Wald, Wiese >L>. Schreiber 
5. J u l i  1916

103

104 W i e s e :  Borstgras, Ruchgras, Weißklee, Wiescn- 
Nispengras, A l p e n w  o l l g r a s .

J a Wiese >f). Schreiber 
1898

105 Wi e s e ,  W a l d :  Wie ?  102.
Ö d u u g :  Latsche. Scheidenwollgras, Heide, Trunkel- 

beerc, K r ä h c n b c e r e .

Richt, leicht Wiese, W ald

1065 Ö d u n g :  Wie 105. Kleine Wiese Dom M oor- 
verein Gelände

schnitt

H. Schreiber 
5. J u l i  1916

107 Wi e s e ,  W a l d :  Wie I '  102. J a Wiese .<i. Schreiber 
1898 !

108a Ö d u n g :  Latsche, Trunkelbeere, Scheidenwollgras, 
Weißinoos, Z w e r g b i r k e ,  R a s e n  bi  nse,  
S c h l a m i n s e g g e ,  K r ä h e n b e e r e .

illicht, leicht Stich D as nördliche 
blinde M oor

auge Hat5'5 m, 
das südl. blinde 
0 5 -1 5  in , das 

offene M oor
auge 4 in , ein 

weiteres 
Wasserbecken 
hat 2-2-8 in. 
Gutachten von 
H. Schreiber 
1902. D as  
M oor wurde 
1868 geteilt.

Vi. Schreiber 
1898

7. J u l i  1916
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109
8

A u ß e r  ge f i l d Petraschko-Filz 
Bl. 5

L 4 — — Über 3 1050 Am
Bache

G neis Groß Jü ng .. 
alt. M oost. 

viel Holz

110
8

Widrabrucker
Filz

B l. 5

L, I 14 1 — 1090 Hang Jü n g ., 
ält. M oost.

Brucht.
Haselfunde

N

111
8

Kleiner Filz 
B l. 5

H 14 1 - 2 1090 Bach-
u r

sprung

Brucht.
Holzt.

8

112
8

Hüttenwies bei 
der Tobiashütte 

B l. 5

L — 0 5 — Seicht 1090 Am
Bache

— G rast. 6

113
8

K a l t e n b a c h Bärenfilz oder 
Föhrcnfilz 

B l. 5

H — — 3 1120 Wasser
scheide

— M oost.
Brucht.

N

114
8

Großer 
Planierfilz 

B l. 5

H 39 B is tief 1100 G ranit,
G neis

M oost.
G rast.
Brucht.

IV1

115
8

Bei der 
Bockhütte 

B l. 5

H — 2 — Seicht 1050 G neis — Brucht.
M oost.

8

1175
8

Kleiner Königs
filz (Forts. 
Nengebäu) 

B l. 5

H 4 0-5 B is  2 990 Am
Bach-

u r
sprung

Brucht.
G rast.
M oost.

8

1185
8

GroßerKönigs- 
filz (Forts, 
dleugebäu) 

B l. 5

H 17 3 Seicht
bis

mittel

923 Am
Bache

8

116
8

N e u g e b ä n Passeker Filz 
(Krametan, 
Dewaldfilz) 

B l. 5

H, L — 3 2 2-5 1000 Kamm Stich M oost.
Brucht.

8

117a
8

Kleiner Königs
filz (Forts. 

Kaltenbach) 
B l. 5

H 5
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^iii Pflaiizenbestand zur Z e it der Besichtigung 
"  herrschend:

E n t 
wässerung

Gegenwärtige
Nutzung

Bemerkungen 
und Hinweise

Erhebungs ! 
kommissär und i 
Erhebungszcit i

109 O d u n g :  Bioosbeere, Trunkelbcere, Heidelbeere, Preisel
beere, W ollgras, S c h l a m m s  eg ge,  Latsche abge
trieben.

Durch tiefe 
Gräben

Stich Peter Schreiber ! 
12. Angust^1905^ 

H. Schreiber > 
7. J u l i  1916 I

110 Ö d u n g :  Latsche (abgetrieben), Weißmoos, Beeren
sträucher.

Wi e s e :  Seggen, Borstgras, Ruchgras, Drahtschmiele.

G ut Stiche, Wiese H. Schreiber 
5. Oktober 1902 

7. J u l i  1916 '

111 W a l d :  Fichte, Kiefer. Teilweise Wald ss. Schreiber  ̂
1898

112 Wi e s e :  Borstgras, Ruchgras, Weißklee, Wiesen- 
Mspengras.

Vorhanden Wiese

113 W a l d :  Fichte, Birke. G ut Anpflanzung

114 O d u n g : Trunkelbcere, Heidelbeere, Scheidenwollgras, 
Weißmoos, Widerton, (Latsche abgetrieben).

Kleines Streuwerk, 
Brcnntorf- 

gewinnung, Wiese

Begutachtung
durch

H. Schreiber 
1918

Peter Schreiber  ̂
14. August 1905 

H. Schreiber 
12. April 1918

115 W i e s e :  Borstgras, Honiggras, Rasenschmielc, G lanz- 
rohr, Rotklee, B laugras, Seggen.

Leicht S au re  Wiese ,L>. Schreiber 
1898

117b W i e s e :  Wie ?  115. Entwässert Weide, Wald

118b W i e s e :  Wie k  115.
W a l d :  Fichte, Schwarzerle, Birke, Beerensträucher, 

(Latsche vereinzelt).

Wiese, W ald v. Helfcrt: „Die 
Entsumpfung 
des Großen 
Königsfilzes" 

in den M itt. d.
k. k. Geogr. 

Gesellsch. Wien 
1875 (S . 193- 
201). „D er ver

wüstete Böh
merwald" 1874 

S .  529-537. 
Ent- und Be

wässerung 
1869-1873.

116 W i e s e :  Borstgras, Honiggras, Rasenschmiele, B lau 
gras, Seggen.

W a l d :  Fichte.
Ziemlich Wiese

117a

>
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8
N c n g e b ä u GroßerKönigs- 

filz (Forts. 
Kaltenbach) 

B l. 5

L — 3 4

119
8

B randau 
B l. 5

— 2 4 906 Am
Bache

G neis

i

Brucht.
M oost.
Riebt.

8

120
8

H ausw ics 
B l. 4

— 2
-

Seicht 904 Kamm
!

8

121
8

Seefilz 
B l. 4 /5

H 45 18 2 - 5 904 Am
Bache

Groß Brucht.
M oost.
Riebt.

Haselnüsse

N

122
8

Schwarzhaider
Filz

Bl. 4

L, H 12 6 2 Noch 
bis 2

890 Kessel M oost.
Brucht.
Riebt.

Haselnüsse

8

123
8

Lichtcnberg- 
wiesen (G rüu- 

bergwicsen) 
B l. 4

9 10 2 Seicht
bis

mittel

885 Bach-
.ur-

sprung

Brucht.
M oost.
Riebt.

Haselnüsse

8

! 124
i ^

Judenau  am 
Buskberg 

B l. 4

H 2 Seicht 990 Hang Brucht.
M oost.
G rast.

Seggent.

8

125, 
I ^

N a d i h M oos 
Bl. 5

I — 1 — 0-2 bis 
0-8

868 S atte l Abgctorft Brucht. 6

126
1'

G a  » s a u

lSzh. Kr

Anwiese 
B l. 5

umau.

L 17 0-2 bis 
1

915 Brucht.
Riebt.

M oost.

8

(S X o, 10 X 0, 11 X tt)

L e )  L c u m su .
1

k r
K i r c h s c h l a g Friedrichsan 

Bl. 3
H 26 16 Seicht 

bis ties
760 Bach-

ober
lauf

Mehrere M oost.
Brucht.

N

2
L r

Ncither Au 
B l. 3

L 3 4 9 790 Wasser
scheide

Kl
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I m  Pflanzenbestand zur Zeit der Besichtigung 
herrschend:

E n t
wässerung

Gegenwärtige
Nutzung

Bemerkungen 
und Hinweise

Erhebungs
kommissär und 
Erhebungszeit

118»

119 W i e s e :  Wie ?  116. 
W a l d :  Kiefer, Fichte.

Teilweise Wiese, W ald >f,. Schreiber 
1898

120 W i e s e :  Borstgras, Honiggras, Rasenschmicle, B lau 
gras, Seggen.

Vorhanden Wiese

121 Ö d u n g :  Heide, Scheidcnwollgras, Latsche, H aar- 
birke, K r ä h e n  b e e r e ,  arinblntigc >L-egge,

W i e s e :  Astinoos, Ruchgras, Honiggras, Waldbinse.

Gering Wiese,
Torfgewinnung

D as Moorauge 
von etwa 1 '3 tru  
Größe ist am 
Rande 4  5 in 
tief. Gelände
schnitt 1904.

H. Schreiber 
8. J u l i  1916

122 Ö d u n g ,  W i e s e :  Wie ?  121.
W a l.d :  Fichte, Haarbirke, Heidelbeere, Reitgras, ge

ährte Weide.

Vorhanden Waldweide, Wiese, 
Torfgewinnung

.f>. Schreiber 
1898 ^

123 Wi ese ,  W a l d :  Wie ?  122. Unzulänglich Wiese, W ald

124 W a l d :  Wie ?  122. W ald

125 W i e s e :  Bärenklau, Rotklee, Gräser. G ut Wiese Blechinger 
19. J u l i  1900

126 W i e s e :  WeißmooS, Widerton, W ollgras, Schmiele, 
Borstgras.

M angelhaft, 
ziemlich schwer

1 Ö d u n g :  Heide, Latsche, Renntierflechte. 
W i e s e :  Schmiele, Waldengelwurz, Widerton. 
A cker: Kraut, Kartoffel, Hafer.

Ziemlich, leicht Wiese, Acker, 
Brenntorf- und 

S treu to rf
gewinnung

Planaufnahm e 
der Fürst 

Schwarzen- 
bergschen I n 
genieure und 

In g . Dittrich. 
Gutachten 

H. Schreiber 
14. J u n i  1921. 
Moorsiedlung 
Friedrichsau, 

gegr. 1833

Blechinger 
1. Septemb. 1904

2 A d u n g :  Latsche, Heide.
W i e s e :  Wie L r  2.
W a l d :  Kiefer, Birke, Fichte, Latsche. 
A cker: Kraut. Hafer.

Meist gut, 
leicht

Wald, Wiese, Acker, 
Brenntors- 
gewinnnng
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A n
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Zahl der 
Stiche

Be
obachtete

Torfarten
N

3 I 
Li-

K i r ch s ch l.a g Au am Bocks- 
berq 

B l. 3

4 1-0 — Seicht 
bis tief

780 Kessel Gneis Mehrere M oost.
Schilft.
Brucht.

KI

L ez. i^ slsch ing.
3 I I  
Li-

K a l s c h i n g Mehlbründl 
B l. 3

2 Seicht 575 am
Bache

H orn
blende
schiefer

Riedt.
Brucht.(ver-
schlämmt)

8

3 I I I  
L r

K r i e b  a u in Gruiuiuetwiese 
B l. 3

— 1-5 — 660 Hang — Brucht.
Riedt.

8

4
Li-

K r i x o  w i tz Au iu Scharf
berg 

B l. 3

— 6 — B is 1 720 Am
Bache

G neis — Riedt.
Brucht.

8

5
L r

C h r i s t i a n  b e r g Torfschacht 
B l. 3

3 0-5 bis 
3

880 Kessel G ranulit 1 großer Brucht.
Seaqent.
Schilft.

Astmoost.

8
LI

6
L r

Weitwies iu 
Miesau 
B l. 3

1 2 0 5 bis 
2-5

870 Bach
ur

sprung

1 auf
gelassener

Brucht. 
G rast. 

S  egg ent.

8

7
Li-

W olfau 
B l. 3

H 8 2 2-5 860 Am
Bache

G neis 1 Brucht.
M oost.
G rast.

KI
8

! 8
Li-

Fürstliche 
Zinswiesen 

B l. 3

H — 6 2 900 Bach
u r

sprung

— 8

9
L r

Al n d r c n s  b e r  g Chumauer Au 
B l. 3

L 6 10 4 B is 3 1019 S atte l Mehrere M oost.
Brucht.
G rast.

KI
8

10
L r

S e z . V b erp lsn

-Neitbachwiesen 
I — IV  
B l. 3

4 2 0-5 bis 
1

862 Bach
u r

sprung

Brucht.
M oost.
G rast.

8
KI

11
L r

O g f o l d c r h a i d Auwicse 
B l. 3

— 1 — Seicht 853 Am
Bache

— M oost.
Brucht.

8

12
L r

I r r e s d o r f Neustiftcr Au 
B l. 3

9 10 Seicht 
bis tief

750 H orn
blende
schiefer

1 kleiner ^
i

M oost.
Riedt.

Brucht.

KI
8

13
L r

Kuhau 
B l. 3

— 14 6 Tief 733 Am
Teiche

H orn
blende
schiefer,
G neis

Mehrere M oost.
Brucht.
G rast.

KI
8

14
L r

Ast a u t h s t a d t G rabental 
B l. 3

7 M ittel 750 Am
Bache

Gneis,
G ran it

Mehrere  ̂
kleine

M oost.
Holzt.

B rau n 
moostorf

8
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.b «
-r„i Pflanzeubestaud zur Zeit der Besichtigung 

hcrycheud:
E n t

wässerung
Gegenwärtige

Nutzung
Bemerkungen 
und Hinweise

Erhebungs
kommissär und 
Erhebungszeit

31 S d u n g :  Latsche, Kiefer, Birke, Heide. 
W i e s e :  Wie k r  1.

Teilweise, 
nicht leicht

Wiese, B reuntorf
gewinnung

Blechinger 
1. Septemb. 1904

3 II W i e s e :  S c h i l f ,  Seggen, Notklee. Ziemlich, leicht Wiese H. Schreiber 
28. August 1916

3 III W i e s e :  Klee, Honiggras, Waldengelwurz, Astinoos. Teilweise, leicht H. Schreiber 
29. August 1906

4 W i e s e :  Weißmoos. Widerton, B laugras, Birke, 
Weide.

Mangelhaft Blechinger 
20. J u l i  '1906

5 Wi e s e :  Weißmoos, Borstgras, Seggen, Beeren
sträucher, Scheidenwollgras, Widertou.

M angelhaft,
leicht

Wiese, Weide, 
Torfgewinnung

H. Schreiber

6 W i e s e :  Rotschwiugel, Borstgras, Kiefer, Birke, 
Trunkelbeere.

Schlecht, leicht Wiese

7 Ö d u n g :  Heide, Latsche, Birke, W cißmoos, Wider
ton, Beerensträucher, Scheidenwollgras, angeblich 
auch Zwergbirke.

Mehrere tiefe 
und seichte 

Gräben

Torfgewinnung,
'Wiese

Vermessen von 
Fürst Schw ar- 

zenbergschen 
Ingenieuren

Peter Schreiber 
5. Septemb. 1904

8 W e i d e :  Scheidenwollgras, Trunkelbeere, Borstgras, 
schmalblätteriges Weidenröschen, Waldkreuzkraut. 

W a l d :  Fichte, Kiefer, Birke.

Zu wenig 
Gräben

Weide, W ald

9 Ö d u n g :  Latsche, Fichte, Birke.
W i e s e :  Borstgras, Teufelsabbiß, brauner Klee. 
W a l d :  Fichte.

Teilweise Wiese, B renutorf- 
gewinuuug

Blechinger 
4. Septemb. 1905

10 Ö d u n g :  Birke, Latsche, Fichte, Heide.
W i e s e :  Borstgras, gebräuchlicher Augentrost, Teufels

abbiß, brauner Klee, Seggen.

Ziemlich Wiese, Streuwiese

11 W i e s e :  Wie k r  10. Gut Wiese

12 W i e s e :  Sumpfschachtelhalm, B laugras, Sum pf
weidenröschen, Seggen.

W a l d :  Birke, Kiefer.

Leicht Wald, Wiese, 
Torfgewinnung

Blechinger 
6. Septemb. 1906 

H. Schreiber 
26. August 1916

13 W i e s e :  Sumpfschachtelhalm, B laugras, Sum pf
weidenröschen, Seggen.

W a l d :  Birke, Latsche, S u m p f p o r s t .

Gut Wiese, Wald, 
Torfgewinnung

W ald als 
Naturschutz

gebiet er
haltungswert

H. Schreiber 
Septemb. 1905 

26. August 1916

14 E^ i es e :  B laugras, Seggen, Sumpfschachtelhalm, 
Waldengelwurz, H oniggras.

Schlecht, leicht Wiese, B renntorf
gewinnung

H. Schreiber 
2. Septemb. 1905
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N

15
Li-

H o n e t s c h l a g Olschwiese in 
Lauaenbruck 

B l. 3

— 1 — Seicht 725 Am
Bache

Gneis — Brucht.
Riebt.

8

16
L r

Langholz in 
Rindles 

B l. 3

6 Rand Nach
Abtor-

fung
0-5

721 Früher Brucht.
M oost.

8

17a
L r

Wiese an der 
B ahn 
B l. 3

— 3 —

1 7 b
L r

S t u b e n T orfau, 
Krainerau, 

B runnauu .A u- 
brunn (Forts. 
Schwarzbach) 

B l. 3

L 42'86 l6'27 22 1— 2 720 Meist aus- 
getorft

M oost.
G rast.
Brucht.

LI
8

18
l<r

K arls Hofer Au 
und Weide 

B l. 3

— 8 3 24 2 719 Ain
Flusse

Brucht.
G rast.

8

19
L r

Holzwiese 
B l. 3

— 12 — 1 719 — Riebt. 8

22b
L r

B i n g r a u „Güwissen- 
Au" in Schla

ckern (Forts. 
Schwarzbach) 

B l. 3

2' Rand

17e
L r

S c h w a r z b a c h Olschwiesen, 
Neuwiesen 

(Forts. Stuben) 
B l. 3

17

20
L r

Hoflüß und 
B runnw ies 

B l. 3

3 8 — 2 720 Am
Bache

Brucht.
M oost.
G rast.

8
LI

21
L r

Kirchenwies 
B l. 3

— 3-5 — 0 5 bis 
1

725 — 8

22a
L r

B räu h au s
wiese (Forts. 

M ugrau) 
B l 3

7 1 725 8

23b
L r

Kühweide 
B l. 3

— 6 5 —

23a
L i-

E g g e t s c h l a g Hofau
Ratschläger Au 
Ratschläger 

W ald
Habichauer 

Wiesen 
B l. 3

§

L

L — 20-7

89
23-8

7-4

Abge-
torft,
seicht

713
bis
718

Am
Flusse

Abgetorft M oost.
Brucht.
Riebt.

LI
8
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L Im  Pflanzenbestand zur Zeit der Besichtigung 
herrschend:

E n t
wässerung

Gegenwärtige
Nutzung

Hinweise und 
Bemerkungen

Erhebungs
kommissär und 
Erhebungszeit

15 W i e s e :  B laugras, Sumpfschachtelhalin, Waldengel
wurz, Weißmoos.

Genügend Wiese H. Schreiber 
2. Septcmb. l905

16 W e i d e :  Schmalblätteriges Weidenröschen, Knäuel
simse, Widerton, Heide, Latsche, Kiefer.

Gut, im F rü h 
jah r über
schwemmt

Weide

17s,

17b Ö d u n g :  Scheidenwollgras, Heide, Beerensträucher. 
We i d e :  Drahtschmiele, Hundsstraußgras, Seggen, 

Weißklee.
W i e l e :  B laugras, Schmiele, Widerton, Borstgras. 
W a l d :  Kiefer, Birke.

Teilweise Wiese, Weide, W ald 
früher Torfge

winnung 1905/6

Bersuchswiesen 
1905-1906 : 

siehe Bericht d. 
M oorkultur
station S e 

bastiansberg

18 W i e s e :  Borstgras, BlaugraS, Seggen, Drahtschmiele. 
W a l d :  Fichte.

Unvollständig,
leicht

W ald, Wiese

19 W i e s e :  B laugras, Schmiele, Widerton, Borstgras. Teilweise,
leicht

Wiese

22b

17e

20 Ö d u n g :  Heide, Trunkelbeere, Moosbeere.
W i e s e :  Seggen, Simsen, brauner Klee, Astinoos, 

Schmalblattwollgras, k r i e c h e n d e  W e i d e .

Teilweise >f>. Schreiber 
1902

21 W i e s e :  Wie L r  20.

22a W i e s e :  Seggen, Honiggras, Borstgras.

23b

23a W a l d  w e i d e :  Kiefer, Birke, Seggen, W ollgras. 
W a l d :  Kiefer.

Ruchgras, Rasenschmiele, Wiesenrispengras, 
Wiesenfuchsschwanz.

Teilweise, leicht Waldweide, 
Wald, Wiese

H. Schreiber 
1899
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24 E g g e t s c h l a g Ratschlägcr L 5-6 Seicht 712 Am G neis Brucht. 8
Xi- dlunües Flusse G rast.

B l. 3 M oost.

25 G ries au 6 3 33-6 712 Großer Brucht. 8
Li- B l. 3 Stich M oost.

Riebt.
öl

26 Lange Au, 29 11-8 3 Mittel 712 Biele M oost. LI
Li- Gschwendet Au bis tief Brucht. 8

(Natschläger 
Au, R at- 

schläger Holz)

Riebt.

Bl. 3

27 Geiswiesen — 3-3 -- . Seicht 734 Bach- Brucht. 8
L r B l. 3 ober- M oost.

lauf Holzt.

28 Eqaetschlaaer 13-2 — — M ittel 735 Wasser- Gneis, 1 M oost. 8
Li- Torfstich scheide Horn- Brucht. LI

B l. 3 blende
schiefer

Riebt.

29 Hütwiese — 2-3 — 738 Horn- — Brucht. 8
Li- Bl. 3 blende- M oost.

schiefer Riebt.

30n Die Zehnteile — 12-7 —
L r Bl. 3

305 P l a n l e s Glasau H 8 — 6 3 740 Hornblende 1 Brucht. 6
Li- B l. 3 G neis M oost.

G rast.
LI

31 Jagerau  bei — 23 — 1 - 2 730 Bach- G neis — 8
L r Waldhäusern ur-

B l. 3 sprung

32 Blum au H — 17-2 4-2 2 750 am Brucht. 8
Li- (Kühau) Bache G rast.

NeudorferWald H — — 6 1 M oost.
B l. 3

33 S a r a n S a rau e r Au 27 1 4-5 M ittel 720 Neben 1 großer M oost. LI
Li- B l. 3 bis tief F luß Schilft.

(4)

! 34 Richtau 3 3 720 Neben Brucht. 8
! Li- B l. 3 Bach M oost.

G rast.
Ll

35 „Pseyau" — — 0-8 Seicht 720 — 8
! Li- B l. 3

36 Am Teich H _ 21 Meist 720 Neben Riebt. 8
! Li- B l. 3 seicht Fluß, M oost.

ehemal. Brucht.

!

Teich
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Pflanzenbestand zur Zeit der Besichtigung 
herrschend:

E n t
wässerung

(Gegenwärtige
Nutzung

Bemerkungen 
und Hinweise

Erhcbungs- 
kommissär und 
Erhebungszeit

24 W i e s e :  B langras, Widerte», Borstgras, Schmiele. Teilweise, leicht Wiese H. Schreiber 
1899

25 ^ d u n q :  Heide, Moosbeere, Weisunoos, Datsche. 
W a l d :  sichte, Kiefer.

Wald, Wiese, T orf
gewinnung

26 S d n n g :  Wie L r  25.
Wi e s e :  B langras, Borstgras, Schmiele, Widerton. 
3 V a l d : Fichte.

Wiese, W ald, T orf
gewinnung

27 Wi e s e :  Seggen, Honiggras, Borstgras. Ziemlich Wiese
H. Schreiber 

1904

28 Ö d n n g :  Heide, Datsche, Weisnnoos, Nloosbeere. Teilweise Torfgewinnung

!

2!» W e i d e :  S c h i l f ,  Seggen, A l p e n w o l l g r a s. Weide

80kl

801 > D d n n g :  Wie X r  28.
W a l d :  Wet,inntskiefer (gepflanzt), Fichte, Heide, 

Trnnkelbeere.

Nicht W ald, T orf
gewinnung

81 Wi e s e :  Seggen, Borstgras, Honiggras. Unvollkommen Wiese

.82 W i e s e : Weiszklee, Notschwingel, Wiesenrispengras, 
Stternwurz, Wiesenschwingel, Honiggras.

W a l d :  Fichte.

0)nt Wiese, Wald

-88 W a l d :  Kiefer, Birke, Zwergbirke, Beise (L e tiene li- 
^  ^ e r ia  pii1u8tris).
S t i c h :  B langras, Drahtschmiele, Seggen, Heide.

Ziemlich, leicht Wiese, Wald, T orf
gewinnung

Begutachtung
durch

H. Schreiber 
19. J u n i  1921

H. Schreiber 
10. August 1904

34 W i e s e :  Borstgras, Schmiele, Heide, B langras. 
W a l d :  Kiefer, Datsche, Heide.

I m  Walde 
mangelhaft, 

leicht

Wiese, W ald 
als Weide

.85 W a l d :  Fichte. M angelhaft W ald als Weide

86 Wi^ese:  Borstgras, gebräuchlicher Augentrost, Heide, 
Schmiele.

A cher: Hafer.
Teilweise Wiese, Strenwiese 

Acker (klein)

4
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37
Xi-

S a r a  u Bayer Au, 
W aidau 

B l. 3
H 63

36
i

10
5-4
36

Seicht 
bis tief

720 Neben
Fluß

G neis 1 großer 
n e n :

1 alter

Bioost.
Brncht.

U
L

z i d
Xi-

Bayrische Au 
(Forts. Aigen, 

Oberösterr.) 
B l. 3

H — 16 —

38
Xi-

S t ö g e n i v a l d Schachlau,
Nkayerbach-
Fleißhcimer

Stich
Mayerbach- 

qereuter 
B l. 3

H 234 19-9

50 —

720 Am
Bache

2 große 
nnd kleinere

Ju n g ., iilt. 
M vvst. 
Brncht. 
(G rast.)

N

39
Xi-

Ncnwiesen 
B l. 3

L — 12 — Seicht
bis

mittel

780 Am
Hange

G ran it 5 alte M oost.
Brncht.
G rast.

AI

40
X r

G l ö c k e l b e r g Wiesen in Bor- 
der-Glöckelberg 

I , I I  
B l. 3

L 1 5 Seicht 790 Hang G neis Brncht.
G rast.

L

41
Xi-

Fohrenau (Kat. 
Ferchcnau) 

B l. 3

H 6 1 2 - 3 800 Wasser
scheide

1 großer Brncht.
M oost.
Schilft.
B rau n 

moostorf

ö
AI

42
Xi-

D ürrau  (Kat. 
Nene Orters 

B l. 3

H Nach 
Abtor- 
fung 

0-5 bis 
1-5

860 S atte l G ran it 1 abgetorft Brncht.
Niedt.

ö

43
Xi-

O b e r p l a n P lanerau  
B l. 3

L 14 — 2 Über 2 720 'Neben
Fluß

Gneis Zahlreiche M oost.
Brncht.
Niedt.

AI
G

44
X r

Teichiviese 
B l. 3

— 0-9 — 0-5 bis 
1

723 Alter
F luß-
lauf

Seggent. R

45
X r

Bachlviese 
B l. 3

— 4-5 — 0-5 bis 
1-5

723 Neben
Fluß

— Brncht.
Seggent.

ö
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Erhebnngszeit

87 ^ - d u n g :  ätsche, Heide, Wcißmoos, Z w e r g -  
b i r k Z  S n m p f p o r s t .

Wi e s e :  Borstgros, Seggen, Scheidenivollgros, Heide, 
Widerton.

Teilweise, leicht Wiese, Strenwiese, 
Weide, Torf 

gewinnnng

H. Schreiber 
10. August 1904

11,

38 W i e s e :  Borstgros. Heide, grosse Bibernelle, Weiß 
moos, gebräuchlicher Ehrenpreis.

Ü b u n g :  Datsche, Heide, Beerensträucher, Tonnen- 
bärlopp, Snnipfbärlapp.

Teilweise Wiese, Weide,Acker, 
Stichtorf-, Wurst- 

torf- und Torfstren- 
gewinnnng

Moorsiedlung 
Moperboch 

1811 gegründet. 
Abbild. d .Torf- 
strenfobrik im 

Bericht der 
M  oorkultur 
stotion S e  

bostionsberg 
(1911 obge- 

bronnt). Preß 
torffobrik in 
Österr. Rcoor- 
zeitschr. 1905, 

73. Z-eld- 
bohn zum 
Bohnhof 

Sck>>vorzboch- 
S tnben mld in 
d. Grophitwerl

H. Schreiber 
10., 11. Aug. 1904 
27. August 1916 
15. Oktober 1923

:;9 W i e s e :  Borstgras, Seggen, Weiß,»ooS, Heide. Mongelhoft,
seicht

Wiese, Brenntorf 
Moosstreu- 
geivinnnng

H. Schreiber 
10., 11. Aug. 1904

40 W i e s e :  Seggen, Born g r a s , Schmiele. Unzulänglich Wiese H. Schreiber 
12. dlngnst 1904

41 S t i c h :  Weißmoos, Heide. 
W i e s e :  Wie X r  40. 
dl et e r : Hofer.

Genügend,
leicht

Wiese, Acker 
Torfgewinnung

H. Schreiber 
12. Scptemb. 1904

42 Wi e s e :  Blongros, dtosenschmiele, Trohtschmiele, 
Heide, Weißmvos, Widerton.

A cker: Roggen.

Unregelmäßig Strenwiese, 
Z'Ntterwiese, Acker

43 ^ d n n g :  Scheidemvollgros, Heide, Weißmoos,
Beerensträucher. Birke.

Ungenügend,
leicht

Wiese, Brenntors- 
getniniulng

H. Schreiber 
22. J lm i 1904

44 W i e s e :  Widerton, Rosenschmiele, Hvniggros, R ot
schwingel

Ziemlich Wiese H. Schreiber 
1899

45 W i e s e :  Gliedere Schivorztvnrz, Woldengelwurz,
Hvniggros, Rotschwingel, Wiesenfnchsschwonz.

G ut

4
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46 O b e r p l a n Grummetlviese L 0-9 0-5 750 Hang G neis Seggent.
Li- beim Haminer start ver-

B l. 8 schlämmt

4 7 1 W örthwies — 5 — 0-5 723 Neben — Seggent.
Li- B l. 8 F luß G rast.

4711 Grabenwies _ 8 Seicht 770 Neben 2 Bracht.
L r B l. 8 bis Bach Seggent.

mittel

48 P  e r n e ck Aschbachwiesen l 4 1 0-5 bis 728 Am 2 M oost.
Li- Bl. 8 8 Flusse Brucht.

Seggent.

40 8nl»chansan L 2 1-5 1 B is  4 724 Neben G neis, 1 M oost.
Li- Bl. 8 Fluß G ran it stark oer-

wittert,
Brucht.
G rast.

50 P  a r k f r i e d Olberger — 8 '5 780 Alter G neis Seggent.
Li- Anwies Fluß- Spindlingt.

B l. 8 arm

51 S a ln an e r 4-5 735 Neben
Li- Anwiese Fluß

Bl. 8

52 H i n t r i n g Fürstl. Anwiese H — 4 Mittel 727 Bracht.
Li- B l. 8 Riedt.

58 S alzer W ärt 9 — 4-60 727
L r Nachwiese — 4 —

B l. 8

54 Schindall 9 28 — B is  tief 727 Einige M oost.
Li- Anwiese — 10 — 4 5 Brucht.

G  föhretau 20 — — Riedt.
Zipfail 30 — —
Grametwiese — 7 —

B l. 8

55 G roßau — 1 Seicht 739 Am G ran it Riedt.
Li- B l. 8 Bache Brucht.

56 B rum m n V 18 2 2-5 728 Neben G neis, 1 M oost.
L r B l. 8 F luß G ran it Brucht.

Riedt.

57 Neuau L _ 9 728 G ran it G rast.
L r B l. 8 Seggent.

58 N e u o f c  n Stierhofwies H — 3 — 2 755 Am — Brucht.
L r B l. 8 Flusse M oost.

G rast.

59 ssutschenan I ,I I H 1 12 2 730 _
L r B l. 8 bis

740
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Gegenwärtige
Nutzung
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Grhebungs- 
kommissär und 
Erhcbungszeit

46 Wi e s e :  Honiggras, Notschwingcl, F ioringras, W ald- 
engelivurz, Spierstaude.

Genügend Wiese H. Schreiber j 
1898

471 Wi e s e :  Faden simse, Nascuschmiele, kleine Bibernelle, 
Fioringras.

47H LI? i ese :  Seggen, Honiggras, B raunm aos, Heide. Vorhanden,
leicht

Wiese, Stich H. Schreiber 
26. August 1916

48 W i e s e : Seggen, Waldengelivurz, gebräuchlicher Augen
trost, Borstgras, Notklee, W eißn,oos.

Ungenügend Wiele,
Torfgewinnung

H. Schreiber 
1899

49 Ö d i l n g :  Datsche, Weißinoos, Heide, Beerensträucher. 
W i e s e :  Wie auf Mineralbodeu.
W a l d :  Kiefer, Birke, Fichte.
S t i c h :  Beerensträucher, Scheideulvollgras, Weiß- 

inoos, Schnabelseggc.

Zum Teil Wiese, W ald 
Torfgewinnung

50 W i e s e :  Wie X r  48. Teilweise Wiese

51 W i e s e :  Wie X r  48.

52 W i e s e :  Seggen, W ollgras, Fadensimse, Teufelsabbiß.

58 W a l d :  Fichte, Kiefer, Birke. 
W i e s e :  Wie X r  52.

Wald, Wiese

54 Ö d i i n g :  Datsche, Fichte, Kiefer. 
W i e s e :  Wie X r  52.

Wiese,
Torfgewinnung

Bohrungen von 
D r. Zailer in 
Admont 1906

55 W i e s e :  Wie X r  52. Ungenügend Wiese

56 Ö d u u g : Wie X r  54. 
W a l d :  Kiefer, Fichte.

Nicht Torfgewinnung
W ald

Bohrungen von 
D r. Zailer in 
Admont 1906

57 W i e s e :  Wie X r  52. Teilweise Wiese

58 W i e s e : Seggen, Waldengelivurz, gebräuchlicher Augen- 
^ost, Borstgras, Schtammschachtelhalm. Notklee, 
Weiß,n oos.

G ut

58 Wi e s e :  Mie X r  58.
W a l d :  Fichte, Beerensträucher, Weißmoos, Widerton, 
^>Veide, Scheideuwollgras.
^  ^ " 8 -^ " n ts c h e ,  Moosbeere, Trunkelbeere, Weiß- 

»>oos, scheideuwollgras, armblütigc Segge.

Genügend Wiese, W ald
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60 N e u o f  e n B randau H 11 729 Am G ran it M oost. kl
L r B l. 3 Flusse B  nicht.

Riebt.

61 W aldan 2 804 S atte l LI
L r (B ran d au ?)

B l. 8

62 B rand- und 18 10 17 3 728 Am LI
Li- Reiqernn Flusse 8

B l. 3

63 G rasfu rt 0-8 B is 728 Brncht. 8
Li- B l. 3 mittel M oost.

Riebt.

64 Wiese bei der _ 7 - 950 Ai» Riebt. ir
Li- Hirschber^- Teiche Brncht. 6

schwelle 
B l. 3

M oost.

65 Hirschbachan — _ 3 860 Bach- Brucht. 6
Li- B l. 3 ur- G rast.

spruug M oost.

66 Filzau — _ 1 960 8
Li- B l. 3

67 Stritzelau 29 4 13 3 728 Am G neis M oost. LI
L r B l. 3 Flusse Brucht.

G rast.
6

68 Hirschberger 2-7 — Seicht 820 Bach- G ranit _ Brucht. 8
L r Wiesen I — IV ober- G rast.

B l. 3 lauf M oost.

69 Wiese am _ 1 _ 773 Am 8
L r Seebach Bache

B l. 3

70 Breite An _ 3 7 860 Bach- 8
Li- (Rosenau) ober-

B l. 3 lauf

71 Beim Flößlberg — — 4 5 870 _ 8
L r Bl. 3

72 Griininoos _ 2 0-75 800 Kamm Brucht. 8
Li- B l. 3 M oost.

G rast.
Li

73 Fnchsau 7-7 920 M oost. LI
L r B l. 3 Brucht.

G rast.
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Erhebnngs- I 
kommissär und 
Erhebnngszeit

6» Z d u n g :  Wie X r  59. Richt — .5. Schreiber 
1899

61 ^ d n n g :  Wie X r  59. Eines der schön
sten Urmoore 
und leicht zu 
erreichen. Als 

Naturschutz
gebiet zu 

empfehlen.
>

62 O d n n g ,  W i e s e  und W a l d :  Wie X r  59. Wiese. W ald Bohrungen 
vom M oor
verein (In g . 

Dittrich 1922) 
von D r. Zailer 
inAdmont1906

i

!
!

68 W i e s e :  Wie X r  59. Gering Wiese i

64

!

W i e s e : F ioringras, Teufelsabbiß, Rasenschmiele, 
Biirstling.

Ziemlich gut, 
leicht

Blechinger 
16. August 1904

65 W i l d :  sichte, W ollgras, Heide. Gering W ald

66 W a l d :  Wie X r  59. H. Schreiber 
1899

67 W a l d :  Wie X r  59. Unvollkommen Wald, Wiese Bohrungen von 
D r. Zailer in 
Admont 1906

68 W i e s e :  Wie X r  59. Teilweise Wiese

69 W i e s e :  Ruchgras, Honiggras, F ioringras. Rotklee,. 
Waldengelwurz, Wcißmoos.

Schwach Blechinger 
16. August 1904

70 W a l d :  sichte, Birke, Kiefer (wenig). Berknmmertcr
Fichtenwald

71 W a I d : Wie X r  70. Wald

72 W a l d :  Kiefer, verkümmerte sichten, einige Latschen. Nicht

78 ^ . d u n g :  sichte, Latsche, Kiefer, Birke, Schciden- 
>vollgras, armbliitige Segge, Weißmoos.

— .5. Schreiber 
1899



— 56 —

1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4^
L A u sm aß  in lin §

L

Z
d

G e m e i n d e  
n n d 

B e z i r k
N am e des 

M oores Be
sit

ze
r

.L §  
L s  
n ' s

A n 
stehendes

Gestein
Z ah l der 

S tiche
B e 

obachtete
Torsarten ?

j 0 Z T K s W O Z

74 N c n o f e n Seeaii H 5 8 910 Kessel G ran it Brucht. 8
L r B l. 8 M oost.

G rast.
Ll

75 M oor im 0-5 M ittel 1090 See- _ Brncht. 8
Li- Blöckensteiner 1 gründ

See
B l. 3

76 M oos am 1 1 1370 Kamm — M oost. 8
L r Blöckcnstein Brucht.

B l. 8 G rast.

! 77 M oos an der 0-5 Seicht 1320 8
i  Li- Dreiecksmarl

B l. 8

78 F-orstwcnzel-An 8 980 — Ll
L r B l. 4

79 Zipfete F-ilzan 4 910 Bach- — Brncht. 6
Li- Bl. 3 /4 ober- M oost.

lauf G rast.

80 Am Moorberg 2 2 790 Am — M oost. U
Li- B l. 8 Bache Brucht.

G rast.

81 Brentetau 2 1 - 2 880 Bach- _ Brucht. 8
Li- Neunerfilz ur- G rast.

B l. 3 sprung M oost.

82 Brentetan 5 1— 2 800 8
L r Grankelan

B l. 3

88 Brentetan 3 1 - 2 800 Bach- Brucht. 8
L r Eselan ober- M oost.

B l. 4 lauf seltcnGrast.

84 W ildau 8 3 782 Am Brucht. 8
L r B l. 4 Flusse M oost.

G rast.

85
L r

„Kranzau"
Lichtivasscran

7 1 3 — 790 Am
Bache

— M oost.
Brucht.

LI

B l. 4 G rast.

86 MoldauiviesenI 1 5 Seicht 794 Brucht. 8
L r „ 1I

B l. 4
1 800
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E rhebungs
kommissär und 
Erhebuugszeit

74 L> d i l u g : Wie X r  73.
W a l d :  Kiefer. Fichte, Rasenbinse, Reitgras, Weiß- 

moos, W iderton, Beerensträucher.

Nicht W ald H. Schreiber 
1899

75 Unter Wasser —

76 W a l d :  Fichtenpftanzung, Reitgras, Widerton, T run- 
telbeere, Pfingststern.

Teilweise W ald Eigentlich Ried
möser, siehe 

M oore S a lz 
burgs u. B o r

arlbergs. 
E rhaltungs

wert a ls N atu r
schutzgebiete

77 Ö d n n g :  R a s e n b i n s e ,  armblutige Segge, Weiß- 
moos, Griinke.

Nicht Desgl.

78 Ä d n n g :  Latsche, Haarbirke, Trnnkelbecre. —

79 W a l d :  Kiefer, Haarbirke, Heidelbeere, Renntierflechte, 
Widerton, Fichte.

Teilweise W ald

80 Ö d u n g :  Wie X r  78. 
W a l d :  Wie X r  79.

Wenig

81 W a l d : Wie X r  79.

82 W a l d :  Wie X r  79.

88 W a l d :  Kiefer, Haarbirke, Heidelbeere, Renntierflechte, 
Widerton, Fichte.

Leicht Wald,
Neupflanzung

84 W a l d :  Wie X r  83. Entwässert Wiese, Wald

85 Ö d n n g :  Latsche, Haarbirke, Trunkelbeere. Möglich Wiese

86 W i e s e :  Rotklee, B laugras, gebräuchlicher Allgentrost. 
W i e s e :  Borstgras, Astmoos, Torfmoos.

J a ,  leicht H. Schreiber 
26. August 1916
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L-h. Kaplttz
( L ö h m e r m a lü ) .

S e z . S sp llh .* )
33*)
X

F a r t l e s d o r f Langwiese 
B l. 3

0-6 Über
0 9 .
meist

seichter

628 Hang G ran it Brucht. 6

34
X

K o d e t  s ch l a g Anwiesen 
B l. 3

L — 0-75 — 0-5 bis 
über 1

680 S atte l — Riebt. X

S e z . ISostensurth.
35
X

S  ch ö n s c l d e n Doban 
B l. 3

H, L 14 26 5 1— 2 900 Mehrere Ju ng ., ölt. 
M oost. 
Holzt.

8

36
X

B o r d e r - He n r a f f l Wiese beim 
W aldhänsl 

B l. 3

H — 4
"

Über
0-9

785 Hang — Brucht. 8

37a
X

Wiese zwischen 
Jungw ald  und 
Buchtcnschiebet 

B l. 3

H. L 5 Über
0-9

700 Hang
am

Bache

8

37d
X

F r i e d b e r  g Wiese zwischen 
Jungw ald  und 
Bnchtenschiebet 

B l. 3

1

!
! Ain 
- Flusse

38
X

Friedauer 
Wiesen 
B l. 3

L 4 Über
0-9

700 8

39
X

9» e i t e  r s chl a g Jageran  
B l. 3

H 0-75 0-9,
meist

weniger

962 - Hang — 6

40
X

Schmieran 
B l. 3

H 5 0-5 Seicht
bis

mittel

720 ! Am 
 ̂ Bäche

M oost.
Holzt. 8

41
X

W a d e t s t i f t Schmidt- 
schlager Au 

Bl. 3

o; 33 2 90 Seicht 
bis ties

720 Am
Bache

n.Flusse

G neis Mehrere M oost.
Holzt.

Schüft.
8

! 42
I  ^

Gcineindewiese
am

Schwarzbach 
B l. 3

L 0-5 Seicht 729 : Am 
 ̂Bache

Riedt. X

43
X

W a d e t  s N, l a g .ibcinri Au 
Bl. 3

L 6 0-5 9 Tief 721 — M oost.
G rast.

N

44
X

L u p p e t s  ch i n g Schindau 
B l. 3

— 4 — 700 — X

*) Den Kaplider Anteil an «üdböhmen siehe nuten.
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8:; W i e s e :  Weißmoos, Widerton, scharfer Hahnenfuß, 
Sumpfherzblatt, Waldengelwurz, Waldbinse.

Ziemlich Wiese Blechinger 
22. J u l i  1914

84 W i e s e :  Seggen, Schmalblattwollgras, Ruchgras, 
Schmiele.

Leicht- nur 
seichte ver

schlammte G rä 
ben vorhanden

Peter Schreiber 
26. J u l i  1910

8b ü d u n g :  Heide, Latsche, Scheidenwollgras.
W i e s e :  Borstgras, Drahtschmiele, scharfer Hahnen

fuß, Weißinoos.
W a l d :  Fichte, Kiefer, Heidelbeere, Preißelbeere.

Mangelhaft,
teilweise
schwierig

Wiese, Wald, 
Torfgewinnung

Blechinger 
22. J u l i  1906

86 W i e s e :  Seggen, W ollgras, Drahtschmiele, Ruchgras, 
A l P e n w o l l g r a s .

Mangelhaft,
leicht

Wiese

37n W i e s e :  Weißmoos, kleine Bibernelle, Rotklee, Weiß- 
klee, Borstgras, Ruchgras.

Teils gut, teils 
weniger

Blechinger 
24. J u l i  1914

87b

88 W i e s e :  Wcißmoos, Borstgras. B laugras, scharfer 
Hahnenfuß, Schafschwingel, Ruchgras.

Ziemlich gut, 
nicht zu 

schwierig
89 W i e s e :  Weißmoos, scharfer Hahnenfuß, F rauen

mantel, Ruchgras, Weißklee, Waldbinse.
Ziemlich

40 W i e s e :  B laugras, Rasenschmiele, Borstgras, Seggen, 
Weißinoos, Schilf.

Teilweise, leicht Streuwiese H. Schreiber 
11. August 1904

41 W a l d :  Fichte, Kiefer, Birke.
Ü b u n g :  Latsche, Scheidenwollgras, Beerensträucher. 
W i e s e :  Schmiele, Simse, B laugras.

Leicht,
mangelhaft

Wald, Wiese, 
Torfgewinnung

Blechinger 
6. Septcinb. 1905

42 W i e s e :  B laugras, Waldengelwnrz, Sumpfdistel, 
Borstgras, Wiesenklee.

Leicht Wiese, Weide

48 W a l d :  Fichte.
Ö d u n g :  Latsche, Trnnkelbeere. Weißmoos, Heide. 
W i e s e :  Teufelsabbiß, Wiesenklee, Wiesenplatterbse, 

Borstgras.

G ut Torfgewinnung, 
Wald, Weide

44 W i e s e :  Borstgras, A l p e n  w o l  lg r a s ,  Knäncl- 
stmse, Drahtschmiele.

M angelhaft Weide Blechinger 
22. J u l i  '1906
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Ä
5

Z

45
X

k u p p e t  s ch i n g Mooswicse 
B l. 3

— 0 5 — 700 Am
Bache

>
K

46
X

tNentviese 
B l. 3

— 1 — 700 — 11

Lzh. Arhrbach
L ez. W igen.

1
Ko

S c h l ä g l Bayrische An 
(Forts. S a ra n , 
B öhm enX r35) 

B l. 3

H. '3 54 9 63 Über 3 800 G neis 1 großer Ju n g ., alt. 
M oost. 
Brncht.

8

2
Ko

Psleger Wiese 
Bl. 3

H — 1 — BisO-9,
meist

seichter

800 Hang G ran it — Brncht. 6

6
Ko

W aldl 
B l. 3

H — o-i liber
0 9

790 Am
Bache

— 8

4
Ko

Drachsleiern 
B l. 3

— 8 1 llbcr
0 9

790 — 8

5
Ko

Oberhagerau 
Bl. 3

— 2 — Über
1 2

830 Hang
am

Bache

— 6

6 a
Ko

Seininelau und 
.s-)irschschlägerau 

B l. 3

H 0-7 0 9 ,
ineist

weniger

810 8

65
Ko

A i g e n Seininelau und 
Hirschschlägerau 

B l. 3

0-5

7
Ko

Kassiereran 
BI. 3

H 6 tiber
0 9 .
ineist

seichter

820 Am
Bache

8

8
Ko

Mooswiesen 
B l. 3

L 8 0-7 544 Hang 8

9d
Ko

Schindermiesen 
B l. 3

— 0-5 —

9 a
K o

11 l r i  lt) s b e r g Schindcrwiesen 
B l. 3

— 0-5 — 0-5 550 Hang
a.Bache

— 8
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Otii, Pflcmzeilbestand zur Z e it der Besichtigung 
^ herrschend:

E n t
wässerung

G egenwärtige
Nutzung

Bemerkungen 
und Hinweise

E rhebungs- 
kommissär und 
Erhebnngszeit

4 5  W ie s e :  Wie X  44. 

4 <i W ie s e :  Wie X  44.

M angelhaft Weide Blechinger 
22. J u l i  1906

1 W a l d : Fichte, Weißmoos, B raunm oos, Drahtschmiele, 
Rasenschmiele, Preißelbeere, Heidelbeere, Flattersiinse. 

Ur i n  v o r :  Weißmoos, Widcrton, Latsche, Heidelbeere, 
Truukelbeere, B laugras.

W i e s e :  Weißmoos, Widerton, B laugras, Ruchgras, 
Drahtschmiele, Flattersimse, F ioriugras.

Zum  Teil 
entwässert, vie 
schlecht od. nicht

W ald, S treutorf- 
llgewinnung, Wiese

DieAufuahmeu 
der M oore durch 
diclandw.chem. 
Versuchsstation 

W ien 1911 
( In g . Wilk) 

gehen nach an 
deren G rund

sätzen vor, 
führen daher zu 
a n d e r e n  E r

gebnissen.

Blechinger 
25. J u l i  1914

2 W i e s e :  Weißmoos, Waldläufe, Ruchgras, R ot
schwingel, Borstgras.

W a l d : Fichte, Kiefer, Weißmoos, Widerton, Moosbeere. 
W i e s e :  Widerton, Weißmoos, Schafschwingel, F iorin- 

gras, Höide.

Unregelmäßig s 
angelegte 
Gräben ^

Schlecht, nicht ! 
zu leicht

Wiese

Wald, Wiese

W i e s e :  Weißmoos, Widerlon, Rotschwingel, Rotklee, 
Sumpfherzblatt, Borstgras.

W a l d :  Fichte, Heidelbeere, Drahtschmiele, Weißmoos.

Ziemlich, 
nicht zu leicht

Wiese, Wald

Blechinger 
27. J u l i  '1914

5 W e i d e :  Weißmoos, Blutwurz, Borstgras, Ruch' 
gras, Heide, Flattersiinse.

Wenig, leicht Weide

6 a W a l d :  Weißmoos, Fichte, Drahtschmiele, Flattersimse. 
W i e s e :  Heide, Borstgras, Weißmoos, F ioriugras, 

Grausegge.

Teilweise

6b

Wald, Wiese

7 W a l d :  Fichte, Weißmoos, Widerton, Heidelbeere. W enig, leicht W ald Blechinger 
25. J u l i  1914

8

9b

W i e s e :  Weißmoos, Widerton, Waldengelwurz, Sp ie r
staude, scharfer Hahnenfuß, Honiggras.

Genügend 
Gräben, aber 
zu leicht und 

schmal

Wiese Blechinger 
27. J u l i  1914

9a W i e s e :  Weißmoos, Spierstaude, Honiggras, R ot
klee, scharfer Hahnenfuß.

Ziemlich, 
Gräben seicht 
und schmal

Blechinger 
28. J u l i  1914
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Z

1 0 U l l r i c h s b e r g Finsterau 
Bl. 3

'3. H — 0 7 — überO'9
meist

seichter

950 Hang (Kranit — Bracht. 8

1 1
R o

Hammerbach- 
nnesen 
B l. 3

9 4 Über 1 550 Hang
am

Bache

8

T 2
R o

Scheiblin 
B l. 3

3-5 über 1 , 
meist 

seichter

550 8

13
lio

W olfsauen 
B l. 3

9 — 0-5 — Über
0 - 0

626 Hang — 8

14
R o

9anqwiesen 
B l. 3

— 4 — Über
0-9

626 Hang
am

Bache

8

15
R o

Blichlnueseu 
B l. 3

— 3 Über 1 , 
meist 

seichter

750 Am
Flusse

8

.16
H o

Wiese unter 
S au ln an  

B l. 3

9 — 0-5 0-9 600 Hang 8

17
R o

Nommlerwiese
B l. 3

— 2 — Über
0 - 0

936 — 8

18
11o

Schmieden 
B l. 3

H 6 Über
1 0

920 Hang-
mulde

am
Bache

1 kleiner Bracht.
M oost.

8
U

1 0
Ho

k l a f f e  r 9ange Wiesen 
B l. 3

9 1 0 überO'9
meist

seichter

620 Am
Bache

Bracht. 8

2 0
< ü o

Steckenivieseu 
B l. 3

9 — 2 — Über
0 9

620 Kessel — 8

2 1
No

S tad lau  
B l. 3

9 — 8 — Über 1 , 
meist 

seichter

600 Am 
Bache 

im Tale

— 8

2 2
Ho

Böhmische 
Haindl 
B l. 3

H — — 1 -8 0-9,
meist

seichter

1378 Hang — 8

i 23n 
.Ho

Deutsche Haindl 
B l. 3

H — — 3 2 1242 T a l 1 alter M oost.
Bracht.

8

28b 
! 110

S  el> n> a r z e n b e r g Deutsche Haindl 
B l. 3

H 3
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c-„i Pflanzen bestand zur Zeit der Bestchtignng 
'O herrschend:

E n t
wässerung

Gegenwärtige
Nutzung

Bemerkungen 
und Hinweise

Erhebungs- 
kommissär und 
Erhebungszeit

1 0
i t r j e s e :  W eißmoos, Widerton, Heide, stiuchgras, 
"  victtantiges Hartheu, Trahtschiniele, Hnndsstrauß- 

gras, Bors,gras.

Wenig Wsese Blechinger 
27. J u l i  1914

11
W i e s e :  Weißmoos, Widerton, kleine Bibernelle, 
" Otternznnge, Honiggras, B laugras.

G ut, Gräben 
seicht u. schmal

Blechinger 
28. J u l i  1914

12 W i e s e :  W eißmoos, gebräuchlicher Augentrost, S ttern- 
" zunge, Bitterklee, Frauenmantel, Honiggras.

Ziemlich

! W i e s e :  Weißmoos, Widerton, Suinpfherzblatt, B lau- 
gras, Honiggras.

Ai angelhaft, 
leicht

Blechinger 
29. J u l i  1914

14 W i e s e :  Weißmoos, Bitterklee, Honiggras, gebräuch
licher Augentrost, Wiesenklee.

Ziemlich, leicht

15 W i e s e : Weißmoos, B langras, Honiggras, Wiesenklee. Ziemlich, gut

1 ,; W i e s e : Weißmoos, Spierstaude, Waldengelwnrz, 
Bärenklail.

G ut

17 W i e s e :  Weißmoos, Widerton, scharfer Hahnenfuß, 
Frauenmantel, Waldengelwnrz, Wiesenklee.

Ziemlich, leicht

18 A n p s l a n z ' n n g :  Fichte, Himbeere, Heidelbeere,
Weißmoos, Widerton, gemeines S traußgras. 

W a l d :  Fichte, Weißmoos, Waldwachtelweizen.

Teilweise, leicht W ald

19 W i e s e :  W eißmoos, Widerton, Stternzniige, Honig
gras, Waldengelwnrz, Bärenklau.

Ziemlich, 
meist leicht

Wiese

2 0 W i e s e :  Weißmoos, Widerton, Stternzunge. Honig
gras, B laugras, Waldengelwnrz, Bitterklee.

Wenig, wahr
scheinlich 
schwierig

21 W i e s e :  Weißmoos, Widerton, S tternw nrz, Sp ie r
staude, gebräuchlicher Augentrost, Waldengelwnrz, 
Wiesenklee.

Ziemlich, leicht Blechinger 
80. J u l i  1914

2 2 W a l d :  Fichte, Heidelbeere, B lauaras, Widerton, 
Weißmoos.

Wenig W ald

28n A n p f l a  n z u u g : Fichte, Trunkelbecre, Heidelbeere, 
armblütige Segge, Weißmoos, Widerton.

W a l d :  Fichte. '
2 8 6
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L ez.-R m t AvoWetu.
(Alle 70 Moore auf Bl. 4.)

R m trgerich t
w a lS llirch en .

1
5V

Gemeinde 
F  r a u e n b e r g

Moldauwiese 1 6 1 — Seicht 800 T a l G ran it

2
5V

Kühjoglfilz
W astlhanslau

8  9 — 0-5 0-5 B is 1-5 825 Hang

VV
Mirasatwiese 2  L 1-5 — 1 812

4
VV

Forsianit 
e n - N e i ch e n a u

Filz am Jog l- 
brnnn

S 4 5 0-5 B is  6 880

Schönfilz S 8 — 1-5 Tief 880 T al

6
5V

Rohnenan S 2 — 2 B is
mittel

900 S atte l

1V
Gemeinde

A t t - R c i c h e n a n
Feidl- oder 

Präzeptor An
2  L — 8 — B is 1-5 819

8
IV

Gemeinde B o r d . -  
F  r e n n d o r f

Gschwendct 8  L — 8-5 1-5 B is  2 750 T a l
kessel

K m lsger ich t
Ifreljung.

9 Forstamt 
B i s c h o f s r c n t  
Fortsetzung 18

Althammerfilz S 1 2 2 B is  5 815 T al

1 0
W

Gemeinde 
L e o p o l d s r c u t Beerenfilz 2, S - B is  8 820

1 1
5V

Sanier- und 
Riedlwies

2  L — 1 5 — Seicht 817 Hang

1 2
5V

Nloiberwics 1 L — 0-5 — 817 T al

18
5V

Theresienreitter
An

. 1 L 1 880 Hang G neis

1 2 13 11^

Z ahl der 
S tiche

B e 
obachtete

T vrfarten

l M
oo

ra
rt 

/

Mehrere Waldt. 8

8 Waldt.
M oost.
Niedt.

8

1 Waldt.
M oost.

8

1  großer Jüngerer 
M oost. 

bis 1 5  nr, 
alt. M oost. 

Waldt. 
Riedt.

51

— 51
8

— M oost.
Brucht.

LI
8

1 M oost.
Bracht.
Riedt.

N
8

8 Bracht, 
alt. M oost.

8

> Ja n a ., alt. 
M oost. 
Birkent. 

B e is e n t.

51

1 großer 51

! 1

!
I

Bracht.
Riedt.

M oost.

8

Bracht. 8

!

8
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^»l Pflanzcnbestand zur Zeit der Besichtigung 
herrschend:

E n t
wässerung

Gegenwärtige
Nutzung

Bemerkungen 
und Hinweise

Erhebungs- 
kommissär und 
Erhebungszeit

1 W i e s e :  Heidekrant, B laugras, Segge, Torfmoos,
Augentrost.

2 W i e s e :  Rotschwingel, Bnrstling, Hahnenfuß. 
W a l d r a n d :  Reitgras, Fichte, Pfingststern, Trunkel-

bccre, Weißmoos

G ut Handstich, Wiese

Wiese gut

3 Wi e s e :  Notschwingel, Hahnenfuß, Braunklec, Bürst- 
ling, Gemeinscggc.

Wiese mittel 
Stich unregelmäßig

4 N r m o o r :  Latsche, Preißelbeere, Schwarzbeere, arm- 
blütige Segge, Wcißmoos, Nenntierflechte.

W a l d :  Fichte, Schwarzbeere.

Schwach Sehrschöner S tre u 
torf, der als B renn 
torf gewonnen wird

H. Schreiber 
3. August 1921

H. Schreiber 
22. J u n i  1922

H. Schreiber 
23. J u n i  1922

.L>. Schreiber 
22. J u n i  1922

b N r m o o r :  Latsche, Torfm oos, Schcidenwollgras, 
Trunkelbeere, Moosbeere.

W a l d :  Fichte, B laugras, Schwarzbeere, F arn .

6 U r in o o r : Latsche, Schwarzbeere, Trunkelbeere, B lau 
gras, Scheidenwollgras, W eißmoos.

W a l d :  Fichte, Birke, B langras, Torfm oos.

7 W i e s e :  Waldsimse, Ruchgras, Engelwurz, Schweden-
klee, Wcißklee, Rotklee, Schilf (nicht blühend).

W ald

Wenig W ald gut

G ut Stich, Wiese gut 
(mit Erde überkarrt)

>0. Schreiber 
8. August 1921

8 W i e s e :  Torfmoos, Heidekraut, B laugras, Gemein
segge, Augentrost, Otternwurz.

W a l d :  Föhre, wenig Fichte, Birke, Schwarzbeere, 
schcidigcs W ollgras.

Teilweise Stichtorf (aufge
stockt), Wiese un- 

gedüngt, aber 
bewässert

9 N r m o o r :  Latsche, Trunkelbeere, Torfmoos, wenig- 
blütige Segge.

W a l d :  Fichte.

Ziemlich Preßtorf, Stichtorf H. Schreiber 
1897

22. J u n i  1922

10 U rm  o o r und W a l d :  Wie 9.

11 Wi e s e :  Notschwingel, Hahnenfuß, Braunklee, Bürst-
ling, Gemeinsegge.

G ut 1 Preßtorfmaschine 
S u g g L  Co., Sticht.

Wiese mittel 
Stich unregelmäßig

H. Schreiber 
22. J u n i  1922

12

13

Wi e s e :  Pfingststern, Trunkelbeere, Hahnenfuß, großer 
Ampfer, Vergißmeinnicht.

Z u  stark be
wässert

Wiese teilweise gut

Wi e s e :  Seggen, Hahnenfuß. M angelhaft Wiese meist schlecht



—  66 —

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A usm aß in k n

L
ZNr

. 
in

 d
« 

Ka
rte G e m e i n d e

und
B e z i r k

Name des 
M oores 'b

N Z
-V -
Z A
Z s ; Z

Z A n
stehendes
Gestein

Zahl der 
Stiche

14
V

Gemeinde K l e i n -  
P H  i l i p  p s  r e u t

Schnelluzipf- 
filzc am H ar- 

landbach

3 L — 5 0-5 Mfitel 810 T a l G ran it —

15
V

Filze an der 
Wagenbach- 

mündung

L 2 812 G ranit,
G neis

16 Hütermichlfilz 
am Wagenbach

L 1 — 1-5 815 —

17
IV

Griesludwigsilz
Michlsirtlfilz

L — 2 0-5 820 G neis —

18
IV

Forstamt 
B i s c h o f s r e u t

Grinzinger Au 
oderSandclholz

S 10 Seicht
bis

mittel

850 G neis,
G ran it

19
IV

See-All S — 5 Seicht 1000 Kamm G ranit,
G neis

—

20
IV

Schwartel-Au S — — 13 750 G neis -

21
IV

Gemeinde H i n t e r 
s c hmi e  d i n g

Möselwiesen L - 5 — 720 G ran it —

22
^V

Gemeinde
F r e y u n g

Torfstall M eh
rere L

6 4 — Seicht 
bis tief

630 T a l 2 alte und 
neue

23
IV

Gemeinde 
S c h ö n b r u n n

Haussted in 
N aim undsreut

M eh
rere L

— 7 — Seicht 670 G neis —

24
^V

Gemeinde M a u t h Auen iin Hilz- 
walde 1— 4

L 1 5 Seicht
bis

mittel

750
bis
800

Hang G ran it —

25
>V

Au oberhalb der 
Annatalmühle

L — 1 Ob Seicht 750 T al —

26
IV

Föhrenholz L 1 1 1-5 Mittel 820 Kamm —

27
V^

Gemeinde- oder 
Bachwiesen

G , L — 6-5 1-5 Über 1 760 T a l —

28
5V

Gemeindefilz G 2 — 1 Über 1 770 —

29
^V

Hackelfilz L — — 1-5 Über 1 780 —

30
V

Gemeinde 
F  i n st e r  a u

Reut L — 2-5 — Seicht 970 Hang —

31
^V

Forstamt 
M a u t h  Ost

EingezäunteAu S — — 8 1000 Kamm —

B e
obachtete

Torfarten

M oost.
Waldt.

W aldt.
M oost.
Riebt.

W aldt.
Riebt.

MooSt.

Brucht.
Riebt.

W aldt.
M oost.
Riebt.

Brucht.
M oost.

«
8
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J „ i  Pflanzenbestand zur Zeit der Besichtigung 
herrschend:

E n t
wässerung

Gegenwärtige
Nutzung

Bemerkungen 
und Hinweise

Erhebungs
kommissär und 
Erhebungszeit

Wi e s e :  A l p e n w o l l g r a s ,  Seggen, Fettkraut, 
Hahnenfuß.

M angelhaft Wiese, W ald 
gelichtet

H. Schreiber 
23. J u n i  1922

W a l d :  Latsche, Birke, Trnnkelbcere, Heide. W ald Peter Schreiber 
1906

Ur i n  v o r :  Latsche. Birke, Trnnkelbeere, scheidiges 
W ollgras, A l p e n  W o l l g r a s .

Nicht - H. Schreiber 
23. J u n i  1922

W a l d w i e s e :  Rotschwingel, Latsche, Kiefer, Birke. Mangelhaft Waldwicse

W a l d :  Fichte, Trnnkelbeere. Teilweise W ald sch echt Peter Schreiber 
1906

W a l d :  Fichte. Peter Schreiber 
21. J u l i  1906

W a l d :  Fichte.

Wi e s e :  Borstgras, B laugras, Binsen. Ungenügend Hntweide

U r i n o o r :  Latsche, Heide, Trnnkelbeere, B laugras, 
Wcißinoos.

W i e s e :  Seggen, B laugras, Studentenröschen, Fettkraut

Ziemlich Torfstich, Wiese 
schlecht

Weißbinse

W i e s e :  Rotklee, Engelwurz, B laugras, Augentrost. Wiese mit Erde 
übcrkarrt

H. Schreiber 
10. August 1921

W a l d :  Fichte, Binse, Borstgras, Sonnentau. 
W i e s e :  Borstgras.

Hntweide, 
Wiese, W ald

Peter Schreiber 
2. August 1906

W a l d :  Fichte, Binse. 
W i e s e :  Seggen, Weißmoos.

Wiese und W ald 
schlecht

U r i n o o r :  Latsche, Haarbinse.
W i e s e :  Borstgras.
W a l d :  Fichte, W eißmoos, Trnnkelbeere.

Wiese, Hutweide H. Schreiber 
13. J u n i  1922

W i e s e :  Borstgras. 
W a l d :  Fichte, Haarbirke.

Wiese mangelhaft 
W ald schlecht

Peter Schreiber 
2. August 1906

U r i n o o r :  Drachenwurz, Alpenwollgras, G ilb
weiderich, wenigblütige Segge, Scheidenwollgras. 

W a l d :  Fichte. W eißmoos.

W ald schlecht Drachenwurz,
Alpenwollgras

W a l d :  Fichte, W eißm oos. W ald sehr schlecht

W i e s e :  Borstgras, Binse, Gemüsekratzdistel, S um pf
kratzdistel.

Unzulänglich Wiese, Weide Peter Schreiber 
3. August 1906

W a l d :  Fichte, Haarbirke, Faulbaum , Weißmoos. W ald minder Peter Schreiber 
24.-27. Aug. 1906
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32 Forstamt B rnnnrcut S 4 Seicht 900 Hang G ranit Brucht. 6
3V M a u t h  Ost M oost.

33 Zusanim fallau — — 8 900 T a l G neis, 3
3V G ran it

34 Zwerchmais — — 3-5 900 G ran it 3

33 B renntm ais ___ ___ 3 900 8
3V

36 Brenn tau 3 950 3
3V

37 M oorivald a. d. 3 1050 Kamm 8
Trockenseugc

38 FinsterauerFilz 4 — 6 1100 1 M oost.
Brucht. 8
Riedt.

39 W indau ___ 5 1100 Brucht. 8
3V M oost.

40 Kruminan 8-5 M ittel 1050 T a l G neis, 6
3V G ranit

41 Bei der Teufels- 3-5 1050 G neis 8
3V Wasserklause

42 Lichtau 4 Seicht 1100 Hang Waldt. 6
3V M oost.

43 W ildau 14 1150 Kamm 6

44 Weiukellerau 1 1150 Hang 6
(Reschauerfilz)

45 Ebenau 3-5 1000 T a l Gneis, 6
3V G ran it

46 H abergrasau 5 950 Kamm G ran it 8
3V

47 Q uadratfilzau 3-5 950 Hang 8

48 Dreckiqe Filze 12 1200 Kamm G neis 8
3V 2

49 Markfilz an der 3 1200 8
Filzseuge in 1
Gfeichtethöh

50 Breitau — — 4 1200 Hang — 8

51 Tellerebenau 5 1100 8
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Gegenwärtige
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kommissär und 
Erhebungszeit

32 W a l d :  Wie 31. W ald minder Peter Schreiber 
24.-27. Aug, 1906

33 W a l d :  Wie W  31.

34 W a l d :  Wie 31.

35 W a l d :  Wie 31.

36 W a l d :  Wie 31.

37 W a l d :  Wie W  31.

38 U r in v o r :  Latsche, Trunkelbeere, Wcißmoos, Scheiden
wollgras.

W a l d :  Fichte.

G ut Wald, Torf für 
Baumschulen

H. Schreiber 
13. J u n i  1922

39 W a l d :  Fichte. W ald Peter Schreiber 
24.-27. Aug. 1906

40 W a l d :  Fichte.

41 W a l d :  Fichte.

42 W a l d :  Fichte, Haarbirke, Faulbaum .

43 W a l d :  Wie W  42.

44 W a l d :  Wie 42.

45 W a l d :  Wie IV 42.

46 W a l d :  Wie 'VV 42.

47 W a l d :  Wie VL 42.

48 W a l d :  Wie ^V 42.

49 W a l d :  Wie >V 42.

50 W a l d :  Wie W  42.

51 W a l d :  Wie W  42.
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52 Forstamt An der Hohen- S Seicht 1150 Hang G ranit, Waldt. 8
VV M a u t h  Os t auer Senge G neis M oost.

53 Wasserpfanne _ 3-5 1150 G ran it 8
VV (Kleiner Filz)

54 Forstamt Großer Filz 2 — Über 1 1300 Kamm VI
VV M a u t h  W est 8

55 Lusenwinkelfilz — — 2 Über 1 1150 Hang 8
VV

56 Langer Filz 1-5 _ Teil- 1200 Kamm VI
VV weise

über 3

57 Hochfilz 1 Über 1 1250 VI
VV

58 M oorwald in 2 900 T a l 8
VV Abt. Hirschkopf

59 Kleiner Filz im 1 4 1100 Kamm VI
VV Jägerriegel 8

60 Lichtgefallfilz — _ 1-5 1060 Hang 8
VV

61 Klausenfilz 0 5 900 8
VV

62 M oorwald im 2-5 900 8
VV Hepenriegel

63 Lange Au 3 900 8
VV

64 M oorwald in 2-5 850 8
VV Abt.Bärenhöhle

65 Feichtlfilz und 2 _ 1 830 T a l VI
VV Reschfilz 8

66 Steinbergau _ 5 950 Kamm 8
VV

67 Kiesbrückl 1 950 VI
VV (KleinerSeefilz)

68 M oorwald in 4 850 Hang 8
VV Abt. Hirschberg

69 M oorwald in 7 850 8
VV Abt. Weit-

Hüttenwald

70 B ärenau 6 800 T a l 8
VV
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52 W a l d :  Wie 42. W ald Peter Schreiber 
24.-27. Aug. 1906

53 W a l d :  Wi e °VV 42.

54 U r in o o r : Latsche, Trunkelbeere, W ollgras, W eißinoos. Am Rande Weide Peter Schreiber 
30., 31. J u l i  1906

55 W a l d :  Fichte, Trunkelbeere, Schwarzbeere. W ald schlecht

56 U r m o o r :  Latsche, Trunkelbeere, Schcidenwollgras, 
Grünte, Schlaminsegge, Rasenbinse.

Am Rande Rasenbinsc

57 U r m o o r :  Wie 56. Gräben ver
fallen

58 W a l d :  Fichte, Heidelbeere.

59 U r m o o r :  Latsche, Scheidenwollgras, Gränke. 
W a l d :  Fichte, Schwarzbeere.

60 W a l d :  Fichte, Schwarzbeere.

61 W a l d :  Wie 60.

62 W a l d :  Wie VV 60. W ald

63 W a l d :  Wi e  M  60.

64 W a l d :  Wie VV 60. W ald schlecht

65 U r m o o r :  Latsche, Weißmoos, Trunkelbeere. 
W a l d :  Fichte. Schwarzbeere.

Verfallen'

66 W a l d :  Fichte, Schwarzbeere.

67 U r  in v o r :  Latsche, Trunkelbeere, Weißmoos, Scheiden
wollgras.

68 W a l d :  Fichte, Schwarzbeere.

69 W a l d :  Wie "VV 68.

70 W a l d :  Wie M  68.
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1
O u

2
O u

3
O u

4

5
O u

6 
O u

7
O u

L e-.-R m t Grafenau.
Alle Moore auf B l. 4.

A m t s g e r i c h t  
G r s f e n s u .
Gemeinde Kotwiesen
Neudorf

Gemeinde
S c h ö n a n g e r

Forstamt 
S t .  O s w a l d

Seicht

Auwies

Knotenwiesen
Knotenschlag

Kleine Au

Rotbachlau

Hochau, W ald- 
tz äuserau

Großer Filz 
Filzwald

5

10

18

B is  tief

Seicht

B is  tief

716

650

700

770

720

1090

750

S atte l

T a l

Mulde

S atte l

T a l

Hang

Mulde
am

Bache

Gneis

Gneis,
G ran it

G neis

G ranit,
G neis

Waldt.

Brncht.
Niedt.

Waldt.
M oost.

M oost.
Waldt.

Waldt.

W aldt.
Riebt.

M oost.
Niedt.

Bracht.

8
O u

Gemeinde 
S t .  O s w a l d

Höhenbrunner
Filz

L 20 8 15 750 G neis

9
6 u

Bergerau L 1 2 Seicht
bis

mittel

700 Hang Waldt.
M oost.

10
O u

Forstamt 
S p i e g  e l a u

Geißau S  2 9 B is  3 730 1 Waldt.
M oost.
Schilft.

11
Ou

Forstamt
K l i n g e n b r u n n

Geißau S  2 8 B is
mittel

735 T a l Waldt.
M oost.

12
6 u

N aßau S 14 Seicht 740 Mulde Waldt.
M oost.
Riebt.

13 R öhrlau S  5 15 B is
mittel

745 T a l Waldt.
M oost.

14
6 u

B enntau S  1 16 740
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herrschend:

E n t
wässerung;

Gegenwärtige
Nutzung

Hinweise und 
Bemerkungen

Erhebungs
kommissär und 
Erhebungszeit >

1 W i e s e :  Rotklee, Weißklee, Piinpinelle, Hartheu, 
B laugras, Augentrost.

G ut Wiese H. Schreiber 
1. August 1921

2 W i e s e :  B laugras, Engelwurz, Augentrost. Wiese überkarrt H. Schreiber 
10. August 1921 i

3 W a l d :  Fichte, Haarbirke, Schwarzbeere.
W i e s e :  Engelwurz, Augentrost, B laugras, Weiß- 

klee, Rotklee.

Schwach Wiese, Wald H. Schreiber 
31. J u l i  1921

4 Ur i n  v o r :  Latsche, Fichte, Haarbirkc, Trunkelbeere, 
Faulbauui.

W i e s e :  Engelwurz, B laugras, Rotklee.

G ut

5 W a l d :  Fichte, Schwarzbeere, Torfm oos, Reitgras. W ald schön H. Schreiber 
10. August 1921

6 W a l d :  Fichte, Waldschachtclhalm, Torfmoos, Seggen, 
Pfingststern.

Ziemlich Waldweidc H. Schreiber 
28. J u l i  1921

7 Ur i n  v o r :  Latschen (einige Spirken), Haarbirke, 
Scheidcnwollgras, B laugras, Trunkelbeere, Pfingst- 
stcrn, Segge.

W a l d :  Fichte, Birke, Torfmoos, Reitgras, Schwarzbeere. 
W i e s e :  Engelwurz, Otternwurz, große Piinpinelle, 

schwedischer Klee, Frauenm antel, Borstgras.

Teilweise

Ziemlich W ald
Wiese

8 Ur i n  v o r :  Wie O u  7. 
W a l d : Wie O u  7. 
W i e s e :  Wie 7.

Nicht
Wenig

Viehweide
W ald
Wiese

H. Schreiber 
29. J u l i  1921

9 W a l d :  Fichte, Latsche, Haarbirke, Schwarzbeere, 
Astmoos.

W i e s e :  Scheidiges W ollgras, Alpenwollgras, B lau 
gras, Heidekraut, Borstgras, Dreizahn.

Ziemlich W ald ziemlich 

Wiese schlecht

Alpenwollgras H. Schreiber 
31. J u l i  1921

10 U r m o o r :  Latsche und Spirke, Haarbirke, Fichte, 
B laugras, Heidelbeere, Trunkelbeere.

W a l d :  Fichte, Heidelbeere.

G ut Torf für Glasfabrik H. Schreiber 
27. J u l i  1921

11 W a l d :  Fichte, Schwarzbeere, Torfmoos, Reitgras. 
U r m o o r :  Latsche, Trunkelbeere, Schwarzbeere, 

Weißmoos.

W ald schön H. Schreiber 
11. August 1921

12 W a l d :  Fichte, Haarbirke, Kiefer, Reitgras, Scheiden
wollgras, Seggen.

Schwach W ald H. Schreiber 
30. J u l i  1921

13 W a l d :  Fichte, W eißmoos, Schwarzbeere, H aar
mützenmoos.

U r m o o r :  Latsche und Spirke, Schwarzbeere,
Trunkelbeere.

G ut W ald schön H. Schreiber 
29. J u l i  1921

14 W a l d :  Fichte, Birke, Schwarzbeere, Waldschachtelhalm. 
U r m o o r :  Latsche, Schwarzbeere, Trunkelbeere.
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15
Orr

Forstamt
K l i n g e n b r u n n

Beerenau
l

S — — 14 B is
mittel

750 T a l ' G ranit,
Gneis

Waldt.
M oost.

L
(N)

16
Orr

Bocklöcher S — — 4 Seicht 800 Hang G neis Waldt. L

17
Orr

Föhrenau
(Ochsenklavier,

Prügelweg)

S 4 — 2 B is ticl 820 !Kamm M oost.
W aldt.
Riedt.

N
L

18
Orr

Rand des 
Nachelsees

S 0-5 Seicht 1065 See M oost.
B raun-

moostorf
Waldt.
Riedt.

L

19
Orr

Alter See S — — 1 Mittel 1070 Mulde Bracht.
M oost.
Riedt.

L

Le-.-Rm t Kegen.
A m tsgerich t

R eg en .
1

R n
Gemeinde

E l l e r b a c h
Langwiesen in 

Grub 
B l. 4

L 3 Seicht 605 T al G ranit Waldt.
Riedt.

L

2
R n

Gemeinde 
B ä r n d o r f

Neusohler 
Wiesen 
B l. 6

er — 5 — B is
mittel

580 Hang G neis Riedt.
Waldt.
M oost.

L

3
R n

Gemeinde 
Z  >v i e s e l

Ziegelwiesen 
Bl. 6

L — 3 — Seicht 575 T a l 1 Riedt.
W aldt.

ö

4
R n

Gemeinde 
L a n g d o r f

Schwarzseher 
Wiesen 
B l. 6

L — 3 — 540 Toter
T al-

nnnkel

W aldt.
Riedt.

L

 ̂ 5 
R n

Langdorfer Au 
Bl. 6

L — 1 — 5 50 Riedt.
W aldt.

L

j 6n 
! R n

Langwiese oder 
Kühauen 

B l. 6

L — 1'5 — B is
mittel

590 T a l L

6b
R n

Gemeinde
B r a n d t e n

Langwiese oder 
Kühauen 

Bl. 6

L — 1 — 590 L

! 7 
R n

Untere Auen 
B l. 6

L — 4 5 — 595 L

8
R n

Forstamt
B o d e n m a i s

Rotau 
B l. 6

S — — 2-5 600 Kessel Riedt.
Brucht.
M oost.

ö

9
R n

Forstamt 
R a b e n  st e i n

R otau 
B l. 6

S 8 10 B is tief 603 T a l M oost.
W aldt.
Riedt.

LI
R
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15 W a l d :  Fichte, Birke, Latsche (selten), Schwarzbeere. G ut W ald schön H. Schreiber 
29. J u l i  1921

16 W a l d :  Fichte, Weißmoos, Birke, sprossender Bärlapp.

17 U r m v o r :  Latsche, Trunkelbeere, Nasenbinse, Schwarz
beere, Weißmoos.

— A ls Schutzgebiet 
geeignet

Rasenbinse H. Schreiber 
30. J u l i  1921

18 S e e r a n d :  Braunmoose, Fadenbinse. Gestaut Naturschutzgebiet H'. Schreiber 
28. J u l i  1921

19 W a l d :  Fichte, Birke, Heidelbeere, schcidiges W oll
gras, Reitgras, Pfingststern.

1 W i e s e :  Rotklee, Honiggras, O tternwurz, B laugras, 
Augentrost, Astmoos.

G ut Wiese überkarrt H. Schreiber 
27. J u l i  1921

2 W i e s e :  Bürstling, B laugras, Heidekraut, Schilf, 
Seggen.

Neu, sehr gut Wiese H. Schreiber 
21. J u l i  1921

3 W i e s e :  Wiesenknopf, Teufelsabbiß, Otternwurz, 
schwedischer Klee, Rotklee, B laugras.

G ut Wiese sehr gut. Torf 
für Glasfabriken

H. Schreiber 
26. J u l i  1921

4 W i e s e :  Seggen, Ruchgras, Rotklee, Weißklee. M angelhaft Wiese überkarrt H. Schreiber 
22. J u l i  1921

5 W i e s e :  Heide, Weißmoos, B laugras, Waldbinse, 
Weißbinse, Rotklee.

Wiese meist schlecht Weißbinse

6a W i e s e :  Weißbinse, Heide, Torfmoos, B laugras, 
fcheidiges W ollgras.

Wiese nicht gedüngt

6d W i e s e :  Wie R n  6n.

7 W i e s e :  Seggen, Weißmoos, etwas Trunkelbeere, 
Moosbeere, Weißbinse, vereinzelt Schilf.

Wiese schlecht 
M oosstreu (Weiß

moos)

Weißbinse, 
einzeln Schilf

8 W a l d :  Fichte, Haarbirke, Föhre, Weißmoos, W ollgras. — W ald

9 Latsche (vorwiegend Spirke), Torfmoos, 
scheidiges W ollgras, Trunkelbeere.

W a l d :  Gem. Kiefer, Fichte, Birke, scheidiges W oll
gras, Schwarzbeere, Jgelsegge.

Schwach W ald

W ald ziemlich

H. Schreiber 
26. J u l i  1921
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10
R n

Forstamt 
Z w i e s e l  We s t

Arberseemoos 
B l. 6

S 1 — — 982 See G neis M oost.
Riedt.
W aldt.

LI

11
R n

Obere 
Schmalzau 

B l. 6

S — — 3 Seicht 665 T a l W aldt. L

12
R n

Untere 
Schmalzau 

B l. 6

S — — 6 625 Kamm,
S atte l

G neis,
G ran it

L

13
R n

Forstamt 
Z w i e s e l  Os t

Kleine 
Schleicherau 

B l. 6

S — — 1 625 T al G neis L

14
R n

Wetterau 
B l. 6

S — 1 — 618 G ranit Waldt.
Riedt.

L

15
R n

Auwald 
Auwies 
B l. 6

S
L

—
1

2 615 G neis Waldt. L

16
R n

Gemeinde
L i n d b e r g

Schleicher- 
wiesen 
B l. 6

L — 3 — 620 L

17
R n

Triftfilz 
B l. 5

1 — — 1050 Hang Waldt.
M oost.

L

18
R n

Erster F ilz 
B l. 5

1 — — B is tief 1300 Kamm M oost.
W aldt.

19
R n

Zweiter Filz 
Forts. 8  81 in 

Böhmen 
B l. 5

1-5 1280 LI

20
R n

Zwuzelter Filz 
Forts. 8  71 in 

Böhmen 
B l. 5

1 1100 U

21
R n

Zaisenbachfilz 
B l. 5

2 — — 860 Hang W aldt.
M oost.

L

Se-.-R m t Mechtach.
A m tsgerich t

Vtechtsch.
1
V

A r n b  ruck Dobernwiesen 
B l. 6

Viele
L

18 M ittel,
viel
leicht
tief

500 Mulde,
Bach

u r
sprung

Brucht.
M oost.
Riedt.

L

2
V

M oos in 
Bachlern 

B l. 6

2 L 1 Seicht
bis

mittel

650 G ranit,
G neis

Brucht.
Riedt.

M oost.

ö
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10 Ur i n  v o r :  Scheidiges W ollgras, Nasenbinse, Weiß- 
moos, Trunkelbecre, Flaschensegge, gelbe Teichrose, 
Drachenwnrz.

Überstaut Naturschutzgebiet Rasenbinse,
Teichrose,

Drachenwurz

H. Schreiber 
23. J u l i  1921

11 W a l d :  Fichte, W eißmoos, Jgelsegge, Reitgras, Pfingst- 
stern, Schwarzbeere, Haarmützenmoos.

— W ald ungünstig H. Schreiber 
26. J u l i  1921

12 W a l d :  Fichte, Wcißmoos, Pfingststern, B langras. Unzulänglich W ald dürftig

13 W a l d :  Fichte, Haarbirke,, Fanlbaum , Jgelsegge, 
B laugras, Pfingststern, Torfmoos.

Ungenügend W ald schlecht H. Schreiber 
25. J u l i  1921

14 W i e s e :  Rotklee, schwedischer Klee, Weißklee, O ttern
wurz, Waldbinse, Engelwurz, gr. Wiesenknopf.

G ut Wiese gedüngt, 
kompostiert

15 W i e s e :  Engelwurz, Waldbinse, schwedischer Klee, 
Wiescnknopf.

W a l d :  Fichte, Birke, Trunkelbecre, B laugras.

Wiese gut 

W ald dürftig

H. Schreiber 
26. J u l i  1921

16 W i e s e :  Rotklee, Weißklee, Otternwurz, Augentrost. Wiese gut H. Schreiber 
25. J u l i  1921

17 W a l d :  Fichte, Schwarzbeere. — W ald schlecht

18 Ur i n  v o r :  Latsche, Weißmoos, Truukelbcere. — —

19 U r m o o r :  Wie R n  18. — - Blechinger 
24. August 1905

20 U r m o o r :  Latsche, Zwergbirke, Wcißmoos, Trunkelbecre. - — Zwergbirke

21 W a l d :  Wie R n  17. — W ald schlecht H. Schreiber 
1921

1 W i e s e :  Teufelsabbiß, Hahnenfuß, Honiggras, Ruchgras. 
S t r e u w i e s e :  Heide, Borstgras, Binse, Seggen, 

Schachtelhalm, Scheidenwollgras, Alpenwollgras.

Genügend Wiese H. Schreiber 
18. J u l i  1921

2 W e i d e  und W a l d :  Wi e V  1. M angelhaft Viehweide unge
pflegt, Wiese ge
kalkt, mangelhaft

H. Schreiber 
19. J u l i  1921
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Torfarten
Z

L e - . - U m t  K ö h t t u g .
A m tsg er ich t

A ö h tin g
1

KZ'
B l a i b a c h Rohrwics 

B l. 6
L 1 — M ittel

0-5
404 Hang G ranit — Niedt.

Waldt.
8

2
L s

G e h s d o r f Gradiser P e in t 
B l. 6

1 472 Hang,
Ge-

falls-
bruch

G neis 8

3
LZ-

L i e b e n s t e i n

A m tsger ich t
Neukilrchem

Nötlwiesen in 
Ram sried 

B l. 6

M eh
rere L

1-5 500 8

I 4 
^ 8 '

L o h b e r  g Scefilz in 
Egaersberg 

B l. 6
G 3 Seicht

bis
mittel

1095 See — M oost.
Niedt.

Brucht.

N

S z h .  Ik
(S iiü b ö h

a p l i t z
m e n ) . -

L ez. G cstzen .
1

! ^
B  o h in d o r f Notes M oos 

(Forts. Töschin, 
Bzh. Budweis, 
Schalmanowitz 
und Bor, Bzh. 

W ittingau). 
Ganzes M oor 

532 d u  
Bl. 2

H. L 72 50 M ittel
tief

465 Mulde G neis 1 großer Ju ng ., ält. 
M oost. 
Brucht. 

(Birkent.)

N
(S)

2
L

Lange Wiesen 
und B ruuuau  

(Forts, in 
Niedcrösterr.) 

B l. 2

L. H 12 50 Über
1-5

469 Am
Bache

G ran it Brucht. 8

3
L

I u l i e u h a i n G ranitz-M oos 
(Fortsetzung 

Hrdlorez, Bzh.
W ittin g au) 

Ganzes M oor 
700 d a  
B l. 2

25 L,
H

100 45 180 Über 3 455 Mulde G neis Einige
große

Ju n g ., ält. 
M oost. 
Brucht. 
Niedt.

M )
8
8

4
L

P i b e r s c h l a g „O w eiger"- 
Wiesen 
B l. 2

L 1 überO-9
meist

seichter

550 Am 
Bache 

im Tale

G ran it Brucht. 8
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I m  Pflanzenbestand znr Zeit der Besichtigung 
herrschend:

E n t
wässerung

G egenwärtige
Nutzung

Bemerkungen 
und Hinweise

E rhebungs
kommissär und 
Erhebungszeit

1 W i e s e :  B laugras, Torfmoos, Seggen, Engelwurz, 
Notklee, Honiggras.

G ut Wiese H. Schreiber 
16. J u l i  1921

2 W i e s e :  Rotklee, Honiggras, Sumpfkratzdistcl, Schachtel
halm, Engelwurz.

H. Schreiber 
17. J u l i  1921

3 W i e s e :  Rotklee, Weißklee, Engelwurz, Waldbinse.

4 Ur i n  v o r :  a) Niedstellen, Flaschensegge, Bitterklee, 
Blutauge, Haarmützenmoos, schmal
blätteriges W ollgras.

5) Moosstellen: Weißmoos, Trunkel- 
beere, Gränke, scheidiges W ollgras.

Gestaut A ls N atu r
schutzgebiet 

empfohlen, weil 
äußerst 

Pflanzenreich

1 Ä d u n g :  Heide, Trunkelbeere, S u m p f p o r s t ,  
Latsche, Fichte.

T o r f s t i c h :  Scheidenwollgras, S u m p f p o r s t ,
Beerensträucher.

W a l d :  Fichte, Fohre, S u m p f p o r s t .

Schwer,
vorhanden

Torfstich, W ald *) Peter Schreiber 
13., 14. J u l i  1910 

H. Schreiber 
2. Septemb. 1916

2 W a l d :  Fichte, Föhre, Faulbaum , Sauerklee, W ider
ton, Weißmoos, Waldschachtclhalm, Rasenschmiele, 
Flatterbinse.

W i e s e :  Weißmoos, Widerton, Weißklee, Rotklee, 
Waldengelwurz, Honiggras, Ruchgras, Weißbinse.

Wiese teils 
gut, teils weni
ger. Leicht und 
schwer, W ald 

teilweise

Wiese, W ald

3 Ö d u n g :  Spirke, Waldkiefer, Sumpfporst, Fichte. 
W a l d :  Waldkiefer, Fichte.
W i e s e :  H oniggras, Borstgras, B laugras, Rotklee, 

Waldengelwurz.
A cker: Kartoffel.
G a r t e n :  Gemüse, Äpfel, Stachelbeere, Zwetsche.

W ald, Wiese, 
Acker, Garten, 

Brenntorf, Torf
streu, Heideerde

Blechinger 
16., 19. J u l i  1914

Peter Schreiber 
15. J u l i  1910 

H. Schreiber 
1900 und 3. Sept. 
1916, 17. Oktober 

1923

4 W i e s e :  W eißmoos, Rotklee, Weißklee, M oor
labkraut, Honiggras, Ruchgras, Waldengelwurz.

G ut Wiese Blechinger 
18. J u l i  1914

*) M oor 1 und 2 wurden auf Kosten der Besitzer (Fürst Schwarzenberg und G raf Buquoy) 1812 vermessen und 
entwässert. Fürst Schwarzenberg pachtete hierauf die Buguoy'schen Anteile behufs Torfgewinnung. Diese hat vor 1916 auf
gehört. Bohrungen ergaben viel Sum pfgas.

**) Entwässerung 1912. Zum  Stich erst eine Drahtseilbahn, jetzt eine Feldbahn. Torfanalyse der Bremer Versuchs
station 1890. Streufabrik seit 1888. Abbildung derselben im 7. Bericht der Moorkulturstation Sebastiansberg. Torfstich und 
Kiefernwald abgebildet in  der Osterr. Moorzeitschrift 1908, Seite 85, 1909, Seite 152.
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Air-
stehendes
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Zahl der 
Stiche

Be
obachtete

Torfarten
N

5
X

De u t s c h -
R e i c h e n a u

Graben 
B l. 2

L — 2 — Über
1-2

585 Hang G ran it Brucht.(oer-
schlämmt)

8

6kr
X

W a l d e t s c h l a g Wechselwiesen 
oder B rand  

B l. 2

6 Über 1, 
meist 

seichter

624 Am
Teiche

8

6d
X

G o l l n e t s c h l a g Wechselwiesen 
B l. 2

— 6 —

7
X

D e u t s c h -  
B e n  e s ch a u

Wiese gegen 
S t .  Beith 

B l. 2

1 3 — Über
0-9

610 Mulde
im

Hang

Brucht. 8

8
X

N a u h e n s c h l a g Grabenwiese 
B l. 2

— 2-2 — Über 1, 
meist 

seichter

600 8

9
X

D ' W ies 
B l. 2

1 B is 0-9 600 I m  T al 
am 

Bache

8

10
X

Talwiesen 
B l. 2

— 2 — BisO-9,
meist

seichter

620 Hang 8

11
X

Berawiese 
B l. 2

— 0-5 — Seicht 630 8

 ̂ 12 
X

S c h e i b e n „Gstöctat" 
B l. 2

— 1-5 0-5 Über 1 622 Am
Bache,
Hang

8

! 13 
! ^

L u s ch il i tz Kräuterwiesen 
B l. 2

— 5 — Meist 1 815 Am
Bache

Urgestein 8

! 14 
X

S ez. MsplIH.

Kräuterwiesen 
B l. 2

2 825 8

! 15 
! ^

B u c h e r s Riegerau 
B l. 2

1 Über 1 900 E in 
satt
lung

G ranit 8

16
X

Kudler-Au 
B l. 2

H — — 5 Seicht 
bis 2

910 Hang 8

17
X

Kudler-Au 
B l. 3

H — — 1 1 920 E in 
satt
lung

8

18
X

Wilde Au 
B l. 2

H — — 3 5 2 - 3 898 Hang 6

I
19
X

Wilde Au 
B l. 2

H, L 0 5 1 2 2 900 M oost.
Brucht.

bl
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Fin Pflanzcnbestand zur Z eit der Besichtigung 
^ herrschend:

E n t
wässerung

G egenwärtige
Nutzung

Bemerkungen 
und Hinweise

E rhebnngs- 
kommissär und 
Erhebnngszeit

5 W i e s e :  Moose, Notklee, brennender Hahnenfuß, 
Waldengelwnrz, Snmpfvergißmeinnicht.

Meist gut, 
leicht

Wiese Blechinger 
20. J u l i  1914

6n W i e s e :  Weißinoos, Gelbsegge, Zittergras, Honig
gras, Ficberklee, Ruchgras.

Teilweise, 
schwieriger, 

müßte derTeich- 
spicgel tiefer ge

legt werden

6b

W i e s e :  Wcißinoos, Honiggras, Bitterklce, W ald- 
engelwurz, Weißklec, Frauenm antel.

Teilweise
>

Blechinger 
22. J u l i  1914

8 Wi e s e :  Weißinoos, Honiggras, Waldengelwurz, 
Rotklee, Weißklce, Fieberklee.

Meist ziemlich 
gut, meist leicht

Wiese, Weide Blechinger 
20. J u l i  1914

9 W i e s e :  Wiesenklee, Weißklec, Waldengelwurz, 
scharfer Hahnenfuß, F ioringras, Wiescnplatterbse.

Meist gut Wiese

10 W i e s e :  Weißmoos, Waldengelwnrz, Weißklec, Honig
gras, Sumpfdotterblume, Bitterklce.

Ziemlich gut

11 W i e s e :  Moose, Waldengelwnrz, scharfer Hahnenfuß, 
Honiggras. Sumpfdotterblume.

Wenig, leicht

12 W i e s e :  W eißmoos, Widerton, Z ittergras, Ruch
gras, scharfer Hahnenfuß, Honiggras, F ioringras, 
Flaschenscgge.

Schlecht, leicht Wiese, Strenwicse Blechinger ! 
18. J u l i  1917 i

13 W i e s e :  Borstgras, Sumpfdistel. Leicht Wiese ! Peter Schreiber ! 
18. J u l i  1910 ^

14 W i e s e :  Wie X  13.

15 W a l d :  Fichte. W ald Peter Schreiber 
20., 21. J u l i  1910

16 W a l d :  Fichte. Tiefe Gräben

17 W a l d :  Fichte.

18 W a l d :  Fichte, Scheidenwollgras. Leicht

19 ^ d u n g :  Latsche, Weißmoos, Beerensträucher, arm- 
blütige Segge.

W a l d :  Fichte.
Wi e s e :  Borstgras, W eißmoos.

W ald, Wiese
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20
X

B a c h e r s Kies au 
B l. 2

H — — 2 1 5 -2 -5 900 S atte l

21
X

Kiesau 
B l. 2

H, L 1 3 15 -2 -5 898 Hang

22
X

Kadlan 
B l. 2

H. L 5 — — Über 1 950

23
X

Siiuandl-A n 
B l. 2

H 5 — — Über 1 920 Satte l

24
X

Pflllgl-Au 
B l. 2

H 5 - — Über 1 950 Hang

25
X

Z i r n e t s c h l a g Gustrische Wiese 
B l. 2

g 0-75 Über - 
1 2 , 
meist 

seichter

727 Am 
Bache 

im Tale

26
X

M e i n c t s c h I a g Folderwiese 
B l. 2

— 8 - Über
1 5

650 Hang

27
X

Bodenfelder 
B l. 2

— 6 — Übcr
1-5

688 Hoch
ebene

28
X

U r e t s c h l a g S au re  Wiese 
B l. 2

— 1-4 — Über 
0 9

600 Am
Bache

29
X

P f l a n z e n Ponholz 
B l. 2

12 6 — Über 4 520 H ang
mulde

30
X

P e r n l e s d o r f Schöne 
Schinilkawiese 

B l. 2

0-7 Über
0-9,
meist

seichter

600 Am
Teiche

31
X

Eisenwiese 
B l. 2

— 1 — Übcr
1-2

600

32a
X

U n t e r h a l b Gstöckeretwiesen 
B l. 2

— 3 — Über 2 620 S atte l

32d
X

R e i c h e n a u  a. d. 
M a l t s c h

Gstöckeretwiesen 
B l. 2

— 3 —

Lzh. llleuhaus.
(9 XII, w, o --  IO XII o)
(Alle Moore auf B l. 1). -

lSez. M eustau«.
1

X
G r o ß -

N a in in e r s c h l a g
L 1 Seicht 510 Mulde

2
X

O t t e n s c h l a g Am Waiger L 6 470 Am
Teiche

A n
stehendes
Gestein

Zahl der 
Stiche

Be
obachtete

Torfarten

G ranit Jung ., ält. 
M oost. 
Brncht.

Brückst.

M oost.
Brucht.(ver-

schlämint)

Brncht.
M oost.

M oost.

Brncht.

Brncht.
Spindlingt.

Brncht.

Urgestein

G ranit Brncht.
Riebt.

Riebt.
Brncht.
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I m  Pflanzenbestand znr Zeit der Besichtigung 
herrschend:

E n t
wässerung

G egenwärtige
Nutzung

Bemerkungen 
und Hinweise

Erhebungs- 
kommissär und 
Erhebungszeit

20 W a l d :  Fichte. Leicht W ald Peter Schreiber 
20.. 21. J u l i  1910

21 W a l d :  Fichte, Kiefer. 
L d u n g :  Heide, B orstgras.

Wald, Wiese, Weide

22 L d u n g :  Latsche, Weißinoos. Fichte vereinzelt. Weide

28 S d u n g :  Latsche, W eißinoas, Fichte.

24 Ö d n n g :  Weißmoos. Beerensträucher, Fichte.

25 W i e s e :  Weißmoos, Ruchgras, Z ittergras, R ot
schwingel, Waldengelwnrz, Weißbinse.

Ziemlich, leicht Wiese Blechinger 
21. J u l i  1914

>
26 W i e s e :  Wcißmoos, Heide. Ruchgras, Schafschwingel, 

Borstgras, Stcrnsegge, Honiggras.

27 W i e s e :  Weißmoos, Widerton, Wiesenklce, Honiggras, 
Ruchgras, Bitterklee, Schilf.

Teilweise gut, 
schwer

28 W i e s e :  Weißmovs, Widerton, Waldengelwurz, 
Otternwurz, scharfer Hahnenfuß, Waldbinse.

Wenig, schwer

29 Ö d n n g :  Heide, Birke, Faulbaum , Weißmoos, 
Widerton.

Leicht Wiese, T orf
gewinnung

Peter Schreiber 
28. J u l i  1910

30 W e i d e :  Weißmoos, Bitterklee, Grauseggc, Sum pf- 
blntange, Schlannnseggc.

Schlecht, leicht Weide Blechinger 
21. J u l i  1914

81 Wi e s e :  Weißmoos, Widerton, Bitterklce, Schlam m 
segge, Honiggras, Snmpfherzblatt.

Wenig, schwer Wiese Schaukelmoor

82a Wi e s e :  Borstgras, Heide, Scheidenwollgras. Schwer Wiese, Torf
gewinnung

Peter Schreiber 
25. J u l i  1910

82b

1 W i e s e :  Wcißbinse, Seggen, Schachtelhalm, Teufels
abbiß, Heide.

Leicht, mangel
haft

Wiese, Weide Peter Schreiber 
5. Septemb. 1903

2 W i e s e :  Seggen, Binsen, Weißmoos, Sonnentau. Unmöglich Wiese Peter Schreiber 
7 Septemb. 1907
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stehendes
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Z ahl der 
Stiche

B e
obachtete

Torfarten

M
oo

ra
rt

3
N

N i e d e r m ü h l D as  Michler 
Gstandet 

(Straßenflur)

L — — 0-7 0 5 - 1 5 460 Hang G ran it 2 Brucht.
Seggcnt.

8

4 O rtsried L — 0 5 — 0-5 460 — Bracht. 
(E rle); 

Seggent. 
stark ver
schlammt

8

5
N

Gemeindetcich G 1 8 B is  2 460 Am
Bache

Schilft. 
Weißbinsen 
torf (ver
schlammt)

8

6 Deut sch-  
M o l i k e n

Tiergarten H, L 8 Seicht 510 Mulde G ranit,
obere

Braunkohle

1 alter Brucht.
Riebt.

8

7
14

FreudischeWiese H. L — 5 — 515 G ranit — 8

8
N

O b e r -
b ä u m  g a r t e n

- H — 3 — 508 Am
Teiche

— Niedt.- R

9
14

K ö p f e r s c h l a g Soherau 
(P rä  garten)

I — 1-5 — 1 540 Mulde — Schilft.
Seggent.

(ver
schlammt)

8

10
14

Neitflnr L 1-5 0 5 - 1 5 540 Beim
Teiche

1 Bracht.
Seggent.

(ver
schlammt)

8

11
14

B l a u e n s c h l a g SchramSwies H 1 Seicht 480 Am
Bache

Ver
schlammter

Riedt.
Bracht.

8

12d
14

H o st e r  s ch l a g Ochscnan L — 6 9

12a,
14

G a t t e r s c h l a g Ochsenan L 25 B is  3 530 Am
Teiche

Mehrere Schilft.
L-eggent.
Brucht.
(Erle)
M oost.

8
8

13a
14

Birkenlos und 
Reisigem

L — 30 5 B is  3 536 Mulde G ranit,
obere

Braunkohle

Mehrere Brucht.
Seggent.

8
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I m  Pflanzenbestand zur Zeit der Besichtigung 
herrschend:

E n t
wässerung

Gegenwärtige
Nutzung

Hinweise und 
Bemerkungen

Erhebungs- 
kommissär und 
Erhebungszeit

3 W a l d :  Kiefer, Birke, Seggen, Weißmoos. Teilweise, leicht Stich, Riedstreu
gewinnung, 
Waldweidc

Von H ans 
Schreiber 1904 
ein Gutachten 
behufs Ried

streugewinnung

H. Schreiber 
16. April 1904

4 W i e s e :  Ruchgras, Rotschwingel, Honiggras, Bitter- 
tlce, Weißmoos.

Wiese

5 S t r e u  w i e s e :  Schilf, Wcißbinse, Seggen, W oll
gras, Seerose.

Möglich durch 
Teichablassung

Strcuwiesc

6 W a l d :  Kiefer. G ut Wald, Tiergarten Peter Schreiber 
2. Septemb. 1903

7 W i e s e :  Seggen, Borstgras, Sumpfläusekraut, Weiß
moos.

Mangelhaft,
schwer

Wiese

8 W i e s e :  B laugras, Borstgras, Seggen, Sumpfdistel, 
Heidekraut.

G r ä d e n :  Wasserschlauch.

Borhanden, 
schwer wegen 

Teich

9 W i e s e :  Schilf, W ollgras, Seggen, Bitterklee. Mangelhaft,
schwer

Gutachten von 
H. Schreiber 

1901

H. Schreiber 
15. J u n i  1906

10 W i e s e :  Seggen, Borstgras, W ollgras, Schachtelhalm. Unvollständig,
möglich

Stich, Wiese Peter Schreiber 
15. J u n i  1906

11 S t r c u w i e s c : Schilf, W e i ß b i  n s e, Seggen, Weiß- 
moos.

Schlecht Streuwiese H. Schreiber 
9. Septemb. 1906

12V

12a W i e s e :  Borstgras, Wasserschwaden, Schilf, Nasen
schmiele, Seggen, W ollgras, Schlammschachtelhalm, 
Bitterklee.

W a l d :  Kiefer, Fichte, Beerensträucher.

Schwer wegen 
des Teiches

Wiese, Streuwiese, 
Stich

Gutachten für 
Musterwiescn 
durch H ans 

Schreiber. Ab
bildung der 

Streuwiese in 
Osterr. M oor

zeitschrift,
9. Jg ., S .  70

Peter Schreiber 
26. August 1903 

H. Schreiber 
15. J u n i  1906

13a W i e s e :  B laugras, Weißbinse, Borstgras, S um pf
dreizahn, Waldengelwurz, Sum pfhaarstrang, S um pf
blutauge, Schlangenwurz.

W a l d :  Birke, Erle, Kiefer, Fichte, Eiche, Schlangen
wurz.

M angelhaft Wiese, Wald, 
Stich

Gutachten von 
H. Schreiber 

1905
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Stiche

Be
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Torfarten

s

135
17

T i e b e r s c h l a g

L ez. -Neublslrltz.

Tiebcrschläger 
Au (Forts. 

Drosewitz und 
Tiberschlag)

5 4

14
X

K a l t e n b r u n n Panische Wiese L 3 — Seicht 700 Mulde G ran it 1 alter Riedt.
Brucht.

R

15
17

L e i n b a u in Torfstichwies H — — 1 0 5 - 1 5 690 S atte l Vrucht.
Riedt.

L

16
17

Schlucht H — — 0-5 0 5 - 1 5 690 — L

17
17

Torfstich 24 H — — 1-5 0 5 -1 -5 690 alt L

18
17

Odenteich H — — 2 0 5 -1 -5 690 — L

19
17

S i c h e l b a c h Gemeinde-Au
(„Aug")

L 2 10 Meist 
1. 2, 
bis 4

660 Hang 1 Vrucht.
(Birke)
Riedt.

L

20
17

Kacheran L — 1 6 1-5 635 Am
Teiche

1 Brucht.
Riedt.

L

21
17

M oor beim 
Aspteich

L — 3 — Seicht 635 — Brucht. 
Riedt. 

Hasel- und 
Fichten
früchte

L
R

22
17

K o n r a d S Klosterau L 8 650 Mehrere Brucht.
(Birke,

Eberesche,
Faulbaum )

Riedt.

L

23
17

Zimmerbaum-
au

H — — 15 Seicht 
bis tief

660 — Brucht.
Riedt.

ö

24
17

Hofau H — 7 7 Seicht 650 Kamm — ö

25
17

Hofiuähring H — — 8 650 Hang — ö

26
17

B lausaurau H — — 13 650 — 8

27
17

W i t t i n g a u Stägler-W ald H — — 3 0-5 860 — ö
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kommissär und 
Erhebungszeit

13b

14 W i e s e :  Borstgras, Seggen, Waldengelwurz, S p ie r
staude, Fadenbinse.

Mangelhaft Wiese Peter Schreiber 
31. August 1903

15 W a l d :  Fichte, wenig Birken. Genügend W ald H. Schreiber 
14. August 1914

16 W a l d :  Fichte, Kiefer.

17 W a l d :  Kiefer- und Fichtenpflanznng.

18 W a l d :  Fichte, Kiefer.

19 W a l d :  Kiefer, Preißelbeere, Heidekraut, Neuntierflechte 
W i e s e :  B laugras, Seggen, Binse, Schlangenwurz.

M angelhaft,
leicht

Wald, Weide, 
Stich

Gutachten von 
H. Schreiber 

1902 und 1921

Peter Schreiber 
29.-31. Aug. 1903 

H. Schreiber 
14. J u u i  1904

20 W a l d :  Kiefer, Birke, Fichte, Beerensträucher, Heide, 
Schlangenwurz.

Wald, Weide Abgebildet in 
Öst. Moorzeit
schrift, 9. Jg ., 

S .  85.
Gutachten von 
H. Schreiber 

28. Aug. 1921

21 W i e s e :  Waldengelwurz, B laugras, Seggen, W eiß
moos.

Wiese

22 W i e s e :  Schmalblattwollgras, Sumpfweidenröschen, 
Sumpfläusekraut, Rasenschmiele, Weißmoos.

Wegen des 
Teiches schwer

Wiese, Weide, 
B renntorf
gewinnung

Peter Schreiber ! 
29. August 1903!

H. Schreibet ! 
13. J u n i  1904

23 W a l d :  Fichte, Erle. G ut W ald

24 W i e s e :  Borstgras, B laugras, Seggen, Teufelsabbiß, 
Waldengelwurz.

W a l d :  Fichte.

Wiese, W ald

25 W a l d :  Fichte. W ald

26 W a l d :  Fichte. Peter Schreiber 
29. August 1903

27 W a l d :  Kiefer, Birke, Fichte. Gering H. Schreiber 
14. J u n i  1906
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28 G e b h a r d s Rote Erdflur L — 3 — 0-5— 2 650 Sanfter
Hang

G ranit Alte Brucht.
Seggent.

G rast.

29 D e u t s c h - B e r n 
s c h l a g

Torfan H — — 2 B is  3 600 Wasser
scheide

Brucht.
Niedt.

30 R e i c h e r s Au L 3 Seicht
bis

mittel

610 Am
Teiche

4 Brucht. 
Seggent. 
G rast. 

Holzkohle 
im Moor

31
N

Grundfeld L — 1 — B is
mittel

610 2 Brucht.
Niedt.

32 A r t h o l z M oor im A rt
holzwald

H, L 6 8-5 Seicht 670 Nahe
am

Kamm

2

33
N

N  c u b i st r  i tz B randau L, H — 10 — 580 Am
Teiche

— Niedt.
Brucht.

34 Hausgründc 
am Blankoteich

L — 10 — B is  2 580 Viele

35 Gemeindewiese G. L — 12 — Seicht 
bis 2

590 Mulde — Brucht.
Seggent.
Schilft.

36
N

H e u i n o t  h Gräm et H. L 4 Seicht 520 Mulde
(früher
Teich)

G ranit,
obere

Braunkohle

Niedt.

37
X

Tiergarten H — - 12 Über 1 520 Mulde — Brucht.
Niedt.

38 S  ch a in e r s Bachwiese L 0-5 Seicht 515 Am
Bache

G ran it Niedt.
Brucht.

dü
 tt

 
w

 ko
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und Hinweise

Erhebungs
kommissär und 
Erhebungszeit

28 W i e s e :  Sparrige Simse, Borstgras, Seggen, 
Schachtelhalm, Rotschwingel.

Teilweise Wiese H. Schreiber 
13. J u n i  1904

29 W a l d :  Birkenpflanzung. Fichte, Kiefer. W ald

30 W i e s e :  Seggen (Flaschen-, gemeine und gelbe), 
Schlammschachtelhalm, kriechende Weide.

M angelhaft Wiese, Stich für 
Mengcdüngcr

31 W i e s e :  Seggen, Schmalblattwollgras, Schachtelhalm. Leicht

32 W a l d :  Fichte.
W i e s e :  Schafgarbe, Thym ian, Leinkraut.

G ut W ald, Stich. Wiese 
Weide

Peter Schreiber 
29. August 1903

33 W i e s e :  S c h i l f ,  B laugras, Fadenbinse, Waldcngel- 
wurz, Heide, Segge.

Teilweise Wiese Peter Schreiber 
25. August 1903

34 W i e s e :  Teufelsabbiß, Waldengelwnrz, Wcißklee, 
Rotklee, (Sum pfbärlapp).

Wiese, Weide, Stich Gutachten von 
H. Schreiber 

28. Aug. 1921

35 W i e s e :  Fadenbinsc, Sumpfdistel, Teufelsabbiß, Weiß
moos, Rotklee, schwedischer Klee.

Vorhanden, 
aber schwach

Wiese, Weide

36 W i e s e :  S c h i l f ,  B laugras, Seggen, Waldengel
wurz, W e i ß b i n s e ,  rund- und langblätteriger 
Sonnentau.

M angelhaft Wiese Peter Schreiber 
2. Septemb. 1903

37 W a l d :  Fichte, wenig Kiefer, Faulbaum . Gill W ald

38 W i e s e :  Waldengelwurz, Seggen, Rotklee, Not
schwingel, FioringraS.

Wiese Der Bach geht 
durch die Wiese, 
nur wegen Ver

legung des 
Bachlaufes 

möglich.

H. Schreiber 
16. J u n i  1904
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II. Entstehung unü Eörüerunv üer öNoorkultur unü Torfoerwertunn
im Lohmerwalüe.

Der Böhmerwald war noch um das Jahr 
1000 herum mit Ausnahme der Ausläufer ein 
Urwald, den nur wenige Saumpfade durchquerten.

Auch als nachher der Wald gelichtet wurde, 
war Brennholz in Hülle und Fülle vorhanden. 
Noch heute nimmt der Wald 2474 k ir^ , d. h. 
bO'6o/„ des ganzen Böhmerwaldes ein. Die Zahl 
und Größe der Moore ist hingegen nach meinen 
Erhebungen*) verschwindend klein, nämlich 490 
Moore im Ausmaß von 55'88 d. i. 1'1°/o 
des Bodens. Davon entfallen auf 

Böhmen 351 Moore m it 47 2
Bayern 116 6 6
Österreich 23 „  „  2 1

Wegen des Holzreichtums und der schwachen 
Bevölkerung (auf 1 im M itte l 61 E in
wohner) wurde erst spät an die Torfgewinnung 
geschritten, jedenfalls nicht vor 1800. Die K u lti
vierung der Moore ist aber viel älter. So liegen 
beispielsweise im Stadtgebiete Wallern 22 Moore, 
von denen die seichten, kleineren größtenteils in 
Wiesen umgewandelt sind, darunter mehrere, die 
unm ittelbar an die Ortschaft grenzen. ?  18 
dürfte vor der M itte  des 14. Jahrhunderts schon 
urbar geinacht worden sein.

Im  Jahre 1812 ließen Fürst Schwarzenberg 
und G raf Buquoy das Rote Moos X  1 und 
Granitzmoos L  3 vermessen und zweckmäßig ent
wässern. Fürst Schwarzenberg pachtete hierauf 
auch die Buquoyschen Anteile behufs Torfge
winnung im Großen, was sich jedoch nicht lohnte. 
Im  Gebiete des Granitzmooses befindet sich die 
älteste M o o r s i e d l u n g  Südböhmens, J u l i e n 
h a in ,  gegründet 1788. 1811 entstand in der 
Schachelau L r  38 die Holzhauersiedlung M a y e r 
bach, deren Häuser teilweise auf tiefem M oor
grund stehen, was noch mehr von den angrenzenden 
Wiesen gilt. D ie nahe, auf Gesteinsboden ge
legene Ortschaft F l e i ß h e i m  wurde etwas früher, 
1808, gegründet und hatte ebenfalls die Ent
wässerung und Urbarmachung der angrenzenden 
Moorgründe zur Aufgabe. Die jüngste M oor
siedlung des Böhmerwaldes ist F r i e d r i c h  sau  
L r  1. Sie wurde 1833 angelegt. Ih re  Häuser 
stehen ebenfalls meist auf M oor und die Be
wohner erhielten das Recht, fü r ihren eigenen 
Bedarf T o rf zu stechen. Es mag also wohl schon 
zu Beginn des vorigen Jahrhunderts hie und da 
T orf gestochen worden sein, zumal in der Rosen- 
heimer Gegend in Bayern schon 1787 mit der 
Torfgewinnung begonnen worden war und das 
Torfmesser wie die Torftrockenart im Böhmer
walde dieselbe ist wie in Bayern, was darauf

*) Siehe Wäldler-Kalender 1924.

zurückzuführen ist, daß die Torfstecher des Waldes 
in Nosenheim gelernt haben. Noch in der Gegen- 
w art gehen arme Leute des B öhm erw aldes nach 
B ay ern , S a lz b u rg  und Oberösterreich a ls Torf- 
siecher in die Arbeit.

Einen Aufschwung nahm die Torfstecherei 
in Bayern wie in Böhmen jedoch erst in der 
M itte  des vorigen Jahrhunderts, als die Holz
preise um 50 bis 300"/,, stiegen. Um diese Zeit, 
1858, wurde in Wien eine Kommiss ion  zur 
Erforschung der Torfmoore Österreichs gegründet, 
(Veröffentlichungen von D r. A. Pokorny), die 
aber bald ihre Arbeiten einstellte. Es wurden 
übrigens anfänglich Stimmen laut, daß die E n t
wässerung der M o o r e  im Gebi rge  eine 
G e fa h r  für das Flachland sei. Der Wortführer 
dieser Ansicht war kein geringerer als Alexander 
H u m bo ld t ,  dem später D r. Hochstetter in 
Wien beistimmte. Letzterer äußerte in einem 
Zeitungsaussatze aus dem Jahre 1855 folgende 
Ansicht: „D ie  Moore ziehen wie natürliche 
Schwämme in wasserreicher Zeit im Frühjahr, 
wenn der Schnee weggeht, oder im Sommer 
bei starkem Gewitterregen die überflüssigen 
Wassermassen an sich und verhüten plötzliche 
Überschwemmungen, anderseits geben sie in Zeiten 
der Dürre und Trockenheit von ihrem Reichtum 
wieder ab. Sie sind eigentlich die Wassersammler, 
das was die Gletscher im Hochgebirge sind, die 
den meisten Flüssen und Bächen ihren Ur
sprung geben, die dafür sorgen, daß es nie 
an Wasser gebricht und immer gleicher Wasser
stand ist." Diese Ansicht war, obwohl sie jeder 
Grundlage entbehrt, durch ein halbes Jahrhundert 
die herrschende; siehe den Bericht der Handels
und Gewerbekammer in Budweis 1854— 56, 
Sendtner „Vegetationsverhältnisse des bayrischen 
Waldes" 1860, Freiherr v. Helfert 1874, Forst
rat Reuß 1874. Von der Subsektion für Moor
kultur beim W iene r  landwi r tschaf t l i chen  
Ko ng reß  (!890) wurde zum Beschluß erhoben: 
„D ie  Regierung ist zu ersuchen, die Entwässerung, 
der Moore nahe der Baumgrenze zu verhindern 
und sich die Erlaubnis zur Ausnützung der 
Hochmoore im Vorgebirge vorzubehalten." Der 
letzte, welcher sich Hochstetters Ansicht zu eigen 
machte, war L. Zeithammer 1896.

Aber schon 1896 bekämpfte Kulturingenieur 
Fr. V a c la v i k  den angeblich günstigen Einfluß 
der Moore auf den Wasserhaushalt der Natur. 
Er hatte die Entsumpfung des Königsfilzes k  l l8  
ausgeführt und 47 Joch Wiesen mit einem Auf- 
wände von 15.000 fl. geschaffen. 1872 trat er 
in Aufsätzen der Prager „P o litik " warm für die 
Entwässerung der Gebirgsmoore ein, ferner bê



fürwortete 1874 Forstmeister F. H. F i b i c h  im 
Prager landwirtschaftlichen Wochenblatt mit 
Geschick die Entwässerung der Moore, aber erst 
1891 lagen durch den Direktor der Moorversuchs
station in Bremen Prof. D r. Fleischer die 
Ergebnisse von Versuchen vor, welche dem Aber
glauben, daß die Moore mit den Gletschern be
treffs der Wasserabgabe gleichzusetzen seien, ein 
Ende machten. Fleischer stellte fest, daß in kalter 
Zeit ans dem M oor mehr Wasser abfließt, als 
ni warmer, daß aber beim Gefrieren des Moores 
der Abfluß aufhört, um hierauf umso bedeutender 
beim Auftauen zu werden; daß ferner in warmer 
Zeit die Moore am wenigsten Wasser abgeben. 
Die Beobachtungen im S e b a s t i a n  s b e r g  er 
M o o r ,  das ich seit 1897 bewirtschafte, ergab, 
daß in trockener Zeit ans dem unentwässerten 
Moor außer nach Regen kein Tropfen Wasser 
abfließt, daß aber bei der Schneeschmelze und bei 
Wolkenbrüchen die Wassermassen vom Moore 
nicht geringer sind, als vom Gesteinsboden. Die 
Unrichtigkeit der Hochstetterschen Auffassung habe 
ich zuerst 1896 in „Förderung der Moorkultur 
und Torfoerwertung in Norddeutschland" zu be
weisen gesucht und seit dieser Zeit haben mehrere 
Mitarbeiter in der Österreichischen Moorzeitschrift, 
namentlich der Russe Oppokow (Österr. M oor- 
zeitschr. 10. Jahrg. S . 98, 117), weitere Belege 
über ihre Unhaltbarkeit gebracht.

Ein anderer Aberglaube der Torfwirtschaft 
ist die Ansicht, daß in einem M oor in absehbarer 
Zeit T o r f  nachwachse, so daß eine dauernde 
Bewirtschaftung der Torfstecherei möglich sei 
(Ost. Moorzeitschr. 5. Jg. S . 7). Ich habe in der 
„Vergletscherung und Moorbildung in Salzburg" 
1912 gezeigt, daß dies bei Moosmooren gegen
wärtig ganz unmöglich und selbst bei Riedmooren 
erst in vielen Jahrhunderten der Fall sein könnte.

Die F ö r d e r u n g  des Moo rw ese ns  im 
Böhmerwald reicht nur bis 1886 zurück. I n  
diesem Jahre erschien von Graf Franz Thun -  
Hohenstein eine Schrift „Torfsiren und deren 
Vorteile für die Landwirtschaft". A ls  Erfolg ist 
die 1888 erbaute Torfstreusabrtk in Gratzen L  3 
zu buchen. 1886 wurden vom Landeskulturrat 
des Königreiches Böhmen Fragebögen über 
Moorverbreitung und Verwertung ausgeschickt, 
me dann Professor D r. F r. S i t e n s k y  bei Ab
lesung des ersten größeren Werkes über die T o rf
moore Böhmens verwertete. Derselbe erhielt einen 
tangeren Urlaub, studierte die Moorverwertung 
m Deutschland und bereiste die wichtigsten M oor
gegenden Böhmens. Das Buch erschien 1891 und 

elcht, dem damaligen Stande drr Wissenschaft 
sprechend, von den vorliegenden Erhebungen 
b . Moorvereines namentlich wegen der grund- 

>i/!?^denen Auffassung, was unter M oor zu 
stehen ist, bedeutend ab.

Im  statistischen Jahrbuch des k. k. Ackerbau- 
miuisteriums in Wien (herausgegeben 1893) 
finden sich folgende Ausweise über die A u s 
beute an T o r f  in den Jahren 1886— 1871 
aus den südböhmischen Bezirkshanptmannschaften 
Kaplitz, Krummau, Neuhaus, Prachatitz einschließ
lich der nicht zum Böhmerwald und dem deutschen 
Südböhmen gehörigen Bezirken Deutschbrod, 
Mühlbausen, Pilgram  und Wittingau.

1886 339.860 H trockener T o rf
1887 237.590
1888 211.390
1889 299.720 „
Die 1903 herausgegebene M o o r -  und 

T o r f s t a t i s t i k  des statistischen Jahrbuches des 
k. k. Ackerbauministeriums über das Jahres 1900 
entfällt folgende Angaben:

Bzh. K a p l i t z :
Böhmdorf 700 llu  M oor 3.000 H Brenntorf

2.100 (i Streutorf 
Bzh. K r u m m a u :

Stögenwald 400 tiu  M oor 131.930 y  Brenntorf
9.289 h Streutorf 

Planles 50 du M oor 2 284 ^  Brenntorf 
Bzh. P r a c h a t i t z :

380 du M oor . . 33.000 H Brenntorf
Bzh S c h ü t t e n h o f e n :

280 da M oor . . 20.000 y  Brenntorf
Moorausmaß wie Torferzeugung sind nach 

den vorgenommenen Stichproben viel zu klein 
angegeben, weil offenbar nur über große Moore 
Fragebeantwortungen eingelangt waren.

Im  Jahre 1895 unternahm ich eine 
S t u d i e n r e i s e  nach Norddeutschland namentlich 
zum Besuche der Moorversuchsstation Bremen, 
um mich über den Stand des Moorwesens in 
Preußen zu unterrichten, nachdem ich vorher durch 
ein Jahrzehnt an einer geologischen Karte des 
Böhmerwaldes gearbeitet hatte, wobei ich aus 
pflanzenkundlichen und erdgeschichtlichen Gründen 
den Mooren meine besondere Aufmerksamkeit ge
widmet hatte. Die gewonnenen Eindrücke in 
Norddeutschland veranlaßten mich, den Mooren 
nicht nnr (wie bis dahin) eine wissenschaftliche, 
sondern auch eine praknsche Seite abzugewinnen. 
Ich  machte das Moorwesen zu meiner Lebens
aufgabe, zumal ich durch meine Ernennung zum 
Direktor der landwirtschaftlichen Winterschule in 
Staab die sieben Sommermonate fast ausschließ
lich dem Moorwesen widmen konnte.

Zunächst unternahm ich Schritte zur Gründung 
einer M o o r k u l t u r s t a t i o n  in Sebastiansberg, 
da sich daselbst bereits eine Torfstreufabrik und 
ausgedehnte Torfstiche befanden. 1897 wurde auf 
abgetorftem M oor eine Moorve rsuchswiese 
angelegt und durch einen von mir abgehaltenen 
Wiesenbaukurs die Grundlage fü r weitere M oor
kulturversuche geschaffen. 1897 wurde vom Staa
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eine Unterstützung non 200 fl. erwirkt, während 
zu gleichem Zweck der reiche galizische Graf 
Hompesch 2800 fl. erhalten hatte. I n  gleichem 
Verhältnisse wurden auch weiter von Wien aus 
die deutschen und polnischen Moorkulturversuche 
unterstützt. In fo lge  des Widerstandes der land
wirtschaft-chemischen Versuchsstation in Wien, die 
die Leitung des Moorwesens anstrebte, kam die 
Moorkulturstation Sebastiansberg erst 1899 zu
stande. Die Ergebnisse meiner Versuche sind in 
13 Berichten und in dem Buche „Moorwesen 
Sebastiansbergs" niedergelegt. Die geringen 
M itte l, die m ir zur Verfügung standen, hatten 
das Gute, daß ich viel freie Zeit zu S tudien
reisen in fast alle Moorländer Europas erübrigte 
und mehr als sonst möglich gewesen wäre, mich 
mit dem Moorschrifttum zu befassen, so daß ich 
heute eine Moorbücherei von 1400 Werken besitze.

Um weite Kreise auf das Moorwesen auf
merksam zu machen, und zur Verwertung der 
Moore anzueifern, hielt ich von 1897 an jährlich 
M o o r k u r s e  in allen deutschen Moorländern 
Österreichs. 1901 kam ich bei der Gelegenheit 
auch in den Böhmerwald, wo ich einen Moorkurs 
in Aigen Ob-Ost. abhielt und mit den Hörern 
einen Ausflug in das größte M oor des Böhmer
waldes K r  38 unternahm. 1905 hielt ich dann 
einen gut besuchten Moorkurs in Wallern. Schon 
1900 war es m ir beim Moorknrs in Salzburg 
gelungen, den deutsch österreichischen M o o r -  
ve re in  zu gründen, als dessen Geschäftsleitcr 
ich durch 15 Jahre die Monatsschrift Ö s te r
reichische M o o r z e i t s c h r i f t  herausgab. Im  
selben Jahr wurde vom Moorverein den beiden 
Häusern des Reichsrates eine Denkschrift unter
breitet, welche staatliche Maßnahmen zur Förderung 
des Moorwesens empfahl. Nach und nach gelang 
es dem Vereine auch, dieselben durchzudrücken, 
mit Ausnahme der Forderung nach Schaffung 
eitles Moorbeirates beim Ministerium. Von 1902 
an legte ich mit Landesunterstützung in ver
schiedenen Gegenden Deutschböhmens M o o r 
be isp ie lku l tu ren  an. unter anderen in Ober
moldau und Stuben. Z u r Besichtigung der Ku ltur 
schrieb ich alljährlich M o o r t a g e  aus. 1902 
wurde seitens des k. k. Ackerbauministeriums 
dem Deutschösterreichischen Moorverein die A u f 
nahme der M o o r e  in Vorarlberg, T iro l, Salz
burg und Deutschböhmen übertragen.

A ls Geschästsleiter des Deutschösterreichischen 
Moorvereines und Leiter der Moorkulturstation

III. Site Alwore tu natu«
Woornsmen. Von den 560 im Abschnitte I  

aufgezählten Mooren führen 189den Namen „ A u " ,  
der für die aus Österreich eingewanderten Deutschen 
Südböhmens bezeichnend ist; 155 Moore führen

Sebastiansberg nähm ich im Böhmerwalde und 
dem deutschen Südböhmen zahlreiche Moore auf, 
verfaßte eine größere Anzahl Gutachten und hielt 
Vorträge. Hiebei fand ich tatkräftige Unterstützung 
namentlich seitens meines Landsmannes und 
fleißigsten M itarbeiters Fachlehrer Lorenz 
B lech in  ger  in Staab, meines Bruders, Fach
lehrer Pe te r  Sch re ibe r  in Zw ittau und Land- 
Wirtschaftslehrer W i l h e l m  von Esch Wege in 
Staab, der gemeinsam mit Herrn Blechinger zahl
reiche Moore des Böhmerwaldes profilierte und 
abbohrte. Seit dem Kriege ist m ir Herr Ingenieur 
J o s e f  D i t t r i c h ,  Assistent der Moorversuchs- 
station, behilflich und hat mich in der Zusammen
fassung der Böhmerwaldaufnahmen in hervor
ragender Weise unterstützt und die Moorkarten 
ins Reine gezeichnet.

Außer der Osterr. Moorzeitschrift (15 Bände) 
gab der Verein in Buchform heraus:

I. Band der Erhebungen „D ie  Moore Vor
arlbergs und des Fürstentums Liechtenstein" 1910.

I I .  Band der Erhebungen „D ie  Moore 
Salzburgs" 1913.

I I I .  Band der Erhebungen „Moorwesen 
Sebastiansbergs" 1914.

IV . Band der Erhebungen bildet das vor
liegende Buch 1924. Den

V  Band der Erhebungen „M oore Nord- 
westböhmens" gab 1923 der Landeskulturrat für 
Böhmen, deutsche Sektion, heraus. Alle Veröffent
lichungen des Vereins, sowie der Moorkultur
station sind (soweit noch nicht vergriffen) durch 
die M oo rv e rs uchss ta t io n  Sebast iansberg 
zu beziehen.

Durch den Zerfall Österreichs hat der deutsch
österreichische Moorverein die Mehrzahl der M it
glieder eingebüßt und ist daher nicht mehr in 
der Lage, die Moorzeitschrift weiter erscheinen 
zu lassen. Der Verein mußte seinen Namen 
ändern und heißt jetzt „Deutscher Moorverein in 
der Tschechoslowakei". Daß unter den gegenwärtig 
schwierigen Verhältnissen der Moorverein an die 
Herausgabe der letzten beiden Bände der Er
hebungen schreiten konnte, ist lediglich das Verdienst 
des gegenwärtigen P rä s id en te n  des M o o r 
vere ines und zugleich der deutschen Sekt ion 
d es L an de s k u l tu r ra te s ,  des S e n a t o r s  Her rn 
T h e o d o r A nleger. Ih m  sowie meinen genannten 
M itarbeitern haben w ir es zu danken, daß die 
mit vieler Mühe durchgeführten Mooraufnahmen 
der Öffentlichkeit übergeben werden konnten.

den Namen „ F i lz " ,  der dem altbayrischen 
Sprachgebrauch zukommt, nur ein M oor führt 
den oberpfälzer Namen „ L o h "  (während in 
Nordwestböhmen 103 Moore so heißen), 3 führen
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den sächsischen Moornamen „H e id e " (deren es 
im Erzgebirge 44 gibt) nnd 6 den Namen 

M o o s " (Mehrzahl Möser), ein altgermanischer 
Ausdruck.

Wie aus der Fußnote der Übersicht der 
Moore S . 4 hervorgeht, bedarf der B e g r i f f  

M o o r"  einer bestimmten Auslegung, weil sonst 
Vergleiche mit Mooren anderer Gegenden mit 
anderer Moor-Auffassung zu Irrtüm ern  fuhren. 
Vom dentschösterr. Moorverein wurde vom Anfang 
an die Mindestmächtigkeit eines Moores zu * 2 ^  
Torf nnd die Mindestgröße eines Moores zu 
Vz du angenommen, was im Buche „Moore 
Salzburgs" S . 2 ausführlich begründet wurde.

Unter WoorpslSNZen verstehe ich folgerichtig 
nur jene Pflanzen, welche auf einem unkultivierten 
Torfboden vorkommen und weiche demgemäß von 
den Botanikern*), welche unter Moorpflanzen 
Sumpfpflanzen verstehen, (gleichgiltig ob selbe 
auf Moorboden oder Gesteinsboven wachsen) ab.

T o r f  ist eine Bodenart, die vorzugsweise 
aus zusammenhängenden, mehr oder weniger zer- 
setzten, im frischen Zustande wasserreichen, im 
trockenen Zustande brennbaren Pflanzenresten 
besteht lind sich seit der Quartärzeit in feuchteren 
Lagen gebildet hat.

Der Wnlergrunö des Moores ist im Böhmer
walde durchwegs Urgebirge, nnd zwar vorzugs
weise Granit und Gneis. Auf Weißstein kommen 
wenig Moore vor, noch weniger im Glimmer
schiefergebiet, wahrscheinlich, weil dieses Gestein 
meist sehr steil aufgerichtet ist, am wenigsten im 
Hornblendefchiefer, der nur in den tiefsten Lagen 
des Böhmerwaldes auftritt. Selbstverständlich 
ist das Gestein, soweit es die Unterlage des 
Moores bildet, mehr oder weniger verwittert. Es 
verdient hervorgehoben zu werden, daß keineswegs 
undurchlässiger Lehm Vorbedingung der M oor
bildung ist, sondern daß Gerölle, Rohschutt, Lehm 
und selbst Sand die Bodenschicht ausmachen 
können. Am häufigsten nnterlagert den Torf blau- 
grauer Lehm, der sich in Luft und Licht weiß 
färbt. Die Eisenverbindnngen des Grundgesteins 
sind eben durch die Moorsäuren ansgelangt, wie 
denn auch das Liegende von Stein- und B raun
kohle weißer Sandstein ist. Ausgesprochene O rt
steinbildung, die in Norddeutfchland häufig ist, 
konnte ich im Böhmerwald nur im M oor 8  10 

Jnnergefild beobachten.
Die Weklecschlsge sind im Böhmerwalde 

sich die Moorbildung günstig. S ie erreichen nach 
^tudniäka meist ebensoviel M illim eter Regenhöhe, 
als die betreffende Gegend Meter Meereshöhe 
Mtzt. Da die Moore zwischen 500— 1300 na 

die Niederschläge beiläufig

vn» -  ̂ ^ i 'u d e ,  „Hercyliischcr Florenbezirk", spricht S .  99 
nileiu „M oor auf Unterlage non Torf"

zwischen 500— 1300 mm, nnd zwar sind sie auf 
der Regenseite (d. h. in Bayern) fü r dieselbe 
Höhenlage größer als im Regenschatten auf 
böhmischer Seite. Die Moorwasser sind wegen 
der aufgelösten Mvorsänren durchwegs durchsichtig 
braun nnd diese Farbe weisen ausnahmslos alle 
im Böhmerwald entspringenden Bäche, Flüsse und 
Seen auf.

I n  den Moosmooren zwischen 904— 1270 
kommen nicht selten Heelgckkll (Mooraugen) vor, 
deren Entstehung noch zu erforschen ist. W ahr
scheinlich sind sie an Stellen entstanden, in welchen 
starke Quellen aus dem Untergrund empordrangen 
und die Torsbildung gehindert haben. Die festen 
Wände der Seelacken erheben sich steil 3 — 4 ^  m 
über dem Untergrund, doch ist feiner Moorschlamm 
angelagert, der Vz— 1 m unter der Wasserober
fläche aufhört. Manchmal in die Oberfläche der 
Seelacken von schwimmenden Torfmoosen und 
Astmoosen fast erblindet (blindes Moorauge). 
I n  folgenden Mooren fanden die Moorerhebungs
kommissäre Seelacken:

1. Der P la tte n h a n s e n e r Filz 8  36 hat 
fünf Movraugen, die größten sind 24 nnd 30 u 
groß. Der Untergrund ist nach den Messungen von 
L  Blechinger und W. von Eschwege in 3 6 m. 
Der Mvorschlamm reicht am Rande bis 0 6 m 
an die Wasseroberfläche heran.

' 2 . Der große N e n h ü tte n f ilz  8  42 hat 
zwei Moorangen. Das eine ist 3 u, das andere 
4 a groß und 3 '8— 4 m tief.

3. Der D re is e e filz  8  6 6 .
4. Der S e e f ilz  bei Landstraßen  ?  73 

hat zwei Mooraugen, ein offenes und ein blindes. 
I n  3 8 m ist Lehm, in 1 5  m von der Ober
fläche ist Schlamm.

5. Der S e e f ilz  bei A u ß e rg e f i ld  k  108
hat ein offenes und zwei blinde Mooraugen, 
davon ist eines 5 5 m tief. Das offene M oo r
auge hat in 4 m Sans und der Schlamm ist 
am Rande der Seelacke 1 2  3 ru unter der
Wasseroberfläche.

6 . D e r S e e f ilz  bei N eugebäu k  121 
hat den Untergrund in 4 '^  m Tiefe

Alle LößmerlVSld-lHochseell. die beiläufig 
iu 1000 m Meereshöhe liegen, haben vermoorte 
Ränder, doch ist die Moorbildung nicht überall 
sichtbar, weil alle Seen fü r Schwemmzwecke auf
gedämmt sind. Beim Blöckensteiner See sieht man 
für gewöhnlich nirgends einen Moorstreifen, bei 
Ablassen des Wassers zeigt sich jedoch, daß die 
der Seewand zugekehrte Seite vermoort ist. Der 
Tors besteht fast durchwegs aus Resten der von 
der Seewand abgestürzten nnd abgeschwemmten 
Hölzer.

Fast in allen größeren Moosmooren strömte 
beim Herausziehen des Moorbohrers S u m p f
gas ans, das angezündet manchmal eine 2 m
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hohe Flamme ergab. Beim Anbohren von Ried- 
torf, besonders Schilftorf, strömte S c h w e fe l
w asserstoff aus, der sich durch den Geruch verriet.

Ifunste im M oor find m ir fast keine be
kannt geworden, obwohl ich mich überall erkundigte. 
Nicht selten findet man Brandstellen in tieferen 
Mooren, so in L r  37 in Saran in 2Vz rn Tiefe 
in einer Ausdehnung von 4 m*, in Glöckelberg 
L r  41 ebenfalls in größerer Tiefe. I n  beiden 
Fällen scheint Blitzschlag die Ursache gewesen zu 
fein. Ausnahmsweise finden sich im M oor größere 
Steine (so in Sichelbach kl 20 ein Granilblock), 
was in den hochnordischen Ländern keine Selten
heit ist. Daß von menschlichen Erzeugnissen bisher 
nur ein Paalstab aus Bronce (in der Ratschläger 
Au L r  23) und in Chnmau L r  9 ein Prügelweg 
im M oor gefunden wurde, ist begreiflich, da wie 
erwähnt, die Moore vor 1860 fast durchwegs noch 
unberührt waren. I n  der Habichau k r  23 wurden 
Knochen von Dilnvialtieren und in Seewiesen 8108 
angeblich ein Horn von einem Wisent gefunden, 
das sich im Prager Landesmuseum befinden soll.

Bezeichnende M oorpflanzen . Der M oor
verein hat in seinen Veröffentlichungen („M oore 
Vorarlbergs" und „Moore Salzburgs") die auf 
M oor vorgefundenen Pflanzen aufgezählt und ich 
w ill in nächster Zeit als Arbeit der M oorver
suchsstation die „Moorpflanzen der germanischen 
Länder Europas" veröffentlichen, es mögen daher 
im folgenden nur einige Moorpflanzen des Böhmer
waldes besprochen werden, welche ans irgend 
einem Grunde fü r die Beurteilung des Pflanzen
bestandes von Belang sind. Aorbemerkt sei, daß 
es entgegen der allgemeinen Ansicht keine Pflanzen 
gibt, die ausschließlich auf M oor wachsen, wohl 
aber deuten manche Pflanzen die Anwesenheit 
voll Moosmooren in der Nähe an, trotzdem sie 
selbst oft auf Gesteinsbodeu wachsen. Dahin 
gehören:

1 . Die Latsches (L inus m ontanu K llll.) 
Alle Moosmoore des Böhmerwaldes haben mit 
geringen Ausnahmen einen dichten Latschenbestand, 
aber selber kommt auch auf den felsigen Kämmen 
der höheren Bergrücken vor. Es gibt im Böhmer- 
Walde, wie im Erzgebirge und den Alpen drei 
Wuchsformen der Latsche: „Spirken" mit auf
rechtem Stamm in geschützter, niedriger Lage; 
die eigentlichen „Latschen" m it schief aufrechtem 
Stamm und „Kuffe ln", niedrige Sträucher auf 
den tiefsten Stellen hoch gelegener Moore. Die 
Waldkiefer geht wegen des Schneedrucks und 
Rauhreifes meist nicht über 750 na, nur in k r  74 
Neuofen erreicht sie 910 na.

2. K rä h e n b e e r  e?) (Lm po tru rn  ni§runa 
k.). Sie kommt fast nur auf den größeren ur-

9 Lackholz, Lockern, Knieföhre, Anföhre.
9  Zinkzankbirl, Zimzainberla, Zinkzanknsbirl.

wüchsigen M ooren  vor und w ird in der Gegen
w art fast überall von den anderen Beerenreisern 
verdrängt. Festgestellt w urde diese in der Eiszeit 
viel mehr verbreitete P flanze in den Mooren 
k  25 -  28, 77, 105, 108, 121, 8  8— 13 36 
42, 43, 65, 68 , 72. ' '

3. Rausch beere*) (Vaeeiniuna uliZinosum 
k .) , auf Moosmoor und Gesteinsböden der Um
gebung sehr gemein, ist viel häufiger als das 
Heidekraut (O ulluna v u lg a ris  8 nlisb.), welches 
auffallender Weise in den Moosmooren des 
Böhmerwaldes nahezu fehlt (wohl aber auf Ge- 
steinsboden vorkommt), während es im Erzgebirge 
so vorwiegt, daß daselbst die Moore „Heiden" 
heißen. Ich traf Heidekraut uicht in 8  20 , 108 
k n  11, ? 108, 110 .

4. Z w e rg b  irke?) (k o tu lu  nunu I,.). 
Dieses Überbleibsel ans der Eiszeit, das heute 
noch die Gesteinsböden des hohen Nordens be- 
oölkert, ist auch im Rückgänge begriffen. Zwerg- 
birke fand sich zur Zeit der Mooraufnahmen in 
den Mooren L r  33 Saran, L 79 Kuschwarda, 
k  87 Fürstenhnt, 1> 108 Außergefild, 8  14 
Jnnergefild, 8  21 , 29, 51, 59 Stubenbach. An
geblich soll sie auch in k r  7 Christianberg und 
k r  38 Stögenwald vorkommet!.

5. S  ch e i d e n - W  o l l  g ra  s^) (k riopdo rum  
vaZinutuna k ) ist die gemeinste Moosmoor
pflanze in der Gegenwart wie in der Vergangen
heit. I n  einem einzigen Moosmoor (4u tO  sah 
ich sie nicht. I n  hochgelegenen Mooren weicht sie 
der im Bau ähnlichen Rasenbinse (s. 7).

6 . W e n ig b lü tig e  Segge (Ourox pauei- 
kloru, lÜA'lltk.'» ist fast in allen größeren Moos
mooren k  40, k  7, 25, 33, 77, 79, 96, 97,
103, 108, 109, 121, L r  30, 69, 74, 76, 77, 
83. 8  8— 15, 25, 29. 36, 79, 99, 100, 102,
104, 111.

7. Rasenbinse (8 eirpus euospisotus K.) 
kommt im Böhmerwalde in Höhen über 1000 w 
vor (nur in 6 u 17 wächst sie in 820 na), während 
sie in Vorarlberg bis in die Ebene hinabsteigt. 
Beobachtet wurde sie in k  17 Buchers, k r  76 
Neutal, k r  77 Neuofen, k  108 Außergefild, 
8  25— 27, 2 9 -3 1 ,  L5, 42— 44, 46. 48, 59, 
95 Stubenbach, k o  23 Kläffer, IV  56 Mauth, 
Ou 17 Klingenbrunn, k n  10 Zwiesel.

8 . A lp e n -W o llg ra s  (kriopkoruna  alpi- 
num  k .)  wurde in folgenden Mooren der 
niedrigen wie höheren Lagen festgestellt: k  36, 
44, k r  17, 30. 33, 38, 48, ?  7, 104, 8  15, 
59, 74, 104, 111, V7 14, 28. Ou 7, 9, auch' 
in Fürstenhut und Lackasee kommt es vor.

') Glogatzer, Glogitzer, Schlogitzer, Glogatzlnrl, Äu- 
gitzcrbirl, Zoglbirl, Hohnerbirl, Pfaffenbirl.

9  Filzlnrke.
9  Aukatzl, Mooskatzl, Filzkatzl, Filzmaunl,
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9 . B e ise  (8 olr6ue li26r ia  pa lus tris  R.) 
Iiildet im Böhmerwald wie im Erzgebirge zum 
Teil mächtige Torflager, kommt aber heute nur 
sehr vereinzelt, und zwar besonders in Seelacken 
vor: L r  33 Sarau, ?  73 Landstraßen, R 79 
Kuschwarda, 8 42, 79 Stubenbach, L §  4 kl. 
Arbersee, Rn 10 Zwiesel, Ou 18 S t. Oswald.

10. Schlammsegge (O arsx liw osa  R.) 
hat ein ähnliches Vorkommen wie die Beise, ist 
aber häufiger: ?  25 Wallern, R 99 Buchwald, 
p 103, 108, 109 Außergefild, 8 14 Jnnergefild, 
8 25, 33, 36, 43, 59, 66, 79, 80 Stubenbach, 
0  8, 18 S t. Oswald, Rn 10 Zwiesel, L ^  4 
kleiner Arbersee. ^

11. Gletschersegge (O arsx irr iA u a  8m.) 
ist sehr selten: R 99 Buchwald, 8 33 Stuben
bach, 6lu 18 Rachelsee, L ^  4 kl. Arbersee, W  54 
Mauth, Rn 10 Zwiesel.

Von anderen Pflanzen, welche nickit auf 
Moosmoor wachsen oder auf dieses beschränkt 
find, verdienen eine besondere Erwähnung:

12. W e iß b inse  (Rb^nedospora alba V ad l)
im Gegensatz zu den Alpen im Böhmerwalde sehr 
selten und nur in niedrig gelegenen Mooren be
obachtet: 27 1, 11, 12, 13, 36, L  2, 25, L r  
20, 23, 7, 22, Rn 5, 6, 7, nach Drude in
Rn 10 großer Arbersee.

13. T a n n e n -B ä r la p p  (R^eopockium 
sela^o R.). Außer auf Gesteinsboden auch in 
folgenden M ooren: L r  2 0 -  23 Schwarzbach, 
L r  38 Stögenwald, 8 96 Stadeln.

14. S u m p f-B ä r la p p  (Rzmopockium in- 
nunclaturn L .)  auf nassem M oor oder Sand 
(letzteres in S t. Oswald): 27 34 Nenbistritz, 
L r  38 Stögenwald, R 3 Christelschlag, k  41 
Böhm.-Röhren. 8 96 Stadeln, Rn 10 gr. Arber
see, L ^  4 kl. Arbersee.

15. Kriechende W eide (8 a lix r6 p 6 n s  L .) 
nur beobachtet in 27 30, 31 Reichers, L r  1, 
2 0 -2 3  Schwarzbach, R 3 Christelschlag, ?  79 
Kuschwarda.

16. H e id e lbee r-W e ide  (8a1ixm  ̂ r t illo iä e s  
K-) ?  86, 87 Fürstenhut. nach Drude auch am 
Hang zwischen Rachel und Lüsen.

17. S u m p f p o r s t Z  (Reckum pa lustre  R.) 
in niedrig gelegenen Mooren und Wäldern, fehlt 
Alf der bayrischen Seite des Gebirges: L  1 
Böhmdorf, L  3 Julienhain, L r  37 Sarau, 
k r  13 Jrresdorf.

18. D r a c h e n wu r z 2 )  (Oalla pa lus tris  R.)
^ ^ d n io o r niedriger Lagen: 27 2 Otten-

W ag, 27 13 Gatterschlag, 27 19. 20 Sichelbach, 
A r 18 Stuben. L r  20— 23 Schwarzbach, 28 
Mamh, L §  4 Lohberg, Rn 10 Zwiesel, nach 
^endtner auch in Olu 7 S t. Oswald.

') Mottenkraut. Pfefferstaude, wilder Rosm arin.
Stanizelblume

19. Weiße Seerose (27^mpliaea alba R.) 
beobachtet in L  4 Piberschlag, L r  38 Stögen
wald, L r  20— 23 Schwarzbach.

20. S c h i lf l)  (RdratztnitLS eom m uuis 
I r in . ) .  Diese wichtigste Riedmoorpflanze ist im 
Böhmerwalde, der fast nur Moosmoore und 
Brnchnwore aufweist, sehr spärlich und in Höhen 
über 700 in kaum vorhanden. Zw ar beobachtete 
ich klägliche Reste der Pflanze in 8 21 in einer 
Seehöhe von 1125 in, dort ist sie aber klein, 
nicht blühend und die Blätter sind mit Blattläusen 
besetzt. Schilf fand sich in 27 12, 33, 36, L  2, 
7, 27, 40, L r  3, 30, R 17, 43. 49, 61, 8 21, 
L I  3, "VV 7, Ou 2, Rn 2, V  1, Lg- 3.

Die Blütenlosen des Böhmerwaldes sind 
noch zu wenig erforscht und ich habe mich mit 
ihnen viel zu wenig beschäftigt, als daß ich mir 
darüber ein Urteil erlauben dürfte.

T ie re  ö es  M o o re s . Leider war es nicht 
möglich, einen Fachmann mit den Erhebungen 
des Tierlebens im Böhmerwalde zu gewinnen. 
Namentlich der niedrigen Tierwelt nachzuspüren, 
wäre eine sehr dankbare Aufgabe. Hier möge nur 
über das Vorkommen einiger größerer Tiere be
richtet werden, soweit sie bei den Mooranfnahmen 
gesehen wurden:

R e g e n w ü r me r  kommen nur in kultivierten 
Mooren vor. Nacktschnecken wurden auf M oor 
wiederholt beobachtet, in den Moorgräben manchmal 
auch kleine Schnecken. Häufig sind A m e i s e n  
selbst in den hochgelegenen Mooren um Scheureck 
und Bürstling. S p i n n e n ,  seltener Heuschrecken 
gehören zu deu häufigsten Bewohnern der M oor
oberfläche. Mücken und A as  f l i egen werden mehr 
in niedrig gelegenen Mooren lästig. H u m m e l n  
traf ich noch um Außergefild. Käfer ,  Schmet t e r 
l i nge  und W a s s e r j u n g f r a u e n  sind nicht 
selten. I n  manchen Moorgräbcn Wallerns leben 
Krebse.  Fische finden sich nur in fließenden 
Moorwässern. Frösche sind noch in den hoch
gelegenen Mooren nicht selten (Kuschwarda, 
Ferchenhaid, Gesen). Die R i n g e l n a t t e r  traf 
ich nur einmal in dem niedrig gelegenen M oor 
Gebharz. Die K r e u z o t t e r  dagegen ist sehr 
häufig und geht hoch ins Gebirge (Jnnergefild). 
Dasselbe gilt von derEidechse (Wallern, Mader, 
Jnnergefild, Haidl). Von Vögeln wurde beob
achtet: A u e r h a h n  in den Mooren bei Fürsten
hut, Schwarzhaid, Ulrichsberg, Schlägel, noch 
häufiger sind B i r k h ü h n e r .  Mo o s s c h n e p f e n  
wurden in Brunst, W i l d e n t e n  in der See
haide, Be k as s i n en  in Schwarzhaid und Außer
gefild gesehen, sonst noch Kiebi tze und Krähen.  
Von den Säugern sind am häufigsten Rehe,  
selten Hasen.

')  Fahnrohr, Rohr.
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E inteilung  der lMoore nsch b e r anflehenden 
T o rssrk  Die Moore werden am leichtesten und 
richtigsten nach dem T orf, welcher die oberste 
Vs rn-Schicht bildet, eingeteilt in :

I. M o o s  moore.  Die oberste Torfschicht 
besteht aus Torfmoos und Wollgrasfasern.

I I .  R i e d  moore.  D ie oberste Torfschicht 
besteht zumeist aus Blättern und Wurzeln von 
Riedgräsern und Gräsern.

I I I .  B ru c h - oder  W a l d  moore.  Die 
oberste Torfschicht besteht zumeist aus W ald
resten, namentlich Holz.

Die Moosmoore besitzen eine größere Aus
dehnung und Tiefe (Zahl 202), die Bruchmoore 
sind meist klein und seicht, sie gehen von der 
Niederung bis in das Gebirge (ihre Zahl im 
Böhmerwald 364). D ie Riedmoore, vorzugsweise in 
niedere» Gegenden, sind meist durch Zuwachsen 
von Teichen und Seen entstanden und sind selten 
(29). Moosmoore gehen am Rande in Bruch
moore über und ruhen häufig auf Riedmoor auf. 
Auch Bruchmoore haben nicht selten einen Ried
moorkern.

Die Einteilung der Moore nach der chemi
schen Zusammensetzung des Torfes, nach der 
Höhenlage des Moores oder nach dem Pflanzen
bestand, alles Umstände, die zur Bezeichnung 
Hochmoor und Flachmoor (Niedermoor) führten, 
kann ich aus Gründen, welche ich in „M oore 
Salzburgs" S . 2 darlegte, nicht empfehlen.

Nach der B ild u n g ss tä tte  kann man die 
M o o r e  e i n t e i l e n :

I. M u l d e n m o o r e ,  entstanden in becken
förmigen Vertiefungen meist au Stellen früherer 
Seen. Ein sichtbarer Abfluß fehlt oder ist nach 
einer  Richtung vorhanden.

I I .  T a l  m o o r e ,  entstanden in breiten 
Täler» durch allmähliche Erhebung des Flußbettes 
und der Flnßnfer, so daß sich von dort gegen 
de» Berghang Sümpfe bildeten. Talmoore be
gleiten die Füsse, o.,ne an deren Ufer heranzu
reichen. Ein sichtbarer Abstuß fehlt.

I I I .  H a n g m v o r  e, entstanden an Hängen 
dort, ivo Quellen hervortraten oder ein starkes 
Gefälle in ein schwaches überging. Wasserabfluß, 
wenn vorhanden, in e i n e r  Richtung.

IV  K a  m m o o r  e, entstanden an deutlichen 
bis tanm merklichen Einsattlungen der Bergrücken, 
haben mindestens zwei Abflüsse nach z w e i  
verschiedenen Richtungen.

Im  Böhmerwalde sind nach der Übersicht 
258 Talmoore, 98 Kammoore, 91 Hangmoore 
und 33 Muldenmoore. Näheres über die Bildung 
und Einteilung der Moore siehe I. Band der 
Erhebungen „M oore Vorarlbergs".

E inteilung  der T o rsa rte n . Die Torfarten 
werden nach den sie vorzugsweise zusammen
setzenden Pflanzen benannt, wobei der Verrottungs

grad (Vertorfnngsgrad), der mit der Tiefenlage 
im Moore zunimmt, berücksichtigt werden muß. 
Die häufigsten Torfarten des Böhmerwaldes siiid  ̂

M o o s t o r f e .
1. J ü n g e r e r  M o o s t o r f ,  (zusammen, 

gesetzt vorzugsweise ans Weißmoos') (Torfmoos 
Lpda^num ) und Wollgrasfasern. Es fehlen 
Wurzeln und B lätter. Beim Trocknen wird 
jüngerer M oostorf hellgelb oder braun. Er saugt 
vorzüglich Wasser auf. liefert daher ausgezeichnete 
Streu. A ls  Brenntorf ist er geringwertig.

2. Ä l t e r e r  M o o s t o r f  ist wie der 
jüngere zusammengesetzt, wird aber beim Trocknen 
schwarz, ist doppelt so schwer wie der jüngere 
Moostorf, eignet sich wegen der geringen Äuf- 
sangnngsfähigkeit nicht zur Streu, liefert aber 
einen sehr guten, aschenarmeu Brenntorf. Erfindet 
sich gleich dem jüngeren in allen Moosmooren.

3. B r a u n  m o o s t o r f  (Astmoostorf, 
Hyniimtorf) besteht vorzugsweise ans Brannmoos. 
Der jüngere ist braun, der ältere oft schwarz. 
Der jüngere Braunmoostorf steht dem jüngeren 
Weißmoostorf nach, der ältere Braunmoostorf 
desgleichen dem älteren Weißmoostvrf.

II. B r u c h m o o r e  o d e r  W a l d  moore .
4. B r i i c h t o r f  oder W a l d t o r f  besteht 

aus Resten der Waldbänme und ihres Unter- 
wuchses. Er ist meist ein dunkler, krümeliger 
T orf, der leicht trocknet, einen hohen Brennwert 
hat, aber leicht zerfällt. O ft bildet er die oberste 
Schichte seichter Moore, häufig sind noch zwei 
tiefere Lagen in Moosmooren. An wasserzügigen 
Stellen derselben erreicht er manchmal eine 
Mächtigkeit bis 3 m.

5. N e i s e r t o r f  besteht ans den dünnen 
Holzstämmchen der Reiserpflanzen: Heidekraut, 
Rauschbeere. Schwarzbeere, Heidelbeere und Moos
beere. Er bildet meist die oberste Schicht der 
Moosmoore und die Zwischenlage vom älteren 
zum jüngeren Moostorf. Er gibt einen minderen 
Brenntorf.

0. R i e d t o r f e .
6. S e g g e n t o r  f l )  besteht ans Blättern 

und Wurzeln der Riedgräser und anderer Sumpf
pflanzen. Er gibt minderwertige Streu, meist 
guten, aber aschenreichen Brenntorf und (hin
länglich trocken gelegt) einen guten Kulturboden. 
E r findet sich vorzugsweise in Riedmooren, aber 
auch in den tiefsten Lagen der Moosmoore und 
vieler Bruchmoore.

7. S c h i l f t o r f  besteht aus den breiten 
Blättern, den knotenreichen Stengeln und den 
zahlreichen Faserwurzeln des Schilfs. Er kommt 
als Torfb ildner gegenwärtig im B öh m erw ald  
nicht mehr in Betracht, bildet aber häufig die

') A u-M ics, weißer M ies.
')  Segge (Orerex), mundartlich Soher, Schneidgras, 

S au re s  G ra s , F ilzg ras.
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unterste Schichte der größeren Moosmoore. Tr
ist frisch strohgelb (daher „S tro h to rf"  geheißen) 
und wird an der Luft rasch schwarz. Er gilt 
als guter Brenntorf.

8. B e i s e n t o r f  (Scheuchzeriatorf) ist ein 
Niedtorf mit weniger breiten Blättern und 
Stengeln, deren Knoten m it Haaren besetzt er
scheinen. Er spielte in früherer Zeit in manchen 
Moosmooren eine hervorragende Rolle, jetzt 
nicht mehr.

9. S p i  n d l i n  g t o r f O  ist leicht kenntlich 
an den schwarzen, glänzenden Stämmen und den 
gezähnten Blattscheiden, er spielte und spielt im 
Böhmerwalde eine sehr untergeordnete Rolle.

10. M u d d e t o r f  (Lebertors) ist eine 
formlose leberbraune oder graue Masse, die sich 
zu Beginn der Torfbildung in Teichen aus 
organischen tierischen und pflanzlichen Resten 
abgesetzt hat. Er ist nur in Niedmooren und da 
selten zu beobachten.

Näheres über die Torfarten und ihre Be
deutung in naturwissenschaftlicher, landwirtschaft
licher und technischer Beziehung siehe „M oore 
Salzburgs".

iNusbsu und B ild un g  der lSöliniecw sld- 
moore. Alle größeren Moore lassen in ihrem 
Ausbaue nach den abgelagerten Pflanzenresten 
erkennen, daß seit ihrer Entstehung ein Klim a
wechsel stattgefunden hat. Der Moorbildung 
gingen mehrere Eiszeiten voran, in welchen die 
höchsten Gebirgskämme auch des Böhmerwaldes 
vergletschert waren. Zwar schmolzen die Gletscher 
in etwa 1000 m Seehöhe und haben daselbst 
Wasserbecken, die heutigen „Hochseen" hinter
lassen, die nun vom Rande aus vernworen. Die 
Gebirgswässer haben während der Eiszeit und im 
Ansauge der ihr folgenden warmen Zeit viel 
Gebirgsschutt in die Täler geschleppt, dadurch 
die Flußbette und die Ufer erhöht, so daß zwischen 
letzteren und den Talhängen Sümpfe entstanden, 
die zur Bildung von Talmooren Veranlassung 
gegeben haben. Wo an der Moldau wie bei 
Wallern rechts und links vom heutigen Wasser
lauf Moore den Fluß begleiten, läßt sich unschwer 
heute noch die Breite der Moldau während der 
Diluvialzeit (Eiszeit) erkennen; sie ist bei Wallern 
100 -1 4 0  ra und der M oldaulauf war mehr 
geradlinig. Bezeichnend ist es nun, daß in den 
tiefsten Moosmooren auch der Gebirgskämme 
meist T o r f  a u s  S c h i l f  d i e  U n t e r l a g e  
bildet, während diese Pflanze jetzt über 700 w im 
Böhmerwalde keine geschlossenen Bestände bildet, 
die allein zur B ildung von Sch ilftorf führen 
können. Es muß das Klima nach der Eiszeit 
bedeutend wärmer geworden sein, als es heute ist.

') L y u w e tu m  heißt mundartlich im Böhmerwalde: 
8mnkraut, Kaulgras, Spindling, Katzenschweif, Fuchsschweif, 
-waffenkraut.

Über dem Schilftorf ist a l t e r  B r u c h t o r f  
vorzugsweise aus Birken und Waldkiefer, die 
nicht selten Haselnußeinschlüsse auswerft, während 
Haseln heute nirgends in Böhmen auf M oor 
anzutreffen sind. Bei den Moorbegehungen wurden 
Haselnußfunde in folgenden Mooren gemacht: 
8 10 Jnnergefild. 8 85 Stadeln, 8 108 See
wiesen, k  110 Anßergefild, U 122 Ncugebäu, 
17 21 Sichelbach. Schilf hat also nach der E is
zeit zuerst die Wasserbecken ausgefüllt, bis seine 
vertorften Reste das Wasser verdrängt hatten, so 
daß bei der weiter anhaltenden Trockenheit denr 
Wald die Möglichkeit des Gedeihens gegeben war.

Über vem älteren Bruchtorf liegt ä l t e r e r  
M o o s t o r f ,  der ein niederschlagsreiches, licht
armes d. h. nebelreiches Klima voraussetzt, so 
daß die trockenheitsliebenden und die licht
liebenden Blütenpflanzen zurückgedrängt wurden.

Dann folgte j ü n g e r e r  B r u c h t o r f ,  
größtenteils aus Latsche bestehend, mit einem 
Klima, das der Jetztzeit entspricht.

M it  der Bildung des j ü n g e r e n  M o o s 
t o r f s  kam wieder wie beim älteren ein 
feuchtes, lichtarmes Klima, worauf in der Gegen
wart eine verhältnismäßig trockene Zeit es den 
Latschen ermöglicht, die Mooroberfläche zu be
siedeln.

Dieser Mooranfbau zeigt sich besonders 
schön in den Mooren Ro 1 Schlägel, 7
Altreichenau, 9 Haidmühl, 1< 1 Böhmdorf, 
k  79 Kuschwarda, k  111 Außergefild, also fast 
in allen großen Moosmooren, deren Schichten
folge in Folge der Abtorfung beobachtet werden 
kann. Die jüngere Moostorfschicht nimmt gegen 
den Rand der Moore ab und in manchen M oos
mooren ist sie überhaupt unbedeutend, so in k  3 
Christelschlag, k  28 Wallern, 9 Bischofsreut, 
Ou 10 Spiegelau. Die Mächtigkeit der Schichten 
wechselt überhaupt in demselben M oor, wie von 
M oor zu M oor, wie auch die Feuchtigkeit aus 
örtlichen Gründen wechselt.

D ie größte M ä c h t i g k e i t  des T o r f s  
ist in den größeren Moosmooren erbohrt worden, 
so in der Filzau k  41 : 7'6 m, im Weiherfilz 
?  79: 6 ra. Über 10 m ist kein Böhmerwald
moor tief.

Häufiger als Moosmoore sind die B r u c h 
o d e r  W a l d m o o r e .  S ie  bauen sich meist auf 
Riedtorf auf und sind besonders im Neuhauser 
Bezirk vertreten, wo sie zwischen 460—690 die 
vorherrschende M oorart bilden. Die größte be
obachte Waldtorfschicht hat das M oor 8 85 
Stadeln : 3 in.

Die Zahl der R i e d  m o o r e  ist im 
Böhmerwald, wie schon hervorgehoben, sehr klein 
und auf die tiefsten Lagen beschränkt, z. B . 8 1 
Langendorf. Da Moosmoor wie Bruchmoor 
nicht selten zu unterst Riedtorf aufweist, so geht
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daraus hervor, daß es eine Zeit gab (nach der 
Eisschmelze der Eiszeit), da auch im Böhmer
walde die Niedmoore herrschend waren.

Über den Einfluß des Klimas auf die 
Moorbildung und den Aufbau der Moore handelt 
meine Abhandlung „Vergletscherung und M oor- 
bildung in Salzburg" und die volkstümliche 
Schrift „Auen und Filze des Böhmerwaldes^.

M m o o re . Aus der Übersicht der Böhmer- 
waldmoore geht hervor, daß von 490 Mooren 
82 bereits zur Torfgewinnung verwendet werden. 
Eine weit größere Zahl ist durch Holzentnahme 
und Urbarmachung nicht mehr im ursprünglichen 
Zustande, doch ist noch immer die Zahl und das 
Ausmaß der Ödungen groß: 183, durchwegs 
Moosmoore, in einer Ausdehnung von 2559 8 da.

Da mit der Bevölkerungszunahme immer 
mehr Moore dem Menschen dienstbar gemacht 
werden, ist es dringend notwendig, daß bezeichnende 
Moore in ihrem ursprünglichen Zustande erhalten 
bleiben, um der Nachwelt als N a t u r d e n k 
m ä l e r  den früheren Zustand vor Augen zu führen.

Alle Moosmoore m it unversehrtem Latschen
bestand eignen sich dazu, denn sie sind Zeugen 
eines älteren Pflanzenbestandes als selbst der 
Luckenurwald am Kubani. Die mit Latschen 
bewachsenen Moosmoore des Böhmerwaldes 
bilden derzeit in den ausgedehnten Fichtenbe
ständen zahlreiche Inseln. Der Umstand, daß in 
den höheren Alpen die Latsche nur auf Gesteins- 
boden und in niedrigen Lagen nur auf Moor 
vorkommt, gibt uns einen Fingerzeig zur Erklärung 
dieser Eigentümlichkeit. I n  niederschlagsreicher, 
nebeliger Zeit, als sich älterer und jüngerer 
M oostorf bildeten und Blütenpflanzen, die mehr

IV. M oore In lanü- uuü fi
Nach der Übersicht sind von den 490 

Mooren des Böhmerwaldes 249 teilweise (selten 
ganz) in Wiesen verwandelt, 217 Mooranteile 
sind Wald und nur 7 Äcker wurden zur Zeit der 
Aufnahme vorgefunden.

1. E n tw ässerung .
Jeder land- und forstwirtschaftlichen Ver

wertung muß Entwässerung vorausgehen. Selbe 
ist bei Kammooren sehr leicht, bei Hangmooren 
leicht und bei Mulden- und Talmooren oft 
schwierig. Die Entwässerung durch offene Gräben 
geschieht im Böhmerwalde meist ziemlich planlos, 
indem ganz ohne Rücksicht auf die Ursache der 
Versumpfung das Wasser, wo es sich sammelt, 
in kleinen, seichten Gräben abgeleitet wird, die 
regellos verlaufen und so in einander münden, 
daß die Mooroberfläche in zahlreiche, unregel
mäßige Stücke zerfällt.

Die B e w ä s s e r u n g  der Moore gehört zu

Licht brauchen, znrückgedrängt w urden, konnten 
in den M oo stun d ren  (die heute nur auf qanr 
kleine bäum- uud strauchlose M oospfützen be
schränkt sind) die Latschen n u r auf Gesteinsboden 
der M oorum gebung gedeihen und die Fichten 
wurden, wie w ir es in den A lpen noch sehen 
in niedrigere Lagen verdrängt. Beim  M ilder
werden des K lim as w anderte die Fichte höher 
in das Gebirge und überw uchs auf Gesteins
boden die niedrigere und langsam er wachsende 
Latsche, daß sie au s  Lichtmangel auf Gesteins
boden abstarb und n u r noch auf den indessen aus- 
getrockneten M oossüm pfen gedeihen konnte, wohin 
ihr die Fichte wegen der seichten Bew urzelung und 
der höheren Bodenansprüche nicht folgen konnte.

W enn u ns der Anblick des Fichtenurw aldes 
deswegen reizt, weil er u ns ein B ild  des 
Pflanzenbestandes im B öhm erw ald vor der Zeit 
der U rbarm achung zeigt, so muß uns der 
Latschenbestand der M oosm oore noch anziehender 
erscheinen, da er ein Z euge einer viel älteren 
Z eit ist, in welcher die Fichtrnwaldgrenze viel 
tiefer lag a ls  jetzt und der B öhm erw ald  Vorzugs- 
weise ein Latschenbestand w ar, in welchem sich 
M oostundren  ausbreiteten, wie jetzt im nördlichen 
S ib irien .

E r h a l t u n g s w e r t  erscheinen namentlich 
die noch dem Urzustände nahen Moore mit Zwerg
birke: k  87 Fürstenhut, 8 21, 29, 51, 59 Stuben
bach; die Kammoore mit Rasenbinse L r  76, 77 
Neuofen; Moore m it Sumpfporst L r  13 Jrres- 
dorf; die Moore mit Seelacken k  73 Landstraßen, 
8 36, 42, 66 Stubenbach; die Moore mit schönen 
Latschenbeständen L r  61 Neuofen, Ou 17 Klingen
brunn; ferner alle Moore an den Hochseen, 
namentlich 4 Kleiner Arbersee.

den Seltenheiten, die älteste ist wohl jene von 
Kaltenbach k  118 (1 8 6 9 -1 8 7 3 ). Sonst wurde 
sie noch beobachtet in ü  114 Kaltenbach, k  55 
Obermoldau, L r  37 Stögenwald und verhältnis
mäßig häufig auf der bayrischen Seite, weil dort 
viel mehr Wasser zur Verfügung steht, als auf 
der böhmischen Seite.

Die g e d e c k t e n G r ä b e n  werden in seichten 
Mooren oft m it H ilfe von Steinen hergestellt, 
„Gstocken" (Steindrainagen), die sehr viel Steine 
und Arbeit erfordern und sich doch leicht verlegen. 
I n  neuester Zeit werden namentlich bei Gründung 
von Wassergenossenschaften Drainagen mit Ton
röhren bevorzugt, die im Böhmerwald nirgends 
erzeugt werden, daher teuer sind, wie denn auch 
ihre Legung nur von geübten Arbeitern vorge
nommen werden kann. Bemerkt sei, daß in tief
gründigen Mooren Röhrendrainage nur mit 
Schwartenunterlage anwendbar ist. Über die
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Entwässerung der Moore habe ich meine E r
fahrungen im 11. Jahresbericht der M oorkultur
station ausführlich besprochen. Hier mögen kurz 
nur die bei der Entwässerung gemachten F e h l e r
ausgezählt werden:

1. Es wird nicht der Ursache der Ver
sumpfung nachgeforscht, sondern die Folgen werden 
zu bekämpfen gesucht.

s) Auf unebnem M oor darf das Wasser nicht 
aus den Vertiefungen bloß abgeleitet werden, 
sondern die Mooroberfläche ist einzuebnen. 
Buckeln auf M oor sind meist durch Quellen 
verursacht, die bloßgelegt und durch Drainage 
in die nächsten Gräben abzuleiten sind, 
worauf der T orf der Moorbuckeln zum E in
ebnen zu verwenden ist. 

b) I n  Mulden sind Entwässerungsgräben in der 
Richtung des Gefälles ziemlich unwirksam, 
hier sind tiefe Stirngräben quer an den 
Hängen angezeigt, die das zufließende Wasser 
abfangen. Das Gleiche gilt bei Versumpfung 
unterhalb eines Teichdamms, 

e) Neben Flüssen verlaufende Moore sind durch 
einen Hauptgraben gleichlaufend mit dem 
Fluß zu entwässern, der in eine tiefer ge
legenen Stelle des Flusses abzuleiten ist. 

ä) Durch Wehre verursachte Versumpfung er
fordert eine Ableitung des Wassers in das 
Unterwasser des Stauwerks.
2. Krumme, seichte Gräben, die wegen der 

Stoßkraft des Wassers und des leichten Z u 
wachsens bald verfallen, sind in viel größerer 
Zahl nötig als tiefe Gräben, deren Entfernung in 
den meisten Füllen 20 rn sein kann. Die unter 
sehr spitzen Winkeln mündenden offenen Gräben 
begünstigen die zerstörende Wirkung des Frostes. 
Ein ungleichmäßiges Grabennetz erschwert die 
Düngung und Bewirtschaftung.

3. M a n g e l h a f t e  A u s f ü h r u n g  d e r  
G r ä b e n .  Häufig wird der Grabenaushub statt 
in unterbrochenen Haufen als zusammenhängender 
Kamm neben dem Graben liegen gelassen oder 
neben dem Graben eingeebnet, wodurch die Ent
wässerung gehemmt, im ersteren Falle sogar 
unterbunden wird. Manchmal werden Gräben 
richtig hergestellt, aber weiter nicht gepflegt. Bei 
starkem Gefälle wird die Grabensohle oft nicht 
durch Schwartenwände gesichert, was bei teil
weise in den Mooruntergrund einschneidenden 
Gräben schlimme Folgen hat.

4 Überfahrtsstellen über Moorgräben fehlen 
oft oder werden von Fa ll zu F a ll durch eingelegte 
Stangen, Rasen und dgl. unvollkommen hergestellt, 
was ebenfalls zum Verfall der Gräben führt.

, 5. Bei Bewässerung erhalten die Rieselrinnen 
weist zu starkes Gefälle, so daß das Wasser nicht 
längs der ganzen Grabenkante, sondern nur an 
einzelnen Grabenausschnitten überfließt. D ie Be

wässerung geschieht häufig m it Schneewasser 
zeitlich im Frühjahr, wodurch gu'e Futterpflanzen 
grobstengeligen Unkräutern platzmachen. Auf Hang
moor läßt sich Bürstling (I^aräiis 8triota) durch 
starkes Bewässern vertreiben, was namentlich auf 
bayrischer Seite üblich ist, auf böhmischer Seite 
sah ich sie in k  114 Planie.

6. I n  Bezug auf gedeckte Gräbcu ist zu 
empfehlen, statt der üblichen Steindrainage 
Stangendrainage zu wählen. I n  die Grabensohle 
kommen von 1 na zu 1 rn Querprügel (30— 40 ein 
lang), darüber je 2 armdicke Stangen, dann 
wieder Querprügel, die aber nicht über die unteren 
zu liegen kommen sollen, dann wieder 2 Stangen 
und hierauf umgekehrte Nasen und Grabenaushub. 
Sollen alte, offene Gräben zugemacht werden, 
verwendet man Faschinendraiuage, „Greiset- 
gstocken" (?  57 Kuschwarda). Zu  dem Behufe 
werden aus Knieholz, Sträuchern und Baum- 
ästen Bündel von 1 m Länge und 30 ern 
Durchmesser in /die Grabensohle gelegt nnd mit 
T o rf zugedecktV

7. Größere Moore sollten nicht, wie vielfach 
geschieht, ohne P lan eines Sachverständigen ent
wässert werden. Gehört das M oor mehreren 
Besitzern, ist die Gründung einer Wassergenossen
schaft unerläßlich und schon deshalb zu empfehlen, 
weil von Staat und Land offene Gräben, die 
als Bäche aufgefaßt werden können. 6()o/<, S taats
und Landesunterstützung erhalten und Drainagen 
40Vg. I n  beiden Fällen ist ein P lan seitens 
eines staatlich anerkannten Ingenieurs G rund
bedingung.

2. Soöelibegrbeiklm g.
S o ll ein M o o s m o o r  in Ku ltur gebracht 

werden, so werden vor allem die Latschen ab
gehackt und die Reiserpflanzen (Heide, Rausch
beere usw.) auf irgend eine Weise entfernt. Dann 
werden beim Einebnen der F lu r  die Unkrautraseu 
(von Binse, Wollgras, Seggen) umgekehrt oder 
aber ausgehackt und kompostiert bezw. zum Aus
füllen von Torflöchern verwendet. I n  manchen 
Gegenden werden die Unkrautrasen getrocknet 
und verbrannt, worauf die Asche als Dünger 
verwendet wird (in k  8 Oberhaid). Die jung
fräulichen Moosmoore enthalten keine einzige 
Futterpflanze, höchstens einige Streugräser. Es 
muß daher der gesamte Pflanzenwuchs der Ober
fläche beseitigt werden. Außer den Holzstöcken der 
Latsche muß alles nahe der Mooroberfläche in 
T o rf eingebettete Holz entfernt werden, weil es 
sonst die Bodenbearbeitung namentlich mit Pflug 
und Egge hindert, sowie das Mähen erschwert.

Z u r Beseitigung der Reiserpflanzen greift 
man vielfach z. B. in Wallern, Stögenwald zum 
B r e n n e n  der Mooroverfläche, nachdem durch 
Randgräben einem Weitergreifen des Feuers 
vorgebeugt worden ist. Der Pflanzenwuchs an
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den Nandgräben, gegen welche das Feuer fo rt
schreiten soll, wird zu diesem Behuf auf mindestens 
1 ua Breite vollständig entfernt und in die ab
zubrennende F lu r geschafft. Grenzt Wald an. 
wird das Feuer nur bei starkem Wind, der vom 
Wald kommt, gelegt und mit besonderer Vorsicht 
über die ganze F lu r geleitet. Das Abbrennen 
der Reiser empfiehlt sich, weil sie schwer verrotten 
und der Bearbeitung des Bodens große Hinder
nisse entgegensetzen, verbrannt aber düngend wirken. 
Nach dem oberflächlichen Einebnen wird der 
Boden behackt und der lockernden Frostwickung 
des Winters ausgesetzt. Je tiefer die Boden
bearbeitung, um so günstiger ist dies für den 
folgenden Pflanzenwuchs.

Wie die Moosmoore werden auch die Bruch
oder W a l d m o o r e  behandelt, nur erfordern sie 
weit mehr Arbeit, weil viel Holz aus der obersten 
Moorschicht entfernt werden muß.

Die R i e d m o o r e  geben meist Sum pf
wiesen mit Vorwiegen von Sauergräsern und 
besitzen eine dichte, tiefwurzelnde Rasennarbe, die 
am besten durch Umbruch und Neubesamung in 
eine gute Wiesennarbe zu verwandeln ist, was 
aber höchst ausnahmsweise geschieht.

Das E i n e ö n e n  der Moorfluren wird 
vielfach vernachlässigt, ist aber für die Ergiebigkeit 
der Wiesen von größter Wichtigkeit. Dazu gehört 
Beseitigung der Ämeisenhügel und überwachsenen 
Maulwurfshaufen, die beide sehr leicht auseinander 
zu werfen sind. Das Wegräumen von Holzstöcken 
erfordert hingegen sehr viel Mühe, läßt sich aber 
nicht umgehen.

Z u r Bodenbearbeitung begnügt man sich im 
Böhmerwalde mit den gewöhnlichen, auch auf 
Gesteinsboden verwendbaren Geräten: Hauen, 
Spaten. Schaufeln, Rechen, Rodehacken (Krampen), 
Holzhacken, Egge und Pflug. Walzen sind nicht 
immer vorhanden. Nicht verwendet werden 
folgende fü r Moorböden sehr wertvolle Geräte 
und Maschinen: Plaggenhaue, Scheibenegge, Erd
schaufel oder M ultb re tt und Pferdeholzschuhe. 
Über Bodenbearbeitung handelt der 12. Jahres
bericht der Moorkulturstation Sebastiansberg.

3. D üngung .
Nach der Bearbeitung des Bodens wird ge

wöhnlich stark mit M ist gedüngt und Hafer 
angebaut, worauf sich nach der Ernte Wiesen
pflanzen aus naher und weiter Umgebung von 
selbst ansiedeln.

Im  Böhmerwalde wurden bis in die neueste 
Zeit vorzugsweise M is t  u n d  J a u c h e  als 
Düngemittel verwendet und namentlich mit Jauche 
große Erfolge erzielt. Der M ist ist zwar ver
hältnismäßig arm an Pflanzennährstoffen, dagegen 
nicht so einseitig zusammengesetzt wie ein einzelnes 
Knnstdüngemittel. E r zeichnet sich überdies durch 
den Gehalt einer großen Zahl von Kleinwesen

(Bakterien) aus, erwärmt den Boden und bringt 
Leben in ihn, was namentlich bei Moosmoor 
mit fast unzersetztem T orf wichtig ist. Auf Wiesen 
wirkt Jauche ähnlich wie Salpeter. Eine, wenn 
auch nur einmal mit tierischem Dünger versehene 
F lu r, zeichnet sich vor jener, die von Anfang an 
nur Kunstdünger erhalten hatte, durch frisches 
Grün und gleichmäßigen Wuchs aus, kurz zeigt 
die Wirkung, die auch die Im pfung mit Boden
bakterien hervorbringt. Leider läßt die Mistbe
handlung im Böhmerwald viel zu wünschen übrig 
und ordentliche Jauchegruben sind in vielen O rt
schaften unbekannte Dinge, so daß bei jedem 
Regen aus den Dörfern große Mengen Jauche 
in die Bäche gehen. Überschwemmen dann diese 
die Wiesen, die allerdings meist anderen Leuten 
gehören, so ist die Wirkung, was Menge und 
Güte des erzielten Futters anbelangt, eine vor- 
zügliche. Jedenfalls ist der Ausspruch eines 
Wallerers richtig: „S e it die höllische Mistbrüh
truhe erfunden ist (also das Bachwasser nicht 
mehr viel Jauche führt), w ill in meiner Au 
nichts mehr wachsen!"

M i n e r a l b o d e n  (Straßenabraum, Teich- 
und Grabenaushub, Ackererde) dient, seit es 
Moorwiesen gibt, als vorzügliches Bodenver
besserungsmittel. Auch hier spielen die mit der 
Erde aufgebrachten Kleinwesen (Bakterien), die 
Leben in das tote M oor bringen, eine Hauptrolle. 
Vorzügliche, mit Erde überkarrte Wiesen sah ich 
unter anderen in Wihorschen ?  3 und Kuschwarda 
k  79, 80.

Noch besser wirkt M e n g e d ü n g e r  (Kom
post), namentlich, wenn derselbe aus Erde mit 
gebranntem Kalk, oder aus Erde mit Abortmassen 
oder M ist hergestellt wird. Am dankbarsten für 
diesen Dünger sind vermooste Wiesen. O ft glaubt 
man mit H ilfe  der Ketteneggen allein, die meist 
„Mooseggen" genannt werden, dem Moose 
Herr zu werden. Das ist aber ohne Düngung 
keineswegs der Fall. Das Moos wächst infolge 
Nährstoffmangel und Überfluß an Feuchtigkeit, es 
läßt sich also nur vertilgen durch Entwässerung, 
Erdauffuhr und Düngung.

K a l k  wird leider im Böhmerwalde bisher 
äußerst selten gegeben, da er wegen der weiten 
Zufuhr teuer ist. Bei Urbarmachung der Moore 
sollte er wenigstens im ersten Jahr ausgiebig 
Verwendung finden. Kalk dient nicht nur zur 
Ernährung der Pflanze, sondern befördert auch 
die Verrottung (Zersetzung) des Torfs. Sehr 
wichtig ist der gebrannte Kalk zur Kompostierung 
von Unkrautrasen, namentlich des Wollgrases, 
(Kälberstöck), Binsen und Seggen. Durch seine 
Einwirkung zerfallen innerhalb kurzer Zeit die 
Rasen in Kulturerde.

Von den angewandten Kunstdüngemitteln er
freut sich mit Recht des besten Rufes die T h o m a s -
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schlacke, die namentlich den Kleepflanzen auf
hilft. Die Wirkung beruht ebensosehr an dem 
G ehalt an Phosphorsäure wie an Kalk.

Sehr seltene Verwendung auf M oor finden 
die Kalisalze bezw. der Kainit, der bekanntlich 
in Norddeutschland mit Vorte il in großen Mengen 
bei Moorkulturen Anwendung findet Wegen des 
Kalireichtums im Grundgestein ist im Böhmer- 
wald nicht nur das M oor, sondern auch das 
Moorwasfer kalireicher als in ' Norddeutschland, 
man langt daher mit einer viel geringeren K a li
gabe aus. M an sollte übrigens wegen des leichteren 
Streuens Thomasmehl stets in Mischung mit 
Kainit anwenden.

A ls  S t i c k s t o f f d ü n g e r  kam bisher S a l
peter zur Moordüngung kaum in Anwendung. 
Kaltstickstoff und schwefelsaures Ammoniak eignen 
sich überhaupt fü r Moosmoore nicht. M an be
schränkte sich bisher auf M ist und Jauche. Ohne 
Stickstoff lassen sich die Moosmoore der höheren 
Lagen, deren T o rf fast unzersetzt ist, nicht 
kultivieren. Je niedriger die Moorgegenden liegen, 
um so verwitterter ist der Torf, dessen Stielstoff
düngung gespart werden kann. Bei Riedmooren 
der wärmsten Lagen braucht Stickstoff nur selten 
gegeben zu werden. Nicht nötig ist Stick- 
stoffdüugung bei Hülsengewächsen, zu denen auch 
die Kleearten gehören, indem die Wurzelbakterien 
den Stickstoff der Luft aufzunehmen vermögen. 
Beim erstmaligem Anbau der Hülsengewächse 
sind allerdings die Samen mit den entsprechenden 
Bakterien zu impfen, oder es ist Jmpferde auf
zubringen.

Gr üudüngungs v e r f uc he  wurden meines 
Wissens im Böhmerwalde nicht angestellt. Nach 
meinen Versuchen im Erzgebirge ist Gründüngung 
in höheren Lagen nicht zu empfehlen, weil die 
erzeugte Pflanzenmasfe z. B. der Wolfsbohne 
in Folge von zu wenig Licht und Wärme klein 
ist und weil zur Entwicklung nicht (wie in der 
Niederung) eine kurze Zeit, sondern ein Jahr 
erforderlich ist.

Fehler, die bei der Düngung gemacht 
werden, sind:

1. Bei Beginn der K u ltu r wird zu schwach 
gedüngt, die besten Futterpflanzen können sich 
nicht recht entwickeln, weshalb die anspruchslosen 
(d. h. die minderwertigen) Pflanzen vorwiegen 
und vorwiegend bleiben.

2. M it  der Düngung wird oft mehrere 
Jahre ausgesetzt. Dann verschwinden die Pflanzen 
mit größerem Nährstoffbedürfnis immer mehr 
und der Ertrag w ird der Menge und Güte nach 
so gering, daß aufs neue der kostspielige Um
bruch und die noch kostspieligere Besamung 
vorgenommen werden muß. Es soll alljährlich, 
wenn auch nur schwach, gedüngt werden u. zw. 
fft mit der Düngung zu wechseln z. B. im ersten

Jahr eine starke Düngung mit Kainit und Thomas
mehl, im 2. Jahr M ist oder Jauche, im 3. Jahr 
Thomasmehl, im 4. Jahr Mengedünger, im 
5. Jahr wieder Kainit mit Thomasmehl.

3. Es w ird zu einseitig gedüngt, so daß 
oft trotz starker Düugermengeu wegen unzu
reichender Menge eines Nährstoffs die anderen 
nicht zur Wirkung kommen.

Kein Boden ist fü r Düngung so dankbar 
wie Moorboden, aber keiner verträgt Dünger
mangel weniger wie er. Eine auf Moosmoor 
in Sebastiansberg von m ir angelegte schöne 
Wiese wurde 10 Jahre nicht gedüngt und zeigte 
nach dieser Zeit den Pflanzenbestand des Ur- 
moores. Fast alle Futterpflanzen waren ver
schwunden. Über die Moordüngnng handelt aus
führlich der 13. Jahresbericht der M oorkultur
station Sebastiansberg.

4. W esen und W eiden sus ilvoor.
Wie bereits erwähnt, wird bei der ersten 

Ku ltur eines Moores im Böhmerwald allgemein 
nach starker Mistdüngung als erste Frucht 
Hafer gebaut und nach der Ernte es dem Zufa ll 
überlasten, welche Wiesenpflanzen sich aus der 
Umgebung ansiedeln.

Manchmal w ird unrichtiger Weise in das 
urbar gemachte Land Getreideausputz gestreut, 
der fast ausschließlich aus Unkräutern besteht. 
Nicht viel besser sind die Heublumen, hingegen 
ist die Ansaat einer regelrechten Samenmischung 
zu empfehlen, wie sie leider erst wenig Land
wirte verwenden. Ich  fand in Wihorschen k  3 
von einem Landwirt Notklee, Schwedeuklee und 
Timothe gesät, ein Kleegras, das ausgezeichnet 
gedieh. Uber die Besamung der Moorwiesen 
enthält mein Buch „Wiesen der Randgebirge 
Böhmens" unter anderen Mischungen nachfolgende 
fü r eine Dauerwiese über 700 m, bezogen auf 
1 d a :

Schwedenklee 1 dss, Weißklee 1 Schoten
klee 1 Timothe 4 Fioringras 2 dK, 
Wiesenrispe 2Vz Wiesen-Fuchsschwanz 2 
Rotschwingel ö'/g Wiesen-Schwingel 9 KZ-, 
Goldhafer 1 dg-, Knäulgras 5 KZ'.

Die Saat erfolgt im Frühjar nach vor
herigem Eggen und nachherigem Anwalzen.

Futterwiesen, die vorzugswei se von Un
kräutern besetzt sind (z. B . Bürstling, Binsen, 
Seggen), kann man durch Düngung nicht auf
helfen. sie müssen im Herbst umgebrochen, im 
Frühjahr gedüngt, geeggt und besamt werden. 
S ind nur einige Stellen der Wiese schlecht, ist 
daselbst mit dem Rasenbeil die Mooroberfläche 
in viereckige Stücke zu teilen, die abgehobenen 
Rasen („Wasen") umzulegen, zu düngen und zu 
besäen. Was die Pflege der Wiesen, namentlich 
die Entfernung der Unkräuter anbelangt, so bleibt
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viel zu wünschen übrig und mag in meinem 
Wiesenbuche nachgelesen werden

M o o r w e i d e n  sind im Böhmerwald nur auf 
seichtem M oor angezeigt, und erfordern eine 
durch Zäune hergestellte Schlageinteilung, wie 
sie gegenwärtig meist nicht besteht. Nach der 
Beweidung jedes Schlags wären die Kuhfladen 
auseinanderzurechen und die Weide mit einer 
schweren Walze zu überfahren, um die Fußtritte 
der Tiere einzuebnen. Da auch dies bei den 
bestehenden Moorweiden nicht geschieht, schauen 
sie elend ans.

S t r e uw i es e n .  Wenn auf M oor vorwiegend 
Sauergräser wachsen, was bei Riedmoor und 
abgetorftem Moorgruud häufig der F a ll ist, kann 
die Ernte in der Regel nur als Streu, ausnahms
weise als Pferdeheu verwendet werden. Derartige 
Streuwiesen geben in niederen Lagen einen 
ziemlichen Ertrag und brauchen nicht entwässert, 
nicht gedüngt und erst im Spätherbst gemäht 
zu werden. Aus Futterwiesen entstehen S treu
wiesen, wenn im Frühjahr mit Schneewasser 
überschwänglich bewässert wird, so in ?  47 
Pumperle. Schlecht gehaltene Futterwiesen, die 
nie gedüngt werden, gehen gegen den W illen der 
Besitzer in Streuwiesen über (siehe V  1 Dobern- 
wiesen). Die Anlage von Streuwiesen in höheren 
Lagen ist nach meinen Erfahrungen nicht anzu
raten, da die erzeugte Streumasse zu gering ist.

Z. Ocker und M r le n .
Die Zahl der Acker und Gärten auf M oor 

ist verschwindend klein. Hafer wird allerdings 
allgemein als erste Frucht auf urbar zu machendem 
M oor gebaut, sonst aber nur ausnahmsweise. 
Alle Mooräcker und Gärten liegen unter 800 w , 
also niedriger als der Anbau von Wurzelfrüchten 
und Getreide sonst geht. Im merhin gedeihen 
Kraut und Rüben noch in Kuschwarda k  79 
und Kirchschlag L r  1, 2. Ebenso Hafer und Korn, 
selbst Flachs. Kartoffeln werden namentlich in 
den niedrigstgelegenen Mooren bei Gratzen in 
L  3 gebaut u. zw. ohne zu mißraten sogar auf 
derselben F lu r  viele Jahre hintereinander, selbst
verständlich nur bei alljährlicher Mistdüngung. 
I n  höheren Lagen traf ich sie noch in Friedrichs
au L n  1, 2 in 750 rn.

I n  den kleinen Gärten niedrig gelegener 
Moore kommen bei starker Mistdüngung nahezu 
alle landesüblichen Gemüse und Gartenpflanzen, 
selbst Apfel und Zwetschken, noch fort, so in 
Julienhain L  3 bei einer Meereshöhe von 455 w . 
Über den Einfluß des Klimas auf die verschiedenen 
Kulturpflanzen handelt der 10. Jahresbericht der 
Moorkulturstation Sebastiansberg 1908. Hier 
sei nur bemerkt, daß bei zusagendem Klima fast 
alle Pflanzen, die auf Gesteinsboden wachsen, 
auch auf M oor fortkommen, aber etwas später

reifen, da der Moorboden wegen des größeren 
Wassergehaltes kälter ist.

H. W M  sus M oor.
Bäume mit gesundem Wuchs („gewachstes 

Holz") kommen nur an den Rändern der Moos
moore und an wasserzügigen Stellen, ferner auf 
Bruchmoor und entwässertem Riedmoor vor. 
Auf Moosmoor m it über 1 w  mächtigem Moos
torf läßt sich durch Entwässerung allein kein 
lebensfähiger Wald schaffen, mindestens ist unter- 
wenig zusagenden Verhältnissen der Waldbau 
nicht lohnend:

I .  weil die Kosten der Aufforstung unver
hältnismäßig groß sind,

2. weil das Gedeihen der Bäume unsicher 
ist und darum Nachbesserungen kostspielig werden,

3. weil in schlechtwüchsigem Wald Geziefer 
und Unkräuter begünstigt werden,

4. weil das erzielte Holz an Menge und 
Güte zurücksteht.

Fingerzeige, daß die Bewaldung möglich ist, 
geben:

1. an Moorgräben wilo wachsende Bäume,
2. geringe Mächtigkeit des Torfs,
3. ein nährstoffreicher Unterwuchs. Am 

günstigsten sind Gräser, weniger günstig Beeren
kräuter, dann Heidekraut, und am ungünstigsten 
Moose. Noch einige Beispiele: in der Nuben- 
haider Au k  43 stehen schöne Fichten auf Moor, 
das durch 2 m tiefe, 20 m  von einander ent
fernte Gräben entwässert ist; im Kessel in Unter
lichtbuchet k  68 sind wegen des starken Gefälles 
und der vorzüglichen Entwässerung noch Fichten 
auf 3 na tiefem M oor, hingegen ist in Schwarz
haid k  22 die Fichte verbuttet, desgleichen in 
Deutsch Bernschlag IÜ 29 trotz der I  V? na tiefen 
Gräben. N ich t riese lnde , n u r  stockende 
Nässe schadet.

Was die Anlegung von Wald auf Moor 
anbelangt, so hat sich überall Rasenhüge l 
p f l a n z u n g  bewährt, so in L r  76, 77 Neu
ofen, k  74 Landstraßen, k  87 Fürstenhut. In  
letzterem M oor kostete die Hügelpflanzung vor 
1900 für 1 da 40—HO fl. Die Rasen wurden 
umgelegt, in der M itte  mit Erde gefüllt und die 
eingesetzten jungen Pflanzen mit Rasen umlagert.

Je mehr die jungen Pflanzen dem Frost 
ausgesetzt sind, um so höher müssen die Pflanz
hügel sein. I n  Frostlöchern darf auf Moor 
(wie auf Mineralboden) kein Kahlschlag angelegt, 
werden, sondern es muß unter stehenbleibenden 
Schutzbäumen Jungholz gepflanzt werden, das 
erst über 1 nr hoch sein muß, bevor die Schutz- 
bäume gefällt werden dürfen. Ohne Schutzbäume 
erfrieren die jungen Triebe der Fichten alljährlich, 
erst bei einer Höhe von etwa 1 iri kommen sie 
in der Regel aus dem Frostnebel heraus und
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wachsen dann schnell. Auf tiefliegendem, trockenem 
Moor ist die Waldkiefer herrschend, in feuchteren, 
höheren Lagen die Fichte, in nassen Mooren die 
Latsche. Die Birke ist in allen Moorwäldern 
eingesprengt, die Schwarzerle nur in sumpfigem 
Moor der Niederung.

Feh l e r  bei der Aufforstung sind:

1. Es wird auf die Lebensbedingungen der 
Pflanzen zu wenig Rücksicht genommen;

2. es wird Waldbau unter wenig zusagen
den Verhältnissen versucht;

3. eS mangelt an nötiger Pflege.
Über Wald auf M oor handelt ausführlich 

der 10. Jahresbericht der Moorkulmrstation 
Sebastiansberg 1908.

V. M oor ln technischer Sesiehuno.
1. M to rsu n g sp lem .
Die Abtorfung wird meist planlos vorge

nommen. Bei kleinen, seichten Mooren wäre nur 
darauf zu sehen, daß sie gut entwässert sind und 
daß die Abtorfung von der Süd- oder Ostseite 
aus längs einer geraden Stichkante erfolgt, worauf 
jedes Jahr der abgetorfte M oorte il einzuebnen 
wäre. Der genannte Vorgang wird aber selten 
eingehalten, so daß schließlich die abgetorfte F lu r 
als „Sa ige" (Pfütze) zurückbleibt. Noch schlimmer 
sieht es nach Abtorfung eines größeren Moores 
aus, wenn selbes mehreren Besitzern gehört, wobei 
jeder nach eigenem Gutdünken vorgeht. Die ge
meinsame, zweckmäßige Abwässerung fehlt, so daß 
meist nur der oberflächliche, minderwertige T orf 
gewonnen werden kann, kein geeigneter Trocken
platz da ist und zum Schluß auch die Zuwegung 
zum Stiche fehlt. Es hinterbleibt eine Wüstenei, 
die später einzuebnen mehr kosten würde, als ein 
gleich großes Stück besten Gesteinsbodens wert 
ist. Abschreckende Beispiele liefern nebst vielen 
anderen die Moore L r  26, ?  108.

Eine regelrechte Abtorfung eines größeren 
Moores ist nur nach vorangegangenem Nivelle
ment und Bohrungen seitens eines Sachver
ständigen möglich. Die Hanptentwüsserungsgräben 
durchschneiden dann das M oor an den tiefsten 
Stellen des Untergrundes und Entwässerung und 
Zuwegung sind fü r das ganze M oor ein für 
allemal festgelegt. Von den Großgrundbesitzern 
wurde zwar ein Nivellement der Mooroberfläche 
meist veranlaßt, aber keine Bohrungen, bzw. 
keine mit geeigneten Bohrern vorgenommen, so 
daß schließlich das M oor nicht bis zur vollen 
Tiefe entwässert, also auch nicht zur Gänze ab- 
getorft werden konnte. Aus demselben Grunde 
blieb dann der Mooruntergrund nicht als K u ltu r
boden zurück, was bei jeder Abtorfung anzustreben 
ist- Meist w ird auch nicht hinlänglich für die 
Zuwegung gesorgt, die ebenso wichtig ist wie die 
Entwässerung, die beide einander nicht behindern 
dürfen. Durch planlose Abtorfung sind viele 
Moore ganz entwertet worden. Ich habe in der 
Dslerr. Moorzeitschrist 11. Jg. S . 38 angegeben, 
üws beim Anbau und Abbau der Moore zu be
rücksichtigen ist.

2. lScenlilorsgewisiliusig.
Bevor an das Torfstechen gegangen werden 

kann, muß alles Holz und Gestrüpp von der 
Mooroberfläche beseitigt und der Boden grob 
eingeebnet werden. Ein uneingeebnetes M oor 
erschwert die Beförderung, das Auslegen des 
Torfs, sowie die Ausstellung von Trockenvor
richtungen. Sollte Wald um das M oor einen 
Windmantel bilden, ist es angezeigt, wenigstens 
den Waldsaum wegzuräumen, weil die T o rf
trocknung größtenteils durch den Wind geschieht. 
Ferner ist mindestens 1 Jahr vor Torfstichbeginn 
das M oor zu entwässern, damit es hinlänglich 
sacken, d. h. sich setzen kann, denn unentwässertes 
M oor abzutorfen, ist nicht nur schwierig, sondern 
auch unwirtschaftlich. Hat z. B . unentwässertes 
M oor 91'V„ Wasser, so sind darin 9°/, brenn
bare Stoffe. Durch die Entwässerung sackt das 
M oor und hat dann meist nur 88°/g Wasser, 
also 12"/(, brennbare Stoffe. I n  dem in gleicher 
Ziegelgröße gestochenen T o rf ist demgemäß bei 
derselben Arbeit im entwässerten M oor um ^  
mehr Brennstoff, als im unentwässerten.

Der Tor fschacht  soll im tiefgründigen 
M oor nicht zu seicht, aber auch nicht über 1'5 m 
tief sein, weil im ersteren Falle der Stich bei 
derselben Torfsörderung eine zu große Ausdehnung 
erlangt, was die Arbeit vermehrt, im anderen 
F a ll aber tiefe Stiche Klüfte im M oor (in etwa 
1 in  Entfernung von der Stichkante) hervor
rufen, wodurch viel Abraum entsteht.

Die S tich  kante muß mindestens nach Be
endigung des Stechens eine Gerade sein, weil 
sonst der Frost die Torfwand stark lockert und 
den Torfabfall vermehrt. Die Stichwand muß 
ferner nach oben etwas zurücktreten, darf also 
nicht lotrecht sein, wie es meist der F a ll ist. 
Der Torfstecher muß angehalten werden, mit dem 
T o rf nicht zu wüsten, weil der zurückgeworfene 
T o rf beim Abtorfen der nächst tieferen Schicht 
als Abraum (wegen seiner Lockerheit) wieder 
zurückgeworfen werden muß

Die verwer f l i chste A r t  der T o r f g e 
w in n u n g  besteht darin, daß Torfstecher ohne 
hinlänglich tiefe Abzugsgräben T o rf aus dem 
M oor herausstechen, bis sie wegen des durch-
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sickernden Wassers aus den Torswänden, oder 
wegen Regemvasser aus der Torfgrube heraus 
müssen. Neben der einen Grube wird dann eine 
zweite, bald tiefer bald seichter, angelegt, bis 
das Wasser ein weiteres Stechen hindert, oder 
das Wasserausschöpfen zu viel Zeit erfordern 
^ürde. Der tiefer gelegene, bessere Torf läßt 
sich bei diesem Raubbau nicht mehr gewinnen. 
Die stehengebliebenen Wände zwischen den Gruben 
haben einen bedeutenden Torfverlust zur Folge 
und Trocknen und Abfuhr w ird erschwert. Schließ
lich bleibt eine Wüstenei zurück.

F o r m  und Größe des Stichtorss. Die 
Torfstücke, die auch So den  heißen, werden ent
weder in Prügel-, Ziegel- oder Platten-Form 
gewonnen. Was das Tor f messe r  anbelangt, 
so ist im ganzen Böhmerwalde das in Ober
bayern übliche Messer gebräuchlich, das bei einer 
Länge von 3 5 - 5 0  om, eine Breite von 10  — 
15 om hat. Die mit so einem Messer gestochenen 
Soden haben die H o l z p r ü g e l f o r m . '  Vor dem 
wagrechten Abheben der Soden wird von oben 
in der Sodenlänge mit einem 45  - 4 5  om langen 
30 om breiten spitzen Grabscheit die Wand an
gestochen, wodurch das Abheben der Soden we
sentlich erleichtert wird. Torfprügel m it über 
40 om Länge lassen sich nur bei zähem T orf 
m it gutem Zusammenhalt stechen (älterer M oos
torf, Riedtorf), während jüngerer Moostorf 
namentlich, wenn er reich an Wollgrasfasern ist, 
in Ziegelsorm gestochen werden muß. ^

a) P r ü g e l f o r m  nach oberbayr i scher  A r t -

22 Freyung ^  0"
o  ̂ v 1 1 2 :1 2 :4 2  - -  6-0

L o  I Schlägel 1 2 : 1 2 : 5 0  — 7 2
L r  13 Jrresdorf 1 2 : 1 5 : 2 0  ^  9 0
k  110 Außergefild 1 0 :1 2 :4 5  - -  5 4
T r  7 Christianberg 1 1 : 1 1 : 4 2  ^  5-1
Ou 10 Spiegelau 1 0 : 1 2 : 3 5  --- 4 2
k  28 Wallern 9 : 1 1 : 4 0  4 0
L 10 Jnnergefild 1 0 : 1 0 : 4 0  - -  4  0
K r 41 Glöckelberg 9 : 1 0 : 3 5  3'2 „

b) Z i e g e l f o r m  nach oberp f ä l ze r  A r t .
Im  Klinischen werden die Soden meist

ziemlich unregelmäßig mit einem in der Oberpfalz 
üblichen Messer in Ziegelform gestochen. Dieses 

kDii 15 oin einet'
Seite unter einem reckten Winkel ein 10 om 
breites Winkeleisen. Dieses Messer, das noch in 
vielen Ländern Curopas üblich ist, gestattet einen 
lotrechten Stich, bei dem der Torfstecher auf dem 
Moore steht, es ist aber auch zum wagrechten 
Stich, bei dem der Stecher im Torfschacht steht 
verwendbar. ^ "

8  92 Stadeln: 7 : 1 0 : 2 8  om - -  2'0  äm^ 
1 5 : 1 5 : 2 5  - . 5 6
1 2 : 1 2 : 3 5  - 5 0

Z i e g e l f o r m  »ach niederöster-  
reichlscher Ar t .

I n  Südböhmen wird nach nieder-öster
reichischer A rt der T orf gestochen. Hier steht d , 
Stecher me im Torfschacht, sondern auf dm 
Moor. M it  einem Messer, das vorne eine g- 
rade, 30 om breite Schneide besitzt, sticht er erst 
ein Ouadratnetz bis zur Ziegeldicke an, teilt die 
Tafeln in der M itte  und hebt dann mit eine 
sogenannten Abfaß- oder Hebeschaufel, deren Stiel 
zur Schaufelfläche unter einem stumpfen Winkel 
steht, die zweigeteilten Platten (3 0 :3 0  om) ab 
Gut verwendbar sind solche Messer nur bei 
Riedtorf Zu beachten ist, daß der Torsmesser 
sich nach dem T o rf richten muß, was oft keine 
Beachtung findet, weil die Torfstecher eine einmal 
gelernte Gewinnungsart ans jedes M oor über
tragen wollen.
L  1 Böhmdorf 6 : 9 : 2 3  om - -  1 2  dm»
K  32 Unterhaid 5 : 1 3 : 2 6  ^  1-7
l>l 12 Gatterschlag 7: 8 : 2 0  - -  1-1
N  19 Sichelbach 1 0 :1 1 :2 8  „  - -  3.1 

Die Sodeugröße ist, wie 'aus den vor
stehenden Abmessungen hervorgeht, in den ver
schiedenen Gegenden verschieden und schwankt 
im Böhmerwalde zwischen 1 — w  dm». Grund
sätzlich wird man die Soden so groß machen, 
als es die örtlichen Verhältnisse, die Torfart 
und die Trockenweise zulassen. Offenbar sind die 
Torfgewlnnungskosten für eine bestimmte T orf
menge um so größer, je kleinere Soden gestöcken 
werden.

Tor f t r ocknen.  Da Rohtorf oft 90<V<, 
Wasser enthält und der Brennwert vor allem 
vom Trockengehalt des Torfs  abhängt, ist das 
Trocknen die wichtigste Maßnahme. Es hängt ab: 

a) V on  unabänder l i chen Umständen:
1 . Beschaf fenhei l  des T o r f s .  Lockerer 

T orf (jeder jüngere M oostorf) trocknet schneller, 
nimmt aber bei jedem Regen wieder Feuchtigkeit 
auf. Fettorf trocknet langsamer aber sicherer.

2 . W i t t e r u n g .  Wä r m e  begünstigt das 
Trocknen, aber nicht so viel, als man gewöhnlich 
annimmt. V ie l wichtiger ist der Wind, darum 
trocknet der T orf auf dem Moore rascher als 
im Stich, bei freier Umgebung besser als bei 
Vorhandensein eines Windmantels. Große L u f t 
feucht igkei t  wirkt ungünstig; daher trocknet 
in engen, namentlich nebeligen Tälern, neben 
Flüssen und Teichen der T orf schlechter als ans 
Bergkämmen. Niederschläge schaden besonders 
dem lockeren T orf (z. B . Streutorf).

b) Vom  T o r f e r z e u g e r  abhängi ge Um
stände.

3. T o r f g e w i n n u n g s a r t .  S tichwrf trocknet 
leichter (nimmt aber wieder leichter Wasser auf) 
als der noch zu besprechende Preßtors, der lang
samer, aber sicherer trocknet.
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4 . F o r m  und Größe der Tor f soden.  
Am raschesten trocknet die Prügelform, weil bei 
gleichem In h a lt die verdunstende Oberfläche am 
größten ist. Große Soden trocknen langsamer, 
aber die Herstellung ist bedeutend billiger. Kleine 
Soden trocknen rascher und sicherer, werden fester 
und dichter, benötigen aber mehr Arbeit und ein 
größeres Trockenfeld als große.

5. Trockenar t .  Die Trocknung geht um 
w rascher vor sich, je weniger der T o rf mit dem 
feuchten M oor in Berührung kommt und um so 
weniger der Regen den T o rf treffen kann. Bei 
Brenntorf bedient man sich meist keiner Trocken
vorrichtungen, bei Streutorf (jüngerem Moostorf) 
sind solche im Böhmerwalde unentbehrlich. Auf 
diese von m ir zuerst 1902 durch Versuche ge
wonnenen Ergebnisse, die im 4. und 5. Bericht 
der Moorknlturstation Sebastiansberg veröffentlicht 
wurden, wird zum Schaden der Moorbesitzer 
im Böhmerwalde meist keine Rücksicht genommen.

Das Trocknen der Pr üge l soden  geschieht 
im Böhmerwald gewöhnlich auf die Weise, daß 
eine oder zwei Personen die vom Stecher er
zeugten Soden auf einem Schubkarren ans das 
Trockenfelo fahren (wobei der leichteren Beför
derung wegen Laufbretter Verwendung finden) 
und dort die Soden erst einfach auslegen, 
namentlich, wenn sie zu weich sind, als daß sie 
ein sofortiges Übereinanderlegen gestatten würden. 
Dann werden sie gekastel t .  Unter letzterem 
Vorgänge versteht man das zu Paaren kreuz
weise Übereinanderlegen der Soden. Das Kasteln 
geschieht in L r  41 Glöckelberg erst zu 10, dann 
zu 30 Stück, in 8  10 Jnnergefild zu 10, dann 
25 Stück, in 22  Freyung zu 10 Stück, in 
To  1 Schlägel zu 8 Stück, in k  28 Wallern 
ebenfalls zu 8 Stück. S ta tt des Kastelns in 
Paaren wird hie und da der T o rf g e rin g e lt, 
indem zuerst 3 Soden in ein Dreieck gelegt 
werden und darüber die folgenden 3 so, daß 
von oben gesehen ein Sechseck erscheint, in L r  
13 Jrresdors zu 15 Stück, 8  10 Jnnergefild 
zu 25 Stück, k  110  Außergefild zu 25 Stück.

Um dem gekastelten T o rf einen besseren 
Halt zu geben, wird hie und da das Kasteln um 
einen Stock, der in die Erde eingerammt ist, vor
genommen, was Aufs tocken oder H i e f e l n  
heißt; so in L r  54 Hmtring, Ou 10 Spiegel- 
au, 8  96 Stadeln.

Die Z i e g e l s o d e n  werden in der Regel 
erst ausgelegt, gewendet und dann in H o h l
h a u f e n  gelegt; so in L  1 Böhmdorf zu 25 — 50 
Stück, L  32 Unterhaid zu 25 Stück, wie in 
k  4 Christelschlag.

Von den Kasteln, Ringeln, Hohlhaufen kommt 
oer T orf zum Nachtrocknen in Tor fstöcke 
Lüsten). S ie  haben meist 2 rn Breite, 2 w  
Höhe und darüber eine giebelartige Abdachung:

L r  41 Glöckelberg, k  79 Kuschwarda, k  38 
Stögenwald. I n  Julienhain L  3 sind dachförmige 
Haufen, in Gatterschlag N 12 haben sie die 
Form eines Pyramidensiumpfs (500 Stück), in 
Schreinetschlag ?  12 sind sie halbkugelförmig. 
Hie und da werden mit Vorteil die Torfstöcke 
mit Brettern bedeckt und haben dann meist keinen 
Giebel: k  28 Wallern, Olu 10 Klingenbrunn, 
Uo 1 Schlägel, 9 Haidmühl.

Ausnahmsweise wird der Brenntorf schließ
lich in T r o c k e n h ü t t e n  ähnlich jenen der Lehm
ziegeln eingesetzt, so in 8  10 Jnnergefild, 8  92, 
96 Stadeln.

Manche Trockenhütten haben unzweckmäßiger 
Weise Giebeldächer, welche den aufsteigenden 
Lnftstrom, also auch die Lufttrocknung hemmen, 
auch sind sie manchmal mit der Breitseite gegen 
den Regenwind gestellt, so daß trotz des Daches 
der T o rf unter Regen leidet.

Schon trockener Torf wird hie und da in 
T o r f s t a d e l n ,  ähnlich den Heustadeln, aufge
stapelt, z. B . 22  Freyung. Darin  trocknet 
der T o rf n ich t mehr nach.

Die A b f u h r  des T o r f s  vom Trockenplatz 
geschieht am zweckmäßigsten auf Feldbahnen, die 
nur bei regelmäßiger Abtorfung gelegt werden 
können. Eine Merkwürdigkeit bilden die H o l z -  
glei se,  welche wiegen des großen Gefälles der 
meisten Moore immerhin gut verwendbar sind. 
Ich beobachtete sie in ?  110, 108 Außergefild, 
k  79 Kuschwarda, 9 Bischofsreut. Bei Holz
gleisen fassen die Abfuhrwagen meist nur 1 
so daß bei ihrer Verwendung nur Kraft, nicht 
Zeit erspart wird. E i s e r n e  G l e i s e  sind der
zeit nur in wenigen Mooren oder nur aus kurze 
Strecken vorhanden, am längsten in Gratzen L  3, 
Schwarzbach L r  38, neuestens in 9 Bischofs
reut. Bei Gründung eines Torfwerks, dessen Torf 
nicht in den umliegenden Ortschaften selbst ver
braucht wird, begehen manche Moorbesitzer den 
nicht wieder gutzumachenden Fehler, daß sie die 
Kosten der Abfuhr unterschätzen. Bei dem gering
wertigen und leichten S toff, wie es der Torf 
ist, kann das volle Ladegewicht nicht ausgenützt 
werden und die Fracht zehrt nur zu oft den 
Reingewinn des Torfwerkes auf. Größere T o rf
werke müssen daher, um Gewinn zu versprechen, 
nicht zu weit von der Bahn entfernt sein, mit 
der sie durch Gleise verbunden sein sollen.

Über die H e r s t e l l u n g k o s t e n  des Torfes 
lassen sich aus der Nachkriegszeit wegen der be
deutenden Schwankungen verwendbare Angaben 
nicht geben, es mögen daher nur einige Zahlen 
aus der Vorkriegszeit Platz finden, wie sie bei 
den Mooraufnahmen erhoben wurden.

Stechen von 1000 Soden: in Böhmdorf- 
Julienhain L  1, 3: 1 K , das Kasteln 12 k, 
in Sichelbach und Gatterschlag ^  12 , 19: 1 L



80 d, das Trocknen 40 d, in Jnnergefild 8  10:
1 K  40 d Stechen und Trocknen, in Deutsch- 
Bernschlag ^  29: 1 L  20  k  Stechen und 
Trocknen. I n  anderen Torfwerken werden die 
Arbeiter nach Raummetern des trockenen Torfes 
gezahlt, so in Schwarzhaid k  104: 1 K , Außer
gefild ?  110: 1 K 6 0  5, Glöckelberg L r  41: 94 k.

Der V e r k a u f s p r e i s  beträgt ab Torfwerk 
meist den doppelten Stecherlohn. 1000 Stück 
kosteten in K  29 Pflanzen: 5 L ,  27 12 Gatter
schlag: 3 L  60 d, 27 19 Sichelbach: 2 L  80 Ir, 
27 29 Deutsch-Bernschlag: 2 L  40 d.

Hiebei darf nicht übersehen werden, daß 
wegen der ungleichen Grüße der Torfsoden die 
angegebenen Werte per 1000 Stück keinen Ver
gleich gestatten. Aus gleichem Grunde ist die 
T a g e s l e i s t u n g  eines Arbeiters (samt Gehilfen 
für die Abfuhr) auch kein Maßstab für die ge
förderte Brennstoffmenge. Leistung bei zehn
stündiger Arbeit im Tag : 27 12 Hosterschlag 
4000 bis 6000 Soden, k  110 Außergefild 3000 
bis 4000 Soden, 27 19 Sichelbach 5000 bis 
6000 Soden.

Gewöhnlich wird von Landwirten nur Torf 
gestochen, wenn sie selbst keinen oder zu wenig 
Wald haben, so in Pernek K r  48. Falls auf 
fremdem M oor T o rf gestochen wird, muß dem 
Moorbesitzer ein A b t o r f u n g s z i n s  gezahlt 
werden Selber betrug zur Zeit der betreffenden 
Mooraufnahme in ?  116 Neugebäu und ?  110  
Außergefild für 1 rru  trockenen T o rf 14 1i für 
den Hauptabnehmer, sonst 26 bis 32 5, in K r  
41 Glöckelberg und K r  28 Stögenwald 20 1i.

S t i c h t o r f v e r w e n d u n g .
2 ) Zu r  Z i m m e r f e u e r u n g .  Da Holz 

und T o rf sowohl was den Raum als den Brenn
wert anbelangt, nicht viel voneinander abweichen, 
so sind alle für Holz geeigneten Ofen auch fü r 
die Torfheizung verwendbar. Nach meinen E r
fahrungen sind für T o rf die üblichen Füllöfen 
mit regulierbarem Zug nur zu empfehlen, wenn 
der Fassungsraum nicht zu klein und die Rost
spalten nicht zu groß sind. D ie für Steinkohlen
heizung berechneten Ofen eignen sich für den 
raumreichen T orf nicht, sie erfordern ein öfteres 
Zulegen, was nicht unbedeutende Verluste zur 
Folge hat.

b) I n  G l a s f a b r i k e n  zur Herstellung 
von Generatorgas, das ieit der M itte  des 
vorigen Jahrhunderts erst in Salzburg, später 
in allen Glasfabriken des Böhmerwaldes zur 
Verwendung kam. Wegen des großen Brenn
stoffverbrauches wurde und wird für die G las
fabriken die größte Menge T o rf gestochen, 
so in K  1 Böhmdorf, K r  7 Christianberg, K r  33 
Saran, K r  38, 39 Stögenwald, K r  41 Glöckel
berg, ?  50 Pumperle, ?  79 Kuschwarda (schon !

vor 1876), k  121 , 122 Neugebäu, k  85 Fürsten- 
Hut, k  110 Außergefild usw.

e) F ür B r a u e r e i e n  22 Freyung 
9 Bischofsreut, K r  1 Kirchschlag.

ä) F ür das G r a p h i t w e r k  Cchwarzbach 
K r  38 Stögenwald (i. I .  1900 132.000 g Torf?

s) Für P a p i e r f a b r i k e n  ?  110  Außer
gefild, ? 105 Ferchenhaid.

k) F ür G l a s  sch l e i f e r e i e n  8  92, 96 
Stadeln.

§) F ür E l e k t r i z i t ä t s w e r k e ?  79 Kusch, 
warda, K r  38 Stögenwald.

P  r e ß t o r f.
Gegenüber dem Stichtorf hat der mit der 

Preßtorfmaschine hergestellte Torf, auch „W urst
to rf" genannt, folgende V o r z ü g e :

1. Hat er eine größere Dichte, braucht also 
keinen so großen Lagerplatz,

2 . trocknet er zwar langsamer aber sicherer 
als Stichtorf, selbst Regeuwetter schadet ihm 
wenig, wenn er einmal oberflächlich eine Kruste 
erhalten hat, der Trockenfeldbedarf ist kleiner, 
Trockengerüste nie nötig,

3. da die Maschine gleichzeitig den Torf 
aus verschiedenen Tiefen verarbeitet, ist der Preß- 
torf gleichartig,

4. die Tageserzengung ist größer,
5. im M oor bleibt nur wenig Abraum zurück.
Demgegenüber hat der S t ic h  t o r f  fo l

gende V o r z ü g e :
1 . D ie Darstellung ist einfacher, es kann 

ein Mann allein T orf gewinnen,
2. das Torfstechen ist im kleinsten, seichtesten 

M oor anwendbar,
3. das Stechen erfordert fast kein Anlage- 

und Betriebskapital,
4. der Stichtorf ist billiger als der Preßtorf.
Preßtorfwerke sind n u r zu empfehlen:
1 . bei gut entwässerten, nicht zu seichten 

Mooren mit hinlänglich großem Trockenfeld,
2 . nur bei größeren Mooren (mindestens 

50 Iw) und einer Massenherstellung,
3. bei Anwendung von Maschinen, die der 

Torfbeschaffenheit angepaßt sind (sonst treten 
häufig Betriebsstörungen ein),

4. wenn ein großes Anlage- und Betriebs
kapital vorhanden ist.

Die erste Preßtorfmaschine im Böhmerwald 
war in K r 38 Stögenwald im Betrieb. Ich  be
sichtigte sie 1905 und beschrieb den Vorgang im
6 . Jahresberichte der Moorkulturstation Sebasti
ansberg. Während des Krieges wurden in ^  9 
Althammerfilz und 10 Beerenfilz 3 Preß- 
torfmaschinen aufgestellt, die noch in Betrieb find.

3. Tocsslreuerzeugung und Verwendung.
Die älteste Torfstreufabrik des Böhmerwaldes 

ist das Bnquoy ' sche Torfstreuwerk Gratzen^
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das aus dem M oor L  3 den Torf auf einer 
Feldbahn in die neben dem Bahnhof Gratzen 
liegende, 1888 erbaute Fabrik führt. S ie ver
arbeitet größtenteils Riedtorf.

Die zweitalteste Torfstrenfabrik ist die 1894 
gegründete Schwarzenberg' sche in S c h w a r z 
bach, welche früher im M oor L r  38 stand, seit 
dem Brande 1911 aber den trockenen T orf auf 
einer Feldbahn in das Graphitwerk Schwarzbach- 
Stuben schafft, wo der Reißwolf (d. h. die 
Maschine znm Torfzerreißen) aufgestellt ist. Das 
Moor ist ein Moosmoor.

K le ine , ent legene Tor f s t r euwerke sind 
in Haidl und Plante. Die Torfstreufabrik im 
Ha i d l e r  F ilz 8  10 hat 2 Neißwölfe, die mit 
einem Windmotor betrieben werden. S ie  verar
beitet größtenteils älteren Moostorf, da daselbst 
der jüngere eine unbedeutende Mächtigkeit hat.

Das Streuwerk im P l a n i e r  F ilz  k  114 
besitzt Turbinenbetrieb und verarbeitet M oostorf.

Für Haidl a. Ahornberg 8  102 wurde von 
mir und Ingenieur I .  D ittrich ein ausführliches 
Gutachten über eine zu errichtende Torfstreufabrik 
ausgearbeitet, die aber vorderhand nicht zur Aus
führung gelangt.

I n  Kuschwarda w ird Torfstreu in dem 
Moor ?  79 teilweise durch Aufeggen und Z u 
sammenscharren des über Tag trocken gewordenen 
Krümeltorfs gewonnen, teils wird Trockentorf 
im Forsthaus mittels eines Göpelreißwolfs in 
Streu verwandelt. I n  W a l l e r n  wurde im M oor 
k  28 ein Reißwolf für Handbetrieb aufgestellt, 
der sich, wie vorauszusehen war, nicht bewährte, 
da diese Arbeit zu aufreibend ist. Es mögen 
noch in anderen Ortschaften Reißwölfe aufgestellt 
gewesen sein und sind vielleicht noch in Gebrauch, 
ohne daß ich davon erfuhr.

Vielfach wird a us g ew i n t e r t e r  T orf und 
T o r f a b r a u m  der Brenntorfwerke als S treu 
verwendet.

Da vor Gründung der Torfwerke in der 
Regel kein Sachverständiger um Rat gefragt 
wurde, wird an manchen Orten vorzügliche T o rf
streu (jüngerer Moostorf) als Brenntorf (wozu 
er wenig geeignet ist) gewonnen: L  1 Böhmdorf, 
Lw 43 Oberplan, ?  79 Kuschwarda, k  121 
Neugebäu, ?  85 Fürstenhut, k  110  Außergefild
u. s. w. Umgekehrt wird Brenntorf (Niedtorf 
und älterer Moostorf) manchmal als Streu ge
wonnen: 8  10 , L r  38, L  3 .

Näheres über die erstgenannten 2 größeren 
Strenwerke und über die Torfstreugewinnung 
überhaupt enthält der 7. Jahresbericht der M oor- 
knlturstation Sebastiansberg. Hier mag bloß da
rauf hingewiesen werden, daß gute Torfstren 
nur aus jüngerem M oostorf gewonnen werden 
kann, der nur auf Holzgerüsten vollkommen 
trocken wird. Die zweckmäßigste Form der Ge

rüste wurde in Sebastiansberq unter dem Namen 
Hor den  erfunden und ist hie und da auch im 
Böhmerwalde anzutreffen, so in 8  10, 8  ,113, 
8  115, k  114, allerdings teilweise mit Ände
rungen, welche dem Zwecke abträglich sind. So 
z. B . darf für Trockengerüste der T o rf nicht in 
Prügelsorm gestochen, und noch weniger in den 
Horden gekastelt werden, wie dies in 8  96 ge
schieht, sondern die Soden müssen die Ziegel
form besitzen, wenn eine leichte, gute Trocknung 
erfolgen soll.

F ü r den Hausbedarf ist auch weniger guter 
T o rf als jüngerer M oostorf verwertbar. F ü r 
ihn ist ferner die Trennung der gröberen Be
standteile „S tre u " von dem feinen Staub 
„ T o r f m u l l "  durch Schüttelsiebe nicht nötig. 
Torfstreu eignet sich am besten für Stallungen, 
M u ll zur Geruchlosmachung und Kompostierung 
der Abortmassen, sowie zur Herstellung von T o rf
melasse. Näheres darüber, wie über Torfstreu 
überhaupt, siehe meine Abhandlungen: „M o o s 
torf, seine Gewinnung und Bedeutung fü r die 
Landwirtschaft" und „M oore und Torfgewinnung 
im Erzgebirge".

4. Verschiedene V erw endung  d es  T o r f s  
sowie der O slsnzen  der W ooroberslSche.

a,) Tor fstücke des j ünge r en  M o o s t o r f s .

S ie  haben im trockenen Zustande mannig
fache Verwendung gefunden wegen: leichter Be
arbeitungsfähigkeit beim Sägen, Schneiden, 
Drechseln, wegen des geringen Gewichts, der 
schlechten Wärmeleitnng, der großen Geschmeidig
keit, der Ungezieferfreiheit, der Schalldämpfung 
und Billigkeit.

1- Zn J s o l i e r w ä n d e n .  S o ll ein großer 
Raum geteilt werden, ohne daß ein Unterbau 
gemacht werden kann, w ird ein Holzgerüst mit 
rechteckigen Feldern hergestellt und in diesem 
Fachwerke Torfsoden mit Leim, Schusterpapp, 
Gips oder M örte l zusammengefügt und die 
rohen Wände zum Schluß mit Tapeten überzogen.

2 . Znm Auslegen von Leh r mi t t e l k äs t en  
als Ersatz für Kork. Die sogenannten Kerbtier
platten werden aus Torfziegeln mittelst der 
Kreissäge geschnitten.

3. Trockener T orf dient zum Aus s t op f en  
der Tiere, ist leicht, elastisch und ungezieferfrei.

b) M o o r e r d e  zu Bäder n .
Aufgegrabener, von Holz gereinigter und 

zerkleinerter T orf wird mit warmem Wasser zu 
S c h l ammb ä de r n  angerührt, welche durch die 
lange wärmehaltende Kraft des Torfs  im Gegen
satz zu dem rasch erkaltenden Wasser heilend bei 
Gelenks-Entzündungen wirken. Zu Badezwecken 
ist jeder richtig bereitete T o rf (nicht nur M inera l
moor) verwendbar. Das bekannteste Moorbad
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des Böhmerwaldes ist S t. M a r g a r e t h e n  bei 
Prachalitz.

e) M o o r e r d e  f ü r  Kul turzwecke.

Die ziemlich stark verwitterte oberste Schicht 
unserer Moore eignet sich vorzüglich fü r gärtne
rische Zwecke. S o  wurde aus L  3 Julienhain 
Moorerde waggonweise an Gärtnereien verkauft 
und namentlich bei Azaleen, Eriken, Rhododendron, 
Begonien, Lobelien, Freilandfarnen, Beeren
sträuchern, Orchideen u. dgl. verwendet. I n  
T re i bbee t en  ist die Beigabe von Moorerde 
für leicht verkrustende Bodenarten von Vorteil. 
Die jungen Pflanzen bewurzeln sich leichter und 
lassen sich später leicht samt den Ballen heraus
heben. Die Torfbeigabe in stark bindigen Böden 
wirkt lockernd, während sie Sandböden kundiger 
macht, in beiden Fällen den Boden wesentlich 
verbessert. T o rf ist auch eine vorzügliche Beigabe 
fü r Mengedünger .  Nachahmungswert ist ein 
in 30, 3 l Reichers übliches Verfahren: den 
T o rf im Herbst zu graben und das M ateria l 
über den Winter auf der Mooroberstäche durch
frieren zn lassen. Im  Frühjahr wird dann der 
T o rf auf ein dungbedürftiges Feld geführt, dort 
auf einem Fleck von mehreren Quadratmetern 
gleichmäßig ausgebreitet, dann eine Fuhre M ist 
aus dem Hofe geholt und darüber gebreitet, 
hierauf wieder T orf und dann M ist aufgestapelt.

Nach 1— 2 maligem Umhäufeln erhält man einen 
vorzüglichen Dünger namentlich für sandige 
Fluren und erspart Fuhrlohn, da hier der Menge, 
dünger unmittelbar auf dem Verbrauchsfelde 
hergestellt wird.

Ve r w e n d u n g  der P f l a n z e n  der M o o r ,  
oberf läche.

Beerenre i ser :  Preiselbeeren/) Schwarz- 
beeren/) Moosbeeren^) werden gesammelt und 
im Haushalt verwendet oder verkauft.

W o l l g r a s  und He i dek r au t  werden als 
Streu verwendet. Die norddeutsche Heidesense 
findet zum Mähen nur ausnahmsweise Ver- 
Wendung (V  1 Arnbruck).

We i ßmoos  (SpüLAirum) dient als Streu, 
„Miesstreu" (namentlich in k  41 L r  39), zum 
Einpacken und in der Gärtnerei ( L  3), sowie 
als Dichtungsmittel für Holzwände.

W i d c r t o n Z  und V i r k e n r u t e n  dienen zn 
Besen und Türvorlegern.

Latschen dienen als Brennholz, auch lassen 
sich daraus Knöpfe, Becher u. dgl. drechseln.

B i r k e n r i n d e  zu Tabakdosen, Beerenbe
hältern „Rougeln", mit Pech gespickt zu Fackeln 
beim Sonnwendfeuer „Lag l".

B i r k e n h o l z  und B i r kenmasern  zu 
Pfeifen, Krügen.

R i edgr äse r  als Streu.

VI. Anhang.
1. L m fchlsg iges Schrifttum .

D r. A. Ba u m a n n :  Die Waldmoore des Böhmer
waldes. Forstl. naturwissenschaftliche Zeit
schrift. München 1896.

Ber i chte über  die A r b e i t e n  der  k. bayr .  
M o o r k u l t u r a n s t a l t .  München 1896 — 
1909 (Grundlegende Arbeiten, die auch 
für die Sudetenländer Giltigkeit haben).

B r e i t e n l o h n e r :  Maschinen-Backtorf und Hodg- 
sons Drahtseilbahn, Fürst Schwarzen- 
berg'sches Werk Julienhain 1873. Lobositz.

Bre i t schopf  Jo s : Die Torfmoore und dte T o rf
gewinnung im südlichen Böhmerwald. 
Zeitschrift f. M oorkultur u. Torfverwertung. 
Wien 1906 S . 2 0 3 -2 1 1 .

Öelakovsky:  Prodromus der Flora Böhmens. 
Prag 1867 1881, 4 Bd. (Grundlegendes
Werk über die F lora Böhmens).

Denkschr i f t  über die Maßnahmen zur Hebung 
der M oorkultur u. Torfvcrwertung in 
Österreich. Staab 1900.

D r. K. D o m i n :  Die Vegetationsverhältnisse von 
Weseli-Wittingau u. Gratzen. Beiheft zum 
Botan. Zentralblatt. Jena, 1904.

O. D r u d e :  Der herzynische Florenbezirk. Leipzig 
1902 S . 594 612.

F e h l i n g e r :  Die südböhmischen Moore (Kartogr.
Zeitschrift 1919 Hft. 3. 4).

D r. A. F r i ö  u. Dr.  V.  V a v r a :  Untersuchungen 
zweier Böhmerwaldseen. 1897. Prag. 
Archiv der naturwissensch. Landesdurch
forschung von Böhmen.

Geologische Ka r t en  Bö hme ns  1 :144.000. 
(Älteste Eintragung der Moore in Karten, 
die Moorgrenzen ganz willkürlich, sehr 
wenig Moore und diese viel zu groß.) 

P ro f. D r. H. G r a h l :  Bericht über die Ver
handlungen der Suösektion fü r Moorkultur 
des internationalen Land- und Forstwirtsch.

9  Preislitzbeer, Zw engerl, K rankl,, G ran d l (V aeoi- 
n iu lll  v-itis ic laea  1^).

9  Heidbeer, schwarze Hoibeer. (V a e e iiü u m  w ^ r-  
r illu s  1 9 .

9  M oosbreisl. F ilzb irl, Filzklobern (V aeei- 
n iu rn  o x v e o e e u s

9  k o l^ t r ie l iu r i i  e o rn rn n n e  im Bolksmundc: 
Knckncks- oder Teufelskorn, Nimm —  m ir — nichts, 
Besenmies, Bäumelmies.
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Kongresses in Wien 1890. S . 126— 138 
(Berichte von I .  Lottmann und D r. F. 
Sitensky).

D r. E. W. G ü mb e l  Ostbayrisches Grenzgebirge. 
Gotha 1868. (Grundlegende Arbeit über 
den Gebirgsbau des Böhmerwaldes. Unter 
M oor auch anmoorigen Sumpfboden ein
gereiht, daher scheinbar mehr Moore als 
nach dem gegenwärtigen Moorbegriff in 
Wirklichkeit vorhanden sind).

D r. C. W . G ü m b e l :  Geognostische Karte des 
Königreiches Bayern. 2. Abt. das ost
bayrische Grenzgebirge oder das bayrische 
und oberpfälzer Waldgebirge. München 
t 8 6 8 . (Ausgezeichnete Karten 1 100.000).

D r. A. H a n s g i r g .  Prodromus der Algenflora 
von Böhmen. Archiv für Landesdurch
forschung von Böhmen. 1866, 1888 (führt 
die in den böhmischen Mooren vor
kommenden Algen an).

Freiherr von He l f e r t :  Entsumpfung des großen 
Königsfilzes. M itteilungen der k. k. geograph. 
Gesellschaft Wien. 1875. S . 193— 201.

Freiherr von H e l f e r t :  Der verwüstete Böhmer
wald. Ebendort 1874. S . 529— 537.

Freiherr von H e i f e r t :  Reste mitteleuropäischen 
Urwaldes in der Snmava. Ebendort 1869.
S . 385— 410.

D r. Ferd. Hoch stet ter.  Geognostische Studien 
im Böhmerwalde (Jahrbuch der k. k. geo
logischen Reichsanstalt 1856).

D r. Ferd Hochstet ter :  Aus dem Böhmerwald.
IV . Auen und Filze. V. Hochgebirgs- 
gipfel und Gebirgsseen. Allgemeine Augs
burger Zeitung. 1855.

L a r s l  L a v i n a : öeslre U uäS liin iik^. V  k rass . 
1912.

G. W . M a l y :  Beitrag zur Diatomeenkunde 
Böhmens. 1 Böhmerwald. Prag 1895. 
Arbeiten des botanischen Institu ts der 
Universität.

Prof. Frz. Ma t o us c h e k : Bryologisch-flocistische 
Mitteilungen aus Böhmen. Sitzungsberichte 
des deutschen naturw. mediz. Vereins für 
Böhmen. Lotos 1895— 1900. Hft. V I I I  
enthält Böhmerwaldmoose, gesammelt von 
Prof. Lukasch. (P rof. Matouschek in Wien 
ist der bedeutendste Mooskenner der Heimat 
und hat in den Mooraufnahmen des M oor
vereins die Moose Salzburgs und V o r
arlbergs behandelt.)

M o o r -  und T or f s t a t i s t i k  über das Vorkommen 
der 1900 in Betrieb stehenden Torf- 
stechereien. Wien 1903.

Ni ederschr i f t  über die Sitzungen der bayrischen 
M o o r k u l t u r k o m m i s s i o n  1902— 1910.

N i e d e r s c h r i f t  des Beirates der k. bayrischen 
Moorkulturanstalt. 1911, 1913. München.

(Vorbildliche Förderungsmaßnahmen der 
bayrischen Regierung zur Hebung der 
Moorkultur).

Öster rei chi sche Moo r z e i t s c h r i f t .  Schriftleiter
H. Schreiber-Staab. 15 Jahrgänge 1900 
bis 1914.
Z  6 (Moor-Zeitschrift 6 . Jahrgang) : 123 

(Seite) Filze und Auen des Böhmer
waldes (Hochstetter).

Z  12 : 37 Moorseen (H. Schreiber). 
Z  7 : 78, 93 Der Weitfäller F ilz (Franz 

Wolf).
Z  11 : 58 Umstände, welche beim Anbau 

und Abbau der Moore zu berücksichtigen 
sind (H. Schreiber).

Z  11 : 139 Erfahrungen bei den M oor
erhebungen (H. Schreiber).

Z  4 : 170 Traurige Folgen der Nichtein
holung von fachmännischem Rat (Hans 
Schreiber).

Z  9 : 1 3 3  Private Moorkulturen in Böhmen. 
Z  7 : 81 Torfstreuwerke Schwarzbach, 

Gratzen S . 96. (H. Schreiber).
Z  4 : 82 Vortrag über Moorkultur und 

Torfverwertung (Geschichtl. Umriß von 
H. Schreiber).

Z  2 145 Österreichischer Moorkurs in
Aigen.

Z  6 : 145 Österreichischer Moorkurs in 
Wallern.

D r. H. P a u l.  Die Moorpflanzen Bayerns. 
München 1910.

P a r i sch :  Die Gletscher der Eiszeit in den 
Karpathen und den Mittelgebirgen Deutsch
lands. Breslau 1882.

Penck, B ö h m ,  R o d l e r :  Exkursion in den 
Böhmerwald. Zeitschrift der deutschen geo
logischen Gesellschaft 1887. (Die Schrift 
widerlegt die Angaben von Bayberger 
„Geograph, geolog. Studien aus dem 
Böhmerwald" in Petermanns Mitteilungen. 
Ergänzungsheft 81).

I .  P o d p ö r a :  Bryologische Beiträge aus Süd
böhmen. Prag 1899.

Hans S c h r e i b e r :  M oostorf, seine Gewinnung 
und Bedeutung für die Landwirtschaft und 
die Städtereinigung. 1898. Verlag des 
Vereins zur Verbreitung gemeinn. Kennt
nisse Prag I I  Mezibranska 11 .

Hans S c h r e i b e r :  Wiesen der Randgebirge 
Böhmens. 2 . Auflage von Benda Budweis. 
Verlag Moldavia.

Hans S c h r e i b e r :  Auen und Filze des Böhmer
waldes. Budweis Verlag M oldavia 1922 
(enthält den Aufbau der Moore und die 
klimatischen Ursachen).

Hans S c h r e i b e r :  Vergletscherung und M oor
bildung in Salzburg. Staab 1812. (Wissen-
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schastl. Darstellung über denselben Gegen
stand wie im vorhergehenden Büchlein, 
g ilt auch fü r den Böhmerwald).

Hans S c h r e i b e r :  Jahresberichte 1— 13 der 
Moorkulturstation Sebastiansberg 1899 
bis 1913.
4. Bericht: Lufttrocknung des Torfs S . 

20 -  39.
5. Bericht: Torftrockenweisen in Österreich

S . 15— 30.
6 . Bericht: Österreichs Brenntorf-Ge- 

winnungs-Weisen. S . 26 — 41. T o rf
messer im Neuhauser Bz und Böhmer
wald S . 27. Preßtorf in Schwarz
bach S . 35.

7. Bericht: Torfstreufabrikeu in Österreich
S . 15— 31. (Gratzen und Schwarzbach).

8 . Bericht: Leitpflauzen der Hochmoore 
Österreichs S . 2 0 - 7 1  Versuchswiese 
in Stuben S . 12 .

9. Bericht: Riedmoorpflanzen S . 6 — 84. 
Moorversuchswiesen in Obermoldau 
S . 97— 101.

10. Bericht: Leitpflanzen, die auf Hoch- 
uud Flachmoor wachsen, Waldmoore 
S . 5 70 Einfluß des Klimas S . 75 
bis 97 (nach 10-jähriger Beobachtung).

11. Bericht: Leitpflanzen, die auf Hoch- 
und Flachmoor wachsen. S . 5— 20.

Entwässerung S . 2 1 — 44 (nach 10- 
jährigen Versuchen).

12. Bericht: Mooreinlagerungen und
Mooruntergrund S . 6— 44. Bodenbe
arbeitung S . 45— 56 (nach 13jährigen 
Versuchen).

13. Bericht: Düugungsergebnisse nach 13. 
jährigen Versuchen S . 3 —24.

O.  S e n d t n e r :  Vegetationsverhältnisse des bavr. 
Waldes. München 1860. (Erste wertvolleAuf- 
zählung der Pflanzen des Böhmerwaldes). 

D r. F r. S i t e n s k y :  Über die Torfmoore 
Böhmens in naturwissenschaftlicher und 
nationalökonomischer Beziehung. I. Natur
wissenschaftlicher Teil, Archiv der natur
wissenschaftlichen Landesdurchforschnng von 
Böhmen. Prag, 1891. (Erstes, größeres 
Werk über die Moore Böhmens).

T o m e S  Fr. Bericht über eine Studienreise im 
Böhmerwaldgebiet 1892. (Handschrift). 

T o r f p r o d u k t i o n  Ö s t e r r e i c h s  1 8 8 6 -  1891. 
Wien 1903. Statistisches Jahrbuch des
k. k. Ackerbauministeriums.

Graf F r. T h u n - H o h e n s t e i n :  Torfstreu und 
deren Vorteile für die Landwirtschaft. 
Prag. 1886.

D r. P. W a g n e r :  Die Seen des Böhmerwaldes, 
eine geologisch-geographische Studie.

Ackerschachtclhalm 
Alpenlattich 
Alpenwollgras 
Ampfer, großer 
Astmoos
Augentrost, gebräuchlicher 
B aldrian, gemeiner 
Bärenklau
Bärlapp, sprossender 
Beercnreiscr
Beinwurz, gebräuchliche 
Beise
Berg-Wohlverleih
Bertram-Schafgarbe
Bibernelle, große
Bibernelle, kleine
Birke
Bitterklee
B laugras
Blutwurz
Borstgras
B rannm oos
Breitblattwollgras
Bürstling
Distel, verschiedenblätterige 
Drachenwurz 
Drahtschmiele 
Dreizahn
Ehrenpreis, gebräuchlicher 
Engelwurz 
Fadensimse 
Faulbaum

2. V orherrschende und
lll^uisetuin arvense 
H o m o g n e  alpina 
lürioplrorurn alpinuin 
Kuinex aeetosa 
H^pnuin
lüuplirasia okkieinalis 
Valeriana äioiea 
Heraeleurn LplroncZvliuin 
l^eopocliurn annotinurn 
Vaoeiniuin, blrnpetruin, L 
L^rnplr^tuin okkieinale 
Lelieuelnrieria palustris 
^.rniea inontana 
^.elnllea ?tarrn iea 
?irnpinella rna^na 
Lan^uisorba okkieinalis 0,. 
Letula alda 
^leuvantbes trikoliata 
Nolinia eoerulea 
kotentilla lo rrneu tilla  
Xarclus strieta 
O l^ p n u ru
lllrioplrorurn latikoiinrn 
Islar^us strieta 
Oirsiurn beteropli^llum 
Oalla palustris 
^ ir a  klexuosa 
Kie^iinAia äeeuindens 
Vorouiea okkieinalis 
^NA'eliea silvestris 
lluneus kilikornus 
Rlranrnus kranAula

bezeichnende M a n z e n .
Feldhainsimse
Fettkraut, gemeines
Fichte
Fieberklee
F ioringras
Flaschensegge
Flattersimse
Flaum hafer
Föhre
Frauenm antel, gemeiner
Geißblatt, schwarzes
Gelbsegge
Gemeinsegge
Gemüsekratzdistel
Gilbweiderich
G lanzrohr
Goldhafer
Gränke
Grauerle
Grausegge
Haarbirke
Haarmützenmoos
Hahnenfuß, brennender
Hahnenfuß, scharfer
Hartheu, vierkantiges
Heide, gemeine
Heidelbeere
Himbeere
Honiggras
H undsstraußgras
Jgelsegge

Ou^ula earnpsstris 
?inAuieula vulgaris 
? ieea  exeelsa 
lAsn^antlres trikoliata 
^Arostis alda 
Oarex vesiearia 
luneus ekkusus 
^ v e n a  pudeseens 
k inus silvestris 
^lelreruilla vulgaris
0>onie6ra nigwa 1̂ .
Oarex klava O,.
Oarex Olooäenouglrii 6a^. 
Oirsium oleraeeuni 
l^ s iln ae tn a  vulgaris 0,. 
klialarls arunäinaeea 
^v en a  klaveseens 
^.näroinscla polikolia 
^ lnus ineana 
Oarex eaneseens
Letula pudeseens 
l^olz-trielrurn 
Ranuneulus klannnula 
Ranuneulus aeris

L^perieunr ̂ uaärangulum 
('a lluna vulgaris 
Vaeeiniurn N^rtillus 
Rudus läaeus 
Holus
^g'rostis eanina 
Oarex eedinata M rrr.
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Kälberkropf, haariger 
Kiefer
Kläffer, großer 
Kläffer, kleiner 
Klee, kastanienbrauner (brau

ner, rotbrauner)
Klee, schwedischer
Knäuelgras
Knäuelsiinse
Kohldistel
Krühenbeere
Knckncks-Lichtnelke
Latsche (liegende Form )
Leinkraut, gemeines
Mauerpfeffer, drnsenhaariger
Moorlabkraut
NtooSbeere
Otternwurz, Otternzunge
Pfingststern
Pimpinelle
Preiselbeere
Nasenbinse
Nasenschmiele
Rauhbirke
Reiser
Reitgras
»tenntierflechte
Riedgras
Rispengras, gemeines
Rispengras, Wiesen-
Notklee
Rotschwingel
Ruchgras
Saueram pfer
Sauerklee
Schafgarbe
Schasschwingel
Scheidenwollgras
Schilf
Schlammschachtelhalm
Schlainmsegge
Schlangenwurz
Schmalblattwollgras
Schmiele
Schnabelsegge
Schwarzbeere
Schwarzerle
Schwarzwurz, niedere
Schwedenklee
Seerose, weiße
Segge
Segge, armblütige 
Simse, gemeine 
Simse, sparrige

O b a s r o p k z ' l l u i n  b i r 8 u t u i n  
? i n U 8  8 i 1 v 6 8 t r i 8  

^ 1 s e t o r o l o p b u 8  n i a z ' o r  

^ . l s e t o r o l o x ) b u 8  u a i n o r

Trikoliuni 8packieeurn 
Trikoliuin bvbrickurn 
Onet)Ki8 tzlonisrata 
ckuneu8 oonßloinsiatu8 
6ir8iurn oleraesuin 
lLinpstruin viZruni O. 
O^ekni8 kl 08 eueuli 
8inu8 inontana Nill. 
Oinaria vulßari8 
8sckurn villo8Uin 
Oaliuin 83.XNbil6 
Vaoeinium ox^ooeoo8 O. 
kol^Aonunr 8i8torta 
Tri6nta1i8 suropasa 
8 an^ul80 iba okkieinali8 
Vaeoiniurn Viti8 Ickasa 
8 eirpu8 ea68p»ito8U8 
^ iia  eas8p>ito8a 
8 stula v 6 i'rueo8L 
Vaeeiniunr, Oalluna L 
Oalornatzi 08ti8 Ho kt ni. 
Oackonia ran^lksrina (O.) 
Oarsx
8oa triviaÜ8 
8oa pratsn8i8 
Trikoliuin praten86 
8s8tuea rubra 
^.ntlioxantlinin oäoraturn 
Ruinex aeeto8a 
O x a l i 8  aeeto8slla 
^.obillsa iAillskoliurn 
^68tuea ovina 
baiopborum vaß inatuni O. 
?bra§wit68 eonnnuni8 Ir . 
8gui86tum 1ini08uin 
Oarex lini08a 
Oalla palu8trl8 

Lriopboruln anAU8t1koliuin 
^ . i r a
Oarex ro8trata 8toIc68 
Vaeeiniuni lVt)-rtillu8 
^Inu8 A'1utlno8a 
8eorLonera bumili8 
Trikoliurn bvbrickurn 
H^rnpbasa alba O.
6 a r e x
O a u r e x  p a u e i k l o r a  I n A b t k .  

l l n n e u 8  e o i n n i u n i 8  

c k u n e u 8  8 c p u a r r o 8 U 8

Sonnentau, rundblätteriger O ro 8 6 ra  rotunckikolia
Spierstaude 
Spirke (aufrechte Form ) 
Sternsegge
S trau ß g ras , gemeines 
Studentenröschen 
Sum pfbärlapp 
Sumpfblutauge 
Sumpfdistel 
Sumpfdotterblume 
Sum pfhaarstrang 
Snmpfherzblatt 
Snmpfkratzdistel 
Sumpfläusekraut 
Sumpfporst 
Sumpfschachtelhalm 
Sumpfschotenklee 
Sumpfspindling 
Snmpfveilchen 
Sumpsvergißmeinnicht 
Sumpftveidcnröschen 
Tannenbärlapp 
Teichrose, gelbe 
Teufelsabbiß 
Thym ian 
Timothegras 
Torfm oos 
Trnnkelbccre 
Vergißmeinnicht 
Vogelwicke 
Waldbinse 
Waldengelwurz 
Waldhainsimsc 
Waldschachtclhalm 
Waldwachtelweizen 
Wasserschlauch 
Wasserschwaden 
Weide, geöhrte 
Weide, kriechende

8pirasa Olnraria 
?inu8 rnontana lVlill. 
Oarsx sebinata lVlurr. 
^.^ro8ti8 vulß'ari8 
?arna88ia palu8tri8 
O^eopoäiuin innunckatunr 
6oinaruln s>alu8tre 
Oir8iuni pa1u8tre 
Oaltba palu8tri8 
ksuesäanuni pa1u8tre 
?arna88ia palu8tri8 
Oir8iuni palu8trs 
8sckieulari8 patu8tri8 
Osckunr patu8tro 
8<zui8Stunr palu8trs 
OotU8 uliAIN08U8 
8«gui86tuin palustre 
Viola palu8tri8 
lVÎ 0 8 0 ti8 palu8tri8 
Hpilobiuni paIu8tro 
I^eopockiurn 86laßo 
Hupbar lutsuni 
8ueot8a pratsn8i8 
Tb^nu8 86rp,^1luin 
kblsurn pratsn86 
8 p k a b 'n u in
Vaeeiniuin ulitzino8Uiu O. 
^I^o8 0 ti3 palu8tri8 
Vieia eraeea 
8eirpu8 8ilvatieu8 
^.nßeliea 8ilve8tri8 
TiULula 8ilvatiea 
8ciui86tuni 8ilvatieurn 
lVlelanip)nuin 8ilvatieuni 
lltrieularia vul^ari8 
Ol^ceria aq^uatiea 
8alix aurita 
8alix 16P6N8

Weidenröschen, schmalblätterig.silp ilo b iu rn  a u A U 8 ttk o liu n i 
Wcißbinse R ^ u e b o 8 p o r a  a lb a  V ab l.
Weißbirte ^ L e t u la  a lb a  O.
Weißklee Trikoliuni rsx6N8
Weißmoos 8pba^nuin
Wcymntskiefer ?inu8 8trobu8 O.
Widerton kol^triebuni (Oill.)
Wiesenfnchsschwanz ^.1op6euru8 iiraten8i8
Wiesenklee Trikoliuni prat6N86
Wiescnknopf 8anAui80iba okkieinali8
Wiesenplatterbse l-,atb^ru8 pratsn8i8 O.
Wiesenschtvingel ^68tuea x>i'aten8i8
Wollgras Lriopboruni
Zittergras Lrixa nreckia
Zwergbirke L stu la nana O.

3. G em einden  mit W oocbeslh.
Die Z i f f e r n  hinter den Ortschaftsnamen beziehen sich auf die Nummer des M oores, die B u c h s t a b e n  bedeuten den 
Politischen Bezirk (siehe S eite  3, Spalte  2), die geklammerte Ziffer die Seite ; z. B . Albrechtsried 4  8  (6) M oornum m er 4 

(der Karte und Aufzählung) im politischen Bezirke Schüttenhofen, Seite 6.

Aigen 6 b - 9  b k o  (60)
Albrechtsried 4 8 (6)
Alt-Reichenau 7 (64)
Andreasberg 9, 10 L r  (44)
Arnbruck 1 V  (76)
Artholz 32 N  (88)
Außergefild 102— 112 k  (38, 40)
B ärn do rf 2 k n  (74)
Bischofsreut F orstam t 9 W , 18— 20 (64, 66)

Blaibach 1 (78)
Blauenschlag 11 N (84) 
Bodenmais Forstamt 8 k n  (74) 
Böhmdorf 1, 2 L  (78) 
Böhmisch-Röhren 41— 46 k  (28) 
Brandien 6 b— 7 k n  (74) 
Wuchers 15— 24 L  (80, 82) 
Bnchwald 93— 101 k  (36, 38) 
Christelschlag 3— 5 k  (22)
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Ehtistianberg 5 —8 X r  (44)
Chudiwa 6 X I (4)
Deutsch-Beneschau 7 X  (80) 
Deutsch-Bernschlag 29 X  (88) 
Deutsch-Moliken 6 - 7  X  (84) 
Deutsch-Reichenau 5 X  (80)
Eisenstraß 2 X I (4)
Eggetschlag 23 a— 30 X r  (46, 48)
Ellerbach 1 X n  (74)
Finsterau 30 (66)
Frauenberg 1 — 3 (64)
Freyultg 22 (66)
Friedberg 37— 38 X  (58)
Fürstenhut 84— 92 X (36)
Gansau 126 X (42)
Gatterschlag 12, 13 X  (84)
Gebharz 28 X  (88)
Gehsdorf 2 X ^  (78)
Gesen I X I (4)
Glashütten 3 — 5 X I (4)
Glöckelberg 4 0 - 4 2  X r  (50)
Gollnetschlag 6 X  (80)
Groß-Rammerschlag 1 17 (82)
Haidl 101- l 0 4  8 (18, 20)
Heumoth 36, 37 17 (88)
Hinterschmieding 21 (66)
H intring 52— 57 X r  (52)
Honetschlag 1 5 —17 X r  (46)
Achterschlag 12 17 (84)
Humwald 35— 40 X (28)
Jnnergefild 8— 19 8, 106, 108 X (6— 8) 
Jrresdorf 12— 13 X r  (44)
Julienhain 3 X  (78)
Kalsching 3 I I  X r  (44)
Kaltenbach 1 1 3 -1 1 8  X (40)
Kaltenbrunn 14 17 (86)
Kirchschlag 1— 31 X r  (42, 44)
Kläffer 19— 23 a Xo (62)
Klein-Philippsreut 14 — 17 (66)
Klingenbrunn Forstamt 11 — 19 Ou (72, 74) 
Kochet 114 -1 1 5  8 (20)
Kodetschlag 34 X  (58)
Konrads 22 — 26 17 (86)
Köpferschlag 9, 10 17 (84)
Kriebaum 3 I I I  X r  (44)
KriLowitz 4 X r  (44)
Kuschwarda 7 9 - 8 3  X (34, 36)
Landstraßen 6 4 - 7 8  X (32, 34)
Langdorf 4— 6 a Xn (74)
Langendorf 1— 3 8 (4)
Leinbaum 15— 18 17 (86)
Leopoldsreut 10— 13 (64)
Liebenstein 3 X §  (78)
Lindberg 16— 21 X n  (76)
Lohberg 4 X §  (78)
Luppetsching 44— 46 X  (58, 60)
Luschnitz 13, 14 X  (80)
Manch 24— 29 (66)

Manch Ost, Forstamt 31— 53 'W (66, 68 704 
Manch West, Forstamt 5 4 —70 (70)
Mauthstadl 14 X r  (44)
Meinetschlag 26, 27 X  (82)
Mugrau 22 X r  (46)
Neubistritz 3 3 - 3 5  17 (88)
Neudorf 1 d u  (72)
Neugebäu 116—4 24 X (40, 42)
Neuofen 56 — 86 X r  (52, 54, 56)
Neureichenau Forstamt 4 — 6 W  (64) 
Niedermühl 3— 5 17 (84)
Nitzau 5 8 (4)
Oberbaumgarten 8 17 (84)
Oberhaid 6— 11 X (22)
Obermoldau 55 — 63 X (30, 32)
Oberplan 4 3 -4 4 1 1  X r  (50, 52)
Ogfolderhaid 11 X r  (44)
Oltenschlag 2 17 (82)
Parkfried 50, 51 X r  (52)
Perneck 48, 49 X r  (52)
Pernlesdorf 30, 31 17 (82)
Pfefferschlag 1 a, 2 X (22)
Pflanzen 29 X  (82)
Piberschlag 4 X  (78)
Planles 30— 32 X r  (48)
Pumperle 47— 54 X (30)
Rabenstein Forstamt 9 Xn (74)
Rabitz 125 X (42)
Rauhenschlag 8 - 1 1  X  (80)
Reichenau a. d. Maltsch 32 X  (82)
Reichers 30, 31 X (88)
Neiterschlag 39, 40 X  (58)
Rotseifen 6, 7 8 (6)
Saran 33— 37. X r  48, 1 Xo (50)
Schainers 38 17 (88)
Scheiben 12 X  (80)
Schlägl 1 — 6 a  Xo (60)
Schönanger 2 6 u  (72)
Schönbrunn 23 W (64)
Schönfelden 35 X  (58)
Schreinetschlag 12 X (22)
Schwarzenberg 23 b Xo (62)
Schwarzbach 17, 20, 23 X r  (46) 
Schweineischlag 1 X (22)
Seewiesen 104— 113 8 (20)
Sichelbach 19— 21 X  (86)
Spiegelau Forstamt 10 Ou (72)
Stadeln 8 4 -1 0 1  8 (18)
Stadler Anteil I  20 8 (8)
S t. Oswald 8 — 9 i72)
S t. Oswald Forstamt 3— 7 (72)
Stögenwald 38, 39 X r  (50)
Stuben 17— 19 X r  l46)
Stubenbach 21— 83 8, 103 X (8— 16) 
Tieberschlag 13 X  (86)
Uhretschlag 28 X  (82)
Ullrichsberg 9 a— 18 Xo (60, 62)
Unterhaid 32 X  (82)
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Viertl 3 l '  (4)
Vorder-Freundorf 8 (64)
Border-Heuroffl 36, 37 L  (58) 
Wadetschlcig 6, 43 L  (58) 
Wadetstift 41. 42 k  (58) 
Wallern 1 3 —34 ? (24, 26, 28) 
Wiesing 2 V (76)

Wittingau 27 N (86)
Zartlesdorf 33 L  (58)
Zirnetschlag 25 k  (82)
Zwiesel 3 k n  (74)
Zwiesel Ost, Forstamt 13— 16 k u  (76) 
Zwiesel West, Fvrstantt 10— 12 k n  (76)

4. N wom sm esi-Verzeichliis.
Der erste Name bedeutet die Bezeichnung des M oores, der zweite die politische Gemeinde, die Zahl die Nummer 
des M oores, der Buchstabe den politischen Bezirk (siehe Übersicht Seite 3), die letzte Ziffer die Seite. Z. B . Anwiese, 
G am an 126 k , 42 heißt: M oor „Anwies" in der politischen Gemeinde Gansan, in der Karte 126. politischer Bezirk

Prachatitz, »Leite 42.
Adolfsäge, bei der, Bandstraßen, 69 k ,  32
Albrechtschläger Au, Christelschlag, >> k ,  22
Alter See, Forstamt Klingeubrunn, 19 O u, 74
tlllthammerfilz, Forstamt Bischofsreut, 9 IV, 64
Ameiseuau, Bandstraßen, 75 I I  k , 34
Am Teich, S a ra n , 36 k r ,  48
A nnatalm ühle,' Au oberhalb der, M auth, 25 IV, 66
Arberseemoos, Zwiesel West, Forstamt, 10 R n , 76
Aschbachwiesen, Pernek, 48 k r ,  52
Ascherl-Schlag, Secwiescn, 106 8 , 20
Asp-Teich, M oor beim, «ichelbach, 21 k ,  86
Au, Neichers, 30 k ,  88
Aubrunn, Stuben, 17 5  k r ,  46
Auen bei der Schule, Buchwald, 96 k , 36
Auen, Hmuwald, 36 Ich 28
Auen, untere, Brandten, 7 k n ,  74
Anflur, Pfefferschlag, Lchwciuetschlag, 1 k ,  22
„Aug", Sichelbach, 19 k ,  86
Auried, Obermoldau, 59 k , 32
Ausgebrannter Filz, Fürstcnhut, 87 k , 36
Auwald, Auwies, Zlviesel Ost, Forstamt 15 k n ,  76
Auwies, Oberhaid, 8 k ,  22
Autvies, Schönauger, 2 ( ln , 72
Anwiese, Gansnu, 126 k , 42
Aulviese, Hiutriug, 54 k r ,  52
Auwiese, Ogfvlderhaid, 11 k r ,  44
Aulviesen, Chudiwa, 6 KI, 4
Aulviesen, obere, G lashütten, 4  k l ,  4
Anwiesen, untere, Glashütten, 3 KI, 4
Aulviesen, Kodctschlag, 34 k ,  58
Bachwiese, Hintring, 53 k r ,  52
Bachlviese, Langeudorf, 2 8 , 4
Bachlviese, Oberplan, 45 k r ,  50
Bachlviese, Schamers, 38 k ,  88
Bachwicsen, M auth, 27 5V, 66
Bärenau, M auth West, Forstamt, 70 >V, 70
Bärenfilz, Kaltenbach, 113 k ,  40
Bärenhöhle, M auth West, Forstamt, 64 ^V, 70
Bärenloch, Kuschwarda, 83 k ,  36
Baumlbruck, Stadeln, 85 8 , 16
Baher-Au, S a ra u , 37 k r ,  50
Bayrische Au, S a ra u , Schlägl, k o ,  50, 60
Bcerenau, Klingenbrunn Forstamt, 15 O n , 74
Bcercufilz, Leopoldsreut, 10 ^V, 64
Beinweidlfilz, Landstraßen, 69 k ,  32
Bergerau, S t .  O sw ald , 9 O n , 72
Bergwiese, Nauchenschlag, 11 k ,  80
Bettclfilz, Jnnergefild, 16 8 , 6
„Bibetzackwies", Humwald, 38 k ,  28
Birkenau, W allern, 29 e k ,  26
Birkenberg, Außergefild, 105 k ,  38
Birkenfilze, Stubenbach, 30 8 , 10
Birtenlos, Gatterschlag, 13 a  k ,  84
Blahetschläger Auwies, Oberhaid, 7 ? ,  22
Blahetschläger Reutwies, Oberhaid, 6 k ,  22
Blausaurau, Kourads, 26 k ,  86

Blöekensteiu, Nloos am, dlenofcn, 76 k r ,  56
Blöckensteiner See, M oor im, Neuofcn, 75 k r ,  56
Blohausenfilze, Stubenbach, 51 8, 12
Blum au, P lnnles, 32 k r ,  48
Bockhütte, bei der, Kaltenbach, 115 k ,  40
Bvcklöcher, Klingeubnum, Forstamt, 16 (4u, 74
Bocksberg, Au am, Kirchschlag, 3 k r ,  44
Bodcnfelder, Meinctschlag, 27 k ,  82
Böhmfilz, Fürstcnhut, 84 k , 36
Böhmwieseu, Wallern, 29 <1 k ,  26
Böhmmotzlan, Humwald, 39 k , 28
B rand, Böhmisch-Nöhrcu, 45 k ,  28
B rand, Wadetschlag, Gollnetschlag, 6 k ,  28
Brandau, Oleubistritz, 33 k , 88
B raudau, dceugebän, 119 k ,  42
B randau, dceuofen, 60, 61, 62 k r ,  54
Brandctfilz, Stadeln, 90, 91 8 , 18
Bräuhauswiese, Schwarzbach, 22 k r ,  46
Bredfilz, Kuschwarda, 82 k , 36
Breitau, M anth Ost, Forstamt, 50 IV, 68
Breiten-Au, Neuofen, 70 k r ,  54
B renutau, Klingenbrunn, Forstamt, 14 O ii, 72
Brenntau, M auth Ost, Forstamt, 36 ^V, 68
Brennteschlag, Rotseifeu, 7 8 , 6
Brenntinais, M auth Ost, Forstamt, 35 'W, 68
Brenteau, dlenofen, 81 k r ,  56
Brcutetan, Neuofen, 82, 83 k r ,  56
B runnau , Böhmdorf, 2 k ,  78
B runnau , Hintring, 56 k r ,  52
B runnau , S tuben, 17 k r ,  46
Brunnreut, M anth Ost, Forstamt, 32 IV, 68
B runnw ies, Obcrinoldau, 56 k ,  30
B runnw ies, Schwarzbach, 20 k r ,  46
Brunstcr Seite, Seelviesen, 112 8 , 20
Brunster Wiesen, Haidl, 104 8 , 20
„Bseuau", S a ra u , 35 k r ,  48
Bucherau, Seewiesen, 109 8 , 20
Buchwaldsilz, Fürstenhut, 85 k ,  36
Bukowiner Filz, Buchwald, 93 k ,  36
Buschfilz, Fllrstenhut, 86 k ,  36
Bürger-Wiesen, W allern, 29 k ,  26
Christelschlager Au, Christelschlag, 4 k ,  22
Chumerauer Au, Andreasberg, 9 k r ,  44
Dachsgeschleiffilz, Fürstenhut, 88 k ,  36
Dewaldfilz, Neugebäu, 116 k ,  40
Dobau, Schönfelden, 35 k ,  58
Dobernwiesen, Arnbruck, 1 V , 76
Drachsleiern, Schlägl, 4 k o ,  60
Dreckige Filze, M auth  Ost, Forstamt, 48 W , 68
Dreiecksmark, M oos am, Ncuofen, 77 k r ,  56
Dreiseefilz, Stubenbach, 66 8, 14
D ürrau , Glöckelberg, 42 k r ,  50
Ebenau, M auth Ost, Forstamt, 45 IV, 68
Eingezäunte Au, M auth Ost, Forstamt, 31 W , 66
Eisenwiese, Pernlesdorf, 31 k , 82
Enzichkowald, Stadeln, 94 8 , 18
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Erdflur, rote, Gebharz, 28 X , 88
Erlenau, W allern, 25 X, 24
Erster Filz, Lindberg, 18 Xm, 76
Eselau, Neuofen, 83 X r, 56
Fallbauinfilz, Stubenbach, 79 8 , 16
Farrenbcrg, Filz unterm, S tadeln , 84 8, 16
Feichtlfilz, M auth West, Forstaint, 65 IV, 70
Fcidlan, Alt-Reichenau, 7 IV, 64
Ferchenan, Glöckelberg, 41 X r, 50
Filzau, Böhmisch-Nöhren, 41 X, 28
Filzau, Reuosen, 66 X r, 54
Filzbrnck, Stadeln, 86 8 , 16
Filze im Loch, Stnbenbach, 44 8 , 12
Filzwald, S t .  O sw ald, Forstaint, 7 6m , 72
Filzwiesen, Oberinoldau, 55 X, 30
Finsteran, llllrichsberg, 10 Xo, 62
Finstcrauer Filz, M auth Ost, Forstaint, 38 IV, 68
Fischerau, W allern, 28 X, 26
Fischcrhüttenfilz, Stnbenbach, 65 8 , 14
Fischerwald, Stadeln, 100 8 , 18
Fischer Wiese, Stadeln, 100 8 , 18
Flanitzwiese. Oberhaid, 11 X, 22
Fleckau, Hninwald, 37 X, 28
Flößlberg, beim, 9cenofen, 71 X r, 54
Föhrenau, Glöckelberg, 41 X r, 50
Föhrenan, Klingenbrnnn, Forstaint, 17 6m , 74
Föhrenfilz. Kaltenbach, 113 X, 40
Föhrenholz, M auth, 26 VV, 66
Folderwiese, Aceinetschlag, 26 X , 82
Forstwcnzelau, dtenofen, 78 Xi-, 56
Freudische Wiese, Tentsch-Moliken, 7 X, 84
Friedauer Wiesen, Friedberg, 38 X , 58
Friedrichsau, Kirchschlag, 1 X r, 42
Fuchsan, Reuofen, 73 X r, 54
Fürstenhnter Filz, Fürstenhut, 89 Ich 36
Fürstliche Anwiese, H intring, 52 X r, 52
Gartenhaid, W allern, 21 X, 24
Gayrnckfilz, Stnbenbach, 56 8 , 12
Gahrnckfilz, großer, Stnbenbach, 57 8 , 12
Gayruckfilz, kleiner, Stnbenbach, 58 8 , 12
Geißau, Klingenbrnnn Forstaint, 11 6m , 72
Geißau, Spicgclan Forstamt, 10 6m , 72
Geißwiesen, Eggctschlag, 27 X r, 48
Gemeindeau, Sichelbach, 19 X, 86
Gemcindefilz, M auth, 28 V", 66
Gemeindeteich, Niedermühl, 5 X , 84
Gcmeindewiesen, M auth, 27 VV, 66
Gemeindewiese, Neubistritz, 35 X, 88
Gcmeindewiese am Schwarzbach, Wadetstift, 42 X, 58
Geschwendet, Vd.-Freundorf, 8 VV 64
Gfilderfilz, Außergefild, Jnnergcfild, 106 X, 6, 38
Gföretau, Hintring, 54 X r, 52
G lasau , P lan les, 30 b  X r, 48
Glaserfilz, Stnbenbach, 53 8, 12
Glaserwaldmühlenfilz, S tadeln, 95 8 , 18
Glaserwaldwiesen, S tadeln, 97 8 , 18
Graben, Dentsch-Neichcnau, 5 X , 80
Grabental, M authstadt, 14 X r, 44
Grabenwies, Oberplan, 47 X r , 52
Grabenwiese, Nauhenschlag, 8 X , 80
Gradiser Peint, Gehsdorf, 2 X»-, 78
Grämet, Heumoth, 36 X, 88
Gräm et am Kapellenbach, Obermoldau, 62 Ich 32
Grämet, Pumperle, 52 X, 30
Grametau, Böhmisch-Röhren, 41 Ich 28
Grametwiese, Neuofen, 54 X r, 52
Grandwiesen und G randau, Haidl, 103 8 , 18
Granitz-M oos, Julienhain , 3 X , 78
Grankelau, Neuofen, 82 X r, 56
G rasfurt, Neuofen, 63 X r, 54
G riesau, Eggetschlag, 25 X r, 48
Griesludwigfilz, Kl. Philippsreut 17 VV, 66

Grinzinger All, Lischofsreut Forstaint, 18 IV, 66
Großem, Hintring, 55 X r, 52
Großer Filz, Haidl, S tadeln , 101, 102 8 , 180
Großer Filz, M auth West, Forstaint, 54 VV, 7
Großer Filz, Stadeln, 88 8 , 16
Großer Filz, Filzw ald, S t.  O sw ald Forstamt, 7 6 u ,  72
Groß Reit, Buchwald, 94 X, 36
Grnmmetwiese beim Hammer, Oberplan, 46 X r, 52
Grummetwiese, Kriebanm, 3 X r, 44
Grünbcrgwiesen, Nengebän, 123 X, 42
Grundfeld, Neichers, 31 X, 88
G rünm oos, Neuofen, 72 X r, 54
Gschweildet-All, Eggetschlag, 26 X r, 49
Gschwendetau, W allern, 3ri Ich 26
Gschwendetauwald, W allern, 29 X, 26
Gsengetbrnnn, Stnbenbach, 83 8 , 16
Gstöckert, Scheiben, 12 X, 80
Gstöckeretwiesen, Unterhaid, R'eichenall a. d. Maltsch, 32 X, 82
Gustrische Wiese, Zirnetschlag, 25 X, 82
Gutwiesen, W allern, 16 Ich 24
Güwisscn An in Schlackern, M ngrau, 22 X r, 46
Habergrasau, M auth Ost, Forstaint, 46 VV, 68
Habichauer Wiesen, Eggetschlag, 23 X r, 46
Hackelfilz, M auth, 29 VV, 66
Hackelfilz, Stnbenbach, 27 8 , 8
Hackelfilz, Stnbenbach, 65 8 , 14
Haderwiesen, Außergefild, 104 Ich 38
Haidlerfilz, Jnncrgefild, 10 8, 6
Haidlcrfilz, Stadeln, 98 8, 18
Haindl, Böhmische, Kläffer, 22 Xo, 62
Haindl, Teutsche, Kläffer, 23 Xo, 62
Haindl, Deutsche, Schwarzenberg, 23 Xo, 62
Hammerbachwiesen, Ullrichsberg, 11 Xo, 62
Hängfilz, Stnbenbach, 67 8 , 14
Harlandsbach, am, Pumperte, 47 X, 30
Hasetbcrgeran, W allern, 29 X, 26
Hüuplschwelle, Filz bei der, Stnbenbach, 21 8 , 8
H ausgründe am Blankoteich, Nülbistritz, 34 X, 88
Hansstcd in N aim undsreut, Schönbrunn, 23 VV, 66
H ausw ies, Nengebän, 120 X, 42
„Heilin"-Wiesen, Nitzan, 5 8 , 6
Heinri Au, Wadetschlag, 43 X , 58
Herbst, Pnmperle, 50 X, 30
Hexenriegel, M auth West, Forstamt, 62 VV, 70
Hilzivald, Anen im, M auth, 27 VV, 66
Hintenausw ies, Biertl, 3 X, 4
Hinterhäuser Filz, S tadeln, 87 8 , 16
Hirschbachau, Neuofen, 65 X r, 54
Hirschberg, M auth West, Forstamt, 68 VV, 70
Hirschberger Wiesen, Neuofen, 68 X r, 54
Hirschbergschwclle, Wiese bei der, Neuofen, 64 X r, 54
Hirschkopf, M auth West, Forstamt, 58 VV, 70
Hirschschlägerau, Aigen, Schlägl, 6 Xo, 60
Hochau, S t .  O sw ald, Forstamt, 6 Om, 72
Hochfilz, Jnncrgefild, 19 8 , 8
Hochfilz, Manch West, Forstamt, 57 VV, 70
Hofau, Eggetschlag, 23 X r, 46
Hofau, Konrads, 24 X , 86
Hoflüß, Schwarzbach, 20 X r, 46
Hofmähring, Konrads, 25 X , 86
Hofwiesen, Obermoldau, 55 X, 30
Höhal Filz, S tadeln , 99 8, 18
Hohenauer Senge, an der, Manch Ost, Forstamt, 52 VV, 70
Hohenbrunner Filz,, S t .  O sw ald , 8 Om, 72
Hohensteger Filz, S tadeln , 89 8 , 16
Holzschlager Filz, S tadeln, 96 8 , 18
Holzwiese, S tuben, 19 X r, 46
Holzwiesen, W allern. 17, 34, X 24, 28
Hummelbergau, W allern, 19, X 24
Hummelwald, W allern, 33 X, 26
Hütermichlfilz, Kl.-Philippsreut, 16 VV, 66
Hutschenau, Neuofen, 59 X r, 52
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Hütteuwald bei der Tobiashütte, Buchwald, 98 R, 38 
Hüttenwies bei der Tobiashütte, Außergefild, 112 R, 40 
Hütwiese, Eggetschlag, 29 K r, 48 
Jagerau  bei den Waldhäuseru, P lau les, 31 K r, 48 
Jagerau , Neiterschlag, 39 K, 58
Jägcrriegel, Kl. Filz im, M auth West, Forstamt, 59 W , 70
Janko-Au, Obermoldau, 59 ? ,  32
Joglbruuu, Filz am, Neureicheuau Forstamt, 4 >V, 64
Judeuau  am Bustberg, Neugebäu, 124 ? ,  42
Kacherau, Sichelbach, 20 K, 86
Kadlau, Buchcrs, 22 K , 82
Kaiuzenfilze, große, Stubeubach, 25 8 , 8
Kaiuzeufilz, kleiner, Stubeubach, 26 8 , 8
Kajetan-Weide, Pumperle, 52 ? ,  30
Kalblbergfilz, Stubeubach, 73 8 , 14
Kaltstaudenfilz, Stubeubach, 48 8 , 12
Kaltstaudenfilz, oberer, Stubenbach, 37 8, 10
Kaltstaudeufilz, unterer, Stubeubach, 35 8, 10
Kameralfilz, Stubenbach, 47 8, 12
Karlshofer Au und Weide, Stuben, 18 K r, 46
.Kassicrerau, Aigen, 7 Ko, 60
Kegclhaidfilz, Jnnergefild, 13 8 , 6
Kessel, Landstraßen, 68 R, 32
Kicsau, Buchcrs, 20, 21 K, 82
Kiesbrückl, M auth West, Forstamt, 67 W j 70
Kikitzer Filz, Jnnergefild, 8 8 , 6
Kirchenwies, Schwarzbach, 21 K r, 46
Klausenfilz, M auth West, Forstamt, 61 V ,  70
Kleine Au, S t .  O sw ald , Forstam t 4 6 o ,  72
Kleiner Filz, Außergefild, 111 ? ,  40
Kleiner Filz, M auth  Ost, Forstamt, 53 ^V, 70
Kloiberwies, Leopoldsreut, 12 Vch 64
Klostcrau, Konrads, 22 K, 86
Klostermannswiesen, Jnnergefild, 14 8 , 6
Knvtenwiescn, Knotenschlag, S t .  O sw ald  Forstamt, 3 O u , 72
Königsfilz, großer, Nengebäu, Kaltenbach, 118 R , 42
Königsfilz, kleiner, Neugebäu, Kaltenbach, 117 R, 40
Kotwiesen, Neudorf, 1 Ori, 72
Kramerau, Stuben, 117 K r, 40
Krametan, Neugebäu, 116 R 40
„K ranzauJ Neuofcn, 85 K r, 56
Kräutcrwieseu, Luschnitz, 13, 14 K , 80
Kreuzau, Seewiesen, 105 8 , 20
Kreuzbaum, beim, Fllrstenhut, 97 R, 38
Krinwiesen, W allern. 15 R, 24
Krummau, M auth Ost, Forstamt, 40 68
Kruselberger Zinsgereut, Pumperle, 53 ? ,  30
Kudlau in Jand les, Schreinetschlag, 12 R, 22
Kudler-Au, Buchcrs, 16, 17 K , 80
Kuhau, Jrrcsdorf, 13 K r, 44
Kühau, P lan les, 32 K r , 48
Kühauen, Langdorf, 6 a  R n , 74
Kühauen, Brandten, 61» R n , 74
Kllherstößerfilz, Jnnergefild, 12 8 , 6
Kühjoglfilz, Frauenberg, 2 W , 64
Kühweide, Schwarzbach, 23 K r, 46
Kurzer Ruck, Landstraßen, 70 R 32
Lackenfilz, Stubenbach, 60 8 , 14
Landstraßer Au, Landstraßen, 66 R, 32
Langau, Böhmisch-Nöhren, 44 ? ,  28
Langdorfer Au, Langdorf, 5 R n , 74
Lange Au, M auth West, Forstamt, 63 ^V, 70
Langenbruckau, Notseifen, 6 8 , 6
Langenrucker Filz, Landstraßen, 75 R, 34
Langenrucker Wiese, Landstraßen, 76 R, 34
Langer Filz, Jnnergefild, 9 8 , 6
Langer Filz, M auth West, Forstamt, 56 V7, 70
Lange Teile, Eggetschlag, 26 K r, 48
Lange Wiesen, Böhmdorf, 2 K , 78
Langholz in R indles, Honetschlag, 16 K r, 46
Langwiese, Brandten, 6 d  R n , 74
Langwiese, Langdorf, 6 a  R n  74

Langwiese, Zartlesdorf, 33 K, 58
Langwiesen in G rub, Ellerbach, 1 R n, 74
Langwiesen, Ullrichsberg, 14 R o, 62
Langwiesen, W allern, 32 ? ,  26
Laschitzwiese, W allern, 18 R, 24
Legstatt, in der, Obermoldau, 60 R, 32
Legstattfilz, Buchwald, 101 R, 38
Leitenwiese, Langendorf, 3 8 , 4
Leirackerwiesen, Glashütten, 5 KI, 4
Lenzweg, am, Landstraßen, 72 R, 32
Lichtau, M auth Ost, Forstamt, 42 IV , 68
Lichtau, Seewiesen, 110 8 , 20
Lichtenbergwicsen, Neugebäu, 123 R, 42
Lichtgefällfilz, M auth West, Forstamt, 60 IV, 70
Lichtwasserau, Nenofen, 85 K r, 56
Lusenfilze, Stubenbach, 28 8 , 8
Lusenwinkelfilz, M auth West, Forstamt, 55 IV, 70
M aderer Hang, Stubeubach, 48 8, 12
Markfilz, M auth Ost, Forstamt, 49 'VV, 68
Matheiwiesel, Jnnergefild, 18 8 , 8
Mahcrbach-Fleißheimcr Stich, Stögenwald, 38 K r, 50
Mayerbach-Gereuter Stich, Stögenwald, 38 K r, 50
Mehlbrllndl, Kalsching, 3 K r, 44
Michlcr Gstaudet. das, Niedermühl, 3 K, 84
Michlsirtlfilz, K l.-Pilippsreuth, 17 VV, 66
Michlwiesen, Ullrichsberg, 15 R o, 62
Mirasatwiese, Frauenberg, 3 ^V, 64
M oldau-Au, Obermoldau, 61 R, 82
Moldau-Ursprung, Filz am, Buchwald, 99 R, 38
M oldauwies, Humwald, 40 R, 28
Moldauwiesc, Frauenbcrg, 1 ^V, 64
Moldauwiese, Humwald, 35 R, 28
Moldauwiesen, Ncuofen, 86 K r, 56
Moorbach, Filz am, Stubenbach, 78 8, 16
Moorberg, Neuofen, 80 K r, 56
M oorwies, Althüttner, Kochet, 115 8, 20
M oos, Rabitz, 125 ? .  42
M oos in Bachlern, Wiesing, 2 V, 76
M oosw ies beim Schädelhof, Eisenstraß, 2 KI, 4
Mooswiese, Luppetsching, 45 K , 60
Mooswiescn, Aigen, 8 R o, 60
Möselwiesen, Hinter-Schmieding. 21 UV, 66
Mühlbuchetfilze, Stubenbach, 46 8, 12
Müllerschachtenfilz, unterer, Stubenbach, 62 8 , 14
Müllerschachtenfilz, vorderer, Stubenbach, 63 8 , 14
Naßau, Klingenbrunn Forstamt, 12 O u , 72
Neuau, Hintring, 57 K r, 52
Neudorfer Wald, Plairles, 32 K r, 48
Neue Ö rter, Glöckelberg, 42 K r, 50
Neubüttenfilz, großer, Stubenbach, 42 8 , 10
Neuhüttenfilz, Hinterer, Stubenbach, 40 8 , 10
Neuhüttenfilz, mittlerer, Stubenbach, 41 8  10
Neuhüttenfilz, vorderer, Stubenbach, 39 8  10
Neunerfilz, Ncuofen, 81 K r, 56
Neunerfilz, Stubenbach, 49 8 , 12
Neusohler Wiesen, Bärndorf, 2 R o , 74
Neustift-Au, Jrrcsdorf, 12 K r, 44
Neuwiesen, Schwarzbach, 17 K r, 46
Neuwiese, Luppetsching, 46 K , 60
Neuwiesen, Stögenwald, 39 K r, 50
Nohawies, Obermoldau, 56 R, 30
N othanslau, W allern, 29 R, 26
Oberhagerau, Schlägl, 5 R o, 60
Oberortwiesen, Oberinoldau, 57 R, 30
Ochsenau, Gatterschlag, Hosterschlag, 12 K , 84
Ochsenau, Humwald, 39 R, 28
Ödenteich, Leinbaum, 18 K , 86
Ölberger Auwies, Parkfried, 50 K r, 52
Olschwiese in Langenbruch Honetschlag, 15 K r, 46
Olschwiesen, Schwarzbach, 17 K r, 46
„Oweiger"-Wiesen, Piberschlag, 4 K , 78
Pangerfilz, Kuschwarda, 81 R, 34
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Panische Wiese, Kaltenbrunn, 14 X , 86
Passeker Filz, Neugebäu, 116 X, 40
Paulilwiese, Knschwarda, 80 X, 34
Petraschlo-Filz, Zlußergefild, 109 X, 40
Pfleger-Wiese, Schlägl, 2 R o, 60
Pflllgl-Au, Bachers, 24 X, 82
P lan ie r Filz, großer, Kaltenbach, 114 X, 40
P lanerau , Oberplan, 43 X r, 50
Plattenhäuser Filz, Stubenbach, 36 8, 10
Polauffilz, Jnnergefild, 17 8 , 8
Ponholz, Pflanzen, 29 X, 82
Pöschlauerfilze, Stubenbach, 29 8 , 8
Prägarten, Köpferschlag, 9 X, 84
Präzeptor-Au, Alt-Reichenau, 7 IV, 64
O-uadratfilzau, M auth Ost, Forstaint, 47 ^V, 68
Nachelbach, Filz am, L-tnbenbach, 43 8 , 12
Nachelsce, ZNoor am, Klingenbrnnn, Forstamt. 18 74
Radschiewiescn, W allern, 13 X, 24
Natschläger Au,-Eggetschlag. 23, 26 Xu, 46, 48
Natschläger Auivies, Eggetschlag, 24 Xu, 48
Ratschläger Holz, Eggetschlag, 26 X r, 48
9>atschläger Wald, Eggetsehlag, 23 X r, 46
Ncbhühuerfilz, Landstraßen, 74 X, 34
Necheufilz, L-tubenbach, 61 8 , 14
Neigerau, Neuofen, 62 X r, 54
Reischlfilz, Landstraßen, 71 X, 32
Ncisigau, Gatterschlag, 18 X, 84
Neitbachwiesen, Andreasberg, 10 X r, 44
Neitflur, Köpferschlag, 10 X, 84
illcither Au, Kirchschlag, 2 X r, 42
Reschauerfilz, M auth Ost, Forstamt, 44 'VV, 68
Neschfilz, Blauth West. Forstamt, 65 IV, 70
Reut, Fiusterau, 30 IV, 66
Nichtau, S a ra u , 34 X r, 48
Nichterhaid, W alleru, 31 X, 26
N'iedlwies, Leopvldsreut, 11 IV, 64
Riegerau, Buchers, 15 X, 80
Nohneuau, Neu-Reichcuau, Forstamt, 6 ^V, 64
Röhrlau, Kliugeubrunu, Forstamt, 13 Orr, 72
Nohrwies, Blaibach, 1 XZ-, 78
Rohrwiesen, Gesen, 1 X l, 4
Nomauwald, Knschwarda, 8 > X, 34
stiommleriviese, Ullrichsberg, 17 R o, 62
Noßauwies, Oberhaid, 9 X, 22
Noseuau, Neuofen, 70 X r, 54
Notau, Bodenmais, Forstaint, 8 R n , 74
Rotau, Nabenstein, Forstamt, 9 R n , 74
Rotbachlau, S t .  O sw ald, Forstamt, 5 O n , 72
Notes M oos. Böhmdorf, 1 X , 78
Nötlwieseu, Liebenstein, 3 X^', 78
Nubenhaidau, Böhmisch-Nöhreu, 43 X, 28
Sägcwicse, Scewiesen, 107 8 , 20
S a ln au er Bachwiese, Parkfried, 51 X r,- 52
Salzer Wört, H intring, 53 X r, 52
Sam er- und Nicdlwics, Leopoldsreut, 11 ^V, 64
Sandelholz, Bischofsreut, Forstamt, 18 IV, 66
S a rau e r  Au, S a ra u , 33 X r, 48
S au lnau , Wiese unter, Ullrichsberg, 16 R o, 62
S au re  Wiese, Uhretschlag, 28 X , 82
Schachlau, Stögenwald, 38 X r, 50
Schachtenfilz, Stubenbach, 70 8 , 14
Schanzau, W allern, 27 ?, 26
Scharfberg, Au im, KriLowitz, 4  X r, 44
Scharfilz, Stubenbach, 68 8 , 14
Scharfilzl, Stubenbach, 75 8 , 14
Scheiblin, Ullrichsberg, 12 R o, 62
Scherlhoffilz, Stadeln, 92 8 , 18
Scherlhofwald, S tadeln , 93 8 , 18
Scheurecker Filz, Landstraßen, 78 X, 34
Schindau, Hintring, 54 X r, 52
Schindau, Luppetsching, 44  X , 58
Schinderwiesen, Aigen, Ullrichsberg, 9 R o, 60

Schindlerfilz, Stubenbach, 50 8 , 12
Schleicherau, kleine, Zwiesel Ost, Forstamt, 13 R n , 76
Schleicherwiesen, Lindberg, 16 R n , 76
Schlösselbach, am, Pumperlc, 54 X, 30
Schloßwiese, Langendorf, 1 8 , 4
Schlucht, Leinbaum, 16 X, 86
Schmalzall, Zwiesel West, Forstamt, 11, 12 R n , 76
Schmausenhüttcn, auf der hintern, Seelviesen, 111 8, 20
Schmidtschlageran, Wadetstift, 41 X, 58
Schmiedau, Stubenbach, 38 8, 10
Schmiedan, Ullrichsberg, 18 Ro, 62
Schmierall, Neiterschlag, 40 X, 58
Schnellcnzipffilze, K l.-Philippsreut, 14 ^V, 66
Schoberwiesc, W allern, 20 U, 24
Schönberger Filz, Landstraßen, 77 X, 34
Schönfichtenfilz, unterer, ^tubcnbach, 61 8 , 14
Schönfichtenfilz, Stubenbach, 72 8 , 14
Schönfilz, Neureichenau, Forstaint, 5 IV, 64
Schöttliugerwiese, W allern, 14 X, 24
Schram sw ies, Blaucnschlag, 11 X, 84
Schwartelau, Bischofsreut, Forstamt, 20 IV, 66
Schwarzacher Wiesen, Laugdorf, 4 R n , 74
Schwarzbach, M oor am, Äußergefild, 102 X, 38
Schwarzbach, M oor am, Buchwald, 100 X, 38
Schwarzbergfilz, Stnbenbach, Äußergefild, 103 X, 8, 38
Schwarzhaider Filz, Neugebäu, 122 X, 42
Schwebclhaid, Humwald, 37 X, 28
Schweizerbach, am I, I I , Landstraßen, 67 X, 32
Sce-Au, Bischofsreut, Forstaint, 19 IV, 66
Sce-A u, Neuofeu, 74 X r, 56
Scebach, Wiese am, Neuofeu, 69 X r, 54
Seefilz, Jnnergefild, Äußergefild, 108 X, 8, 38
Seefilz, Landstraßen, 73 X, 34
Scefilz in Eggersbcrg, Lohberg, 4 XZ-, 78
Seefilz, Kleiner, M auth West, Forstaint, 67 'W, 70
Seefilz, Neugebäu, 121 X, 42
Seewald-Weide, Fürsteuhut, 92 X, 36
Sem m elau, Aigen, Schlägl, 6 Ro, 6o
S im andl-A u, Buchers, 23 X, 82
Siugerwieseu, W allern, 24 X, 24
Soherau, Köpfcrschlag, 9 X, 84
Som m er, Pumpcrle, 48 X, 30
Spanwiesen, W allern, 22 X, 24
Spitzbergfilze, Stubenbach, 33 8 , 10
Spitzbergseige, in der, Stubenbach, 32 8, 10
S tad lau , Kläffer, 21 R o, 62
Stägler-W ald, W ittingau, 27 X, 86
Stcckeuwieseu, Kläffer, 20 R o, 62
Steinbcrgau, M auth West, Forstaint, 66 M , 70
Sterner-Wiese, W allern, 29 X, 26
Stierhofwies, Neuofen, 58 X r, 52
Stierhofwies, W allern, 23 X, 24
Straßenfilz, Furstenhnt, 88 X, 36
S traßenflur, Niedcrmuhl, 3 X , 84
S trittiger Filz, Stubenbach, 81 8 , 16
Stritzelau, Neuofen, 67 X r, 54
Stubenbacher Au, Stubenbach, 82 8 , 16
Sulzfilz, Stubenbach, 31 8 , 10
Tafelberger Filz, Fürstenhut, 90 X, 36
Talwiesen, Rauhenschlag, 10 X , 80
Tauberau, Böhmisch-Nöhren, 43 X, 28
Teichwiese, Oberplan, 44 X r, 50
Tellerebenau, M auth Ost, Forstaint, 51 'W, 68
Teufelswasserklause, bei der, M auth Ost, Forstaint, 41 Wf 68
Tcufelswasser, am, Buchwald, 95 X, 36
Teufel-Wiese, S tadeln, 100 8 , 18
Theresienreuter Au, Leopoldsreut, 13 W , 64
Tieberschläger-Au, Tieberschlag, 13 X , 86
Tiergarten, Deutsch-Moliken, 6 X, 84
Tiergarten, Heumoth, 37 X , 88
Totenkopf, F ilz am, Stubenbach, 24 8, 8
Torfau, Deutsch-Bernschlag, 29 X , 88
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Torfau, Seewiesen, 113 8 , 20 
Torfau, S tuben, 17 X r, 46 
Tonschacht, Christianberg, 5 X r, 44 
Torsstall, Freyung, 22 ^V, 66 
Torfstich, Eggetschlag, 28 X r. 48 
Torfstich, Leinbauiu, 17 X, 86 
Torsttich, Seewiesen, 108 8, 20 
Torsstichwies, Leinbauui, 15 14, 86 
Tote An, Böhmisch-Röhreu, 41 Ich 28 
Trarlerfilz, Jnnergefild, 11 8 , 6 
Tristfilz, Lindberg, 17 R n , <6
Trockeuscuge, an der, Manch Ost, Forstamt, 37 ^V, 68
Tlissetwiescn, Böhmisch-Rohren, 42 R, 28
Unterschönbergiviesen, Böhmisch-Röhren, 46 Ich 28
Perlorenberg, Filz am, Stnbcnbach, 23 8
„Piehfreude", Albrechtsricd, 4 8, 6
Viehweide, Oberhaid, 10 Ich 22
Pogclstcinschwelle, Filz an der, Stubenbach, 22 8 , 8
Wagenbachmünduug, Filz an der, Kl. Philippsreut, 15 Vch 66
Wagenbachwicse, Landstraßen, 64 ? ,  32
W aidan, S a ra n , 37 X r, 50
Waiger, am, Ottenschlag, 2 14, 82
W aldau, Renofen, 61 X r, 54
Waldhäuseran, S t .  O stvald, Forstamt, 6 O n, 72
Waldl, Schlägl, 3 R o, 60
Waldwicse, Kochet, 114 8, 20
Wallnerwiessilz, S tadeln , 85 8, 16
Wasserpfanne, M auth Ost, Forstamt, 53 IV, 70
W astlhanslau, Franenberg, 2 IV, 64
Wcchselwiesen, Waldctschlag, Eollnetschlag, 6 X , 80
„Weiger", Knschtvarda, 70 R, 34
Weihcrfilz, Kuschwarda, 79 R, 34
Weiukellerau, M auth Ost, Forstamt, 44 V ,  68
Weitfallerfilz, Stnbcnbach, 59 8 , 14
Weithüttenwald, M auth West, Forstamt, 69 VV, 70
Weittvies in Miesau, Christianbcrg, 6 X r, 44
Wetteran, Zttuesel Ost, Forstamt, 14 R n , 76

Widrabrllcker Filz, Anßcrgefild, 110 R, 40 
Wihorschner schwarze Au, Christelschlag, 3 Ich 22 
W ildau, Böhmisch-Röhren, 44 R, 28 
W ildau, M auth Ost, Forstamt, 43 UV, 68 
Wildau, Renofen, 84 X r, 56 
Wilde An, Buchers, 18. 19 X , 80 
Wilderereck, Filz am, Stnbcnbach, 34 8, 10 
W indau, M auth Ost, Forstamt, 39 ^V, 68 
Wiukelau, Pumperle, 53 Ich 30 
„W oid", Fürstcuhut, 92 R, 36 
„W oidl", Obermoldau, 59 Ich 32 
W olfau, Christianbcrg, 7 X r, 44 
W olfau, Landstraßen, 65 Ich 32 
W olfsauen, Ullrichsberg, 13 Ro, 62 
W örth, Obermoldan, 59, R, 32 
W örthtvies, Oberplau, 47 X r, 52 
Wörthtvicsen, obere, W allern, 26 Ich 26 
Wörkhwiescn, untere, W allern, 29 Ich 26 
laudlw ies, Jnnergefild, 15 8 , 6 
Z  aisenb ach filz, Lindberg, 21 R n , 76 
Z aunhausau, Perneck, 49 X r, 52 
Zchnteile, die, Eggetschlag, 30 X r, 48 
Ziegelan, Fürstenhut, 91 ?, 36 
Ziegelwicseu, Ziviesel, 3 R n , 74 
Zigeunerfilz, großer, Stubenbach, 52 8 , 12 
Zigeuucrfilz, kleiner, Stubenbach, 55 8, 12 
Zimmerbaumau, Kourads, 23 14, 86 
Zinstviesen, fürstliche, Christianbcrg, 8 X r, 44 
Zipfau, Neuofcn, 54 X r, 52 
Zipfete Filzau, Neuofcn, 79 X r, 56 
Zirkelfilz, Stnbenbach, 45 8 , 12 
Zusaininfallau, M auth Ost, Forstamt, 33 IV, 68 
Zweiter Filz, Lindbcrg, 19 R n , 76 
Zwcrchmnis, stRauth Ost, Forstamt, 34 IV, 68 
Zwcrgbirkcnfilz, Fürstenhnt, 87 R, 36 
Zwuzelter Filz, Lindberg, 20 R n , 76 

j Zwuzelter Filz, Stnbenbach, 71 8, 14

Srucksehlerbecichtigung:
Seite bO, zweites M oor von oben: nicht ^  sondern i b

R o
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Tafel V I

A le ü n iü ö k  Ill!1 lÜlklUAkÜL u n ü  l3!kük. Aufimlmie von H. Schreiber.
I l l l i e i i h a i n ,  L ü d b ö h m e n ,  4 8 0  m .
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